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Kultur, Die Indleniscbe, dargestellt von Fr. Banmgarten,
Fr. Poland, R. Wagner (0. Weifsenfels) 30/31.

Kunze, R., Die Germanen in der antilcen Literatur;

I (ts) 4&

Lndek, F., Zur Kruge üher die bistorischen Quellen
di r Oetavia i W. Gemoll) 40.

V. I :ua.iii, W., Die Redcutung der Phtoiaier im VQlker-
leben i^). Meitzer) 49.

F^mg, G., rnterauchungen zur Geographie der Odyssee
(F. Gocftsler) I: ,4. — II: 4.

I.angrehr, Plautina (K. Ijöschborn) !V2.

Leebat. II., Pythagoras de Rhegion (0. Rossbach) 11.

I>>bmann, K., Die Angriffe der drei Barldden auf
Italien iFr. Reus^- ;{i),3l.

— R., Nova sfudia Euripidea (ILO.; 4tt.

Lehner, IL, Das Provinzialmuseuiu in Bonn. AbbiU
düngen seiner wichtigsten Denkuiiller. I. Die rO-
niUchen Skulpturen (J. Ziehen) 35.

Leo, F., Der satumiscbe Vers (0. Keller) 12.

Lietzinann, H., Kleine Texte für theologische Vor-
lesungen und CbongiNi. Heft 6—16 (fi Knopf)
.•t();31.

l.im.-s. Der Obenjerinanisdi Ratisidie, des ROmerTSiehes.
Lieferung XI-XX \ 1 (.M. Jbm) 28.

Livius 8. A. Auitötasi 4n. — H.l[ttl]«r 6. — Praepnnip
tionen 30 .31.

Lneanus s. l'ssuni 7.

Luclanus s. F. Paetzult ö.

Luckenbacb, H., Die Akropolis von Athen. 3. Auflage
(J. Ziehen :

1">.

— Kunst und Geschichte. I. Abbildungen zur alten
Geschichte. Ü. Aullage. .^).

Lucretius 8. A. Merrill ;W.

Ludwig', II.. Lateinische StUQbungcn für Ober-Klassen.
Clii i setzung. 2. Auflage (Petri) 87.

Lycophrou s. G. W'alter 51.

Lygdami canniua, aceedit Panegyricus In Meesallam,
rec. (i. Neniethv K. P. Scliulze I 45.

!,\--i:is, .\iiv;.-rw:iii!tr Rcdcu mit elueui .Anhang aus
.\enüiilions Hclleuika, hcrauageb. von A. Weiduer.
2. Auflage von P. Vogel (Tbafliriui) Ii. — (H. GilU-
sehewski) 21.

- Reden. Aiisw uhlvonH.WindeL Text und Kommen-
tar vH. (iillischewski) 4il

Maas, P., Die Chronologie iler Hvmneu des Ro-
niiuios (J. Oraeseke) 24.

Mie-.lou.dd, G., CataJoBue of greck coins in the Huntc-
rlan ('oUection. 11 1. Further Asia, Nortbem Afiric^

W.->tern Grei ce (H. v. Fritzo) 27.
— Coiu t\ pes, thdr origin nnd derelopment (H. t.

FriUe) yu/tfl.
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V. Mach, 11, Hanrlhook of Greek and Kotnan sculiiture
(Th. Sehreibor; .'ß.

Maisch, R., Griechische AMertuinskumie, neu bearbeitet
von Fr. PohihaiiiiUi r. A. Autlage i Schneider! 38.

Manilius s. H. KleingUuther 3U/31. — A. Kraemer 48.
Manitius, M., Mim imd SatiiiB tm dem Lstdniicfaen

(W.) 32.

Martens, L., Die PlatoltiktareimGjmiiMimm (O-WeiCwn-
fels) 3ii;:U.

Marlow, .A., l her die Ehrenäniti-r der niiiiischfu Kaiser
in den Städten in den ersten drei Jahrhunderten
des Kaiserreichs (H. ISursy) 4L

Mayr, Aus den jdi<inikischen Nekropolen von Malta
(F. V. Ddhn; i'>.

Meister, K., Der utaktische (iehrauch de» Genetiv»
in (Jen kretischen Dialektinschrifteii \V. Laffeld) 0.

Melange« Nicole, recueil de niemuires oßertd ä J. Nicole
(W. Crftnert) 43.

Menander s. S. Eitrem 5ü.

Menge, H., Taschenwörterbuch <ler latt^inisdMn^^raelie.
TT. Deutsch-Lateinisch ^Mittag) 21.

— P., De poetAnni) .'tcaenicorum grafloonmi Mmone
obMervationes »electae (H. G.) iS.

MerKuet, II., Ilandlexikoa saCiMro. Entw ii.iw«ite8
lieft (A. Mittag; 13.

Merlin, A., L'Aventin dans l'anticjuite (R. Delbrück) 4!>.

Merrill, A., ün the inlluence of Lucretius on Ilorace

(ü. Weifsenfels) .39.

Mevers ReisebUcher. Gricchenlaud und Kleioasien.
»l. Auflage (G. I>ang) 19.

Minuciua s. r. Waltzing 38.

Miamw» 6^ Tbe mwoing of fuf (ß. GilUMbewiki}

Moellor. H., Ein Fkoblwm au der Äntianiiie (H. Klein-
günthcr) 46.

Mommsen, Th., Gesammelte .Schriften. L AbteUnnu
Juristische Schriften. L Bd. (E. KornenUMn) 9.— Gesammelte Schriften. 1. 2. Jutiatitche SehllfteD.
2. Band (KKomemann) 27.— 8. K. Zangemeister 88.34.

Moore, M., uirthage of the Phoenician;« in the light

of modern excavation (0. Meitzer) .'l'J 34.

Morgan, H., On the language of Vitruviut« II. Nohli.
— Notes on Vitruvius (H. Nohl) 4fi.

Moziey, W., The Psalter of the Church. The .StMitua^iut

Psalms compared with the Hebrew (M. Löhr) lö.

Müller, H., De viris illustribus. Lateiuisdbe^ Lesebuch
nach NeiMM, liviiu, Curtlus Sit di« Quarte höherer
Lehranstalten. 0. Auflage. &

Nigelsbach, LateiniacbeStilUtik. 8. Auflage Ton
iw. Müller {C. .roho) aa

NepOfl s. H. Müller 5.

Neues Testament s. C. Clenien fiO.

Neuhöfer, R, Die dem Vergilius zugeschriebenen Gi,*-

dichte Catalepton (F. Vanek) 4t<.

Nicole. J., Un cataloeue d'oeuvres d'art conserv^ k
Rome ä iN pocjue imp^Male (B. DelbrOek) 40.

— s. Melannes 4.j.

Niebuhr, C, Forschung und Darstellung. V ermerke
und Eiozelbeitea zur bi«tori»cben Betrachtungs-
weise iaetMMiiderB des alten Oriente (0. Mensel)
25.

Niese, H., Grunilrifs der riimi.<»chen (ieschichte nebst
Quellenkunde. 3. Auflage {E. Korneinann) 3Ö.

Novaesium, <las im Auftrage des rheinischen I'rovinzial-

verbandes vom Bonner Provinzialmuseuin aus-
gegrabene Ijegionslayer : H. Oehler) 'l.

Nntting, C, Studies in the Si-ilau.sc. I. Concessive
Si-('iau«es in Phiutn-. II. Subiunctive protiisis

witb indicative apodosis in Plautus (J. Golliog) 11.

Oldenhurger, B., De oraculomm SibyUinonun
elocution« (GL Haeberlin) 61.

(Htramare, P^ L'epltre d'Horaee 4 Auguste, son objet
et sa dUposition (0. Weifsenfels) %

Oiaeala Sibyllina e. Z. Oldenburger 51.

Ovid «. J. Dietxe 89184. — Pra^arationen 80;31.

Paetzoid, F.. Adnutitiones criticae ail Lucianum
iiuprimis pertiuentes (P. Schulze^ f>.

Papyrus grecs et deinotitjues, recuoillis en Kgypte et
publie"« par Tli. Reinach (\V. Cninertj 1,">.

— greco-Egizii |>ubJilic4iti dalia R. Accademia dei
Lincei sottü hi ilirezione di D. Coniparetti e G. \'i-

tellL I. I'apiri Fiorentini, per cura di G. \'itellL

Fase, 1 (('. Wessely)
— 8. .S. Eitrem öü.

' — Veröffentlichungen J2. —

•

<i. Winter .Vi.

I'ajscoli, .1., Fauum A|)olIinis (H. Steinberg) 37.

Paulus s. Fr. Blafs in.

— Thebanus s. ,1. rle Decker 45.

I'aiilys Healencyklopadie der klassischen Altertums-
wissenschaft, nerausgeRelten von G. Wissowa.
10. Ilaihbanil. Donatio-Ephomi Fr. Härder) "Jo.

Pernio, Le eatire, tradotte e commeiitate da V. MUio
(R. Helm) 10.

— s. A. Eichenberg 17. — W. Pirrone lU.

PfaiUtmore, Index verbonim PHqpartiaaas ^.P.Sdmbe)

Pbilologica llamburi^ensia, ausgestellt von der Sted^
blbliothek zu Hamburg (W. Nit*che) 10.

Pindar s. II. Schultz 3K
Pirrone, N., Th. SchipaMi commentarii atque Persii et

Horatii vitae e\ Iis sublatae (R. Helm) 16.

IMato ». R Hensel Jl. ^ L. Martens 33,44. - A. Tren-
(Idenburg 45.- Praeparattonenao/U.—6.Sehneider
52. — Th. Siuko 3.

Plautus .s. I>angrehr 52. — (". Nutting 11.

Plinius der jüngere s. H. Kitcliie 1.

Plotin, Entieaden, in Auswahl übersetzt und eingeleitet
von 0. Kiefer (ü. Weifsenfels i 37.

Plutarch .s. W. SolUtu 18.

Pohlinaiin, U, Grundrifs der griechischen (ieschichte.
). Aiiilaije (Schneider) LH).

?raeiKiri<tiniien für die Scliullektüre griechischer und
latlitll^cller Klassiker. herausgegel>en von Kraift
uufi Kanke. 1. Homers Ody.Hsee T und \'. 10. u. 11.

Auflage; Xenoidiou.s .AitabiLsis T. 6 u. 7. ,\utlage;

IV. Sophokles Aias 4. und ö. .XutlMfjie; >'}. l'laton,

Apoloi;ic. 4. und .'>. .Autlage; Homers llias

V I1--X1I. 3. und 4. Auflaßc; 31. .»Sophokles Pliilok-

tetes. 2. Autlage; 3.'>. Homer« llias NIM—X\ III.

3. und 4. Aullage; 4.'">. Thukydides I und II in .Aus-

wahl. 2. Aullage; Öl. Euripi«ie.s Ilippolvtos; 2. Ovids
Metamorpho-iieu 1 und II in Auswahl. 7. und 8.

Auflage; 4. Caesar« gallischer Krieg I. 10. und 11.

Auflage; 6. Caesars gallischer Krieg II

—

]\ . 9. und
10. .\ufiage: ;54. Livius XXII. :t. iirnl 4. Autlage;
36. Ciceros Reden gegen Catili na I. III. I\'. :i. unil

4. Auflage; 4<i. Iloraz Oden III und IV nebst den
Jahrhundertlierl. 3. und 4. .\utlage; 4ß. Sallust«
Catilina. 2. Autlage; 56. Sallusts.Iupurtha. J.Autlage;
6U. Ovids Metamorphosen III IX in AuHwdll.
2. .\ul1age; UtJ. Iloraz Satiren. 2. Auflage; 19, Li-
vius I. 3. und 4. Auflage (F. H.) 30/31.

Preiswerk H.. De iuventlone orationamCiceroniaDanim
(J. Tulkielm,, ,i7.

Preuschcn, F., .Antiiegomena. & Auflage (Soltau) 49k
Propertiu» n. I'liilliinore 4(J.

Prudentius s. M. Burnam 4.'>.

Pythagoras s. II. Lechat 11. — W. Scbolte 8.

Quintiliari .s. K. Friz 47.

Rasi, P., Ad Augustini Confes.s. XIII 38, S8. 60.
Rau, G.. I>ateinisclic Prüfungsjiufgalien und Formen.

Für Sextiu Für (Quinta (P. Meyeri 9.

Redner, attische, w. K. Schodorf 14.

Heiter, H , Beiträge zur Erklärung tles -Sophokles (K.
Lö.schlii)mj .')2.

Richter, R, Der Skeptizismus in der Philosophie. I

(A Bonhöffer) ',\.

fiitcnie.H., A study of conditional and tempijral clauses
in Pliny the vounger {Th. Opitz) 1.

Koemer. A.^ Zur llefonu der Prüfungsordnung für das
Lehramt in den nhilologiscb-hietoriseben Fiebern
(M. Nath) 50,
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. KuWB, ClMT lOthiasdienit (R. Asmiu} 18.

RonuuHM S. P. Matt 91.
RoMtL Krflgereis, a. J. Pucolt 87.

Rom« T., Arbtotle.De «emo and De memoria. Tvxt
and trwMlatlon with Introduotion rad eommentarv
(A.IMvbj^«i

RflaSKt A., Btttriga aar Brfoncbnng der Quelli n-

erhiradaae in dar Alosaadcrgeaefaichte des Curtius
(Fr. Reaft) 8&

Salluat a. PnanaratioBaii SO/31.

SkmaelMOn, J~ Stod» InVateriam FUccum II (R Helm)
33 ai.

S(iliaDz,M.,GeaeldditaderfOmiMbeDl4t«ratar. IILDie
Zeit Tun Hadrian 117 Ii» auf Constantin 8M. 3. Auf»
läse (Fr. Härder) 37.

Sebenkl, Otlaobiadiea Elementarbuch. benrbeitt^t

TOD B. Scaaaltl und Fl. Weigel (J. Sitzler) 1.

— CbmunlN^ aam Cl)enetaan aus dem Deutschen
ins Oneoiiiaobo für dlaKlaaaen de« Obargymnaaiums.
bearbeitet von H. Sehenkl und Fl. Weigal. 11. Auf«
Imge (J. Sitzler) 39.

Sddflhe, Th., Zu Cieeroa Brietoi (W. Steralropl) 1:6.
II' Y.

Sehilling. A., Loenbrationam Statianarum para prior
(R. Helm) 48.

r- i-

Scbipaldi s. N. Pirrniie l(t.

Schmidt, C P., Altphilol«>idscbe Beitrüge. II. Tirmino-
logiacsiha Studien (S. Giintha) 17.

— Gail., De Anoornd Luiranbet|^lanl Introductiom-
Anatomica (R. Fn^tt} tfL

Sdimiedeberg, P., De AseooU oodtdbua et Gceronis
scholiis SanKallenaibaa (Tb StangßjB.

Schneider, G., Sohttlerkomnientar xn Platona Pbaidoo

ifUetfcommeatar XII Platona Apologie dea SokrateR
und Kriton. 2. Auflage (H. D.) 66.

' .Hchodorf, K., Beiträge zur genauertti Eenntnb der
nttisaiaii Geriohtsapraofa« aoa den aebn Rednern
(0. Sebtiltheib) 14.

Scbolia Sanintllensin a. P. Sohmiedeberg 8w

Sch«roann, P , Griediiaehe AltertOaaMr. 4. Auflage von
J. H. Lipsius. n. Die intenintioiialen VerbältniM«
und das Religionswesen (0. Sdniltbel«) 12. .

Schräder, 0., SptaidiTerriaiebiiiu( und. UiBaseblehte.
3. Auflage. X 7Mt Gesdiiehte und ICetbode der
ÜDCuiatweb-biatoiitdien Forachung (Ö. Weise) 29.

Sehnchbanit, CL, Atlas TOtKescUehtlidier Befestigungen
in Ni' dersaohaok Vul. H. (ß, Koanan) 6,.

Schultz, H., De docalioida Pbdaifaae oolore uiticu

(j. Sitzler) 38.

— W., Pythagoraa und Heralclit (A. Düring) 3.

SehOtae, R., luTenalia etbleua (J. Q^en) 8i.

SchwMTta, K, Oiristliebe und jlidia«»« Oaterttfelu
(K. Ginzel) 37.

Sdiweitxer, A., Von Sebnana bia Wrede. Bbie Ge*
schichte der Leben-Jean-Foradrang (Sottan) 40.

Sedulins Soottoa a. SL fldbnaaii 16.

Seiler, Flr., Giieebisebe Fahrten und Waaderungen
(O. Weraaüfela) S7.

SenecR a. 0. Bbider 41. — F. Laddc 4a — V. Uaiaol
4a

SflptnaidBta a. W. Mosloy 16b — Verfiffentllchnngen IS.

Sinumides a. M. Boas H^SL
SUkOx De Apaki et AlUai doetrinae Platonieae

adnmbndione (A. DMaip &
— lUe akxaadriDiadie fNeEroag. Versuch einer Gha-

. X laictetlatile (Z. Dembltaer) ta
«bder, J., Ein isthetischär Kommentar zu Homers

Odyaaee. 2. Auflage (Ohr: Härder) 83/34.

Smitb, L., A prelindnanr atody of ceriain maniiscrint«;

of Snetoaiiua'-UTea of the Caeaars (Th. Opitz) 4t.

Soltau, W., Die Quellen Plotarcba in der Biographie
dea Vdwina PoplicoU (Fr. ReitlM 16.

— PetmaaoeitdotenundPetrualegendenlnderApoatel-
geacUebte (J. Draeeeke) 24.

SomaaariTa, A., Ancupittu a. J. Paaeoli 87.

Sondag, A.. De nominibus apud Aleipbronem i>rui>iii-i

(A. Flefc} &

Sopboelis Antlgone, dwao reoenanit H. najdea (fl. 6.)
SB.— The Philoctt'tes, with a eommeotary abridglBd from
the larger edition of R. Jebb hy S. Sfanbbbni^

. (H. Steutberg) 87.
— 8. H. Moeller 46. — Praeparationen 80/81. — H.

Reit«>r 52. - P. VUchos tS.
Spet k, G , Catilina im Drama derWeltiiteintnr(I.Zieb«n)

44.

S|iruchwOrterbuch. Sammlung dentaeber und fremder
Sinnspruche usw., heraiMUMaban von Fr. v. Lipper-
beide^r. Härder) 10. — Lftt 8-8 (Fr. Härder) 27.

Staedler, K, s. Horas 25.-98.
Statius s. A Schilling 46.

Steudtng, H., Griechische und lOmiaehe Hjrtboiogte.

8. Auflage (H. Gillischewski) 4
Strazz<eriu87Aem . Festa et TriatinJM. Manilina) 18.

Suetonii d« vit» Caesannn libri VIlI,.Ne. L. Freud*-
homme (Th. Stangt) 88.— 8. L. Smttb 47.

Swoboda, H., Bntrige aargrieebiaeben Recbtsgeacbiobte
(Fr. (Taner) 48.

Synesios a. W. Frits 4a

Tiicito. II libro III (i>'lie .storie, eonuuentato da
L. \ (E<\. Woltr,! 22.

— s. H. I{;icliji 3ü 31. — \V. Hauer — C. Bret-
.-(•lin.'id.T 3ti. — <i. Ff-rrara 19. - E. Krause 22.

Terpiitiiis. Co<li-\ Aiiibriüiianus II. 75 ithototypieeeditas.

Fraefaiu'« « st K. Betiie (G. Thiele) 17.

— erkittrt von A. Speagel. H. Adelpho«. 8: Aullage
'J. Leziiis) 43.

— H. 8. Eitreni .'lO. — 0. ESogellianlt 17. — C. Wataon
17. - E. We^ton 17.

Tertnlliani oiH>ra *-x recenaione Aen. Eroynaon. III

(J. Draeseke^ 41.
— 8, Florilegiuin 2«. — 44.

T»'r7.a>tlii. N., N<ita sul Coil. Monac. Gr. 29 (G. W artcn-

IxTifj 3.'t.

Thiele, R., Schülerkonimentar zur Auswahl aus Ciocrus

rhetorisdlen Si-hrittj-n (O. Weifsenfel») 3.

Thticydides, liouk I, » ilitcil by C. Marchan|;.(ii« Gilli-

sclu'wski) IW.

— 8. Praeparationt'ü 3>j;31. . .'
'

TIbülli aliorunKjiM' carminum libri trea, reo. J. P. Poa^
tjat.! 1.11. U.-fling» 42.

— s. Lygilanius 4.').

Trendelenoorgi'A., Erläuterungen zu Piatos Meuttieaus
(A. T. BamberiO 46.

Ulrich, .1.. rrnli.Mi •Ii i lateinischen Nuvellij>tik des
MittelulttT.'^ M. Maiiitius) 2L ' . .

Urbicus s. E. Kurnt-iuann 1. ,

Ussaui, Le anuotaaioni dl Fomponio Leto a Ifueano

CR. Ueim) 7.

— Sa r Octavin (W. Gemoli) 4a

Valerius Flaeeua a. J. SamuelsaoD SS/Si.

Vano a. H. Gummenia 88AI.'
Venturini, L., Caligola. Seeimda ediiioiM 4S,

Verglls Aeneis, heraoagegeben Ton W. Kloacefc. 3. Auf-
lage (F. H.) &

<— t*. CtcciabMia 47.
Vemer, Ii., Die latalalaebe Sprache. 8. Aullage (}?.

Meyer) 9.

VnOffeixtuchnngen aus der Heidelbcr^«!rPapyrus-8anun-
luag, I. Die Sqttuaginta-Papyn und andere alfp

ebTUtllche Texte, berausgegecien von A. Deibmann
(C. Wefselv) 12.

Verrall, W., Essays on-fbur plays of Euripidcs (W,
NesUe) 83.

Vinoentius, a. Florilegiiiui 88.

VltruYins a. W. Dietnch 46. — H. Morgan 46.

Vlaehos, P., Some aspects ot tbe religion of Sophoelee
Chr. MuiO 48.

\ uKel, 1'., SebOkritommentar su Lysiaa* Ansgewihlten
Beden CTbalbeim) 14
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Vollmer, IL, Jesu« und daa SaoMeaopfer (V. Sdinitxe)

Wägner, W., Rom. Gf.si liidite des römischen
Volkes und seiner Kultur. S. Auflage von 0. E.
Schmidt (R. Ochlt-r) 27.

Walter, G., De Lycophrone Homeri imitatore (C. Hae-
berlin) 51.

Waltzing, P., Studia Miniiciana (Boenig) 38.
Watoon, C, The relation of the Hcene-headings to tlic

luiniaturea in nianuscript«« of Terence (G. Thiele) 17.

Wt'cklein. N., Studien zur llias (Chr. Härder) 1.

Weifsenfcis. 0. Aristoteles' Lehre vom Staat (A. Döring)
28.

Wenger, L., Papvrusforschung und Kechtswissenschaft
fO. Schulthefs) 11.

— Römische una antike Rechtsgeachichte (E. Kome-
mann) 15.

Werner, J., Beiträge sur Kunde der lateiiuacheu Lite-
ratur des Mittelalters. 2. Ausgab« (II. Ibnitiiis) 4.

Weston, E., The illustrated Terence manusrripts (G.
Thiele) 17.

Wheelcr, The W'hence and Whither of the incMlt-rn

science of longiiage (Barthulomae) 45
Winckler, H., Der alte Orient und die Bil>el (0. Meu.iel)

25.
<— Aossug »tts der TorderaaUti«cb«o Gwcbicbte (J. V.

Pisa«^ 16.

Winter, G., De mimis Oxyrhvnoliicis (W. Crönert) St.

Wittneben, A., Das Perikleisihe ZeittUter in Aristotelae
Schrift vom Staate der Athener (Sohoeider) 22.

Wolff, B., Klaaaiaebfln Lesebneh (3. Zltibm) 61.

Xenoplion, Anabasis, erklärt von Rehdautz-€ar-
nuth Nit^che. IL Buch IV—VIL 4k Auflag» (W.
Geuiiill:

~ Anabii.-'is. Ti xtauBgab« fon W. GemolL 8.AoflMga
(W. Nitscliej -21.

— Hellenika. .Auswahl TOS C BUngSF. 2. Auflag«
(W. Vollbr.-fhtj 18.

— n-spiilili( a Lacodaemouionnii, rae. G. Pierlaoiii
(W. Gemoll) 2L— s. W. GemoU Ü. — Lyaiaa 14» — FracparatioiieD
30/31.

Zangemeiater, K., Theodor Momuiaen als .Schrift»

atular. Bs Verz<»icliiiiM seiner Schriften. Fort-
^Metst von E. Jnmhs K. Kornemann) S^i-M.

Zanghiwi, T., Stiidi sn IJai i liüide (J. Sitzler) 37.

Zau nergerät, antikes, aus Pergamon, lieransgegebeu von
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— des etudes an(üenne?t 3. 30'31
— ili's ••tudes gri'e(nie-! 7. 2.\ 44.
— iiniiii-iii:iti<|Uf \i. 1.'. 14.28.4449.
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BwUb 8.
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39; s. Holle, Camp-
beii, Kuehn, Straz-
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Aetna 2 a 19. 60; s.

BatiUiu Namatia-
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Aldlielimis Ehwalil.
-l'Al^H 42.
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51.
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22. 87.
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£2. 44. 45. 51.
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48.

Antiphon 8. Mavr.
Antisthrnps a. Ito»-
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mann.

.\pollodoma s. Zucker.
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Apophoreton 1.
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B. Vergiliua (4).

Appianus Ifi. 40. 44.

Appleton 2. Vi.
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d'.Xrbois il»; Jubain-
villo 2. 33. 3«. 48.

Archambault 28.
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diert man .\.? 12.

Archer-Himi 28. 45.

Archilochus s. Hau-
Tette.
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8. Dieterich (8).
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Arendt 27.
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lent a. Laloy.
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Arnold 42.
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Audolleiit 1. 3. 8. 11.

la 30. 32.
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berjger, Kamper.
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tion 47.
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Baddelej 7.

Baedeker 15. 22.
I Rahrfeld 13, 19.
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Baker 6.

1 Ball 5.
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Balmer 21. 4.3.

Banz :j8.

I Barhanallo 17. 88. 40.

Bardt 22.

Harr.-s 4.'».

Hürth 48.
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Bastiii 10.

Baudrillart 3?.
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Banmann 40.

Banmgarten 6. U. 23.

24rm 82. 88. 41.

44. 45.

Baunigartnar 4 47.

Bayat 7.

Beccari 28.

ßechtel a. Collitz.
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Beigel 15.

BelUiy U.
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Herp 37. 44. 4'..
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Kommentar (29).

Bernays 4.
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Hernoulli 20.

Be.snier s. CagnaL
Bethe 4;».

Bevan 29.

Bezolii 3. 37. 41.
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Neues Testament,
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ana 17. Si. 38, 3ü.

Hiek 4».

Hii'kel 21.

Bi* ^e 17: s. Begikar.
Miuliiiiivr 7.

lükkin-.T 14. 29.

Hiniler 21». 37.

von Bisaing SOl 88. 41.
.'lO.

Bhinchet II.

Blase Wk
Blafs 4. 12. Ml 21. 27.

3:,. 44. 4:.. 47; s,

Zielinski.

Blavries 14. .Tl. 4o. 44.

47.

Bleeher 21. tö.
ßlinkenberg 18. a&.

BUm 37.

i«.

Bloch 80; 8. Lavisse.
Bloemers 13.

! liloomlield 7. 9. 19.
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HH<-k<'l 11. 24.

Hoilleian Manuscr. uf
Jerome's versiun of
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I
Boethius s. Brakiuaa.
iBögli 30.

Bohler 50.
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llkiissier 11. 15. 21.45.

! 46.

B<jlkc?<tein 51.

Bolle 4(i.

1 BölleorUcher 22.

Bonner &. 7. 19. 22.

I 35.

'Bonnet Si.

Ronolis 38.

BorKhorst 42.

Borkowsky 50.

Boscher lil.

Böttieher 42.

Bouche-Leclercq 6. 11.

I
Bonrguet 22. 30. 35
Buuseskoul 2.

1
Bou>*set 40.

Bovet 11.

Brablec 27.

Brakmann 7. 32.

Brandt 10. 22. 2«.

Breasteil 22. 37.

Breccia 10. 49.

Brecht 8.

Bretschneider 4. 41.

i'iO. 51.

Brieger-Was-iervugel
21. 37. m.

British School at
Rfime 41.

Brockhaus 23.

Bromby 4.

Brown 44.

limwne :i5. 48.

Brueckner 1.

Bnigmann 15. 18. 17.

.'lO.

Bruhn 2.{.

Brunn 9.22.37.44.47.
Hrünnow 17. Sä. 48.

Brunot 7.

Bruns «. 10. 12.27. 3a
Hü.'heler 23.

Huck 10. 28. 88; s.

Uale.
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s. von Wilatnowitz-
Miiellendorif (401.

Budde 17. 18. 3".

Buiclani 23.
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Hurtjer 12. ItJ. 24. 32.

Buru 23. 30.

Burton 24.
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Butcber 1.

Butler 82;
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». Bulletin d« gdogr.
(7), Gnndaimiger,
Veith.

Caenat 4. 11. 27; a.
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mayer.

Cftlpuiniaa Siculua s.

Curpua poatarum
latinomm.

Calvi 48.

Campbell 23.

Can.lel 4. 12. 17. 51.

Candiglio 17.

Canti po|)ulari greci 1.

Capart 22.

Capasso .W.

Cappelli .M.

Cardinali 27. 37.

Carducci 51.

Carnuntum 5;8.Limes

f29).

Cartellieri 21.

Carter 38. 46. 48.

Cartoa 2ii.

Ca»8icHluru8 ». Ifortat
Castiglioni 7.

Catalogue gen^ral des
anti<|uites ^D^p-
tiennes du MuMede
Caire 47.

CataUkgue of the jjreek

coin* in the British

Museum 1«. 49.

Catalogue of the greek

ooins in the Hunte-
rian collection 30;

8. Macdonald.
Gatniocu« codicuin

astrolofcorum grae-

corum tt. 13. 38.

Catullus 29. 47. 60; a.

Giri, Huuro.
Cauer, P, 97.
Ceci 51.

Cevolani 51.

Chadwick 46.

Chalcidlus s.SwitaUki.
Champault 25.40. 48;

s. Ijing (33).

ChMi>ot 20.

Charitonides &
Chatelain 18.

Clücco 35.

Chotiner 48.

Chrwtl. 9. 15. 1«. 17.

Christopliorus-Mytilf-
naeus 38.

Cliuilzinski 10. 18. 2ii.

42.

Cicero 1. 4. S. K». 11.

13. 19. 20. 21. J.'. 2ti.

28. 33, 35.;«i. 41.

42. 45. 46. 48. 49. r.2;

8. Amnion. Banz,
Boegli, Ceci. Clark,

Courbaud, Detter,
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Cfauiuine 23.

Cirü 8. <i»l>1i.

(•lapp 2. «. 2-J.

Clurk fi. 41; ». Cicero
{!«:•.

('lassen 2ft.

(-'lau.ssen 3,

Cleiuenl.l&2».aa52.
Clem«BsAlaEaikdrbnu

1. 3.

Cowgin 1).

Cufin 24. aa. ;K 4«.
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8. Perrot (!>, Pottier
(ati).

coluu a.
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nal <l'Arch6ologie T.

Äthanes 4fi.

C<mBoIi 16.
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m.
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•2:i; 8. Hall.
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8Gi.
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Cnrnug scriptorntn
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Cousin 7. la. 28. 3a
Cmwley la
Croiaet 30.
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86.

Cortin« Knfbs a. To-
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Dihnhardt a
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Decker 48.
Dehio IOl
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Oeiter 42.

Delbrück 20. 88. 48.

Delebaye 5.

De Marohi lU. la 58;
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50.
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30. 9a 41. 4«. 47; s.
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Wenijj.

Demonun 4a GOi
Denniüon UniTmity

of Mii'lii^ian.

Dessau 4.'».
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Diehl 15. 27. 4*».

DieU la 18. 26. 47.

Dioterich a 11. 14. 27.

46.

Diotze 14.

Digenis Akritas 6.

Dienan 22. 43.

Din 15.
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47; 8. Kapir.

i Dionysius Halicarn.32.
85.48.

' Dionysius k. LonKinn«
K. 12. 13. l.'>. 41.
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Disalovic 82.

Dittenbei^er 21; s.

Orientis frtmci In-
scriptioDe.s Iniit>rii>-

tion«"« Orientis

fjraeci.

Dittricb 7. la 51.
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8. de RuggiefO.
von Domaaiewaki s.

UrüDuow. I

DonatiiH 2. 11. la 1».

22. 44.
'

Diiru/viiski 22.

Dürpfeld 21. 25u

Dürwnid 14 43. 44. 47.

Dutt in 44
DracontiiiH 8. Mero-
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Dreriip 4. 7. 20. 48.

Druniann 47.

Didaure 27.

Diinzelmann 9. 23.

Düring 6. 41. j

Du»«t)aiid 2a
Dvkij 21.

Uziatzko 80.

von El>en)Sreiith ».

LiisL'liin.

Eilniimd.-s l'i.

Kdward.s 10. 44.

Ehrengabe der Latlna
4a

Eliwald 9; s. Traube.
Eichenbeig 37.

Eichler Sa
Kitrem 2. 20.

Klar 4U.

ßlcgiker, rüniiseb& 7.
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ro :0. 42).

En.lt 21».

Engelmanu 28 ; s. Przy-
god«.

EngeiTMid .IL
Ennodim s. Baal, Tn-

hcy.
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Epitapb.-i 7. 2a 25; s.

Pl.->sis (13).

Erhunlt 32.

Erman, W., 24 25; s
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Ernst 22.

Esclier 4">.
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18. 26. 27. 28. 33. 3(i.
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Neue« Testament.
1-iXcerpta hiatorica 5.
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I"a«uet 45. 47.

Faliz 43.

Falter 40.

Farnel! 2i». 44.
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(40).

Fert^uson 42.

Ferrara 4. 7.
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Field 20.
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Floriis a. Tosatto.
Fontes iuris eraonici

4*1.

Forrer 48.
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Bodleian Mscr. r2I i.

Foucart 2. 7. 27. 40.

Foucber 21. 41. 46.
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Frnnootte 2. 3.'i.
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Fränkel 2». 89. 48.
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Fraonneyer la
Frazer 15. 68.

Freytaft 29.
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FritÄcb 10.
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GelTcken 1. 15. 25. 32.

33. 38. a»; a. Ubell
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Giduljanov 38.

Gilli.-nin 46.
VI in Gils a 32.

Ginetti 24.

(uuzel 48.

Giorni 48.

Girgensohii 46.

Giri 2. 17. 30.

Gltlbaner 30.

(iliwsm d.^s \'at. I.at.

:i::ü Kur lt.

Glotz ä. 13. 46.

Glover 12.

de Gobiaeau 80.

Goedeck^eyer la la

Gtiefsler 18. 40.

' von der Goltz 37. 5L
Giiniperz 1. 4 48. 41.

Gooffspeed a
Gordis 22.

Gütz 2.

(iradenwitz Sa
Graesel 4
Graf 13. 29.

de la Grasserie 4V
Greece 37.

Grecnidge 21. 25. 27.

(irdgoire II. 44.

Grcbsiuann ir>.

de Groofe .V).

(Jrofs 16. 18.2i;.37 42.

Grotefeit !i.

Gruhn H 14 47.

Grup|> 14 aa 3». 4U.

41. 43.

Gruppe .M.

(Jriitzniacher 28.

Guinu't 37.

Guiraud 8. 21. 38. 54
Gnraplowitz 10.

Gundeltinger 17.

Gunnerson a 80. 4a
Giirlitt iH.

(;u>taf>>ou

GustarelU 48.
Gathlnig 88. 47.

Haehtinann 3.

'Ilaciuanl 10.

Hahn 21.
i Haie in.
' Halke 12. U.
I Hall 3. H. i:>. 37. 42;

f
s. Coptic and greek
text-i i:j).

llalui.d 2;t.

Haniniurabi ». Seheil.
' Handbuch fOr Lehrer

höherer .Schulen "..

Härder, Chr. 14.

llaroack 3. 0. 9. l-'<.

I

17. 21. 47; ». Ko. t-

! schau (2. 22), Ertt-

I ger (3).

Harns 22.

Harrison 24. .'»1.

Hartnianu 14. 80. 32.

48. 49. ."lO. 51; f.Ta-
citus (2.3).

Hartiuann 0. tt2.

Harvard studies '2»'

27. 29. 4«.

Ilatzidakis 32.

Haube 29.

Haulcr 8. Preufs.
Hauser 4.

Ilau.sleiter 29.

Ilauvette 2. 3. 21. üa
Healy .'(6. 4L 4a
llebenstcin 87.
Heilicke 2.

Ileigl a
H.nkel 61.

Heilbom 40.

Hein s. Preisendanz.
Ileinze I; s Philo-
sophische .Vbhaml-
lungen.

Heibig 11. 1.".. 17. 27.

Heibint! :!7.

Heliodorus s. Fritscli.

Holler 21t.

llellmaDn 17. 35.
llelssig sa
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Heiiiiiip tt. 25. -2«. 36.

37. 17.

Hf'ntlrirksoii t'2. .'>1.

Ilennerke JO.

HenniD^s 8. 13. 17; s.

HOIIKT 1).

1 leime Ii.}. 28. 20. 3ü.

19.

lli'pllU-^t inll 4.!.

ll<T;ikliius K..Siicncler.

II.tiIit2(J; s. WalUier.
H<-riiiauii -iä.

HiTinathena Bu

Herner 10.

HerodotnH 9- 11.38.43;

8. Helbinc, Kropj»,

Möller, W right
Heronilas 3. *t. 47.

Hertleiu 14.

Hertz 29. 44.

Tan Herwerden 0. 80.

m.
H<TZ(i^ 10.

II.-siiHiii.H s. Stegr-
iiiaiiii

I|. ss(.']iiiey«'r 4». üO.

Ilouinann 3.

Heiizzi 11.

Hev 6. .Aininon (M).
Heyck 1. 3».

Heyneniniin 5. 47.

Hieroviiiu-s K. 18; s.

KoJlciaii .Manuscr.

f21), Fotheringliam,
GrfltziiiaclitT, No
vum T.-staiiifntuiii

Hilarius ^.I.iIlllclllallll,

.Schiktaiiz.

Hilgenfell 1 .is

Hill 14. 41 4i; 4.y

Hiller von (ia.rtrin-

«eu >).

Hinneberg 14. 47. 49;
s K II ltnrd«rGegen-
wart.

HippolytuR SS; 8,

Uaufr.
Hirsch l.i.

Ilir8chf. l<i 8. ». 10. 12.

16. 17. in.
Hirt 23. 27.

Hirzel 4«.

Historia AuKu$<ta 49:
8. Giri (17), Koriie-
uiann (4), LessiuR.

Historikor, giieehl»
»che 28.

Historische Gramma-
tik der latt'iiiiscben

Sprache ». Landgraf.
lio.l(jkin 18. 41.

HofTiiuuiu. M. 2.J.

Hofriiianii, ( I. :tH.

IlMfriiu'ister -2^.

Hdfiiinna, H. 21.

HohlweiD 8. 88.
Holder 33.

Hell 3. 24. G8.
Hollanfl It!.

Hollll(•^ Mi. 41.

Hölsch<-r 17.
Holtzinger 8. Ame-

luo){.

Holzweif!,i){ 10. -20. 39.
Honiprus 1. 4. ö. (i. K.

0.27.41.52; is..-\gahil,

Ait«adorj^ Aniante,

Afamann, Blars (1*>.

44), Browne, Chain-
patilt, Cauer, Dre-
riip, (inef.-iler, Här-
der, .lae>;er. Im
misch, Lank', Lud-
wich, Mendez da
Costa, Menge (l/,

Michai-l, (Kwal-I,

rro.iuit:.'!-. Rirly.
S.-icctii . S<'hütti;',

Walter, Way.W. ck-

li'in fauch unter
S:icchi ISi.

Honimel IS. 28. 44.

Iloojkaas 48.

van llüok 32. 3.').

Hciu]is l.'>. .M.

Huratius 3. (i. 9 12.

13. 14. i:.. 17. 21».

22. "23.3(1. 42. 4:.. 4'<:

8. Hick, Dfunison
unter l'niver^ity of
Michigan (49). I)y kij,

Edwards :44'. (iel).

liardi (48). Hevne-
mann. Jaeger, 4ler-

rill. .Mothean. Oltra-
niare. Pliif«. I'si-

•h.-in, Ii

Stuedler, Steiuplin-
ger, Taokwell, Voll-
mer.

Horn 11. .M; s. füblio-

grapliie lier deut-
scIienl'niversitfiteD.

.

norii. fr.T Ift. 45.
i

Hnnivit/. 12. 39. t

Howar.l 48.
IIow.' 41.

Huher 2t!.

Iluliert 29.

Huelben 25. 26. 3U. 44.

Hussev 6. & 19. 90. 44.

Hüter .Ä).

Hymns, latio, bv M«r-
rUI21.

Jacobsthal 47.
Jaoobjr IS. 38.

J«^r 18 90. 21.

Jahn IS. 92. 21. 4^.
James 17.

Janell 60. fiS.

Janke 6. 19; s. Gruhu.
jMtn« 8. 9L
Jeb1> 9.

Jeremias 10.

llberg 40. 41.

Immtech 13. 23. 28.

Insoriptiones Kraecae
»d iaittstnuiaM dia -

IcetM MleetM e<l.

SolniMD 80; (.Solm-
•en.

IJtseriptionM graecac
ad resRomanas per-
tinentes 2. 27. 52.

Inscriptiones Orientis
Kraeci27: a. Ditteu-
oerger, Orient!« ia-

scriptione.s.

Inseriptions jnri-
iiii|iirs K'cciii'il 2

In^crijition.H de .Mout-
xMlio-. s. Millet, Re-
cueil (i).

Inventaire ^;.'ni'ral tles

riche>ses d'art d«
lu Franci' I.

.loai'hiiii

Joannes Slobaeus s.

.Stüliaeus.

Jolmston 2.

iL: .Inn- 27.

Ii .1 mge ti. 12.41. 51.

' I lan 12. 82. 80.
.ioret 2.

.lo^cplius 10: s. Be-
rendu, Hölscher,

'

Tiiubler.

Isaeus 8. 18. 22. 30;

B. Wyse. i

Isocrates lt2; a. Preufs,
Wenig.

Jud «.

Judeich 10. 97.80. 87.

39. 40.

Julianus .\{K)stata s.

Allard, .\smus.
Jülicher s. Achelis.
JuHlinus 2. 33: s. .\r-

chaniba<dt.
Juvenalis .5. 8. 11. Ki

28; s. C'or|)US poeta-
rum httinurum (22X
Martialis (UX
Schuetze.

Kiimmel 24.

Kapelle 43. 40.
Kapff 17.

Kappstein 37.

KasslKT |(t.

K;it-.'tj.T l.'i.

Katifiiiaun 1. U. 10. U.
Ka\sfr 42.

K.'ll.T 21.

Kellfinianij 28b
Kelter Ul.

Keinnier 21.

Kemper 3.

Kent 11.

Kern 35. Mi. Ui. it>.

Keyziar ;t3.

Ton Kieseritzky .10.

Kinkel 40.

Kinnear 4fl.

Kirchliiiir 41.

Kirmis 27.

Kleine Texte s. Lieki^
mann, Texte,

Kleinguenther 2& 44;
». Mauilius.

Kleinpeter 51.

Klingmüller 28.

Klostermann h. Koet-
schall (2. 22j.

Kiiauer 47.

Kriauth 2«.

Knecht 15.

Knopf 19.

Kn.iir 1«. 24.

Kriowlirii; 12.

Ko^ h .{'i 4'i.

Kot lily s. Uöck.-I.

Koej>p 14. 47.

Koeser 18.

Koetschau 2. 22. i

Kohelet 2.

Kohl 44. 4S. 1

Kohler 19; s. Krüger. '

Kiiliin Ki. .'^i.

hinxiUdi,:: 11. 4S.

Kommentar zn I'lnio>

Tbeätctus ^. 39.

A o'i'fOf h.A «Ol xiiiv(<)rx

Koptisch gnostische
Scliiiften 8. 44.

Knruemaan 1. 4. 22.

24. :*).

Körner 5.

Koschaller 8.

Kraemer 47.

Kraus IS.

Krause 42.

Krehs-Schmalz II. 49.

Kroll s. 12. 1». 45.

Kropji 48.

Kriu lce 4.'!.

Krüger 1 3. 17. 22.

Krumhacher ü. 17.30.

Ktii'lin 51.

Kiiliner-(;i-rthS.9a91.

Kukula 44.

Küli)e ;iT.

Kultur der Gegenwart
4. 21. 48; s. flinne-
berg.

Kuue 99. SSL

Ladflk 42.

Lafave UL 88. 91. 4&
Lalov 28. 61.

Lambert & 88.

Ton IdUidan 16. 90.

Landgraf 5.

Lang la lU. 2&. 33.

Lans-Liebenfels &
Ijaua 87.

Lanzaai 1.

Larizza ttb

Laudien 88.

Laviaae 18.

Leobat IL 14. 91. 98.

24. 26. 4a
Leder IS.

Ledergerfcer 48.

van Iieettwea_Gi.

Legeodre s.

Lenaa 92. 86. 86. ir«

40. 48.

LebiDUUiia91.99.97.
4L49.48L 48.

LeipOldt &
Lambert 87.

Lwt9k90k9L8B.48.46.
Lesaisg 9.

LeiiOL
Libaniua 9. 861. 88^

Lietamum 9l & 11. 88.

es.

LimeSf obeirgeriu.-

raet^ 2. 10; 8. Ton
Sarwey (2Hl

— österreichischer,
•-!.!. 211. 4 ).

Lin.ihl. H.III Ut.

I.iM.lr 11.

Linileiiiaun 40.

Linilei'liaiier S&
Lipsiu> 19.

Li<tv liluliigicke II.

Livl'u.s 2. vi 24. 2<i. 29.

38. 47. 4S; He— J

meycr, Korneiiiaiiii,

Lu<-zakow.ski, Ket-

torc. Scherniann,
All. Srhmidt

Loebrr l.S,

Liienint; 9.

Lutiper 17. 29.

Xt

Keiich,l-ogi.i .lesu

T:i\ lor.

Liihmann 2U.

Loh>e 6.

Lonc.io 2.

l|.<onginns 4!. 52; 8.

Dionysius, .Sladek.

<ie Loosten ;19.

Lucanus 5. 8. 10. 32;

s. Us-sani (17:.

Lncianus 1. Ö. 25. 37:
s. Kuaiier, Leder>
gelier.

Lucilius V. IJasi,

l.iickenbach 4. 26. 4JV.

IS. 49. üü.

Lucretins3; s. Merrill,

Pascal (18).

I

Luczakowski 21.

LQdenianu 42.
I Ludorf I.

Ludwich 4.

Ijudwig 5(t.

I

Luschin von Eben-
greutli 11 :!!».

LuterlKM-lier lH.

Lvt .iplimn s. Taccoue,
\\ alter,

i
Lyciirgiis 51.

Lygdamu.« s.de ieVille

de Mirniunt.
LyHias 27. 20. 46; 8.

Motschmann.

Maca lister 45.

Maciional.l 11. 19. 28.

:}ii: s.fatalugueCaO).
I von M:icli 37.

iMack 0. 28.

Mackail 4-1.

Magie 2. 35. 47.

Magnesia am Hae»
ander 11.

Magnus '.'0.

Mahaffv 4. 20. 22. 25.

32. 3b. 4a 4«.

Mair 35.

Malle8un s. Huin.
Manaceine 44.

Manigk 2.

M;iniiius 17. .32; s.

Kii'iii_'iien!ier,Krae»

Hier, Muelii-r.

.Mnnitin- 41.

Mansion .f'. 44. 4<i.

Manuel de recherches
prehi«tori(iue.s 11.

Marli« 5.

Mjireti.-int 2.5.

.Marcus \iireliu« 24.

Marmor l'ariiim »i.

Maniuart 43. 44. 47.

Marshall 50; s. Aristo-
teles i:2s-.

Martens 42. 4t).

Martialis 14. .32. ;C<;

s. Corpus poetaruni
latlnoriim 22.

Martinak s. Kukula.
Martiiius TuroneBsia

s. Kemper.
M;iM lik.; 4.3. 88:
Matthias )i.

Mau 4

M;iv Mi: s. /.ielin^ki

i27 .

v.in Mayer 22.

.Mayr 12. 19. 8S. 87. 46.

Mazou 6.
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lont

M- F.ulyi ü 12.

MClviiiont 8. Qreece.
Mi'illvcntt la
Meillet 4-2.

Mi'im rtz H).

M' il-in r ir>; >. Orient.
Mei~'«iipr St<>miiunii 9.

Äleister 4. li. 12. "JO. :ß.

Mt'liingcs <rArl>iii?< d«
JuhainTÜle 4<>. 41).

— Hni.*si«T 17.

— Freilericii 36.
— Nicole IH. 1& 26.

3it. .-iH. 40.

— iVrrot .".1.

Melbcr s. .ViiiniDM.

Mi'li.lii

Meiiioria gracra lliT-

cuhiinTi^ir. lHi.

M.'IkIi /. da Costii b. 13.

Meng.- 1. VJ. 22,48.
M.'üuz/.i 41».

^ti ii/L-r s. Do.sMiir.

Merguft :i. 23. 27.

MiTuliauilc- !>.

M<Trill S. 16. 21;
Hviiiii- 21 .

MetliDer 2«S. .i^t. 37.

Meyer A-, 16.

— Ed., 5. Ii 37.
— E. lU 45.

K . 4S

w;.
Mo.vn Rillt. In 21. 4Ö.

M. y.-r- l\iniver>a-

tiiin^li-xikiii) 4. 22.
— Hi'i'-eliiic'ti<'r 2*1.

Mi.-lia.-l 2.".. 2'.t. 4S.

Micha. li^ 2<". 37. 48.
Mich-'l 2. 11.

Mikolajczak 11. 16.

Jlilarii .«).

Mil.'t 51.

Millft Iii; >. K'.Tiiril

ilt'> iiiMripti.iii-

clirftieiiiifsilii M

Mimiriii-i Felix •>. Hur-
U'T, l\a!i»i>rillii.

MIm'!)»'!' Tl. Iii.

Mittt/iliii.-.'-i il.-r Al-

ti*rtiiiii'>k<iiiiiia!>tii()ii

für Westfalen 19.

3.\ 41. 44.

Molliiiv.scii 2M.

Moll.'i' 41 1. Uk
Muuim^eii 1. U. II. If).

2a. 2*5. 3.<. 3r.. 4'.. 47:
s. Zaiin-'iiK'i-tiT.

Mntiv'iii (iilliproi).

Mniiti'liii'-

Mi>iiiiiii<'iila ticriiia-

iiiai' lii'torh'M 1.

— |iai'<lajiujjica U».

MotiiiiiK-iiÜ antJcfai
l.'i. 21 >.

Momiiiii iii um V \ •

niiHiiii s. Kijrf*1.

Mi>iir>> 2.'".

von Morawski 29.

.MorriH Ui-rtel.

Mor.'it'li 5. 17.

Morti t }.{. 44.

Motlii-aii 2.

Mnttc-lltilAlill '.'[K

.Moultoti 21. 35.

yi>Ai \ 2t;s.PsNlmen.
Mucku 42.

MuliTt .-. Henzzi.
.Miill.T. -All., 8L
- 1). 11., 47.
- II., 9.

- K. F., 11.
- J., U.
- s., ;i.

MunnrJl. 2.' J.'i.:;^.

Musonius Uiifus lü.11.
Mulik 87. 4a Sä

Na.'K'eli 1. .J, 7. 21.

vnii Naegelsbaeb 41.
\'au,-l 12.

Naul l.;J.

N'aiiuitianiis ä. Ituti*

liiw.

Nath 4!».

Nator|. 11. 2.">. >,
Nenl(:^ia iiU'< s. ('<)i |iii>

poi'tariiiii latiiio-

riun, Martialis.

Neinelliv In. 42.

.Ni'iit's 'i'c-laini-nt 4.

10. s. .\liliott.

iiuliiii-r. Hurlnii,

Elar, Evaii;^<'liiiiii

(21j. Farrar. l'ruiii-

nu-l, liarnxl. Mal-

m«>l. llau-l.il.T,

Hi-i^li lliTni'r.Ka|iii-

stfiii, Kuuwlii)^. (If

Loii^tiMi, .Mfiiii-rtz,

A. M' vi-r, K. .Mi'VfT,

.Miiiilioii. \. Miiflor,

J. Milll. r. Na.'k'.-li,

\öi<K<Mi. (»lii-iiliiir-

pT. Ki'iii;nli i2fSi.

Rt'vcli. ."^«Iiwartz,

Stciiiliilirir, St>'-

vt'Ms, Thii'n.!'. \ dl-
HUT (I ,

\"iilt<'r.

Walt.r. W.iiiel.
W cllliaii-i'U. \\'i-n<l-

liiiH, NNil-nii, «If

Witt-Iliirtou, Ziin-

niiTiiiaiiii.

Nfuliöfer 4S.

Nfwlterry 17. 11). 4*i.

Ni.'i'la'. Itiiro.

Nii'dcrinaun II. 14. l.'i.

20. 22. 21». 44. 47.

M.
Niese :«. 7. 9. 19. 51.

Nietzold 2. IH.

Nikitin h. Vasiijevfikij.

Xilus
\oeliicke 8. Bezold

Studia (ßa).

Nohl 26. 4».

\<.ordtzij 19. SB.
Nosgen .V2.

Novaesiiiin 7. S4.
NoTäk H.
Nntting 31. 2«. 42.

Oi t.'ivia s. Ladvk.
I ><laii 27.

(». hlir l.'i.

<». ri 11. ir.. 1».

• ».-rtfl 40.

Ol. II»! m. js.

OM.'nl.ur(:.'r 25.

I lilraiiiaiv ;!'.».

(»ritiiil.» SjliUliiia

UliirnlniruiT.

J)t;r ulte Uritiut Ii. 27.

I

Orientii« grai t i lii-

8cri|>tioncs 2M; >*.

'

nitti'nlii»r^;cr, lu-
Ncri|)tl<)nen.

I »riKiiies <*. Koft -fliau.

\Viiitcr.

Usteriiiuiiii 'Müller -
Mirha.lis 10.83.43.

(•«waM Vi.

von Ottrntlial 14.

Otto 4. Iii. 11». 20. ao.

iT. 40. '<!>.

Oviiliiis 2ti. 14. .".1; s.

I)ii>tzc, Hartman,
Lafaye, Laudien,
H. Malier.

f/nydtxöc 12. 2?.
Paß..| fi.

Pai-. 41.

Pala<'Oura|iliii' 2H.

Palla.liii- H. ;t2.

Pa|.jri 1. 2. 12. 17. is.

19. 24. 20. :19. ^4. 4.i.

47. .%2: >. liorlwein.
Koriii<iiiaiin 'l'.ivj.ir.

Pari;«, Ire Millet.

Paris 7.

Partli.-niiis 33; »ielie

.Vioaiirc,

PartMi h 32.
IWal 0. 7, ia2&S2.

4s.

I'as. hal 10. 4.V

l'ascincro 7. 12.

f»a.scoli !i.

Pa..i(iiiili 4!).

Pater 7. .'ii».

Paton 2.

Piitriini ApoMtulico-
runi ofiiTH 8.

l*at>eli (i. :K
Paiiliiiti;^ Nolanit^ ^.

liaiidrillart.

P.niliix Halnier,

t lia.iw i. k , Farrar,

KiiuwlinK, Naegcli,
Kench, VOllw, Wei-
ni'l.

Paiilv-Wi»M0walS.14.
24."

Paiisaniiis 15.

Pavolini .s.Tomtnaseo.
Peal.odv \A.

Pi-lliani' M.
Peii/i.i- !'.

Pei-.-;.'riiiati.j a<l locu
N.'iiieta ^. .Aiij;laile.

//tpi i''<,"f>r'j ». l>io- ,

nv>iiis, LonKiniiN,

'

Sl.i.l.-k.

Periiiee 24.
j

Perrot 1. 10. 14. :5S;
j

>. (olli;:lion (14),

Potti. r i22 . ;

Pcr-iii- Ii. s. !i. :t,<«. 49:
l'.ieiH'liherg.

P«>ter.»eti 4»; N. Iluel-

'

feil ;2.'.i.

Petit s. Mi||..t.

Petrarca >. ( anluoci.
Pi trie 20.

P.'troniii- In. V.K 2t.

i:.. IT: V <'ol-

liu'iiiiM. I >»ani.

Pet-.'h.ir -7.

Pil.'i.i-ier 42.

l'lia.Mrii.s 29: «. Cin-

'

l'liilipp 2.'i.

Pliilipjtiiies 4-').

Piiiliüpsuu 47.

Philltmore 19. 9a 44.
4.'..

I'liilon .v. Falter,

l'liiloswpbie i. Ueifitin

d. 20. Jahrbtinoerts
Irt.

— it;ili.-iii*ili(! Lite-

ratur ül»er PI». !l.

— .SokratM, Plato,
.\ri»1iiteli.^ Kl. .•(7.

Pllilo^(.|illiM-lie .\l(-

liaudliiugea f. Max
Ileiuzo 2St.

Pic
Picavet 27.

von Pillcinetit 44). .'»2.

Pinilarus !». ;«(; n.

( läpp, Patuo.
Piuza
Pirro -31.

Pisa (*. Hnin.
I'i^ti-i ,'^ii|>liia s. kop-

•i-i Ii - i;ii.;»ti>i'lie

lirifteii.

Pistner 17. 37. 42. .'•o.

Pl.inu.les 8. H. Müller
(44;.

Platner it.

Piaton, M. (i., .t«.

Pluton l.'i. 17. 1!». Jii.

28. .18. 42 l.i III.

.")!; «. Altenliurj.;,

fierpr. Berliner Klas-
nikertexte, Hiekel,

Biivct, Brie>^er-

Wa^sorvogel, Diels

(Kl. 2<i), Fa^'uot,

(Jave. Gomperz,
Horn, Horn.'lVer'

Kas-H'-r. Kommen-
tar 21»: . Marten-,
iiilaii, ^illko. .Sui-

tal-ki, TriMnlelen-

liur;;, W eilsenfels.

Plantiis 11. 17. If*.

23. 21». .0 3;{. 40. 47:

s. Aniatueri, Üanit.
Hos-. lier, Giiirdelli,

llaiiinier. Hoff-
niej-iter.

l']e>>i- 13; B. Epi-
taphen.

Pliniiis .1. ii. I.'.. 47;
s. ('«msiili. D.-tlef-

>ell. (iil>tarelii.

PliniiK «I. j. !». .io. liCK

,

Prui.ser s. Hnilin.

I
Preiswerk J.'i. 47. 52.

1 Prell Witz 4. J-J. 3.\ 40.

47. 4s.

! von PreiiMTstein 40,
Preuselii'i) ,"). 2.'»; 8.

.\ntile((uiueuä.

;
Prenfs 8. 9. U. 17.

Petronins.

2J: V F:i!ter. Ifl

l>e

rkiii'^i-i;

..1.

Plotiliii-

Piuls 2.-

Plutareliu,- 4!»:

nioiilin. 1 Ii'

l^olari, Sultan
Pölilmann 1!». ;!!».

Polau. I s.ltaunigarteu.
Polin. 11. äs.
Poli/zi 7.

P<»lyMii< 1. ;{. .{... .(7;

l llrii li,WuDdt'rcr.
Poh>1ratu8 49.
Po|'|i l.l.

l'.itti.T 1. 22. 24:

t'olli;;ii..n 2ii . I)a-

nfinl.i ri;. Perrot >l .

Paulis.'ii 2.'.. 'Xl 4ti. 47.

Prein 12. d».

PreUeudanz 22.

l'ri;ilMi:i

I Proelu.H .'>. IH; s. .\lt«n-

I buDl. Pas(iiiali.

Proeopius 15. 33. 4<)

s. (jeoruius HOD-
artins (2si.

I

Pro<rms;er :i7.

I

Proliimo !». 1!». 2.'>. 52.

Proiiius 4.\

Properiius 38; a.

' Plillliniore.

I

von Pro« 2J».

Proii N. Keeiieil (:>.'>
i.

PrzvKode (I. 14. 4o.

P>:ilnien 12: s. Moziev.
Psieliari 1-'. 18.

Quintiliauiis 4. 2ii. :i7;

s. Friz.

Quintus äun-rjiHeus
. a. PaacbaL

Uaiifoni ;ia

Raeder 22. 4,5.

Itainfurt 16. öh Ca^
lenus (131

Ramnrino :t2.

Kandolf (i. 51. Ö2.
H:ins(iin H,

Rasch 9. .

Rasi !). 2.5.

Rathke 5.

Ratzel 2:i.

Raiiseli (I.

[{«»•Heil de> inserip-
tioiis du .Mont~

AI hos 2.

Reeueil de fae>iiniles

d'eeriture
Re-^ence de. TlUli-i.'

18.

Keicli 5. 7. !». !.'>. Ki.

«L »4. 4.-..

Keid 8. Hermatliena.
Reinaeh s. 4. la Sia

;6S. 4:). 51.

Reitzenstein 1.2& 50.
Renner 4.

lieiiz Ii. 17.

|{. h Ii. Ki. I'.i.

R.tior.' II. 2ii.

;li«'ti.ri.;i a.l lleren-
nium s. W isen.

Iii. I.t. r, E.. 12. 1& 27.
It., m.

Ri. dy :t.

Kiii'.;iiiatiii 1-'. Is.

Ritual.- .Vrnii'iiiiiniiii

47.

Rol.erts 7. 3!». 42.

R..iio.'ana<-lii ^28.80.
Roeder .'.2.

Koese 8. ;{2.

R'.iethe 18. 33.

i;..i;. r Ii. 41.
Rulls 22.

Ruloir 15.

Rom 3.

RomaKiwill ». Prenßi
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lii!'iiiit'r 45.

Uoos IS. 'J-J. 28.

l;..-cli.'r -JH. ,V2.

Kuslitpiü !t. cAi.

Wo-tui k, M.itrikel der
riii\cr-ität. 5.

Küstnwzi w 8.

Hiizwiidowski Iii.

'de Kuggiero 2.

liiihl .V2.

Huibal -M.

Hutherfoni 2;{. M. 19;

». Sclioliii [2'>;.

Rutilius Namatiiinus
:1 (i. ±>. .'JT.

Rzepin>k.i '21.

Siialluiri; ö.

S:i).l>a<Iini 32. 95,481
.•^;i<-c-lii la
S:l^'lio .H. Dareiiiberg.
von Sali» s. Preufs.
Sallusttus 2'>: s. Banz,

Luczakowski, To-
Mlttn

.^alvi^lli .'»1.

Siiiiniplson 32. "c'.

Sanders <i. 7. 44.

Sandys .'{.

Sappno s. Rrunilt.

von .'iarwvy 28.

Saucrliffi 24.

Ton .'^calii 24.

Schäfer 4. 10. 2t».

Si hanz 7. il 1«. 17.86.
Srheihc^rt .'57.

Si lieil 2.

Silienk-Kocli 10.

Sclienkl s. Kukula.
S. luMikl-Weigel 2. .iß.

S'lierinann 1, 4, 26.
1^1. 4;j. 47.

Sctiiaitarelli 2.

SoliiciH«

Schiktanz 3.

Schlerka 27.

Sihlipiiiaiiii 17.

Schldfsmaiin 12. 14.

40. 49.

SchluniljerK'^r 4. 14.

39.

Schmalz 33.
Schniarsow 7. IS»
Schmid 43.

Schmidt, .Vd., 4.

— Hub , s. Sehlii-

mann (17).
-- Job., .H.

— L., 10. 13. 43.
— M C. P., 49, 54».

— O. E , 42.

.Si hneider, \., Ml
Schneller 4.

Seholia: .Vri>tii|)lianes

2.'); s. JJloeiiiers,

R\ithcrl"ord.

— BeinbiiM B. Do-

— Hnm«r8.Ladwich

—
• Nicand4'r 24.

— Sangalleuj^ia Cic«;-

ronis b. SdbDi«de-
ber«.

Schnii 4:1

Schra-it-r 2 !. IHK 40.
SchreiVitT :{7.

bcUrijuen 16. 32.

Scbttbart b. DifJa.

Schubert 0. S. 10. 25.

Sclmbert-Soldcru 39.

Schuetze 4. 10.

Schulte .{8.

Schulten 15. 18. SB. 4a
47. 4»!:.

Scholtefs s. Kelter.

Schultheis 19.

Schultz. H., 30.
— W., 12. 3«.

S. liulz, Tb.. 0.

Schulze, W., 1. 24.

Schürer 4.

Schuster 48.

.Schütte 30.

Schwabe Sö.

Schwanz 14. SB. 43.
4;'.. 51.

Seil weiger-Lercben-
feld J(i.

Scott 22. 30. r>l.

Scripttrres rerum
.\ethiopicaniin oc-
cid. 42.

Sedulius s. Candel.
Sedulius ScottuH 2<».

3ö; s. IlellBUUin.

Seeberg ö<>.

SeeliL'.-r S. 3a
Seherniann 30.

Seidl 24.

Seiler 3. 6. 10. l.f.

Seilte 11.

.Sellin 11. 17. 4H.

Seneca phil. IS. 2."i;

s. Kall, Itioder, Bur-
ger, Pascal; tng. 1;
s. Larlek.

Si'ptua;,'inta 42.

Servosek 3,i.

Sethe 1(1. 2<l. 2.".; s.

Schäfer. Urkunden
der laLOnutie (49.

52).

Setti .Kt.

Severus 38.

Sliuckburgh R
I

SibvUinische Orakel
s. Oldenburger.

Sidonius Apollinaria
i. Hrakmann, Hol-
hiud. ."^chuster.

j
Silius Italicus >, Cor-
pus poetnniin lati-

noruiii, l.p^ra>.

Siniinel S; h. I.ind-

bloüui.

Sinionidi's «. Boas.
Sinison 4.

Sinko 22. 39. 46.
.'^jiiijri'u Si.

Sitzler 4<i.

Skfat 27.

Skovjiaard 24.

Slädek 23.

Smith 1. 24.

Socrates s. Rostapno.
1 von Sodfii :>. y. 10. iH).

' Solari 20. 33.

i Solmst'u .'>().

Solon s. Riedv.
.'^oltau s. 20 26.

Soniiner 12. 19,

j

.Snndag 42.

Sophista anoOTmOB S.

! Rt.hler.

Sophorl.'-. 4. il. 21. .37.

i
39. 41. 42. 47 ; 8. Al-

' ligra, BflinoaUi,

Rlavdes, Campbell,
JebVi, See Ii «er, Tac-
cone. Wohlrali.

Souter 7. ^. 42. 49.

Soyer s. Bulletin de
g«-ographie.

Spoflit .").

.Speniann 2t).

Spcii^der 2-1.

Spiers s. Anderson.
Sj>ranger S.

S<|uir« 7,

StaatttaitcrtQmcr, riW

mische, 30.

Staliile 17.

Stacdler 1». 43.

Staeheün 1. 2. 41. 44.

Stais 12.

StjiMCcIainl 4S.

Stapfer ^. Pi>tni'r.

Stärk 43.

Statiu.*; 24. :m. 4-".. 4«.

47; f<. (ru]iu>
I

ta-

nim laiinoriiin, l.e-

gnis.

Statuen deutsciier
Kultur 47.

de Stefani 2.

StefTens 15». 41.

Stegeinann 43.

Stein 12.

Steindorff 4».

.SteiiifidirtT öl.

StiMiipli!ii{er 30.

St^Ttl -l'.K

Stertikopf 1.

Steilding 10. 27.

Ste\euM :tü.

Stewart 44; s. PUton
(1.-VI.

Sfeyrer 12. 661.

Stier .'><i.

Stobaeus s. Bick<'l.

Stoiconiiii veteriini

framiiHtitn ;'>. 8. 10.

11. 13. :.i.

Sti-aixi s. DaeMtz.
strack 13.

Strako«eh-6ralkin«Dn
41.

Strazzulla 8.

Strunz s.

Strzv uüw.'-ki m. liau'T.

Slu'iii'n.orii-ntalische,

Noeldekegc widmet,

_
30; Bezold.

Studie.s in lionoiir of
H.L.Oildersl.'eveH!».

Suetoniu-v 1». 27. 32.

3«). .')0; s. Fürst,
Sulpicia s. Tibulliis.

Süplle 19. 43.

Svoruno-« 14. 21. 33.

Sweet 9.

Switalski 11.

Syne-iu.*» s. Fritz.

Taccone 1. 11. »2.

Tacitus 5. (i. 7. 9. 10.

11. 12. 10. 23. 20. 28.

32. .SS.:». 41. 42. 50;
s. Allard, Bacha,
Rret>c'liiieid<T, Con-
soli, Dalini, (juwtafs-

son, (iustarelli, Luc-
zakow^ki, Mack,
Pr«>funio, Renz, Sta-

tuen (47), Vesper.
TiiUquut4&

T.innorv 50.

Tüubicf ;w.

Taubner 4L
Taylor 4.

Ter Miiia.^siant 20.

Termtiu.s 22. 25; s.

Bardt, Johnston.
Terlikow.ski 21.

Tertullianus:{2.42.44;
-s. d'Alle.-«, Rnmo-
rino.

TestJtnient, .•\lte.s, 47;
8. Bibel.

— NeueÄ, R. Bibel,
N'eue-s Te>tament.

Kleine Texte s. Lietz-

niann.
Thedenat SO.

TheodorftiH 8. 26; «.

Schult«'.

Theudoüianus 12. 17.

24. 48. 51.

Theoplianess.Pernice.
Thera s. liiller von
GaertringeiL .

Thiele 44. •

Thieme 21.

Thoiiian 5. 1.].

Tliu. vdides 9. 17. 23.
.«;. "41. 43. 40.47.50;
s. Preufs (17).

Thuliri 43.

Ttiiinib .3. 47.

Tibullus 1.5. 14. 1.'). 18.

21. 4.J. äl; s. de la

V'ille de .Miniiont.

Timotheus s. Baccli>-

lides 'H\ Sf razzull.-i,

Tiro 3ii.

ToniuiaM'ü 13; .s, Cauti
l>upoli)ri grecL

Tonks 2.% 28.

Torp 27.

Tosatto .">. 23.

Tragiker, grieehiflohe,

TragÖ4lieu, grie^-
seile, 40.

Trahey 2a
Transactions aml pro-
ceedings of theAiiie-

rican pliilolügicol

.iK^ociatioa 13. 62.

Traube 2ti.

Tremleleuburg 32.

Troiulietli 2.3.

Tmhlä': 2S.

7Vr(«x«/wj jjs' 3."i.

TaiijfjTi;; 41.

TiickiT s. Rom.
Tuckwell 1«.

Tuor 41.

IJbell 12. 26.

n.erweg 18. 48.
I'hle 1.3.

rilri.h 14.

ririi ii ;i(t.

l niverMtv of IRclli-

gau 49.

Urkunden d. dritten
baby Imii'schen Dy-
nastie 27.

- d, 18. aeg^ ptischen
D^na'«tie 4B. 63; s.

S.'tte.

ilraiiiatisclier .\iif-

führungen in Athen
61.

Uaener lO.

StMUii 4p 17.

Bteri Sa . .

Vaglieri 30.

Vagliniigli 22. 52.

Valerins Maxiinttt B.

Tosatto.
Vasiljevskij 11.

Vasis 8. lidar^g
Vatasso 47.

V'egetius 2. 7. 43.

\'erth 39.

Vellav 17. 20.
Velleiiis FatercaloB a.

Tosatto.
Vendrye-s 1. 12. 24.

VeniiTo s. Anthologia
(221.

Vergilius 2. 4. 12. 19.

•22. 26 3.3. 49; 8.

Donatus, Dühring,
Glover, Goldi,
Ueinze, Jahn,
Zw ii kiT.

Verner 20.

Vcnrall Kk
Ve-^per 14.

V'idal de la Blanche
8. LaVisse,

de la Ville de Mir-
inont 6. 13.

Vitruviu-s s. .Mortet.

Vives s. Weitzmaan.
Volbelir 14.

\ ollbrecht 26.

Wdhner L 12. IB. 20.
•27. -29.

\'ölter 4».

Vopiscna 8. Giri.

Vobler 1. aOi 40.

de Waal 19. 27. 30.

Wachsmuth 7.

NVackemagel II. 24.

NVaddington .V».

Wagener .'>. 3.^,

Wagner a 41;a.Bnitn-
garten.

Wagner 2.'>. 32. 44; s.

0: E. Sclimidt (42J.
Wahriiiund 21.

Walde 10. 19. 24.

Waldscbön 1& 10.21.
3(i.

Walter 4. 1(». 41.

Walters 19. 22.

Wa>zvii>ki 1«. 17.

Wat.'ion 21.

Watzinger 17. 19l.

Wav 19.

Weber sa 47; B.Orient
(27).

Wecklein IB. 20. 25.

.32. *i: s. Sacchi.
Weicker 14.

W^eigall 8. Ton Bissing.
Weigl H. Eapenberger

(1).

Weil! 39.

Weinel 40.

N\ eingarten 41K
W .-ir 25.

W .'is Ii(fjii 22.

W.i^e 19.

Weifsenfels 20. 3(180.
Weitzniann 21.

WeUbauwn 88,
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Wflltdmaiik s. Bauer.
WuuÜAad 1& 8&. 4S.

Wendling 7. 18. 17.

Weniger 46.
WcnnUSr.».
Wener 12. ¥k
WeMner fil

Wessel IOl 88.
Wheeter la 2L 8B.
WldUcnr 18. 21.82. 4&
wuteis.
Wiek 21.

Wieber 1.

Wiedeniann 5; s.

Orient (27).

von Wilainowitz-
Moellendorff 18. 20.

46; s. Tnigüdien.
Wilh.-Iiii

Wilkios 49.

WUser 18.

WUeon S7.

Wiaand 88. fi9L

Windeier & 10. 14. 16;
8. Orient (27).

Winter 17.

Wiaen 10.

\Vi»ow.i 16.

di; W iU-liurton -19.

W'itttifbeu 37.

WoiTiiiana liX

Wdhlrah 17.

W nin-Heckh 4. r>. 2.'..

Wullseifen 90.

Woltjer 20.

W'otke 4&
Wright 48.

NVijIker .s. Lntec^
liaeluT.

WundertT 2».

Wundt 29. 33. 4L lAk

Wünsche 16. 41. 42.

Wyae 28.

Xenuphanes .4. Levi.
Xenophon 9. 15. 20. 25.

29. 38. 40. 44. 46. 48.

60; s. Cousin, Lolise,

Lv.si.-ii (4(5), Miihuffy
(ä&),Prz7gode,Ricb-

ZaclitT 3.

Zangciuebter 23.41 . 46.

Alighieri 3(k

Zeiner 4.

Zfi*ldt}g 7. 10. .35.

Zenger 12.

ZeDo von ViTniiu s.

Brigliiiair.

Ziebarth ^. Kelter.
Ziegler 22.

Ton Zielit'ibki 10. iL 12.

20. 21. 23. 27. 30. 36.

45; s. Cicero (13).

Zimmermann 3.

Zimniorn2.'i: s. Orient
Zucker 10.

Zwicker 41. 44. 49.

Acad. doM inscript. et Ik'iettres L 2.
3. 7. 9. 11. 12. 13. 14. Ifi. 17. 18. 21,
-Jiy. T,. 28. mßu 36. 88. 4L 48: 48.
4S. 4S). öl.

Aka<i. der Wiss., Preufs. 4. 8. & la
16. 211. 22. 2«. 35. 37, 51.

Archäolog. Geseiläch. zu Berlin L 5.

7. 10. 18. 19. 23. 32. 61.

Atlien, ungeriselie arcbtelog. Scluile

Herichtigung 8.

Ccrtumen poeticum Hoenfftianum 18.
CodiL-es e Vatieanis seleeti fifi.

Colladoae paleograflcn VatiMne 68;

Drabdm, H., Di r ^'«-genwirtige 8tud
der Itfaakafrage 49.

Fichte-Denkmal 24.
Vn&m Gcroinus 24.
>'unde und Auagralnmgen:

Ägypten 7. 17.
Afiika, Moiaik 88.
AJabanda 6. 61.
Alesia 20.

Aliao 4.

AntUiytlien KL 88. 4«.
ApbrodialM 7.

AUien 46.

Beresan 46.
Brucbstaek« eines neuen Bna-

geliuiuB 24.
Corfu 6. 86.
Oomrto 2.

Deloe 46.

Haüuyros 61.

Haies 6L
Haltern 43.

Kartingo, Sarkopliag 17.
KSiJgiiKilien 7.

Funde^ AusgralntBscD u. a.

Laoientam, der Mvroniache Disko-
hAmT^

Luol 8.

Maina, JnpitersMuie 23.
Mersch, rOm, Villa 11.

Mettet, röau Villa 23.

Moua^bOniz. Ansiedbmg 44.

NMe-lee-Batna, rOm. Bad 4.

Nuutntia 88. 43. fia
Oberaden 4& 6a
Ostia, Amphoren 88.
Papyrusfunde 26.
Paris 38.

Peliongebirge 61.
Pettau, MoMik 23.
F0U2.
Pommeni 27.
Pynuos 6L

.. Kun, Ära Paeia 44.— TrajanMluIe 17. 36.
Bnmänien 2.

Sabion, röm. Pumpe 4.

Schweiz 50.

Spanien und Portugal 60.
ffiMuta, Artemiitemp«! 28. 28.
Sunion 45.
Teano^ Nekiopole 41
Tegea 7.

Theben &
Thessalien 86.
Trier 17.

ürviUe, rOiu. Villa 11.

Via Salaria, lAm. Kriafsrdenknud

Vlndoniasa 87.
Volo

Ueintz, W., Zu Lucian Ilermotimiu
17.

nirsehfelder, W. f 18.

Horner! Iliadia pietae Uragmenta
Ambrodana 62.

Inschriften. McssapiNche 96.— Ntnibabylonisclie 7.

Liaokoongruppe 10.

liTlus: ood. Vindobu 62.

Manser, A., AltmaiUndisdie Bade-
taxe 8.

MOnxkablnett zu Berlin 18.

\atli, M., Ali-rliafTune oder Heibi'hal-
tiiHL; ilrr Ri'ifc|iriifunf;? 33 84.

Nestoriaiusclie Il.iuiisf-hriflon 1.

Niedermann, .M , Zur Kritik uinl Er-
klärung' der iaf. Fiuclitalclclu n des
.Audolient^chi'u ('or[Ju>> .tTi

Nüthe, H., Alii>u bei Überaden 5.

Nnmismatisdies 9»

Papjmupublikation ;iU/31.

^VJnroaSBmmluDg, Neapicr 29.
Plliyno% attischer Vascnnialer 1.

P»^numai-^t>haadlungen 1906: 16;

R, Die Head-Pestechrift 50.

Scrijitores graect 6.

Stangl, Th., Zur Textkritik des Gro-
novschen Cicero.<tcholiaaten 13. 14.
17.

— Ascouiana 40. 41.— Berichtigung 46.

Tinionidu.s und die Truilosvase 1.

Tulkieho, 3^ Zur XU. Heroide Ofids
44.

WelfsenfeU, 0. f 29.

Ziuelaa, bithyniacher König l.
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WOCHENSCimiFT JAN 81 1906

FÜJt

KLASSISCHE PfflLOLOGIE
HERALSGEGEBEX VON

GEORG ANDUESEN, HANS DKAHEIM
SakMithM UND

(Bil Porllmtn. EKANZ HAllDEK.
«iNWUMwUhtUk

Iimnto

.T:

J. Brom, Vortrilg« and AuftAtm (Fr. Cmmt) 1

K. Weckipin, 8ta<li«n sar IUm <riir llardar) 6

r rianiiur. Oljuiiii« [Q. I-»uk) 7

11. Hitcliio, A stnily "t cniTlltionftl aml UDifMir«! clnusoii
in Fliny the ymii^ r 1. 'lpit«i 8

K. Knrnemann, Kaisii llu'iriim nmi '1er Irtit« groTac
H;F-..riker von K-n i.r A^lui. In 10

K. Schenkt, Urieohu«bei Utementarbach, bcArbaitet von
H. Sohankl and Fl. W«ig«l V. BÜäW) 18

AHii:fhif- It. rllniT lOiilolopi-c lic Wochtnilchrift O, — W—e
lur 'Ins kbisstHclie Altertum XY/XTI, (l —

Ath. tmi um «"TM. - Notixie Jpifli Kcavi ft ti

U'-rii^hmi, - I ,'<.'«_ - . . .

MitUiluDyrn: Acadi^uiir du« iiiKeripitun«, AuguHt. — Ar-
cbttoloKisoh« lie«ollxuliuft M flMtUn, Novttmb«t^
SitsuoK- — D«r HithyniorkiliiiK ZikKIftt and die Kalir.
— Her attisoh« VM«Bmiil«r Piiryno*. — Timonldki
nnJ die TruUotTMO» — Wiclitigu noitorianiacb« Hand-
ohrifton • 18

l)ie H* rr>'n Verfassi r vnii Pn'^Tftiiiibeo. Dis^ertatiunLIl nnd Honst)(;en Uelej^nbeitsflchrifteu werden geheten,

HAieuttitiuseieuiplare au tlie \V eiUuittUoscke liudtbaniilung. Berlin SW., ZimmerBtr. 9i, einsenden zu wollen.

Resseiiüloueu uud Anzelgeo.

Ivo BraM, Vortrlgfl nnd Avfsfttse. Mtlnebcn

1905, C. II. Rf'cksrlie VerlaKsbuchliaiulluni.' XXI !

und 4HÜ S. gr h". HJ>0 J(\ Reb. in Loinw, 10 ^H. I

Wohl jeder, der seiue Lebentiiirbeit dea Sclirift-

atell«» de« Altertams ngamu^t hat, bat sehoB

einmal das Miftterhältnis der mgmen B«ra£itätig^

keit empfnuden zn der Bildang nnd Gesinnnng,

auü der heraus diese Grolsea ihre VVerlie »chufeu

und wntaodmi wiwen wollten. In der altklAM-

•eheo Literatnr anfaern sich PersSnlichkeiteo, die

an alleu Seiten des Lebens teilauhmeu and nnf

Zeitgenossen von gleicher Vielseitigkeit uud Ruu-

dnng dw W«Mn« wirken wollten; wer sieh als

Fachgelehrter mit ihnen beschäftigt, mols ihuen

snnäehst, «uweiinn so^rar nnsjschlicrslich eine raöli-

•ame Kleinarbeit zuwenden, die ihm desto weniger

Zeit liftt, die eigene Gegenwart genieAend nnd
schaffend mitzuleben, je mehr er darauf angewiaaen

ist, durch den Umfang und die Erfolge seiner

Arbeit seine äafsere Stellung in der Welt zn er-

obern nnd in bebanpten.

Ein Philologe, der von diesem Zwiespalt so

fern geblieben ist wie vielleicht kein zweiter

unserer Zeit, war Iro Bruns. Wohl scheute er

niehi die strenge Ifethode peinlieher ESmel-

forschung, wo sie der Weg war, die ihn beschäfti»

geuden Probleme an ISaen; aber niemals veiKafit

er über Regenwurmem, die er fand, die Sdiülze,

nach denen er grnb. Niemals empfand er eine

AofjBtabe als eine ihm doreb Snfterea Zwang «nf-

ge1)ürdete Last. Sein für alles SohOue enipfung«

HcIkt Sinn war vornchmlicli dem klassiaclien

Altertum wohl deäiialb zugewandt, weil er die

barmooisehe KensohenbiUhng, naob der seiae

Natnr strebte, dort verwirklicht fand. Auch in

seiner Fiichwissenschaft war es ihm zunüclist

dai'um zu tuu, das Scbatfeu überragender Ueiater

naebmdenken nnd mttsnfahlen nud so im edelsten

Sinne zu geniefsen. Was sich ihm auf diese Weise

ersrhlossen hatte, anderen mitzntcilen , war ihm

zwar üedürfnis, aber es war ihm nicht durum zu

tun, sieh dnreb llberrasdiende Brgebntise odw
bündereiehe Publikationen Geltung zu MT^^ciiiiffca.

Wenn er trotzdem manches gescliriebeu hat. wiis

bei seinen Fachgenosseu und zum Teil sogar in

weiteren Kreisen die Terdiente Beaehtnng fand,

so ging es ihm ähnlich, wie mau das itt Gesell«

Schaft beobachten konnte. Auch du j^ing er nicht

darauf ans, eine Rolle zu »pieleu; uud doci) wurde

er dnreb seine liebenswürdige and anregende Uit-

teilüamkett in jedem Kreise Isiobt der Mittel»

punkt.

Auch was er durch den Druck veröffentlichte,

trug den Charakter einer Mitteilnng an gleieh>

ge$tin\mte Freunde, die von der voransgsgaogenen

Arbeit de« Üeukeus nud Forscheas nnr so viel
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Ttrriet, wie Sache nnbedingt erforderte. Rnins !

sah die Welt in seiaen Kreundeu, uad darum war

er e? wert, dals die Welt too ihm erfuhr. Erst

in aeinen letften Jthno, alt er »ehoa den Todes-

keim in sich fühlte, betrachtete er es als Pflicht,

was in der Stille laogsnm herangereift war, der

Öffentlichkeit Torsulegen. Doch auch in dieser

Zeit kmoa »eine weltfi^ndige Heiterkeit vod

SchafFpiisliiat niclits gemein gehabt haben mit der

entsagungsvollen Gewissenlmftigkeit Maro Aurels.

Allerdings meint Theodor Birth in dem Lebens-

»hriTs, deu er der Toa ibm heramigegebeaeD Samm-
Inng Ton Vortrügen und Aufsätzen seines Freundes

vorausgeschickt hat, dieser habe iu seiner an-

siebendeu Charakteristik des Philosophen auf dem
rSmiaehea Kaiaerthroo eine Art Selbstbekenntnis

abgelegt. Aber so berufen Birth auch ist, den

Charakter von Brnos zu beurteilen, so schwer ist

es doch, dieser Aofiassung zuzustimmen. Ein

Kaiser, der an aller Herrliehkeit d«ar Welt, die

ihm zn Gebote stand, nur die Nichtigkeit ond

Vergäuglichkeit sah und sein hohes Amt als eine

schwere B&rde empfaud, und ein Gelehrter, der

lieb am Klanen wie am GroAen ni freuen wnfele,

und waa er so leisten hatte, mit Freudigkeit tat,

sind niobt mit einander verwandt. Wenn es Bruns

trotzdem gelungen ist, iu dem jetzt zuerst ge-

dmekten Vortrage die Eigenart Uwe Anieb so

treffen, so bewies er damit die Flhigkcit, sich

auch in das ihm von Natur Fremdartige zu ver-

senken und dadurch seiu Wesen zu erfassen.

Heimisch dagegen bfttte er sieh in der ge-

bildeten Gesellücliaft der Renaissance geßhlt, die

er iu mehreren Aufsätzen frisch und anschaulich

gesciiildert bat. Den Soldaten und Dichter Ma-

mllo«, der beilinfig eltomal eine Tortreffliebe Ar-

beit über Lncrez geliefert hat, im allgemeinen

über sich nicht als Ausleger, sondern als Nach-

folger der alten Dichter fühlte, deu Humanisteu-

rareten Enemnaf der ale Satiriker an den Men-
schen, die er verspottete, doch eine ästhetische

Freude empfand, den französischen Edelmann

Montaigne, der die kleinliche Gelehrsamkeit der

Homanieten veraehtete ond in den Ewaje, die er

in der Einsamkeit seines Turmzinmwi lohrieb,

ein Yerstiindnia der Alten bewies, das dem Urteil

seiner Zeit um Jahrhunderte voraus war, diese

Oeatolteo hat Braus mit Zflgan geieiehnet, fBr

die ihm seine eigeoe Persönliehkeit al« Modell

dienen konnte.

Ei war richtig, dal's Birth diese für eiu weiteres

Pobliknm beatimmten Chaiakteriatiken in seine

Samminng anfgenommen hat. Noeh mehr dienen

4

zwei Essays über moderne Malerei und Musik

dazu, einen Hegriff davon zu geben, wie um-

fassende Interessen und Keuntoisse Braus beaaft i

Aueh die der eigenen Wimenadaft aagehSrigen

Arbeiten, die in dem Baude vereinigt sind, sind

fast alle so geschrieben, dafs mau nicht Philologe

za sein braacht, uro sie zu versteben aud zu ge-

nieften. Dentlieh tritt in ihnen hervor, in waa

fiir einem Verbältnisse Brnos zu doii 'Sriechen und

Kömern stand, und was für ein Vcrstüudais er

gerade durch »eine Arbeitsweise zu erscbliefsen

rermoehte. Wer einen khusiaehen Sehriftsteller

hastig durchfliegt, weil es nun einmal zur all-

gemeinen Bildung gehört, oder auch, wer iha auf-

merksam durchliest, aber nur, um Antwort anf

wnige von Tomherrin fertige EVagea an hdrammen,

wird von seinem eigentlichen Gedaukengchalt kaum
etwas wahrnehmen. Denn die Alten schrieben for

Leser, die sich mit rahiger Sammlung iu sie Ter-

aenkten und dabei ein Organ hatten für das, waa

nur leise angedeutet oder aneh durch Still-

schweigen ausgedrückt wnrde. Eben das war die

starke Seite von Bruns. Das hat er ja vor allem

in aeinem Ekiehe über daa literariaohe Portri&t be-

wiesen ; aber anch der vorliegende Band enthält

eine Reibe von schöuen Ergebnissen dieser Kunst.

So unterscheidet er in den attiscbeu Tragödien

die Stellen, an denen die eigenen rel^iOeeo ond

moralischen Anaebaanngeu der Dichter durch«

blicken, und die, an deneu Aul'sernugen durch

deu Charakter der redenden Person und durch

den Gang der Handlnng bestimmt und; er weiTa

die Beobachtungen aod Erlebnisse, die den plo«

tonischen Liebestheorien zu gründe liegen, aas

deu systematiscbeu Spekolationeu auszuschälen, iu

die aie eingehflUt sind. Er zeigt hei mehreren

Paaren luciauischer Dialoge, von denen sdii inbar

der eine immer die Berichtigung eines früheren

enthält, dafs sie uach einem einheitlichen Plan

aosammeogehAran, und dafs die Bwiehtigong nur

ein schriftstellerisches Knnstmittel ist.

Gegenüber einer Auslegung, deren Eigentüm-

lichkeit eben darin beseht, zu verstehen, was

nieht mit dllrron Wortni gesagt iat, wird es sei'

ten au Widerspruch fehlen. Und auch, wer sich

an dem feinen Gefühl erfreut, mit dem Bruns iu

die alten Schriftwerke eingedrungen ist, und uu

der aohliohten yornehmheit, mit der er aeine An-

Bchanongen darlegt, kann darum doch hier oder

da ein Bedenken zurückbehalten. So ist das Ver-

hältnis zwischen den Ekklesiozuseu des Aristo-

phanea nnd Platons Politeia dnreh das, was Bmns
in dem Aaftata Ober die FraoeaenMUsipation dar-

8. Jannsr. WOCUl!:.\SCURirr fOB KLASStSOBS FHiriO1i0f4IB. IWNt. Nv. 1.
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uhcr sagt, wohl kaum endgültig klargnsttllt. Mit

Z«ller uiiuint Braus au, ehe Plntuu die ätelluog

der Frmen io ceinem IdMlttmte ceiebnate, bsb«

bereits AristopbftDM dies Bild bü ins einselae zu-

treffend karrikioren kömien. da es nur der Nieder-

schlag vou Lehreu uad Forderaogeo gewesen sei,

dM Mbon lang» Torher m der »l^eniiieheii Gesell-

sobaft erQrtert worden wären. Wenn es fest-

stünde, Hals die l'oliteia ein einheitliches Werk
ist, das Piatou erst nach der Aufführung der

Ekklenaiuien sebrieb, dann würde man die Er-

klirnng willkommen heifsen, die die befremdeude

Obereinstimmang bei Bruns findet. Aber ebeu

dies zeitliche Verhültuis wäre erst zu beweiseu,

and Zeller, anf den Drone Torweiit, bat et niobt

bewiaeen. Aaeb die wimiateu Verehrer Zellers

werden zugeben, dafs gegen die Darstellung, die

Cbrqpologie uud Komposition der platouischeu

Dialoge in seinem monnmenialen Werke eriabren

haben, schwere Bedenken bestehen bleiben. Wer
ohne irgend eine vorgefalste Meimiug die Politeia

und die aristophanischen Kumüdieu liest, wird zu-

naebet eieber den EHndmek baben, daJe der Philo-

aoph in dem Abschnitt über die Frauen anknöpfend

an frühere Krürterungea der Fraueufrage (z. B. in

der Ljsiatruta) eine neue Theorie entwickelt hat,

und daA eben diese Tbeorte der Diebtw in den

Bkklesiazusen verspottet.

Ks liegt in der Natur der Sache, dals die Kr-

gebuisse eiuer so zarten Methode, wie sie Bruns

in der payehologiMben Interpretation mit Meiater»

eefaaft handhabt, am leichtesten da aof Widern

sprach stofsen, wo ans ihnen Konseqneuy.en für

die massiveren Fragen der Echtheit uud Kom-
position gesogen werden. Aber die Zablnog der

einwandfreien Resultate ist aooh nieht der Mafs-

stab, nach dem ein Buch wie die gesammelten

Aufsätze von Bruns zu beurteilen ist. Üem iiaupt-

wert liegt dario, dafk ei den Eiodroek rnoer lante-

ren und anziehenden Persönlichkeit dem einen anf-

frischt nnd dem andern rerachafft.

Elberfeld. Friedneb Cauer.

S. Wecklein. Studien 7.nr Dias. Halle a. S. 1905,

M. iMemcycr. IV, 61 S. Jf 1,60.

Noch immer stehou die Meinungen in der ho-

meriieben Frage einander lebroff gegenQber.

Weeklein veraacht, ausgehend von der Betrach-

tung eines dichterischen Kanstmittele, einen neuen

Standpunkt zu gewinnen.

Im ersten Absebnitt gibt W. eine Sammlung
jener Metonymien (richtiger ifufcifTfig), bei denen

eine Vertauscbnng too Ursache and Wirkung, von

FHILOLOaiB. 1M6. No. 1. B

(irund und Folge vorliegt. Diese Figur (ohne

verdeutlichendeu Znsatz) erscheint als eine Eigen-

tBmliebkeit des INchters der Aebilleis, dee Seb5n*

-teil, wis die Iliae bietet. Nur ein Dichter von

l.syehologischer Tiefe, voll hoher Gedanken kann

<lie.-es Lied geschaffen haben (2). Die Erwäh-

nungen Aebills in den flbrigen Geeiogen nnd

uachtrüglich eingeschaltete Flickstucke, bestimmt,

teils auf die Achilleis / zurückzuweisen, teils

deren Fortsetzung {HS.) vorzubereiten (3). Jene

Gesänge {B — A—O) lagen dem Diobter der

.\chilleis vor. W. denkt sich den Eutwieklnugs-

j^ang so fi-'. ,').'> f.): 'Den Anfang bilden die histori-

scbeu Gesäuge der Uias, uud die ersteu Säuger,

die man ab eigentliebe Volksdinger betraebten

kann, dichteten von den Leiden und Bedrängnissen

der Stadt Ilios. Mag auch die Sage vom Raube

der Helena durch Paris und ihre Wiedergewinnung

dorob das BrSderpaar Hendaoe nnd Agamemnon
ursprünglich rein mythisch sein, so hat sich jeden-

falls ein histori.schcr Kern von der Helauerung nnd

Eroberung einer ätodt un den My thus ungesetzt . .

.

An sweiter Stelle kam der große Meister, weleber

einen neuen Plan nnd einen neuen Geist zu den

alten DichtungiMi liinziibriichte. Man kann ihn

den Erfinder eines neuen Tons ueuneu. Der neue

Plan bat com AngelpnnlEt den Zora des Aehillens

und bietet in ./ den Anfang, in / eine Art SIGtte,

in // V ila.s Ende. Der neue Geist Hegt in der

psjcholugischeu Idee und in der Darstellung inne-

ren Lebens. An dritter Stelle encbeineo Diasken-

asten, Nachdichter, welche das neue Werk durch

Zusät* ergänzten und die alte Ilias zur Acbilleis

in engere Beziehung brachten, aber auch neue

Rhapsodien von ersebiedener GSta binsufSgten,

z. B. die 'fitio^c xal ^AvdqoyMxi^ ofttUa, die

Sarpeilonszenen, die AU'floii ägtaiela, die 0to-

fiaxia, den 23. und 24. Gesaug. Danebenher gin-

gen als Interpolatoren die lUiapsoden, weldie in

die Gesänge, die sie vortrugen, das einfügten, was

ihnen für das Verstäuduia ihrer Zuhörer förderlich,

deren Wünschen eutgegenkommend oder aus irgend

einem Grunde geeignet an sem sehien'.

Das Hauptergebnis wird nicht überall anf Zu-

stimmung rechnen können. Nicht notwendig

braucht die kuuslvullore iJarstellung späterer Zeit

ansngehdren. Wenn wirkKeh in der *Ilias' auf

Achilleus nicht Be/.ug genommen wurde, so ist

damit noch nicht die Priorität der 'historischen

Gesäuge' erwieseu, da es ihren Dichtern eben

darauf ankam, Eampfesssenen, an denen Aehill

uicbt teilnahm, zu besingen. Sehr wohl kann die

AcliiUeis in voller PlanmäTsigkeit längst bekdnnt
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gewesen und dann, bei der örtlichen und seitlichen

Ausdehnung der homerisohen Poesie, dnreh Um-
arbeitang, dnreh Weglassuug dei UraprftnglMbeD

und EindichtiiufX neuer Lieder der ältere Zusam-

meDhang geatört und der jetzige Bestand ge-

schaffen sein.

Auch in EimelheiteD die Abhandliiiig

vielfach zu Widerspruch. Manche Bebanptnng

ruht doch auf subjektivem Grunde. Der Unter-

schied zwischen volkstämlicher Wendung und in-

diTidoeller Art de« Diehten HUkt neh siebt immer

scharf bestimmen. H 239— 24'2 erscheinen nicht

auffällig (S. 29) in dem Munde des d^gitö^vOo^

(vgl. 213 f.). Nicht klar ist ausgeuprocben (8.30),

wieTiel eatgeiehiedea werden soll von A 876 ff,

ob bis 378 oder bis 380. Das Urteil fiber U^Q
(S. 13) ist zn streng; Schiller dachte anders von

dem 23. Gesänge der llias. Die Lksmerkuug S. 19 i

iit niebt riehtig; Ifeleeger liAt neh nmttimmen

(II. IX 590). S. 46 Z. 7 von 0. soll es fBr •ab-

geschlagen' doch wobl lieiTseo 'nnteroommen* oder

ühulicii.

Aber ancb wer seine Ansieilt tob den Alter

der Achilleis nicht billigt, wird dem Yerf. danlc-

bar sein für die feiueii Btobaohtmigeu , an denen

die äobrift iu allen Teilen reich ist, und die Zn-

Tersioht (S. IT), dafs das nixqov ßißUw wenig-

stens ein /iM^^ dfadov sein werde, für berechtigt

halten. Die auf iimfuj'se'uder Literaturkeniitnis

beruhende, frisch und uuregeud geschriebene Ab-

haodinng iet «n wertToUär Beitrag, den kein

Hbnerfoneber onberileksiehtigt lamen dnr^

Nenmineter. duistiaa Hnrder.

Gamille Oatpar, doctetir cn pliilosophie et lettres,

Olympia. Paris 1906, üacbetto et Cie. 92 S. 8^

Das Werkeben ist eine flberani fleifiige Zn-

saromenstellnng unueres Wissens über Olympia,

seine Spiele, seine Topographie iiiul die Holle, die

es in der griechischen Kultur gespielt hat; zum

Scbloft wird eine Liste aller in grieehiseben

Städten nachweisbaren Feste zu Ehren des olym-

pischeu Zeus aufgestellt. Fiist jeder !Sat/ wiri! in

Anmerkung qaellenmäfsig belegt, uud der Ver-

fuser Terrilt dabei eine itannenswerte Kennloit

der antiken und der modernen Olympialiteratar,

insbesondere der dentscheu Hei dem ungeheuren

Stoff kaun auf ao wenig Seiten freilich nicht viel

Kenee gesagt oder gar begrfiudet werden; es

dfirfte sich auf die Verwertung von Gaspars eige-

nen Piiidar>tuditn (Ksssai de Chronologie pinda-

riqae) und deren Eiulugung iu das bisher üekuuute

beschränken. Dafür hat G. ein treifiiches Kom-

pendinm und braiiehbem Naebseblagewerk ge-

liefert, dai bei dem groben Umfang der Original-

publikationen und der weiten Zerstreuung des

übrigen Materials jedem Olympiaforscher will-

kommen Min wird.

Heilbronn N. OastaT lang.

Mary Helen Kitchie, .\ study of conditional and
temporal clauscs ia Pliny the younger. A
disscrtation preseuted lo the faculty of ßryn Mawr
College for the degree of doctor of pUloaopby.

Philadelphia 1902. 58 S. 8».

Li Torliegender Abbandlnng wird innSohst der

Gebrauch der Bediugnngssätze beim jflogereu Pli-

nius ansführlicli und .rründüch behandelt, ja bei

der veracbwindeud geringen Anzahl besonderer

EigeutSmüebIraiten ist man rersneht xn ngen: an

ausführlich und zn gründlich. Aber jedenfalls ist

der FleiTn nnd die Gewimenhaftigkeit der Ver>

fasseriu anzuci kennen.

Natargemiili? gliedert sieh dieser Teil der AI)-

handlang in drei Kapitel: reale (logieal), potentia!e

(ideal) und irreale (unreal) Bediiigungssütze.

1. Im realen Falle werden die einzelnen

Beispiele nach den im Hanpt- nnd Nebeneitie

stehenden Temporiboi geordnet, s. B. preieat in

protasia and apodosis; preseut in protasis, perfect

in apodoeis; preeeut in protaais, fatnre iu apodosis

u. I. w. Für jede derartige Abteilung werden

sämtliche Fälle angeführt^ uatürlich nur die wenig-

sten ansgeschrieben. Bei den Beispielen, in denen

in der Protasis das Präsens steht, in der Apodosis

aber das Fatomm oder eine Form mit fntnriedior

Bedeutung, hatte die Verfasserin schärfer scheiden

sollen zwischen denen, in denen das Präsens ab-

weichend vom klaasischen Spraobgebraoch augeuau

statt des Futurums erseheint, s. B. II 8, 2 nun-

quarnnt ko$ artintinw« luqueo«, si naivere luyafwr,

ubriitiipdvi, und denen, in d- neii das Fntnrum gar

nicht stehen konnte, weil die Uaudiuug der Pro-

tarn nieht in die Znknnft ftttt, aondern in die

G^enwart, t. B. IX 18, 17 n innoeen» tieul

upero
,

poteritt» abfolvfre. Ferner hätte bei

den Fällen, in denen Plioias in der Protaais daa

zweite Futnmm, in der Apodoois dai Prieena

schreibt, beachtet werden sollen, dafs entweder

I dies« Präsentia Verba sind, die ein Können, eine

Notwendigkeit, eine Absicht bezeichnen, wie pof9f,

i)eMtinare, velU, meetM twt, rtauart, wrtri ne, das

(lerundivnm, oder der ganze Gedanke der Apodosia

in der Zuknnft liegt, wie IV 7. 15 oder VIII 1, 2.

' im ganzen werden für den realen Fall li)5 Bei-
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ipiele nachgewiesen, von denao 153 in bwdtn
Sätzen den Indikativ haben.

2. Poteutialer Fall. Abgeoeheu davon, dafs

poutt dAm^ dien«, da» GcraiidiTDm, das Nentnim
mit est, in der Apodosia mitoater im lodikatir

stehen, findet sich dieser auch sonst mauchmnl in

ihr. Die eigentliche polentiule Furm verwendet

dagagsn Flinim im guien ndit Mltao. Ziemliah

ausführlich werden die Fälle betprooheo, in denen

nach der Auffassunp der Verfasserin der Konjunktiv

des Imperfekts nicht als Irrealis, sooderu als Po-

ieatialü dar T«i|pumaobett «oimebea iat. Niebt

selten jedooh lassen die Heispiele ebemo gut die

irreale Auffassung zu. Im Znsaminenhanpe hier-

mit wird der Konjunktiv des Imperfekts lu Eutzen

wie OiM. bell. ei?. I 78, 9 4m( «mim jtsr, IMUm
ti revtrti vellet, alterum, li Tarraeotiem peterent

hehaiidelt, in denen er nach der Ansicht der Ver-

fasserin den Konjunktiv des Präsens in der direkten

Rede rertrilt (~ veinn) iui<l von ibr alt teilweite

oratio obliqna bezeichnet wird. Den Schlafs dieses

Abschnittes bildet eine statistische l'bersicht über

den Gebrauch des poteotialen und irrealen Kon-

jnnktiT« det Imperfokte bei Cbetar, Linnt, Tteitet

und PliuioB.

^. Irrealer Fall. Hier orKcheint bei l'linius

fast stets die regelmäfsige Form. Bemerkenswert

itt, dafi «r dai Fiartisipinm dea aktiven Fbton in

der Apedosis einer irrealen Periode fQnimal ver-

wendet, wälireud dieses Partizipium mit «ra»/i, fui

oder Jueram bei ihm gar nicht vorkommt. Mehr-

&di lieht in dar Apodoeit der Indikativ dea Im-

perfekts oder Plasqnamporfokts. Im gaosea Vtvdin

6*/ Beispiele des Irrealis bei Plinins nachgewiesen.

lo einem weitereu Kapitel werden 'special

elaetei' beiprodien, snnaebat dar Übrngang in

die konzessive Bedentnug, d. h. ittta fi non, worauf

der Hauptsatz mit at oder tameii eiiif^eleitet wird,

teils etiamsi, eUi, tameUi, Aas dem übrigen ätoffe

tm noch fotgendet bervorgehobea: m modo kommt
dfmal, <i tarnen einmal, ul $i siebenmal, uüi forte

fünfmal, nisi vero dreimal, nüi tpiod seclizehumal,

uUi ut viermal, niti mit ablativus abaolutns viermal

vor, wobei ieb allerdingi kinanAgen will, dab in

diesem Falle stets eine Negation vorhergeht. Lieb-

Ii ngskonjnuktiou ist tcmquam mit mehr als viemg
Beispielen.

Daa letrta Kapitel anthilt itatittitehe Zn-

sammeDtteUnagan Aber die temporalen Kon-
junktion eu: cum, pogtquam, uli, ut, ut priinuvi,

t/urit, donec, quamdiu, quoad, antequam, priutquam,

wogegen «niiiZ ae vnd eum pritnum von Plinini

niebt gebnoeht werden. FQr emm mit dem Indi-

kativ finden sich 137, mit Konjnnktiv 313 Bei-

spiele, ein Verhältnis, wie es sich in Shnliclier

Weise nur noch bei Sallustius nachweisen lüi'st;

pOBlquam nnd dum ndgen mitnntar der kantalen

Bedentung zu; neben 90 Baiapielen von anUfmm
stehen nur .3 von priusquatn.

Einzelne Stellen hat die Verfasserin nicht

riehtig aafgefisftt. So iit a. B. V 8, 8 cogito n
qua me quoqu« posnm iolUre humo niekt alt

Wunschformet zu fassen, sondern abhiingig von

cogito bedentet ti 'ob'. Ebenso wenig ist VI 20,

4 n gMiweiref, «eeftafiinw leiiteree brealie, «mdem
zn fibanetzen durch 'in der Absicht, cntschloeten,

sie zn weckeu'. Auch läfst sich nicht bchiuipten,

daltt VIII 14, 3 in den Worten euiitt dulcedine ac-

emd eogmut qiuudtm locere ühU qmtm iiosie die

Konjanktion antequam mit dem Infinitiv verbmden

sei, denn dor Infinitiv nosff luinpt von rogimur

ab, ähnlich wie Pao. 92, 1 nobit contulatum ante

quam meemorm dtdkU dar Indikativ deditü nioht

von ante quam abbiagt, tondem dat Haaptver-

l>nni i.st.

Zwickau. Theodor Opitz.

Ernst Komemaaa, Kaiser Hadrian nnd der
letzte srofse Riatortker von Rom. Eine
qucilcnkritisclie Vorarbeit. Ix-ipzig, Dielorichsche

Verlagsbncbbaudlnng, 1905. Lex. 8^ VII, 136 S.

Vor einigen Jahren hat H. Petat' die gesamte

schriftliche Überlieferung der romischen Kaiser-

geachichte eingehend behandelt. Indem er den

Wnneln der Überliefemng naehging, nntaimehte

er auch die BeschafFenhmt det Bodens, aaf dem
sie erwuchsen, und bestimmte im (jleiate Niebuhrs

den Standpunkt, von dem die Schriftsteller, und

die Medien, wodnreh ne gesehen haben. In dem-

selben Sinne ist Koroeuuuins Buch 'Kaiser

Hadrian' verfal'st. Auch wenn seine Unten^nelning

weniger ergiebig wäre, würden doch Ueist und

Methode, m denen dat Bneb getehrieben itt, dem
Beriehtwttattar eine Freade sein. Es nmfa&t

zwei Teile. T)er erstere ist bedingt durch das

Erscheinen des Werkes von Otto Schulz, Leben

det Kaiaers Hadrian ^>»paig 1904). Wenn darin

auch wichtige Probleme gelöst seien, die Frage

nach der anonymen Hanptqucile der Vita Hadriani

habe Schulz angelöst gelassen. Hadrians Ge-

bortsort, seine Adoption, seine ersten Regiemng»'

jähre und Reisen, endlich die zweite Hälfte der

Hadriiuisvita erfahren hier eine sorgfältige Nach-

prüfung.

Nidit gana ohne Vorginge bt der im sweiten

Teile det Bnohet gemaehte Veraneh, aut den
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Soriptores der Kaiserviten von Hadrian bis

Alexander das eigeuarti^^e Geocbiclitswerk späterer

Zeit za ermitteln, daa ilaupt^uelie für deu Ver-

faswr der Bkgimplii« Hadrian! gewesen. Sehou

Lecrivaiii hatte die riclitige Spur gefunden. Jetzt

macht Kornemaiin einen ergebnisreichen 'Längs-

schnitt' durch alle Kaiserbiograpbieu und er-

mittelt io mediodiseh forteebrnteoder Arbeit 1.

£e Änssclireiber des Anonymus, 2. Genaueres

Ober deu Umfang des Werkes nnd die Zeit seiner

Abfassuug, 3. »eine Tendenz, 4. seine Stärken und

Sobirib»beo. Znm Sehlnre irerdeo die Ergebnisse

ansammengefafst: Lollins Urbinis, der von einem

ans der Provinz Afrika hervorgegangenen an-

geaebeneu Kousular der hadrianischen Zeit (ge-

boren am 140) abstammte, bat unter Severus

Alexander eine Geschichte seiner Zeit geschrieben,

die Vita Diad. 9. 2 ausdrücklich angeführt wird

(8. 121). Wie Marius Maximns die Kaiser-

biograpbie Snetous fertgef&brt bat, so ist Urbiens

dar Naehfolger des Tacitns geworden. Beide

Gesohichtachreiber habeu schwere Zeiten durch-

lebt, beide haben die Gunst einer neuen Re-

giemng benotst, der Naebwelt ein großes Ge-

schiclitswork zu hiuterlasseu. Beide haben von

dem Standpunkte des Senates ohne gmudsütz-

licbe Gegnerschaft gegen das Kaisertum die Ge-

scbiebte dei Beiebes mit Bevoratgang der ioner-

politischeu Verhältnisse geschrieben. Ob Urbicus

mit Hadrian begonueu oder da eingesetzt hat,

wo TacituB endete, ist unsicher. Die Historien

des Tadtoe endeten ja mit Domitiane BSrmordnng.

Die Geschichte Nervas nud Trajaus war ein

Stoff, deu Tacitns für sein Greiseualter zurück-

stellte, aber schwerlich ausgearbeitet bat. Mau
nimmt gewShnlioh an, dab des Taeitoa Annalen

im Jahre 117 erschienen -je'cn, man verkennt aber

die Verhältnisse, die der L uterzeichuete schon im

Kaumerschen Tasehenbuche, 1887, S. 146, be-

rührt hal loh halte es noch bente fQr sieher,

daß) die ersten Bächer der Annaleu erheblich

ftVber erschienen sind. Man lese nur Ann. II, CO

in der Schilderung der ägyptischen Denkmäler

die Worte: *Legebantnr et indiota gentibos iribnta

.— — liaud minus niagnifica quam nnne ri

l'arthorum aut potentia Komuna iubentnr'.

Kann die Stelle nach dem Sturze der Parther-

maeht dnreb Tr^an niedei|;esebrieben sein?

"Wird die Frage verneint, dann mufs der Schlafs

von II, (j1 imperii, (jnod nunc rubrum ad maro

])atescit auf die Einrichtung der Provinz Arabia

106 belogen «nd die Heransgabe der ersten

BSeher der Annalea in die Mitte der Regiemng

Trojans gesetzt werden. Soviel an dieser Stelle!

Lollins Urbicus kann sehr wohl seine G»»schichte

mit Nerva begonnen haben. Sie schlolls mit einer

Lobpreisang des Reglernogsanfanges des Seren»

Alexander, mit dem eine nene bessere Zeit an-

zubrechen schien (S. it3). Wie Tacitns, vertiefte

sich auch Urbicus in die psjcliologi:iobe Analyse

der Pmönliebkeiten. Sehen ans diesem Gmnde
mnfste ihm die Selbstbiographie Hadrians eine

willkommene Quelle sein. *ln LolHus Urbiens

iiabeu wir den letzten grofsen Historiker von

Elom und dnroh ihn aehirfer umrissen daa Bild

der politischen nnd literarischen Persönlichkeit

Kaiser Hadrians' (S. 128). J. Asbaeh.

E. Sohenkl, Griechisches Klcmentarbuck. Im
AnBeUnfs an die 84. von Dr. Fl. Weigal besergte

Anflatre iJer (irammatik von Curtius-v. Härtel, be-

urboiiet von II. Sclieiikl uutl Fl. Weigel. 19. gänz-

licli umgearbeitete Auflage. Wien, P.Tem|ieky. 1905.

238 S. gr. 8". Geb. 2,85 M.

Die Verf. nennen die neue Auflage mit liecht

eine gänzlich amgearbeitete: denn wenn auch die

£imr{ebtnng das Bvdiea im gamen dieselbe ge-

blieben ist, iiiimlieh die Verwciuhing von «griechi-

schen und deutschen Einzelsätzen mit mehreren

passend eingelegten zusammenhängenden Stöcken

«ur Einfiboog der grioehisefaeB Formenlehre nnd

Syntax, so sind doch die .*^tüeke nmlers geordnet

nnd die Sätze vielfach abgeändert oder mit andern

vertauscht worden; die wenigsten Änderungen

haben rerbiltnismfifiiig die snsammenbiingenden

Stücke und der Abschnitt zur Einübung der

Sjntox erfahren. Auch sind jetzt die Anmer-

kungen, das Vokabular und die W5rterreneioh>

nisse, die Mhw «in besonderes Heft bildeten, in

das Buch selbst niifgenommcn. Die Rrruichbar-

j

kcit des Klementarbucbs hat durch die nene Be-

arbeitung gewonnen.

Freiburg L Br. J. Bitilsr.

Aassttge aus Zeltscbrlften.

Bei Iii ' I

i
hilologlscbe WoeboDsebriftiS (S.I>c*

zember 1905).

S. 1549. J. N. Svoronos, Zum Wagcnlenkcr von

I)el](lii. Anknüpfcnil an ^Vasllllurns Veröffcnilii Imim

;
in der Ü. ph. W. 42 S. 1358 [s. Wocb. No. 47 S. 1291J

I

macht Svoronos darauf anfmerksan. dafs er bereits

im 'Athener Nationalninseum' S. \?.'^ anseinander-

(tesctzt habe, der Name mit der Endung lAA^ müsse

der des König» Arkesilas IV. von Kjrcnc sein; der

I

W'agenlenkcr gehört zu der von Pausaoias X 15, 6
beschriebenen Gruppe ; sIs Arkesilas, der 462 t. (%r.

fttr sduen Sieg bei den Pythien das Dsokmal er-
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richtet hatte, von den Demokraten der ilorrschaft

und des Lebens beraubt worden war, HefBen seioo

Gegner aeiuea Nunen tilgen nod darch den ibm
Fohren PolyzalOB ersetzen. — S. 1549—1551.
J. H. Schmal/, Der Superlutiviis iiuiigiiantis. So

mOcbte Schmalz den Superlativ neouou, wie er z. B.

Val. Max. III S, 15, III 5 «xord., III 8. 8, Hl 8
cxtr. 3, Dccirous Briifns bi i Cic. ad fmn. XI 1, 1 ?o

hraucht wird. Er findet sicli auch bei Adjektiven gtiier

Bedeolnng, wenu sie mit solchen schlechter BcdcutuMK

in Gegensatz gebracht werden; a. B. Char. 240
(Meyer 228), wo 6. Gracchus ugt 'Peesimi Tiherinm

fratrcni rncuiii optiniuin interfri cimit ; Scr. Siiliiicius

bei Cic. fam. lY 12, 2, Val. Max. IX 7, 3. Wunder-
barer Weise hat ee sich Sallut, auch «o bcMadere
Gelegenheit zu einer solchen Verwendung des Super-

lativs vorlag, wie Jng. 14, versagt, einen solchen

Oegenaatt wm Anadroeke sa bringen.

Neue JabrbQcbor fttr das klassische Alter-
Inn, Gesehicbte and deateebe Literatnr
und fflr Pädagogik, XV und XVJ, 9.

1. S. 625. Johannes Geffcken, Die altchrist-

liehe Apologetik. Der YerfiuMr ttdlt ein Bneh Aber

dio Apologetik von ihren AnfUngen bis zu ihren letzten

AnslBurcrn im 6. J. in Anssiclit, das neben der Aus-

gabe des Aristidea and Athcnagoras und den dazu

gehörigen Kumroentarcn eine Einleitung in die Apo-

logetik und am Schlüsse einen Ausblick in die weitere

Entwicklung; enthüllen wird. Iiier gibt er eine Art

von Programm for die Iteliaudlang der Frage, in dem
die Sdiwiariglndten der Forsebong, ab«r aneb ihre

ProUenM nflglichst klar dargestellt werden. In ^e-

drlttgter Darstellung bietet er, um Namen zu nennen,

die Charakteristiken des Pbilon, Joaepbns, Marcianus

Aristides, Justinus, Taiianus, Athenagorns, Tbeophilos,

Clemens, Origencs, Porpbyrios, Ensebios, Hioucius

Felix, Tcrtnilianus, Laetuntius, Augustinus n. a. Auch
ihrer Gegner ist gedacht, um von der Art des Streites

ein dentliches Bild an geben. Hit besonderer Sorg-

falt ist da z. B. Celsus behandelt. -- S. 667. Alfred

Baldamus, Der Ursprung des dcutsch-l'ranzösisclien

Krieges nach einer Darstellung Bismarcks.— II. 8.481.

Max Natb, Ein Gang durch die neneste Literatnr

zum Unterricht in der philosophischen Propftdentik. —
S. 497. (iustav Ilergel, Die LeistungsfUhigkeit

unserer Mittelscbaler uud ihre Beurteilung. — S. 506.

Karl Tittel. KOnstlerisefaer Wandsebnack in der

Srhule. - S. 529. Willy Karge-, Die wisaenacbaft-

licben Abhandlungen der Jahresberichte.

Atbenaeam 4073 (18. Novensber 1905).

S. 689. •Society of Biblical A rrhaeolofiy',

S. November: Flinders I'etrie las Uber das ültestc

KOuigton Ägyptens. Er ging besonders auf Sethes

AnsAbmngen ein und hielt ihm gegeoflber daran fest,

dals Narmer als Vorgänger des Mena zn betrachten

sei, dafs Merneit nicht notwendiff eine Königin zu

sein braache, sondern der vierte König der ersten

Djrnaslie sein kann; sonst würde sieb hier eine Ltteke

tr;;ilKM). Von den prae-Menitisclien Königen ist es

wabrscbciulicb, dafs sie in ihrer Uauptstadt, Abydos, 1

begraben worden sind. In einem der Gräber, die

unter denen der Könige der ersten Dynastie liegen,

fiadet sieb der Name Horns Ka, in einen anderan

Horns Ro and anf nmherlicgenden Oerlten Zeser,

Narmer und Sma. Alles dtutel darauf hin, dafs wir

es hier mit der 'Dynastie U' zu tun haben. —
*HelIenie Soeiaty', 7. November. E. A. Oardner
la-i ttbcr die Atalanta von Teuea. Hie KC)[ifc der

(iiebel von Tegea, die bisher als die wichtij^sten Donk-

iniller für die Kenntnis des Stiles des Skopaa ange-

sehen worden» haben dnrch die Entdeckaagan TOn
Mendel (Französische Sebnie zu Athen) eine waacnt»

liehe Erg.lnznnß erfahren. Der bedeutendste Fund

ist der eines Torso einer weiblichen Figur in Amazoneu-
traebt, di« kann etwas anderes vontelieo kann, als

die Atiilaiita am Ostgiehel. Die Figur i.-t aus parischeni

Maruior hergestellt, wahrend die analeren aus dem iu

der Nahe gebrochenen Doliani-Muiinor verfertigt sind.

Eiu Kopf, ebeufiUls aas parisehem Marmor, der hier

gefunden wnrde nnd in den Mafsen za den Torso

stimmt, wird (;azu geliOrcn. Der Gebrauch des pari-

scheu Marmors, wegeu seinor besonderen Vorzüge für

die Darstellnng der nackten Partien weihlieber Flgaren,

neben sonst minderwertigem .Materiale, läfst sich ver-

gleichen mit der Verwendung in den späteren Metopeii

Villi Selinus und bei der Deneter von Kuidos. Der
Stil des Kopfes ist einfischer nnd rabiger als bei d«n

mlnnlicben KOpfen. — O. F. Hill las Uber eine

Bronzemilnze von Asine in Mcsscnien, welche den

Kopf des Apollo und die Figur seines Sohnes Dryops

zeigt, des eponynen Heros der Dryoper. Der Heros

ist thronend <lar<restcllt, einen Kaiitlinro- lialtcnd. Der

Typus ist ottenliar einem archaischen Kelief nach-

gebildet, das ganz ähnlich den 'Ahuenrcliefs' ist, die

gröfstenleils lakonischen Urspmngs sind. Die Eiiatanx

eines 'lakonischen Stils* an diesem Orte Messeniens

ist von Interesse für die Erkenntnis der Hi zichnogen

zwischen Asine uud Sparta. Die Asiuäer bewohnten

uraprflni^eli Asine in Argolls, «ardea aber vegan
ihrer spartanerfreundlichen Politik von doo ArglTOni

vertrieben uud iu Messeuicu aagesieddt.

Notizie degli Scavi 5. 6. (1905).

S. 402— 120. 0. Marncchi, Ausführlicher Be-

riebt über die Fnnda in den Begrtbnisplatx der Con-
modiUa; eine grofse Anzahl von Inschriften wird mit-

geteilt. - S. 120. 0. Marucchi, Über Ausgrahuugeu

ehier Begräbnisstätte zwischen der Via Appia and dar

Tia Ardoatina. £a ist die Gegend, wo rar einiger

Zeit die Insebrift der Hotter des Damasns gefunden

wurde. Vorläufig sind nur schwache Spuren einer

kleinen Basiiica zum Vorschein gekommen ; in Frage

kommen hier die des Danasoa, di« dca haiHgan Marens
und Marcellianus und die des Pniistos Marcus.

S. 122— r.'.s. .\. Pasi|ui, Funde m l'alcstrina, u. a.

ein Terracotla-PriesstUek. mit Darstellung der Fahrt der

Seelen in die Uuterwolt auf einem Zweigespaan nnd
einem Dreigespann. Ein Tibieen schreitet voraus, dann

folt;t eine Tri,;:;!, von Flü^clro-st ii L-e^ogen, gelenkt

von einer Fraueugestalt; ein Krieger ist im BeghÜ,

den Wagan aa bestrigen. Unter dem Wagen ist ein

wcifser Hund dargestellt, der auf der Erde schnu]»pert.

Es folgt oiue Biga, von einem Krieger gelenkt. Hinter
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liem Wagen steht ein Krieger mit pileus bekleidet,

der eisen litnas bftit Die DtriMloDg iit h tobkaftflni

Rot und Wcifs auf schwärzlichem UnterKrundc ;rc-

liolteD. Auch einiKC Köpfe aas Tcrracotta wurden

gefondfln. — S. 128—138. A. Sogliano, Bericht

Qber neue Funde la Pomp^ij Beacbreibang eines

Hanses Reg. Y, Ins. IV; cf. Notizie 1909 8. 911 ff

,

399 ff. — 6 S. U.i— ]93 G. Boni, Fumiu in .kn

prähittoriscben Qräbern des Forum Romanum; mit

zehlreidien (81) AbUldnngen. — 8. 198 f. A. Meo«
inartini, Über einen zn Morconi. im Hiryinorlandc

gefundene» Öcbatz griecbiscber Manzen von vortreff-

iidnr Frlgwif und guter Erbtltang.

ResenaloiM-Verselelinla phllol. SebrlftM.

Altenburg, Martin, Die Metbode der Hypo-

tliesis bei Fbtlon, Aristoteles und Proklos: LC- 45
S. 1493 r. Tetrf. dieser Erstlingsarbeit zeigt tfcli als

ein tüchtiger I'lato-Kenner, Pxcltn.

Apopboreton, aberreicbt von der Graeca Ua
ieniie: ÖIM. 19 8. &93. Initnitaberidit E, K.

Atti de! congresso internaziuiiale (H scienze

fitoriche: J. de» tat. X S. 568 571. luhaitsangaben

von A. A/., D., /y. T.

Audollcnt, A., Carthage Bomeine: BulLcriL 37
8. 528. Meisterhaft. A. Dttfowreq.

Bauer, A., and J. Strzygowski, Eine alexan-

drinische Weltcbronik: TkLZ. 22 S. 594-601.

Orllndlieb nnd anregend. J. DHUdee.
Berliner Klassikcrtcxto, hcrausg. von der

(ieneralvcrwaltung der Kpl. Museen. Heft II. Ano-

nymer Kommentar zu Piatons Theaetct, nebst drei

Brucbstflcken philosophischen Inlialts. Unter Mit-

wirkung von J. L. Heibertf bearbeitet von H. iHeU
nw\ \V. Srltui„rt. Bj,l,\V.43 S 1364-1367. Diese

rublikatiou ist mit vollendeter GrQiidlicbkeit, Über-

legaug nnd Saaberkeit erfolgt. W. Kroü.

E. Boeswillwald. R. Cagnat, Alb. Balln,

Timgad, une cit^ afiricaine soas l'empire romaiu:

JtC 45 8. 1507 f. Man kann die Terff. an dieeem

ididnea Verke beglfickwQnschen. A. Schulten.

Brajeekner, A., Anakal>-pteria: Claur. 19, 7

8. 378. Inlialtaangabe tob H. B. W(aUert).

S. H. Butcher, Harvard Lectures on Grcok

Subjccts: i^^phh. 23 8. Ö36-538. Diese populären

Vuririlge afnd crAmdiek nnd anarfcmnenavert. Mku
Hodertnanu.

Canti populari greci. Tradotti et illustrati

da Niccolo Tommateoy con copiose agginnte ed una

introdozione par cnra di F. E. FwoUm: DLZ. 43

8. 3578. Zweekentapreebende Amwabl, (Ar den

Forscher besonders durcli Distichen aus Samos,

Ikaros und Kalymnos interessant. A. Thwnb.

W. Christ, Oescblebte der grieeWadien Litoratnr

bis auf die Zeit Jastinians. Vierte revidierte Aufl.

Mit Anhaut; von A, Furiwängler und J. SievtHng:

Spkti. -23 S. 539. Fast auf joder Seite dieses ge-

sch'itzten fiuchcs sind VcrbcRseniogea und Znaltse

gemacht worden. ./. Silzler.

M. Tulli Cicerouis Tusculanarum disputstionum

libri quinqae. Fdr den ädtkulgebrsocta erkl&rt von

Gtorg Ammon. 1. n. II. Bitndchen: NphJi. 23
8. 531 f. Die Ausgabe verdient, aala beate enpfoblea

zu werden. M. Hodermann.
M. Tulli Ciceronis, Tusculanarum dispntalionum

libri quinque by Thomas W'tUvn Dougan. Vol. I

containing books I and II: Bph W. 43 S. 1369-1377.
Eine fleifsige nnd gediegene Arbeit, deren YallaBdug
mit gespannter Erwartung entgegen m Mben vir
allen Grund haben. 'Fh. Sefuehe.

Olamen, P., IMe Knnatdenknller der Bbda-
provinz: J. de» sav. X S. 513-528. Knapp ^'ehaltmi,

aber Qbersichtlich und reichhaltig. J. iiwffr4ty.

Olenena Alexandrinvs, ProptraptiettB und ?aada-
gogus, von 0. Stählin: G.gel.A. 9 S. 679-680.

Sehr sorgfältig. Kritische Beitrüge liefert E. Kloster-

mann.

CoUignon, Alb., Patrone en France: DLZ. 43
S. 2578. Gibt eine trefflicbe Obanidit aber ein

iiittTt'ssaiitt's Kapitel der fraozOiiiGbea Utarator-

geschieht«. F. EdL Schnt^an»,
Detleften, D., IMe Entdeekong des germaniedieB

Norden«! im Altertn«: Mttt. h !.<(. Lil. p. 392. Das
Studium dieser Arbeit ist für jeden, der sich mit

dem Problem beschäftigt, dringend tu emplUileB, ja
unerlafslich notwendig. Fr. Kähler,

1. Espoiibcrger, Joh. Nep., Die Elemente der

Krhsilniic nach An^'usun und der FrUlischolastik.

2. Weigl, Eduard, Die lieilslehre des bl. Cjrrill

von Aleiandrien: LC. 45 8. 1489-1491. 1. Uetet
eine reichhaltige und interessante Untersnehnng in

sehr kurzer und markanter Üar&tellungsweise. 2. sengt

von groTscr spekulativer Begabung und grUndlicbster

Durcharbeitung des einacbUgigeu Material«. </«•.

Sieheid>ei ger.

Euripides, Medca ed. by M. L. Earle:

Claur. 19, 7 S. 360-363. Ä. W. VgrraU ist mit

den Inhalt des Gebotenen aabr anfiieden, hat aber
an der Form besondere dm kritiiebea Anhanges
manches auszusetzen.

Fabricius, E.. Die Besitznahme Badens durch

die BAmer: MitL hist. Lif. p. 399. Die flbersicbilich

nnd mit trefflicher Sachkenutuis geschriebene Arbeit

beruht im wesentlichen auf deu EirgelMiiaieB der

Limesforscbong. C. WitJcelaeutr.

Fick, A., Das alte Liad vom Zocne AobiHa:
öf.1,1. 19 S. 593 Ficka Zableatbeorie kann nleaiaad

überzeugen. E. K.
Franz Franzifs, Bayern zur Römerzeit: tij^H.

23 S. 540 f. Das hier mit Bienenfleifs zusammen-
getragene, Qherreiche Material ist nicht gehörig ver-

arbeitet. /'. Ii.

Geffcken, Jobs., Ans der Werdezeit des Cbrisien-

tnna: LC 45 8. 1491 f. Diese Anlkitn Meten
durchweg eine gute Orientierung dar. (f. II— c.

Tb. Gompers, Eesajs und Erinnemngeu:
BphW. 43 8. 1877'1S85. An dieser gediegenen

Gabe werden sichorlicb nicht nur die Fachgenossen,

sondern auch die zahlreichen Verehrer in den weiten

Schiebten der Qabildelea Ibra Freude hab«n. F.

Lortzing'

Heinze, R., Virgils epische Technik: Ute Amer.
journ. of phil. XXVI S. 330. Ein Buch, daa einer

tiefen Wirkong sieber ist. 6f. J. Laing.
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Hcyck, E., Deat8che Geschichte 1. Abteilang:

Mitt. hi»t. L. p. 392 Eine gründliche ond an-

crkennenswerte Arbeit. KödderiU.
Hoai«rt Odyssee, kritiscber KoBunenter tod

P. D.CSI. BmuMg»'. CUugr. 19, 7 8. 359. T. W.
AiUn erkennt den F\c'\h uml die Genauigkeit der

ArMt OD, hält aber diese Axt der Kritik jetit für

Abenfudn.
Inventaire g^n^ral des richcsscs d'art de la

Kraccc: J.denav.X 8.513-528. Sehr vcrüieiisllich.

J. Guiffrey.

Kaafmann, C. H., Handbncb der chriatl. Arcb&o-

kgie: Jfitt. Awt Lit. p. 400. Vielseitig nnd grQndlicb.

ß. CUmem.
Koroemann, £^ Die neue Lifias-Epitome aas

OifThTicboe: OIM. 19 8. 59S. Efm grfladllclie

Bearbeitung des Papyrusfnndes. £/, Sclienkl.

Krüger, Emil, Die Limeiaoll|en im nördlichen

Eaflaod:' VJ.Z. 4 2 s. 2580. Das in schwer er-

reidibaren englischen Werken verstreute Material ist

hier sorgfaltig znsammeogestellt nnd wird der

deutschen LimesfürscLutig gute Dienste leisten, wenn

auch des Yfs. AafsteJluugeii oocb der Bestatiguag be-

dOrfen. A. v. /VwaeriKöi.
Carolina Lanzani, GH oracaU «1 Impo ddle

guorre persiane: Aphü. 33 8. Die Ava*
ruhrangen flttdeD teus BoiM, teils Widenpnidi bei

J. SiisUr,

Loci an, Charon and Piicator, hj T. R. Mtilh:

XphJ^. 23 S. 529 531. Trotz der auf-Hncrkten Aus-

Bteilongen mnis die Ausgabe als sorgfältig und für

die ESuftbrnng in die Lektttre Laeiana ab zwedi-
dienlich bezeichnet werden. F. PatUolt.

Ladorff, A., Die Bau- nnd KuDStdiokiDiler von

Weatfelen: ,r. der MV. X 8. 51S'596. WobIgeimigeD.

J.üwffrey.
\{. Menge, Troja und die Troas. Zweite, um-

gearbeitete Auflage: i^pUli. 23 8. ÖS9f. Diese Aufl.

iet wohl geeignet, den Scbttlern nnserer Ojnaanen
zun Studium empfohlen zu werden. P. W.

Momnisen, Th., Reden nnd Aufsätze: MitLkuL
fÄL p. 395. Ein kostbares Vermicbtina MommeB«
sdWB Geistes. C. WinkeUetBer.

Uonumenta Gcrmaniac liistorica. Auctoruui

antiquissimoruai Tomus XIV ed. Ko^er: Miu.
hkU IM. p. 401. Sorgftltige, alle Hilfemittel ver-

wertende Aasgabe. F. Hirteft.

Theodor Nägeli, Der Wortschatz des Apostels
;

Pailu. Ein Beitrag zur spracbgoschichllichen

ErtosdiaBg des Neuen Testaments: BpItW. 43

8. 1367-1869. Eine reichhaltige, erfreuliche Arbeit.

Eb. Nettlf.

Pap; rUS grecs, publica per Th. Reinaeh:
G. ff€l. A,9 B. 719-717. Wohlgelungen, ü. «. WUa-
umcitz- Moellendorff.

\. Perrot, G., Praxitile; 2. Coilignon, Lysippe;

S. Pottier, K,, Douris et Ics peintres de vases

grees: Athen. 4071 S. 616 f. In bestem Sinne popu-

lire Schriften, die auch der Fachmann nicht ohne
Katzen lesen wird.

Poljrbii historiae. Editionen a Lud. Dindorfio

ewratan retnetavit et luatnunaDiaD eritican adiedt

'lUod. Bmm'Wpbu. Toi. IV et Y: LV. 45

S. 1503-1505. Der Hnglir. tat FMb «od Sof^fidt

angewandt B.
Pottier, B., Dowli et les peintres de vasea

grecs: Clattr, 19, 7 8. 877 f. MUcfa. ü. B,
W(ullert).

Reitzenstein, £., Poimandres: G. gel. A. 9

8.692-712. Kooland, mit Uabelugeoheit und Scharf-

sinn Iwtreten. W. Büu$wt.
Scliurnianii, M., Der oi-stc punischc Krieg im

Uchte der livianiscben Tradition: K Korr. f. Württ.

XII, 10. Das Bach wird in stofflieher nad nMtbo-
discher Hinsirht beim Studium der behandelten

Epoche wie für die Kenntnis der Arbeitsweise des

Livins und seiner Nachfolger Qowinn nnd oianilg-

Cache Anregung bieten. KoUmaiM.
Behalte, W., Zar Oeeeblehto lat. Eigennanten:

.V. //'. I, 676. Ein geradezu gewaltiges Werk,

jedem Philologen, Sprachwissenschaftler und Historiker

niclit dringend genag so onpfebleB. WtätarOU»,
Seneca, The Iraaedies, reudered into English

verse by Ella J. Harri»: The Amer. journ. ot'

phil. XXVI 8. 848. In gaiiiea «ohlgelnagon. CL
G. Osgood.

Bnitb, A., The earlj history of India, fron 600
b. C. to the MuharriMiaduii comiuest : ./. (/*' kuv. X
S. 534-548. Fttr lange Zeit das Hauptwerk Uber

den GefOBStaad, trots phllologlscber Uiingd. & Um.
Staehelin, F., Der Antisemitismus des Altertums

in seiner i^utstebuug und Eutwickeluiig: Th.L.Z. 22
a. 586-588. Bietet naaehea In Moer BalenehtaBg.

E. Sfhärer.

Sternkopf, W., Gedankengang nnd Gliederong der

Divinatio in Q. Caecilium: JJ/.X. 42 S. 2573. Referat.

Angelo Taccone, II trimetro giombico nella

poesla greca. — Ders., II trlsnetro glambieo dei

frammcnti tragici, satireschi e comici e dell' 'Ales-

sandra' di Licofrone: BpUW. 43 S. 13Ü1-13Ö4.

Diese Monographie Undot nur lOm ToU Beifiül bei

h.Glediitelt.

Vendryes, S., Trait^ d'accentnation grecque:

Clattr. 19, 7 S. 363 367. Kiii in der Hauptsache

erfolgreicher Versuch, Ordauug und Sinn in ein Chaos

wa bringen. J. P. PMgoU,
Vollmer, H., Jesus nnd das Sacilenopfer:

Tli.L.Z.22 S. 588 f. Die Folgerungen sind nicht

überzeugend . Ji iyrliürer.

Karl Vofsler, Positivismus und Idealismus in

der Sprachwissenschaft: NphH. SS S. 532-534. Verf.

vertritt hier seinen ausgesprochenen spiritnalislischen

Standpunkt mit greiser Frische und etwas buracbi-

koaer Siegesgewifsheit, aber ancb mit EinseiUgksit.

J. Keller.

Wieber, £., De apocalvjisis S. Pauli codicibns:

Tk./^Z. 99 a ft89-591. Ucichlialtig, aber nicht

immer flbarseagend. v. DoUchitz.

Mitteilungen.

AeaddaUo dos inseriptions et hollea-lettres.

25. August.

Hdron de Vlllofosse, lasebrilt ans KtS (Tanis)

für Ne!potlMas, procnrator ab actis orbi nnd pro-
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curaUir Motenarins primae catbedrae; daa erste Amt
i«t aas CLL. YIII, 11813 bekannt, das zweite ist

li!«lier nnbokatitit. — Tln'ilcnat. Zwni Reliefs aus

l'onipeji mit Darstellungen von Szenen «los ErJbelwns
vom Jahre 63; 1. Norüseite des Forums mit Jui)iler-

tempel und Triurophbogen, 2. Schlofs nnd V(>siivtor;

die Keliefs sind wahrscheinlicli WeiliKesclienke filr

glücklitlitj Kettun^,'. A. Merlin, Zwei Inscbriftcn

far Plautiauiu, Praefectus praetorio unter Septimius

Seferat, «nd seinen Sohn, am Bulla Regia nnd aas
Tfngad.

Arobiologische Oeiellscbafi zu Berlin.

NoTember^itning.

Der Vorsitzende Herr Kckule von Slradonitz
begrOfüte zur Wiederaufnahme der Sitzaagen die zahl'

reloh Tenanmielten Mitglieder vnA Teriae daa oaeh-

folgende 8ehroib«n des Herrn Conae:

Granewald, 13. Oktober 1905.

Durch Reise vcrliiiidtTt, es rcrhtzcitiv' nillndiicii

zu tun, dunkü ich hiermit der ArLliiioloi;is(hon Gl-

Seilschaft auf das Warmsto für den Glückwunsch, den

aie mir anm Erleben des fünfiogsten Jahrestages

meiner Promotion hat zu^elien lassen. Ich danke
sn^eich für Alle-, was ich im Zusuiniiionlubcn in der

Gesdiscbaft empfangen hatte, danke allen etoz«lneD

Kollegen Ar jedes Wohlwollen nnd Jede Anregnng
und Rolohrunir, welche sie mir im I.Linfc der .lalirc

haben zu teil werden laüäen, und bitte mir auch

ferner so Gutes gewihren an wollen. Conze.

Ais der GeseHsdiaft ausgotreten sind die ordent-

Kchrn Mifi-liodcf l[<rr Prof. Watzinpcr, wegen
Berutung nach Kustuik, und Herr von Witfgen-
•tela, wegen l hcrsiedlunK ins Ausland. Nouauf-

genommea ist als ordeutUches Mitglied Herr Gym-
nasiaidirektor I^. Dr. Mensel nnd wicdcniingc-

treten das ordentliche Mittjlied Herr l'nif. Dr. Puch-
Btein, Generalsekretär des Doutscbcn Archäologischen

Inatitutes.

Bei der (iciLdl-i.haft >inJ an Druckschriften einge-

gangen und wurden vomächriflfabrer vorgelegt: Sonder'

MArt/ten d» öaUrr. ArehSoL ItuHUtia Bd. V: H. Hof>
mann, Röm. Afilitürtfrih-Iiiut' J. Dounufätufer.

Sdr:/!*. (jt'ii. d. U'ijt»., p/iii. hiüt. Kltiiite, Verhaudl.,

Bd. 57, 1— .•); AbhdL, Hd 23. 1—2; l^mselmften
dtr FäTMÜ. Jafjlotiowtikucheii (JettelUc/ia/t tu Leipzig,

XXXIX: Schaum kell, 0(schichte der deuttehen

Kiillur,ii'.*ci,icliUchri>iliuu(t. Academie lioyale de

Jäelgiaue, ßuUeiiu, 1905, 5—8. Ada Universitatis

XXXIX, 1903. BnMsetdihpa oj tkt Com-
Irid'/c Anltquariau Sofieti/ XLV. Heudiconti della

J{. Araulemia dei /Änrei, XIV, 1 — 4. Atneriean

Sefiool of clunncal nludiei at Atlifti»: ( Ii. Wald-
stein, 'J'he Ari/ive lieraeum. Vol. II. H. Lucken-
bach, Die Akropuli» von Atheti, 2. volhl. unipearlt.

Aufl., Verlag von H. Oldcnbour«;. G. S •
i i i a 1 i -

,

ÜHtertuchungen in ßoiotien und Hwkm, S.-A. a.

d.' Athen. Mltt. L. Denbner, Di« Devotion der

Jheier, S.A. a. .\nlii\ t'. Rolii;ionswis-i:)vrl:afi

:

M. von Urootu, JJie LnUlehun^ de» louuchai

KapüelU und MtM Bedeutung für dit gruchiMche

Bauhmtt, Strafsburg, Heitz.

Herr Puchstein legte die Publikationen des

.Vicliiiülogischen Instituts vor: Krgänzuugshejt VI
des ./aftrbuekit R. WttnHch, Antikfs Zaubergerät

Hömütehe MitL 1905, Uefl 1 und
Athenitelie Mill. 1905, Heft .3.

Herr Petersen berichtete Uber den Inhalt von

0. Benndorfs AuaffUimngen 'Zur Ortakunde and
Stadtgeschichte*, welche den einleitenden Teil des

1. Banden der vom Österreichischen .Vrchitidosischcn

Institute herausgegebenen Forschungen in Ephesos
bilden. Der Band wird, gemftb dem Vorwort, aufser-

dem Uiitersuchiingen am Artemision, die Wieder-

liersieliuiiL; dus hellenistischen Rundbaus, der Sclim-

M'i^chee und der Erzstatuc eines Athleten enthalten.

in der Einleitung versucht B. die Stadtgoscbichte

aas dem topographischen mde der Landschaft an

entwickeln. In grofsen ZOgen schildert er ific Ijuiitige,

um an sclbstgescliantcr Ueberscbwemmung der Kbcue

die yerlaodong des Meerbasens durch tanseo<Uäbrige

Arbeit des Kaystros begreiflich zu machen, und die

Zeit, da das Meer ilas Heiligtum der grofsen Göttin

im tiefsten Winkel des Golfes bespaltc. an den An-

fang der Entwickelang zo stellen. Diese wird zu-

nächst bis Kroisos verfolgt Da hegrandct das

7 Stadien lange Seil, mit dem die K)diesier ihre

Stadt an den Tempel knOpfoo, ein Intermezzo über

diese und andere antike Distansangaben, t. B. aocb
über die Ausdehnung' des Asyls, oder die Vitrnvische

über die Stoinbrikiic lUr den grofsen Tempel, die

glatt zu ihrer Wiederanffindung geführt hat. So-

dann erst die Revision nnd FeetateUung der antiken

Namen für die Hftfen, iß» Berge, die Gewftsser; die

Fixierung von Py«cla und <tr!\L:ia und die Be-

schreibung uubenauuter Turuiwarlcn der Lingebung.

Danach wirft B. noch einen Blick auf die Geschichte

der Stadt nach Kroisos' Zeiten: Alexanders Kin-

greifen, L)siniachüs' Neugründung, eudlicli, durch

neue Funde reich and mannigfaltig au!«gcstaltet, das

Leben dieser Hauptstadt der asiatischen Provioz in

den ersten Jahrhunderten der Kaiserzeit, ein färben-

reiches, ansiiiaulich lebeu'^vulies Bild.

Die Kritik setzte voruekmlich bei der altionischen

Niederlassung ein. Der Anschauung und dem peraSn-

lichcn Eindruck der örtlichen Konfiguration mehr
trauend als dcui schriftli<lieu Zeugnissen, hat Benn-

dorf, jetzt wie schon 1895, die Höhe von Ajasoluk

mit allem Nachdruck für die Burg erklärt, welche die

lonicr, noch Austreibung der Karer in Besitz ge-

nommen hiktten. Der Vortr. suchte dies als alh n

Zeugnissen widerstreitend nachzuweisen. Indem er

femer die Verbindung von Epheso« mit dem Meere
ins Aui,'c fafstc, nahm er auch Strabons Periegcsc

geu'en llcnndorls Kritik in Schutz und gewaiui von

der allmählichen Verschlammung <lcs oder der Hiifen

von Ephosos eine etwas andere Vorstellung als jener.

Ephcsos betreffend hatte da.s ordentliche Mitglied

Herr von G roott- Freiburg i. B. brieflich mitgeteilt:

In meiner Abhandlung über das jonischo Kapitell

fs. o. unter den eingegangenen Schriften] habe ich

riacli/uweisen versucht, daf^ der dorische und jonische

iunipcl sich vor allem durch die verschiedene Auf-
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f:i"Uiia: der Poriptfralaiila^-e von einander im'cr-

»cheidcii. Diese Behauptung aber hat durch die

letzton AosgraboDfeo fn Ephetos eine unerwartete

Ro^fiitiuinng gefunden, indem dort unter den Fun-

dameutcii des älteren Arteniisiun Heilte ciiu r norli

ülteren Tempelanlage aufgedeckt wurden, dir ji dt-r

Slalenatellnng entbehrt. Denn diese Tatsaclie be-

deotet, falls die von mfr vertretene Auffassung richtig

i-it, eine unzweideutiL't! I!i'>t:ilii,'un|^ der F5ithauptmii,'

Vilruv's, dafä der ioaisch« Baustil am Artcuiision zu-

ent Anweadvng gefinndm babe, und zwar gerade
durch ri)ernaIimo der dorischen Pcriptcralanlage.

Zum Schlufs trug Herr J. Zieheu vor: Zur
Entwicklung der Plastik in der rOmiiehen
Kaiserzeit.

Die Vorstellung von einer einheitlichen römischen

Reiciiskunst, die, iiielir iiiiljestitinnt empfunden als

klar formuliert, froher unsere Anschauungen von der

Eotwickhing aoeh der Plastik in der römischen

Kai<:crzeit beherrscht hat, ist bekanntlich von Josef

Str/ygowski seit etwa 15 Jahren in einer Ueihe

höchst beachtenswerter and durch die Heranziehung

zahlreicher wichtiger neuer Monumente ohne Zweifel

wertvoller Schriften bekämpft worden. 'Orient oder

Horn' und 'Kleinasieu, ein Neuland der Kunstge-

schichte' sind die beiden wichtigsten Bttcher, in denen

der den Quellen der mittelalterlichen Knnst rfibrig

nachfor'-ehende Cirlehrtc es verstanden hat, den bisher

fast allgoroein herrschenden Glauben an die Vorherr-

schaft Rems in der Kunst der Übergangszeit vom
Altertum zum MitfelalttT ?n erschflttern ^)af^

Strzygowski im grofsen Ganzen reciit hat, halte ich

ftlr nicht ausgeschlossen; aber die Wege, anf denen

er zu seinen Ergebnissen gelangt, dnd an vielen

Stellen vom methodisehen Standpunkte ans jedenfalls

recht anfci-htbar.

In einer kleineren, aber ebenfalls sehr beachtens-

werten Schrift, die er im Dienste seiner Ansehanung
'.'cscliricbcn hat, nämlich in der Studie üIht 'Helle-

nistische und koptische Kunst in Alexundria", die

als Heft 5 des Bulletin de la Society archeologique

d'Alexandrie i. J. 1903 za Wien in der Buch-

drockerei der Meebftharlsten erschienen fst, läfst

Str/yiruwski ein Wort des He Jauerns durilber oiii-

flicl'sen, dafs von selten der Vertreter der klassischen

Knnstareblologie verhiltnifsmftfsig wenig geschehen
sei, um der vom Mittelalter her rflckwiirfs gehenden

kunstgeschichtlicheu Forschung vom Standpunkte des

Altertums aus entgegenzukommen, und diese Klage

ist nicht unberechtigt; denn wir haben der intensiven

and trotz aller Zweifel und oifenen Fragen doch
höchst crfnlureichen Arbeit der (irenzarbciter vom
mittelalterlichen Gebiet her noch nicht die ent-

spreebend entwidtelte Arbeitsleistung vom AHertnm
ans zur Seite zu stellen. Vor allem fehlt eine ciniger-

mnfsen planmilfsige Anordnung des allerdings über-

Willtigpnd umfangreichen Ifateiials von Knnst-

scbOpfungea aller Art, das ans aus dem wüten Kreise

des römischen orbis terrarom entgegentritt. Wie sehr

diese Arlicit von klassisch-arcliaulogischcr Seite nuli'^'

ist, soll an einer liacbprüfung der Untersuchungen

Str.'s, die in der oben angef&hrten Schrift enthalten

sind, gezeigt und es soll dabei «Bf einige gmndsätz-

liclien Gesjclitspunktc hingewiesen werden, die die

Notwendigkeit vorsichtigster Nachprüfung der Metboda
Str.'s vom klassisdb-ardilologiscben Standpunkt ans

nach meiner Ansicht besonders deutlich zeigen,

Im Mittelpunkte der uenannten Schrift Str.'s steht

das bekannte und oft behandelte Problem der Elfen-

beinreliefs an der Aachener Domkanzel. Str., um sein

Resultat, das Ich nicht filr erwiesen, aber fQr plausibel

lialte, gleich vorweiizunchiiicn, glau!)t, dafs die'-e scelis

Platten Werke der ägyptischen KUenbeiiischnitJierei

etwa des 4. naehehristliehen Jahrhunderts sind, und,

wenn man auch manches der von ihm vorgebrachten

Argumente anfechten oder beseitigen mufs, das dar-

nach noch übrig bleibende Beweismatcrial scheint mir

auszureichen, um mit Str. an die ilgyptischo Pro-

venienz der sonderbaren Werke spätantiker Klein-

kunst zu glauben, die da auf wunderbaren We.;eii in

die so ganz andersartige Umgebung einer rheinischen

Domkanzel versehlagen worden sind. Züge, die anf

.Vgypten hinweisen, finden sich nach Str's Be-

obachtungen auf allen 6 PhUleu der Aachener

Kanzel, und wenn diese Platten — sehen wegen ihrer

nicht ganz gleichen Gröfsc — ursprünglich gcwifs keine

cinheitliehc Serie gebildet haben,, so spricht doch

manches dafür, dafs die beiden Gruppen, in die sie

zerfallen, dem Boden der gleiehen kunsthandwerk-

lieben Richtung entstammen. leb venridite darauf,

eine ersrieipfmde Analyse von Str.'s Schrift vorzu-

nehmen, und groife nur die Punkte heraus, bei denen

es sich um die Auffassung der antiken Kunst und
ihres Fortlebens bis zur Qreoze des Mittelatters

handelt.

Von den zwei Platten, die nach Str. christlichen

Inhalts sind, fassen wir zunächst die mit dem reiten»

den Krieger ins Auge, die Str. in Abb. 18/14 wieder-

gibt. Der Weg, auf dem Str. die i liristli> he Be-

deutung dieses Reiters zu erweisen sucht, ist ge-

schickt angelegt, scheint mir aber nicht ganz ein-

wandfrei zu sein. So sind nur in bedingtem Mafse

beweisfiihi^' die beiden zundehst von ihm ver-

wendeten rarallelmonumente : das in Abb. 15 bei ihm

erscheinende Relief aus dorn oberägyptischen Dorfe

Daschlug und der Kamm von Antino^, aus denen sich

nur die selion anderw.irts von Str. vorgetragene An»

nähme eines koptischen Reiterbeiligeo-Typas von

ziemlich allgemein gebaltener Bedentang mit aus-

reichender Sirherhcit ergibt. Auch mag es, nntcr

Vorbehalt der Möglichkeit ganz anderer Zusaninien-

bänge, erlaubt sein, das bekannte Relief des Lou\re mit

Horns als Reiter (Abb. 1 6 bei Str., vgl. auch £. Meyer
in Roschers Mytholog. Lex. II, Sp. 2748) heranzuziehen,

um zu zeigen, dafs di'r Gedanke, den Gott oder den

Heiligen reitend darzustellen, auf ägyptischem Boden
— wir wissen nicht genau, seit wann — Eingang

und Verbreitung gefunden hat. Wenig glücklich aber

ist jedenfalls die .\rt, in der Str. die berüiinite Elfen-

beintafel des Louvrc mit dem Hilde eines siegrdchen

Kaisers (Abb. 17) zum Vergleich heranzieht.

Im Stil stimmt dieses letztere Elfenbeinreiief mit

dir .Vaileinr Platte, wie Str. selbst hervorhebt,

keineswegs überein; Str. will es zwar auch der

Igyptischen Knnst zuweisen and mttdite in ihm 'den

bedeutendsten Vertreter von Arbeiten Jener alcxan-

Digitized by Google



23 & Jaaiisr. W0CHBN80HRIFT FÜR KLAASI8CHB PHILOLO&IB. 1908. No. 1. 24

drinischen BeiDSchoitzerscbule' erkennen, denen seine

Arbeit gewidmet ist; aber Ton den GrQndon, die er

zu gunstcii dieser Anschauung vorbringt, ist bei

n&berem Zusehen eigentlich kein einziger völlig un-

anfecbtbar, und die ganxe BeweieRlhniog ist so vn-
znroichcnd tmd sprunghaft, dafs man fast überrascht

ist, wenn der Verfasser sie plötzlicii für abgeschlossen

und ausreichend erklärt, um mit der ägyptischen

Provenienz des Louvrcreliefs fortan als wie mit einer

erwiesenen Tatsache rechnen zu können.

Str. bringt bei diesem seinem Verfahren vor allem

Denkmäler in eine sehr enge Verbindung miteinander,

die ihrer ganzen Formgebung nach anf ganz ver-

schiedene Entwicklungen zurückgehen utnl t inaiuler

tjpologisch völlig fern stehen. Uas tricstincr Uelicf

•OS Kula (S. 33) ist ein später Zeuge Ar die Fonnen-
sprache, die >sir von den attischen UrkuiiJenrcliefs

her kennen und deren Furtleben tins u. a. auf einem
und dem anderen der Reliefs vom Grabmal des

Antiocbo» von Kommageoe entgegentritt, ebenso wie

sie in den Advents- und sehr zahlreichen anderen
Münzen der römischen Kiii-or/i i* i'n Da-iin weitur

fristet. FUr den Gigantenreitur aber nimmt Str.

oboe aneb nar iunlhemd ausreichendes Beweis-
material .\gypten als Ileimafhind in An^p^ll•h. Diese

Annaiime ist allein schon dadurch als mclir wie

zweifelhaft erwiesen, dafs sich — mcitics Wissins

wenigstens — in ganz ilgypten noch kein ein/iLn ^

Exemplar der in Oermanien «o häufig aufttutLiid« u

GigantensüulL' fuiivK n hat; vorsiclitiger Wti-,L' niufs

diese Denkmälergruppe also ganz aus dem Spiele

bleiben, wenn es sieh daran handeln soll, wiridleh

stichhalti^'n Farnllelcn zu dem RdterbOd der pariser

Klfcnbeinplatte zu suchen..

In dem Hereinnehmen des Pferdekopfes auf den

verschiedenen von ihm verglichenen Reiterreliefs mit

Strzygowski eine Art Objektivierung zu erkennen,

'die an das Altilgyptische erinnert*, scheint mir eben-

falls anf jeden Fall unrichtig zu sein. Die kühne
Bdiefdarsteilnng des halb en he« nach vom sprengen-

den Pferdes, wie sie die Elfenheinfafel im I.onvn'

zeigt, steht für mein Gefühl allem Ägyptischen so

fern wie nur möglich, sie hat die Voraussetzung für

ihre Entstehung in dem Vorhandensein solcher Werke,
wie wir ihrer eines in der Silvo des Statius Ober

den Equus Domitiaui kennen lernen; nur der häufige

Anblick von Werken, die, wie dies leider nicht er-

baitene Standbild des Kaisers Domitian auf dem
Füruni zu Rom, das Pralilem lii r Reiterstatue auch

im Sinne der Dar^teilung eines bewegten Kampf-
momentes losten, liftt das Entstehen einer seldien

Figur in der Kleinplastik verständlich erscheinen, und

jede Figur einer bewegten lleiterkampfszene auf

rOnischen Sarkophagen oder Siegesdenkmälern hat

m. £. mehr Ansprach darauf, als Yorstofe zu der

Reiterfigor der Pkriser Relief^latte betrachtet

zu werden, als die ägyptische Formgebung, die Str.

da mit einer viel zu kurz gehaltenen und viel zu

lieber vorgetrageaen Andeotai^f beranrieht

.\ueh für den Untere' rrifpii rlrs Lnuvrcdiptychons

zieht Str. nicht die Parallelen heran, die nach meinem
Dafürhalten die nächstliegenden sind. Ist das Motiv

der 2iike in der Mitte der i^omposition Oberhaupt

richtig verstanden? Mir scheint wahrscheinlicher,

dafs das Zusammentreffen ihrer erhobenen rechten

Hand mit dem Knopfe des die Ilaupttafel umrahmen-
den Ornamentbandes tiberfaaupt zufällig ist; Nilce

greift wohl nicht den ^Edelstein der Corona triuni*

phalis, die auf jeder Seite auftterollt den Rand
bildet', sondern hat die Uand nur winkend erhoben,

wlhrend sie in dem anderen Arme das Tropaion
trägt, um es demnächst als Zeichen des Sieges

irgendwo aufzurichten. Und dieses ganze Motiv führt

uns wieder weitab von dem Kreise christlicher Pro-

grammkuiist und erinnert ebenso wie die Gestalten

der mit allerhand Tributen und Oesehenken hnldigen-

d<n no'^ii.'gfen viflrnelir ganz unmittelbar an einen

mannigfach variierten Typus der rOmischen Kelief-

plastik, der die Unterwerfut^ der Bariwren anter den
sie-rreirlien Kaiser darstellt. Wir werden also auch
hier wieder dnrelians auf den Typenkreis der römischen

Kunst liingcführt, und die Gruppe von DenkmAlenit
die Str. mit der Aachener BeiterpUtte in eine so
enge Qemeinschaft bringen will, erflihrt eine nene
und sehr schwer ins Gcwiclit fallende Lockerung.

Wir wenden uns zu dem zweiten Aachener Relief,

dem stehenden Krieger (Abb. 19/80 bei 8tr.), der
nach Str. 's Darlegung ebenfalls als Glaubensheld zu

fassen ist; wenn wir zur Rechten der stehenden Figur

den Schakal des ersten Üelicfs wiederfinden dflrfen,

iler dort als Gehilfe des Reiters das Jagdtier an»

s;iriiigt, und wenn dies Tier symbolische Bedeutung

hat, -SO wird das für die von Str. vorgeschlagene

Deutung vielleicht den stirkston, von ihm allerdings

kaum in Betracht gezogenen Beweisgraad ergeben;

mit der Form des Helmes möchte ich raten über-

haupt nicht zu operieren, auch die Putton neben den

Schultern des Kriegers beweisen wenig, wie Str. seihet

richtig bemerkt; nur die Palmenzweige fuhren aller-

dings wohl mit ziemlicher Bestimmtheit iu den Kreis

der religiösen Ideen hinein; wenigstens weifs ich

bei aller Häufigkeit des Vorkemmeos der Sieges-

palme kein Denkmal zu nennen, wo die Palme in

dieser Wei-.(« als Symbol eines profanen Sieges an-

gebracht wäre. Eines aber scheint mir bei alledem

sicher und hätte von Str. betont werden sellan:

Typenübertragung oder -Variation liegt auch hier vor;

der Schnitzer oder der Urheber seiner Vorlage ge-

wann die Fonngebung für das Bild seines 'Glaubcns-

belden' jedenfalls ans dem Kreise der zahlreichen

Statuen, mit denen die Plastik der rOmisehen Kaiser^

zeit den siegreichen FcMherrn odiT HiTrscher ver-

herrlicht hat. Die lypologischc Verwandtschaft mit

diesen Darstellungen ist jedenfalls sehr viel näher

als die mit den bei Str. in .\bb. 21 u. 22 (von der

Berliner Beinschnitzerei, Abb. 23, ganz zu schweigen!)

abgebildeten Reliefs.

FOr die £rlüäruug des Bildwerkes ist auch die

Frage von Bedeutung, ob wirklich der stehende

Krieger mit dem linken Tiif-^ ' luf den .\dler tritt*;

dies Motiv, das den symbolischen Charakter der

Darstelhmg besonders deutlieh erweisen würde, wäre

zum mindesten nur recht undeutlich zum .\usdrurk

i.'eltr;i<:lit ; ich halte nicht ganz für au-'Sgeschlossen,

dif- iWv Ungeschicklichkeit des Schnitzers den Adler

neben dem Krieger hat darstellen wollen, ähnlich wie
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ehr oft neben dem stehenden Zeus der Adlor or-

•eh^nt, und dafs ihm die perspektivische Dar-

SteUnng dos NcboiuiinanJors bei seiner auch simst

$aS dem Relief ttberall 2u Tage tretenden Unbeholfen-

heit mUdmiieii iei

Jcdcnfdb ist nach alledem sowdIiI fQr den

Itfiter, wie fBr den 'stilioiulen Heiligen' von Str.

keineswegs ein sichere inl methodisch festgefügtes

Hcweismaterial beigebracht, aa» dem sich die Za-

gchörigkcit der beiden Reliefs in den klar abgc-

sclilosscucn Kreis einer spezifisch ägyptischen Denk-

mälergruppe ergäbe; mau mag die ägyptische Pro-

eniem der Aadioier Tafeln sogeben, aber in einen
inhaltlich wie formell ilf utlich bnurenztm Kuiistkreis

hat Str die beiden Keliefs mit dem von ihm bei-

gebrachten Material von 'FMdklen* nadi neliier An-
sicht nicht eingereiht.

Das Nereidenrelief (Abb. 26/27 bei Str.) wird von

Str. vor allem in stilistischer Hinsicht venvcnJet,

and, soweit mir ein Urteil zasteht, geht Str. da
dvchBits abersengend vor; denn es ist wirkHeh ein

'derbsinnliches' 'Schwelgen in Nndit.1t', das die

Formgebung dieser Platte durchaus vorwiegend be-

stimmt, und nur ein starker Ginflofii lokaler Sitte

und lokalen Geschmackes bUst uns verstehen, wie

ans dem wundervollen Nereidenmotiv des vierten

vorchristlichen Jahrhunderts diese unerträglich derbe

and fast gemeine Darsteilong sich hat entwickehi

kOonen. Stark veriirSberte Nereidenbilder treffen

wir an recht zahlreichen Denkmälern der Provinzial-

plastik des römiscbcu Reiches an, aber auf dem
Aachener Relief sind offenbar ad hoc Motive zage-

fllRt oder weitcran<v'obil(k't, die nur der sinnlichen

Wirkung dienen sollen. Der Triton, der die obere

Nereide trägt, verdient vollauf den Satyrkopf, den

ihm der Scbnitser wunderlicher Weise gegeben bat;

denn ao einen Satyr erinnert die Art, wie er seine

Finger in den nackten Leib der Nereide eindrückt,

und es mag sogar sein, dafs der Erfinder dieser

tOricht - widerlichen Komposition sieh bei Lesern

Motiv an cirizelno Diirstellangen von Satyrn und

Mftnadcn augeleiiai hut, die Ähnliches zeigen.

Str.'s Bchandlong der Nercidenplatte verliert aber

sofort wieder ihre ftberzeageude Gestaltung in dem
AngenbHcke, wo er fersneht, dieses Relief mit

anderen Denkmälern ver^-li ii hend zusammenzustellen;

er tut dies eiuerseits, indem er die auf Taf. I/II

seines Boofaes verOfimtllebten alexandriidseheB Bein-

schnitzereien heranzieht, die das Fortleben guter

alter Typen bis in diu späte Zeit des Altertums hiu-

dn aebr bObseb veranschaulichen, anderen>eits geht

«r ao vor, itA w das NcreidenreUef an den kop-

tischen Ledadarstellungcn (Abb. 38—81 bd Str.)

und ihren das Motiv i.'itizlicli verballhornenden Ver-

wandten aus dem oborägyptiscben Kunstkreise zu

nesseo snoht. Die letstere Vergieiehiing gibt dnnmi
so «etiia aus, weil diese Erzeugnisse der ilgrptischen

Uinteriand kunst doch viel zu tief stehen, um der

immerhin den alten Typen noch folgenden Arbeit

des Aachener Reliefs irgendwie lor Seite gestellt

werden zn kOnnen, der Hinweis auf die antiken

Frauengest alteu der ale.vaiiJriniselicu Beinsclinitzcreicn

aber ist an sich berechtigt, aber nach meiner An-

sicht von Str. nicht richtig darchgefOhrt; deu in-

haltlich haben diese Gestehen mit der Aachener

Platte nichts zu tun, und es liegt ganz sicher eine

falsche Interpretation zu gründe, wenn Str. (S. 46)

sobreibt: *0b nun die nackte Fran steht, sitst oder

liegt, immer ist die Deutung auf eine Nereide näher

liegend als auf Venus, genau wie in dem Aachuer

Relief.

\Vas der Verfertiger der Nereidenplattc mit seinem

Bilde hat darstellen wollen, die Frage darnach lifst

Str. mit gerechtfertiL.'tcr Zurüekhalunig offen. Man
kanu Ja natttrlich, um in die Bahn einer symbolischen

DeotDi^ dieses Tielleieht doch nur rein omamentaien

Reliefs einzulenken, daran erinnern, dafs die Nereide

in der griechisclien Kunst als Staffagefigur des Ge-

fildes der Seligen erscheint, aber viel gewonm u

mit einem solchen Hiuwcise nicht, und die sonder-

bare Anbringung dieser Nuditftten an einer hervor-

ragenden Stelle innerhalb der Kirche hat sich gewifs

auf die Annahme irgendwelcher derartiger Beziehungen

der Vereiden zur Symbolik nicht gestutzt

Wir kommen zu der vierten, der sog. Isisplalto

(Abb. .32/33 bei Str.). Was fUr ihre ägyptische Pro-

venienz von Str. mit Kechl geltend gemacht wird,

ist vor allem die Vorm des Tempelchens auf dem
Fallhorn in der Linken der Göttin, aufserdem ihre

eigenartige Haartracht und vielleicht auch die Form-

gebung der Putten, die in eigcntamlichem Aufbau um
die Hanptfigor bemm den Reliefsmnd fiist ganz be-

decken; die .\rf dieser Herumstellung der kleinen

Nebentigurcn um die Uauptgestalt ist an sich nicht

auf Ägypten bescbrftnkt; das Urpheusrelief des Athe*

nischcn Zentralmuscums mag als Beispiel dafQr dienen,

wie weit dieses Vorgehen verbreitet ist. Die weiteren

Argumente, mit denen Str. die Aachener Platte für

Ägypten zn sichern sucht, halte ich fflr sehr anfechtbar.

Tor allem: sind es wirklich 'nahe Verwandte* der

Aachener 'I'^is', die wir in den beiden Stadtgolt-

heiteu des Wiener Diptychons (Abb. 34/35 bei Str.)

zu erkennen haben? Ich gianbe weder, dafs Str.'s

Argumente ausreichen, um die gewöhnlich als Kon-

stuutinopolis gedeutete Figur der .\bb. 35 auf Ale-v-

andrla zu deuten, noch will mir bei der grofsen Ver-

breitung des Typus der mhig dastehenden Stadt-

gSttin oder Stadt-Tyche einleuchten, wamm gerade

die Gestalten des Wiener Oijitychons der Aachener

Isis zur Seite gestellt worden müssen. Es fällt daher

für mich auch ?ollkommen die Möglichkeit fort, mit

auf Grund dieser Vergleichung für die Gestalt der

Aachener Platte die Deutung auf Alexandria zu ge-

winnen, und ich glaube nicht an die Richtigkeit von

Str.'s Satz (S. 80), dals die Isis lebhaft an das Bild

gemahnt, das man sich von einer in der Spfttzät ent-

standenen Stadt;.;ültiri von Alexandria zu iiiULlien bat.

Auch das Beiwerk der sog. Isis auf der Aachener

Tafel scheint mir Strsygowski nur zum Teil richtig

zu behandeln; so vor allorii die Tiuizerin, die rechts,

vom Beschauer aus gerechnet, untLii neben der Haupt-

figur erscheint. Eint^ Tänzerin, w ie diese, findet sieb

auf zahllosen Deokmälem der verschiedensten Gegen-

den des ROmerreiehes, nnd sie mit der Mänade der

Beinschnitzerei, Taf. I/ll, Nr. '2058, zu vergleichen,

liegt nicht der mindeste Anlal's vor, und ebensowenig
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dürfte berechtigt sein, gerade von ihrem Typuä an-

nmehmen, dofs er Miu Sinne der NuditM* in Ober-

ftftypton weitergebildet worden <ei. Ebenso wie der

Verfertiger des Aachener Ueliel- bei der ilauptrigur

seiner Komposition ^i h an einen Typus anlehnen

konnte, den ihm die Plastik der römischen Kaiser-

zeit in znhnosen Yariatlonen bequem rar Verfügung

»teilte, ebenso griff er aucli bei der Kigur der

Tlozeriu, die mit dazu bestimmt ist, den tleliefgrund

%a beleben, einrech hinein in einen Typensebatx,

dessen unfrliuiblich weite und intensive Verbreitung

wir u. a. aus den unscheinbaren Lani]>cnreliefs be-

legen können, deren knltargeschiclitliclic und kunst-

bistoriscbe Ausontzung leider noch der Hersteliong

eines Typenkatalogee harrt

Wir kommen zu den bciiliMi Ict/tiMi Tafeln der

Aachener Keliefreibe, den beiden Dionysosgestalten,

die bei Str. in Abb. and 48/49 wiedergegriHm

sind. Ihre Entstehung in Ägypten hat Str.'s Mo-
numentenkenntnis in gcscliicktcr ArKumentierung

mindestens sehr wahrsclieinlich gemacht: dafs die

Hauptfigur ein in Ägypten sehr beliebtes Dekorations-

motiv ist, steht nadi den von ihm herangezogenen

Parallelen jedenfalls fest, auch die Formgebung des

Weinrankenomaments hat Str. mit ziemlich ein-

lencbtenden Orttndea auf den Orient and aaf iLg]Ppten

inrftckgcfnlirt.

Im übrigen wird man freilich auch für diese

beiden Reliefs an Str.'s Argumentation und Analyse

einige Modifikationen anbringen masaen: für die

Haarsträhnen, die zu beiden Mten des Kopfes anf

die Hni-t Jls jugendlichen Guttes hiriiipderfallen,

wird zu betonen sein, dafs uns damit ein au zabl-

loeen Oionysoestatoen aller Orten begegnendes Motiv

in ziemlicli starker, zum grofsen Teil durch das

Material der Ueliefs bedingter Vergröberung ent-

gegentritt. Und Uedenkeu trage ich auch, ao dem
Parallcirelief aus dem Ägyptischen llasenm von
Kairo (Abb. 53 bei Str.) irgend etwas von altBgyp.

tischem Formenzwang zn rrkinncn. Wie sich dieser

altägyptiscbe Furmenzwaug mit der freien Form-
gebnng der bellenistlseb-TOmiaden Kunst za einer

wunJerliclion >ri<thuni; verbindet, dafür geben —
neben zaiilreiciicn Isis- und anderweitigen dgyptischen

QOtte^estalten der spiUcron Zeit — die Reliefs vuni

(^hom ei Ghoogafa ja ein ebenso schlagendes wie

lehrreiches Beispiel. An der Dionysosiigur des

Kairiner Reliefs verniair ich nur die Formenspraclie

eines der sprüdeu Elfenboinmaaee wenig gewachsenen

Meifsels zn erkennen, der die relativ grobe. 6e-
schicklichkeit der Arbeit an der Aachener Platte

allerdings reckt deuüicb hervortreten lilfst*).

') Idl glaube, dafs wir in einer L;.i!i/eii Reilie von
Fällen, wo Strz>i:i>\vski die .Sjuiren lnkalen Kiinstsril-

erkennen zu tiiirleii ;.'laiibt, wirklich kaum mehr le-.t-

zustellcu liahcii als das \'()rliaiiili'iisi'iii einer st;irken

liaud werkiuärsiyeii \ erliaillnirMiin^; li.lr-r \ ' i uri'ti. riin);

der Kornien; die an den Kaleli.is antiker l|iliiL:eriii n-

opferdarstellun;.'en «TiiinenKl.' I'rai'hlue-talt ile>

Alirahani auf der \ortri-lliirtica Klfenbeiniiwis ans
Antiochia in Merlin Abb 4 liei .Str.) liat in iler

alexandrinischen Hcinsehnitzerei des lleriiner Kaiser
FricdricliN-Mnseunis (Alib. :i hei Str. eiti (ir^enstiick,

das Str. (S. selbst als 'Dutzenduibeit' bezeichnet;

Was soll das Motiv dos Wcinansgiefsens, das
uns auf dem einen Relief direkt, anf dem andern io

einer wunderlichen, vielleicht anf Rechnung des

Schnitzers zu schreibenden Abwaudiuni,' entgegentritt?

Die Darstellung, in der der Gott dem Tiere den

Wein direkt in den geöffneten Bachen giefst, bietet

ein Motiv, das von der griechiaeh>rOmiBdien Kunst

her allgemein bekannt ist; der nahe liegende Ge-

danke, den stehenden Dionysos das neben ihm
sitnnde Her auch trinken zu lassen, ähnlich wie es

der ruhende Dionysos z. R. auf dem Lysikrates-

denkmal tut, dieser Gedanke ist in zahlreichen

Dionysosstatucn und 'bildcrn weithin im rümischcn

Reiche durcbgeliabrt worden, und der besondere

Charakter des Aachener ElfeobeinreNefiit beruht nicht

anf diesem Motiv, sondern auf dein liriiverk der die

ganze Gestalt umgebenden Weinranken und der in-

mitten dieser Ranken aicbtbaren Figuren. MOg^eh,
dafs der Sihnitzcr bei der Herstellung der

beiden Dionysu^idattcn nichts anderes gewollt tiat als

ein beliebtes Motiv fllr tSn Oiwunent ohne jede sym-

bolische Bedeutung verwenden; aber nicht ausge«

schlössen Ist auch, dafs er mit diesen Dionysos-

figurcn irgend uincii Gedanken verband, für dessen

Beurteilung auf den Abschnitt über heidnisches

Christentnm io 6. Grupps Kniturgesehiehte der
röndsrhen Kaiserzeit i Hii II, S, lllfT.) verwiesen sei.

'Hellas in des Orients Umarmung' ist das Stiebwort,

unter das Str. war drei Jahren (Beilage der MOncb.
Allg. Ztg. 1902, Nr. 40 f ) die Kulturcntwickhing

des ausgehenden Altertums gestellt hat; er bringt in

seiner hier besprochenen Schrift (S. IX) denselben

Gedanken zum Ausdruck, indem er sagt, dafs 'auf

dem Gebiet der bildenden Künste der neuerwacbende

Orientalismus über Hillas und Rom gesiegt' habe.

Steht es mit dem Beweismatorial, das Str. in seiner

hier besprochenen Sebrifl Ar die Östliche Herkunft

einer kleinen, aber merkwürdigen Grnppe von Rild-

wcrkcn beigebracht hat, auch keineswegs so yilnstig,

wie der Verfasser infolge einer nieht sehr scharfen

Behandlung der Grundgesetze typologischer Entwick-

langen es darstellt, so glaube ich doch, dafs er im
allgemeinen mit der Ilerleitung der Aachener Dom-
reliefs aus Ägypten im Recht ist, und die Annahme,
dafs Masillla die Stelle bezeichnet, an der der orien-

talische Import den Weg in das Innere des Franken-

reiches fand, hat etwas durchaus Einleuchtendes; mau
wird u. a. daran erinnern dürfen, dafs in Massilia

jener Cassianus lebte, der dem Abendland zuerst von

dem Leben und Treiben der ägyptischen Mönche in

ausführlicher Darstidlung Kunde gab. Es wird sich

darum bandeln, das Bild dieses Einströmeos orieo-

taliseberGedniikeDuid orientaliscberKuiwterzeiigiilaa«'*)

si liiiii i!i>-sc sehr rielitige I'ezeichnnnL' des Wertes tier

ale\amirinis<;lien Arbeit schlielst e- «ulilans, dafs wir
iri;eiidvvel<'lic lletraclituiigen iilier Stilrielitimui'n oder
Alitilii'lies inS\rieii einer>eil> uiel in Agvjiten anderer-
seit-s an die \ i rLlIeiehium der tiejileu l'lguren knüldeti.

*i Man wiril mit dem Bilde diesi'r Iteeinllussuugeu
anf kiinsl li'riselieni Gebiet tlie I )ar-telliiiig ergänzen
niid lielelicri iliirfen, die l{o^er siH'lieii von lieni

'Enseigticineiif ili's Icttrcs elassii(iies dWilsiiue b AIcuin*
gegeben bat (Paris llHIö, A. Picard &, Ü.)
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in Sadfraakreich allinäblich klarer zu gestalten. Je
besonnener im elnaelnen allerdingB ffie Beweiifllmrog

dabei behandelt wird, desto besso* für die Sachet

Dar lithyaierktaig SiaClaa «od di« ZoAr. — Der
attiiche Vaienmaler Phrynos. — Timonidas und

die Troüosvaae. — Wichtige nestorianiiche

flaadaahriffeeB.

Unter den wichtigen Pfunden Herzogs in Kos be-

ansprucht ein besonderes Interesse eine Inschrift, in

der der Biihynierltönig Ziaölas {Zta^Xaf, Vaiir

Prouaa 1.; s. Paoly-Wissowa III, S. 517) den Ge-
sandten der Kofir, Diogcitos, Aristolochos nnd Then-
iIiHü^, bezengt, dafs er die Freundsciiafi zum Asklepios-

lempel in Kos weiterptlegeu werde. FUr die «ia-

maligcn SdiiliibnsTeriiiltnisae ist «in« Btmerknng von

WiclitiKkeit, dafs der Kftnig diejenigen Ko8r, ilie

etwa an die Küsten seines Landes verschlagen \verden

sollten, mit allen Kräften schützen wolle. — Die In-

schrift Ist aaf einen dreiseitigen Steinblock gehauen

nnd erinnert so an die xt'gßui; des Solen. — Einen

neuen aüischen VasrnniaNr liat der Amerikaner

0. S. Tonks festgestellt. £r heilst Phrynos. Sem
bestes Stiek befindet sieb im Mnsenn of fine Arts in

Povtmi, aii lnrcb ist friinimerhaft nnd zerstreut. Der
Lieljliiifjsiiaine des Meisters ist Siroilios, besondere

Eigentümlichkeiten zeigt er anch in der rrdtiUeichnung

der Franenköpfe. Auch ein korintbisclier Vascn-

Irilnsthr, Timonidas, ist nun dentlicber gewonien. Die

berühmte Trollosvase, die sich jetzt im Natioual-

matenm tob Athen befindet, bat bei einer Mach-
prflfinig wichtige N«nli«iten «rg«b«n, so x. D. den
bisher niiliekanntrn II<TnonnanieM Ipliithcos niid die

den Grainiiiatikcr angehende Schreibung des Namens
Troilos mit Digamma. Der Meister, der einen

wichtigen Pnokt ia der griechischen Töpforgcschichtc

bfldcntet, steht zwar noch in der Hauptsache anf dem
Bodeo der a!tkoriiitl>iKclu>n, durch ihre feine Orna-

mentiltso wertvollen Kunst, aber er zeigt schon dcut

lidM Einwirhmig der ehalkidischen Riehtnog, nnd >u

ist er ein bedeutendes Bindeglied zwisrlicn arcliaisclicr

und klassischer Vasenmalerei. — Vdn einem nesto-

rianischcn Diakon Jakob Keleika aus Kurdistan siii<l

in diesen Tagen dem Pastor Uo. Dr. Diettrich

Bwlin drei wertvolle syrische Handschriften
als Danki'Sf^abe für dessen Itemühungen um den

Vereiu zur Förderung der nestorianiscbcn Kirche

abemicbt worden. Die älteste dieser Haadsehrifien

(37 Qnartseiten von je 19 Zeilen) enthält zunächst

auf äcitc 1 — 21 einen höchst interessanten philo-

sophischen Traktat unter der Überschrift: 'Rede

tüiex die göttliche Weisheit, die von einem der

syrischen Philosophen gehalten wurde', nnd sodann

auf Seiti 21—37 einen jüngeren Kommentar zu den

schwierigeren Fachausdrucken dieses Traktats, 'verfafst

on Mn Joseph II. ans Teil Kepb*. — Die sweite

Handschrift (520 Folioseiten von je 45 Zeilen) ent-

halt das syrisch-arabische Lexikon des Bar Bablnl,

dessen reiche Schätze trotz der Bemahug«tt von
Payne-Smitb (Oxford) nad Duval (Paris) immer noch

uiehf TOnig Ar die orientalische Spracliwissenschaft

verwertet sind. Zur llerstellniiu: de^ kunstvollen,

farbenreichen Werkes, das geradexu ein Muster

orientalischer Kalligraphie genannt werden kann,

waren 910 Tage mit je 16 Standen Arbelt «rfordor»

lieh. Die dritte Handschrift (182 Folioseiten von je

32 Zeilen) enthält eine nestorianische Doi;matik, die

im Anfang des 14. Jahcfannderts zusammengestellt ist.

Sie wollte damals nestorianische Studierende der

Theologie in den Stand setzen, ihre Christologie gegen

die Irrichren des Cyrill von Alexandrien, gegen

Severianer, Juiianisten osw. zu verteidigen. Da diese

Dogmatik aiemlich nmraogreich« Exserpt« au« alten,

liisher nur dem Namen nach bekannten Autoren wie

Babai, Srhahdost, Luslathins von Tirhan, Isaak von

NiniTSb, Michael Badoga usw. bringt, so dürfte sie

eine wahre Fundgrube fQr dogmeugeschiclitliche

Forschungen abgeben. — Lic. Dr. Diettrich wird sich

in Faclizcitschriiten iiusfnlirliclier über diese neuen

Schatze der syrischen Literatur iulsern und ver-

snclit, sie znm Best«« d«i V«r«hw nur FOrdomng der

nestorianischen Kirch« wonUiglich in Dcntsdilnnd an

verkaufen (V. Z.).
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gammawirkiuigsa 185 DigammaTernaohliaRgniigiaii

ReMiwl«iM-Y«neielinIs phlloL Sehrlften* • gegenüber. la der sweiteu Gruppe ist der Diph-

Bdward B. Clapp. Hiatus in greek melie poetry.
"'l^r lauge Vokal bei Piudar iu 1(5 ^^ällen

AH™"*^ aoB Ünhrenltjr of California paUieatioiis i
"^^^ Läoge, iu 212 als Köize, bei den andereu Me-

Olinied Phaologr vol- I No. 1 p. 1—84. ll»04. Hkeni in 12 FäUan all Linge, in 140 ah Eflne
Berkeley, Uoirani^. sb. 0,50. behandeli. Die dritte Omppe nmfaTst nar wenige

Die Universität von Caiifornien veröffentlicht .^iiaaahmeflinebeiamigan, die inni Teil sweifelbaft

von jetat ab Arbeiten ibrer Mitglieder aas dem , sind.

Gebiet der UasiiMhen Phflokigia in iwaagloi er-
j

Vergleieht man bei den Ifelikern ein-

Mlieinenden Heften, die in Binde reu 350— 300
;
sehlielaiieh Piadar TorkommeDden Fälle mit denen

Seiten zum PnMS von sh. 2,50 zusniiimengefiil!-it bei Homer, so ergibt sieb, dafs sie auf die Hälfte

werden. Die iiedaktiuosarbeiteu ba> eu h^. B. L'lapp,
^
berabgesuukeu siiad; eiue Vergleioliuug der Me-

W. A. Merrill nnd H. Ch. Natting überuonameo. 1 liker antereinander zeigt, dafs die Wirkang des

Daa erste, am 1. Jnoi 1904 aosgegebene Heft be- Digamma im Fortgang der Zeit immer leltener

j^nnt mit einer geiliegeneu Abhaudlung E. B wird. Die Verkürzung des Diplithongs oder laugen

Clapps über deu Hiatus iu der griecbischen Meük, V'^okals vor vokalischcm Aulaut des folgeudeo

ein gunstiges Omen fBr daa oeae Unteruebmea. | Wortee tet fast ausschlierslich auf den Di^tflne,

Der Terf. fiiftt teia Tli«aa allgemeu eo, daft
|
nnd hier «iedw auf die zweite Kurze in der fiber-

er alle Fälle, wo bei deu Melikem auf vokulischen wiegenden Zub! der Fälle bescliränkt; deu Tri-

Auslaut des einen Wortes vokatiscber Aulnut des
^

brachys treffen nur 5, den Creticus 4 und deu

uicbsten folgt, in Betracht ziebt. Piadar, rou Trocbäus wieder 5 Fälle; jedoch ist der Terf. ge-

dem oaa am mdeten erhalten ist, trennt er you
|
neigt, dem Troebftos die IfSgUehMt soleher Ver-

den andereu Lyrikern. Die Fälle von Hiatu.s teilt kürznng gaus abiaspreoheu, Und iob stimme ihm

er ein in scbeiubureu Hiatus, in Hiatus nach einem
,
darin bei.

Diphthong oder langen Vokal and in Hiatus oacb ) Viele Mühe gibt sieb der Verf. mit der Er-

cieem konm Vokal. In der ersten Gruppe handelt | klSrang der GrÜBde« die in der zweiten Grappo
es sieh um solche Wört'T. die urspriinglieb mit zur Reibehaltnng der Länge oder zur Verkürzung

Digamma anli^ateteu; hier stehen bei Fiudnr H2 Di- führteu. Meiuer Auffassung nach ist die Auf-
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woiibog diea«r Frage bei ßetraobtung der V'ers-

kansk d«r IfaUlMr fibwlniipfc nudit am Platze,

Bondem biogt mit der Bntrtehiu^ der gri«obiMliaii

Poesie znsAtnmen. Die Meliker folgton hierin dem
Vorbild der frUberen Dichter, wie auch im Ge-
braneb der W8rter, die arspriinglich mit Digamma
verseil, u waren. Au klarttan laigt neb dies bei

tiem Personalpronomen der 3. Porson ov ot f. daa

hin io die späteste Zeit berab Hiatus duldete. Dafs

Corinna 2 x^^av t* itSs nSaav dvovf^^vev

fehlerbaft fibwliafort ist, bat dar Yorf. riebtig

gesehen; es ist wohl Jl/A^tW i« iovi xtX. zn Ip^en^

'und naunte das ganse Land »ein Eigeotum'.

Übngmi kommt aneh der Verf. trotz aller Be-

mSbnagen uioht am das Zugeattndnis hemm, Atkh

eine AuaU von RUIe» anf früherer Dbong be-

ruhen.

Prnibnrg l Br. J. SiUler.

Konrat Ziegler, De precationum apud Graocog
formis quaeationes telectae. loaugtiralUiBs.

Bradan 1905. 77 & 8°.

Die Dinanation iat ein Tail dnar Breiaaebrift,

deren Thema die philosophische Faknitiit der Uni-

versität Breslau gestellt hatte. Sie zerfüllt in zwei

Kapitel, von denen das erste die 'foruiae grain-

matieae* dar Qabata bebandelt, d. h. Faanng und

Ausdruck des Anrufs, während das zweite mehr
Gesichtspunkte gibt, deren Ausführung dem in

Ansticht gestellten gröfseren Werke über die Ge-

bete Torbebalten bleibt. Der Verf. sSblt am An-

fang die Schriftsteller anf, die er in den Kreis

seiner Betrachtung gezogen und denen er das

Material entnommen bat (uufser den Dichtern

namentlieb Herodot, Piaton, Xenopbon, die Zanber-

papyri; aiicli lutpinische Dichter sind benutzt wor-

den), nud hriugt die üblichen Anrufe übersichtlich

auf bestimmte t'urmelu. £r begnügt sicii aber

siebt damit, Stallen so sammeln und ne in die

verschiedenen Fächer einzuordnen, sondern beob-

achtet die Gewohnheiten und Veränderungen im

Verlauf der Zeiteu und zieht daraus Schlüsse auf

die Aaffsssong der Oötter nud das sieb böher nnd

reiner gestaltende Verhältnis der Mensebao in

ihnen. Der bei Homer fast ausschliefsüch vor-

kommende Anruf in Imperativform wird seltener,

die attisohen Tragiker und vor allem Platen aieben

die Optative vor. Die Hoffnung des Verf. bcheint

nicht zu kühn, dals solche Beobachtniigeo, auf reiches

.Material gegründet, in Zusammenhäuge gerückt für

die Kenntnis der Religioosgeaohiebte wiehtig und

förderlich werden können. Das zweite Kapitel bringt

zuuächst Beispiele für die bekannte nnd natiirliehe

Tatsache, dafs man sich mit seiner Bitte an deu

Gott wandte, von dessen Macht man in dem ein-

aelnen Fall Gewlbmng nnd Hilfe zuerst meinte

erwarten zu dürfen, nnd eine Auswahl der Bei-

worte, mit denen man den Gott anrief. Ks folgeu

danach interessante Znsammenstelluugen von Ge>

beten, die mit der Aafforfemng, dw Oott möge

hören oder sehen, betrinnen, besondcrti drin^^eud

da, wo man den Angerufenen für schwer erreich-

bar hält, wie die chthontsehan Gottheiten oder

Tote. Die Arbeit ist sebr ileiftig nnd nmsiehtig,

und ihre Fortsetanng Terspriebt weitere Resultate.

Berlin. P. Stengel.

A OrofsmaDn, Lescfrüchtc für die Horazstttttde.

Marien wcrder 1905. Vto^t. No. 38. IT. S. 8".

Zur Belebuug des Horazuuterricbts bietet der

Verf. aas moderueu deutsehen Dichtern einige

Parallektellen. Wer kann lengnen, dafi es einen

Reiz hat, dasselbe in verschiedener Einkleidung

wiederzuerkennenV Für Horaz zumal, dessen Oden

und Sermonen mit Sprüchen der Weisheit wie

Qbersiet sind, bieten sieb sabbreiebe AnklBnge in

den moderneu Literaturen. Aber die Zusammeu-

stcllung des Verfassers zeigt auch, dafs es schwer

ist, genau entsprechende Gegenbilder horazischer

Gedanken bei anderen au finden. Die Sprfiebe

der Lebensweisheit zeigen bei dieäem Dichter,

auch wenn sie Naheliegendes und oft Gesagtes

zum Ausdruck bringen, stets eiu eigentümliches

Oepiige. Vor allem seine Anlfordenngen snm
Genüsse des Lebens haben sich, soviel ihnen auch

in der Zeit vor Ijessing nachgestammeit wordeu

i:>t, der Nachahmung unzugänglich gezeigt. Es

ist deshalb aneh nor weniges nnter diesen Lsse-

friichten, was sieh mit den entsprechenden Hora-

zi^clieu Gedanken recht deckt oder venliente, ihnen

au die Seite gestellt zu werden. Mau halte z. B.

Si fraetns illabatnr orbis, impavidnm ferient minae
neben jenen Vers des bokanutcn Kirchenliedes:

•Und fiele aneh der Himmel ein, will ich doch

nicht traurig sein'. Welch ein Abstaud! Pro-

bamqne panperiem sine dote qnaero ist bei Horas

ana dem Bodeu einer philosophischen Lebeus-

anffas<»nnp heransgewachsen und läfst au Aristipp

deukeu. Wer kann das von Grillparzers verwaudteu

Venen sagen: *ObneGeld, doeh ohne Sorge I Was
gleicht meiner Seligkeit!' Und wie ganz anders

klingen die eutsprecbendcD Mahnungeu, sich der

Zukuuft wegeu nicht zu grämen uud die gegeu-

wirtige Stande so genielsen, bei Horas, als wenn

derselbe Grillparaer singt: 'Ich will heut für heute

sorgen, Morgen ist Air morgen Zeitl' Eher kann
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man bei Dona praeseutis cape laetaa }iorae sich

aa die Worte Faust« eriDuern: 'Lafst uus der

Stand« sebönes Gat danh aolehva Trflbrian oiebt

verkümmern'. — Bei malignum spcrnere vulgus

ist schwerlich, wie der Verf. will, an die 'Abkehr

TOD der genieiueu Aleuge zu deukeu. Dieses bös-

willige Tnlgtn gefaSrt Dieht dem PBbel an, londern

den höheren Gcseliaehaftiklanen. Unter dereu

Neide (et iura deute miuns raordeor invido) hatte

Horaz, der so hoch Gestiegene, lange za leiden.

Ebenso wenig bedentet das prolunm ynlgnt (III

1, 1 ) im sozialen Sinne den 'gemeinen Volksbanfen,

den der echte Maua meideOi ja verachten miissa'.

Gr. Lichierfelde 0. WeitMoiels.

bei Borlia.

VeraoriUD, Das im Anfirage des rbeiniscben
PrOTinilalyerbandes vom Bonner Prorlnzial-
mustjum 18S7— 1000 ausgegrabene Letiimis-

lag er. V, 462 S. gr. 8". Mit 50 Textagurcn und
eisen TsüBlhande mit 36 Tttfeln in Fol. — Jabr-

bOcher des Vereins von .Altertumsfrenndcn im Rhein-

lande. Ueft 111/112. Bonn, A. Marcus und
E. Weber. 1904. SO Jt,

Am Rheine mehren sieb die für die Wissen

-

sel-.aft und die Schule wichtigen Entdeckungen

iu erfreulicher Weise. Aber selten werden so be-

firiedtgende Brgeboisw ersielt wie bei der Anf>

deckung des Lagers von Norae^iuiu, die uns iu

einem Textbande von 4fi2 Grol'soktavseiteu mit

50 Textbgureu uud einem Tafelbande von 36 Folio-

tefsltt dargestelU werden. Das im Batarerkriege

von hervorragender Bedeutung gewordene Lager,

das* damals die XVf. Ijojjion beherbergte, liegt

nicht innerhalb der ötadt Neuis, wo mau ee noch

1870 snehte, wie die vielen seitdem in der Stadt

aafgedeckten römischen Grüber und namentlich

die bei den umfassenden Grundarbeiten 1879 bis

1880 gemachten Beobachtungen erwiesen haben.

Coostantin Eoenen, dem diese Beobaohtuugeu

verdankt werden, war es, der bereits 1877 auf

Gruud von Fundtatsaehen das Römerlaper .3 km
südlich der btadt N. bei Griniiinghausou ver-

mntete. Aber erst naeh vielen vergeblieben Be-

mühungen gelang es ihm 10 Jahre später, bei

dem damaligeil Direktor des. Bonner Proviuzial-

muaeums deu Auftrag zu einer kleinen Versuchs-

grabnng sn erwirken*). Diese erhob Koeneu^

*) Ueir Kbenen mag sieb damit trOsteni dafs es

andernam dieWissenschaft TerdicntenMlnneni ebenso,

wenti nicht stliliiiiim-r etgeht. Er hat doch \\ i'tiij;-.ti'iis,

als seine Versucliegrabung GewiCsbeit gab, die (it nuK-

tnong gehabt, dab ein Jsbr naehbor die plaoniäTsigc

Aoideekimg bef^onea komte. Der Baoiat und Kon-

Vermutung zur Gewifsheit, worauf 1888 die plan-

miiiaigti Aufdeckung begann, die uach 13jähriger

Arbeit im Deiember 1900 abgesehlomen wurde.

Zwar hatte das Legionslager von Novaesinm gleich

deu anderen Lagern in Deutschland als Steinbruch

für die Nachbarschaft gedient, so dals die Ge-

binde bis auf die Gnmdnuoem abgetragen

waren, aber deren Züge hatten sich in dem zühen

Lehm nicht verwischen lassen. Somit bot sich

hier eine noch nie dagewesene Gelegenheit,

den vollständigen Grnndrifs etaes Legions-
lagers HOB früher Kaisorzeit zu gewinnen.

Dafs diese Gelegenheit ausgenützt worden
ist, danken wir aul'ser deu Leitern des

Hnsenrns nnd der Hasevmskommission vor
allem der verständnisvollen Hitwirknng
der Organe der Provinzial Verwaltung, die

nicht versagte, obwohl die Kosten trotz recht

sparsamen Wirtsebaflens iuMge der beeondereo

Gelandescbwierigkeiten, die sich der topo-

graphischen Uutersuchung entgegenstellten, nnd

infolge der vielen Überraschungen beim Graben

den Voransehlag von 40—50000 Mark mn die

Hälfte Oberstiegen. Seit April 1896 übernahm

H. Nissen an Stelle des durch zunehmende Kränk-

lichkeit verhinderten Mnseumsdirektors J. Klein

die OberleitDDg; im April 1899 ging diese an den

neuen Musen msdirektor H. Lehner über, während

die technische Seite der .An^rabnog beständig IS

C. Koenens Händen blieb.

servator der Ustorisebsn vnd Knnat-Denkmllar des
EbafA C. Winkler hat seit <\pu\ .I;ihn' 18M in mehreren
klitineu Schriften die .MoirliclilM it zu erweisen gesvcht,

(lafs die Schlacht zwiüchei. i'-d^ur und Ariovist, ein fttr

Wissenschaft und Schule glekbwichtige« Ereignis, is

der Ge(;cnd zwischen Kpüg, Stotzbdm, Eidibofen nnd
Itter- willer zu su< bcn sei. DiT bekannte fnmzö.si.sche

Cäsurforscher Uberst Uaron von StotTel bat mehrmals
mflndlieh vnd schriftlich erklärt, dafs er das Terrain

voll.'itändig für die Lösung der Frage in dem Siane
rh". Herrn Winkier pas<<<-ud erachte. Auch die Ton
iirnn StofTel zur eveutuelieii Aiiflinriung des Wall-

grabens für nOtig erklärte Bodenuntersucbung auf der

ROcfcseite de« Lagers hat Herr Winkler sm 21. 22. Mai

1901 (vgl. den NaehtruK zu neiuer Sclirift 'Der C'ä.sar-

Ariovistsche Kauiplplatz' (Cohuar läüä bei J. Wald-

neyer) mit dem Kroki der Grabeoprvflle auf dem
Afteib. r.;p. wo «-r da« jirorse Lager Cü^ars ansetzt,

vor;4eiioiiiiai'ii, uii<l diese Grabungen haben aufs neue

seine friiheri-n .Annahmen bestätigt. Trotzdem ist es

ihm bis Jetzt nicht gelungen, die Mittel zur Aufdeckung

des Lagers zu erhalten. Möchten diese Zeilen den
I(<MTU StattlialtiT <les lieiehslandeB dazU veranlassen,

Herrn Winkier recht bald die nOtigea Mittel zu ge-

wlluea. Wissenschaft wid Schule werden es ihm
danken.
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Über sie hat er Recbenr>cliaft abgelegt iu

seiner Bescbreibaog vod Novaesium (S. 97

— 343). ZnnZflbit meht «r (im 3. Abaebnitt)

den alten Rheinlanf in der Nevifser Gemarkung,

über den liistorisch iiicbts bekanot ist, festznjilellcu.

In Teztägur 4 auf S. dd bat K. das Ergebnis

«miMr gsologitalim, hydrognpbiMfara nnd topo-

gnpbitehen Beobachtungen iibir die 'Ab-
weiobnug des Rheins zur Ronicrxcit vom
heutigen Laufe' graphisch wiedergegeben,

wobei «r J. wn HinohMd*) in «inigen wewot-

lieh«D Punkten berichtigt. Der 3. Abtobnitt be-

handelt 'Alte Wege, Strafaen nnd römische
Aniiedluugsreste'; zu ihm gehört der vou K.

»nf Ornnd der nmien MeAtiMhblftttnr der Landea-

anfnahnie entworfene 'Situatiousplan too
Neufs und Umgegemr 'Tafel 1), in den auch

sämtliche vou dem verdientea Erforscher des

rSmiiehen StraAeouetiea am Rhein, Professor

Jakob Schneider, Teröffentliohten alten Strafaen

eingetragen sind. .Teder dort eingezeicbnctc nlte

Stral'seuzug wird vou K. besprochen und die Zeit-

Btallnng in jedem einielneii Falle ta begründen

rerencbt, soweit dies bb jetzt möglich ist; denn

diese Strafseii bedürfen znm Teil noch einer

grändlichereu Erforschung, um iu allen Teilen

den Anipmeh anf wiMensehafUiebe Beatimnrang

raachen zu köunen (S. 120). — Im 4. Abschnitte

bespricht K. 'Die römischen Ansiedlungn-
reste im heutigen Neuis': Nach einer alten

Sage eoU an der Stelle der hentigen Stadt Nenft

eines der 12 -9 vor nuserer Zeitrechunng er-

richteten Drususkastelle angelegt worden sein.

K. prüft uun au Gröfse, Form nnd Konstruktion

de« von ihm bei Urmits naebgeirieienen eraten

und einzigen Drususkastells die vou ihm inner-

halb des heutigen Neufs festgestellteu Roste. Nach

seinen im Laufe der Jahre gemachteu Eiuzel-

beobaehtnngen nntoneheidet er 3, vielleiehi aneh

4 Perioden in der Entwicklnng der dortigen

römischen Anlagen: Iu der 1. bis znm Jahre 70

reichenden Periode könnte dort ein mit Pallisaden*

maoer ansgeetattetes Dmeaakastell geitanden

haben, und in der 3. könnte anf seinen TrQmmem
ein ummauertes Kastell entstanden sein, aber nach

den Grabfunden höchstens erst nuter Couütautin I.

In der datinediettliegenden 3. Periode war die

Stelle der hentigen Stidt Nenfs sicher als Staud-

platx eines Kastells aufgegeben. — 5. Südöst-

lich Ton Neufs in einer Stunde Eutferuung wurde

V Mriiint.<<s< lirift für die Gesdiiclite Westdeutsch

lauds, Ud. V (M«r, mi).

am Fnfse der 'Reckberge' geuaunteu ßoden-

anscliwelluug eiu kleines Mauerkastell von fast

qnadratieebem Orondrift (I70'xl8(y) mit abge-

rundeten Kckeii nnd ca. 25' breitem Doppelspit»-

gralieii gefuiuleu. — 6. Südwustlicli dnueben kam

das Fundameut eines grül'screu römischen l'rivat-

bans mit Bmnnon nnd Waaemrleitni^ mm Vor^

schein, während im Nordwesten, dicht am
alten Rlieiniitor der cr^te steinerne Wartturm

des linken Rheiuufera aufgedeckt wurde. Auch

BSmergiiber wnrden anf dem I. nnd II. Beck-

berg gefiraden. — Mit 8. 1H2 beginnt die Be-

schreibung de.s im Winkel zwischen linkem Erft-

und Rheinufer vortreii'lich gelegenen ätand-

lagere von Novaeeiom. IKe Aosebaolichkeit

der Darstellung wird weaeuflish nnterstBtst dorob

die von Koenen anfgenommenen nnd gezeichneten

Tafeln ^111—XVIII;, vou duuen die Doppellafel

m den Gesamtplan gibt, wibrend IWel lY—XTIII
die Omndrisse und Schnitte der einzelnen Bauten

bieten. Wir lernen liier kennen: Die Kasernen für

die Infanterie uud die Kavallerie mit den Dienst-

wohnungen der Unteroffisiere, die an den Prineipia

gelegenen Dienstwohnungen der Offisiere, die

Dienst- uud Privatwohnnng des Komroaudeurs,

das Fahneuheiiigtum, das Arrestlokal, ferner die

techniMhea Anataltea, die Banten der Fabri nnd
da.s Lazarett, die Magazine der XVI. nnd VI.

Legion und verwandte Bauten, die später anf

abgerisseneu Bauten des Legionslagers errichteten

Thermeoanlageo, die Umwefamng dee Lagen
(Wall, Wallstrafse, Via sagniaris und Intervallum),

die vier Tore uud den (Doppelspitz-) Graben.

Daran anschliefsend werden Triukwasaerrersorguug

nnd Kanalieation der Abwiaaer, Gruben nnd Heii>>

anlagen bebandelt. Leider fehlt mir der Banm,
um auf Eiuzellieiten einzugehen, ich mufs mich

damit begnügen, nachdrücklich auf Text und

Tafeln anfmerfcaam tn maohen, tnmal hier VMlee

Hus zum ersten Mal begegnet. — Im IX. Kapitel

werdeu technische Fragen erörtert, wie Stein-

material der Lagermaueru, MauerkunStruktionen

mw. Von diesen liefisrn die Fnndamentkon-

struktionen eineu guten chronologischen Anhalti

je nachdem sie ausgeführt sind uur aus Hole,

aus liolz und Stein, ans Hols, Stein und Lehm-
mörtel, aae Stein mit eteinemer Sookelwaad und

Lehmniörtcl, aus Stein mit Kalkmörtel oder als

Kalkmörtolgui&mauern. Es folgen die beinahe

ebeoaoTiele ?erscbiedeue Arten aufweisenden Fuis-

bSden, von den «nfimbsten ans Erde, Stein-

schüttung oder ßrandsteiueu au bis zu Stein-

platten, Mörteleatrichbödeu, TiborttDieoliea Ziegel-
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bödeu und MoeaikestriohbSden. — Das X. Kapitel

behandelt das militÄrisohe Aursenstrafseosjatem.

die GrXbw «oftarfaBlb d«t Lagen und die vor der

Porta decuoiana liegenden Canabac des Laders,

die nach K. durch einen Graben ear Erft ge-

schätzt waren*). — Im XI. Kapitel wird kurz ein

qtftter mittea im Legioinleger aogel^ftaa kkrinnret,

600' X 560* im Liebten messendes Lager mit

Mancrn and Doppelapitzgrabeu beschrieben, das

K. wohl richtig der iu dem itia. Antouin. bei

NoTaamsm genannteii Ale snwelseii will. — Des
Schlufskapitel ist dem 'Haokenberg' gewidmet, einer

kreisrunden Hfigelschanze, die, nar!i H. Lehners auf

die dortigen Fuude gegründeter Auäiclit, auf du»

Fnodement der ehemeUfen SstKehee Omfiasnng»-

maoer des Legiouslagers und einen Teil der

Kaserne unmittell)ar nach Aufgabe des Legions-

lugers SU einer Zeit gelegt wurde, als vermutlich

•in Teil des Lagerwalls noeh erhalten war; sie

kann nor ganz kurze Zeit benutzt worden sein.

Koenen hält sie für die zum Hofe IJkcliohem

(es Högelheim) gehörige gesicherte Zutiuchtsstütte

eines Franken, also für die Utoste naohrBmisebe

Ansiedluug (dagegen H. Lehucr, S. 36H).

Im III. Teile behandelt H. Lehuer die von der

Ausgrabung stammeuden Einzel fuude von No-
Taesinn, soweit sie sieh im Besitze des Profinnal-

museams befinden; «se Aosnahme ist nur ge-

macht worden zn Gunsten einiger von Guntram

dem Museum übergebenen Gegenstände und der

von 0. Rantort gefiindraea Fhwhthsflehllge von

Soldatengurten (Taf. XXXb, Fig. 58—GO). Auf-

fallend, aber erklärlich ist das beschcideue Kon-

tingent, welches die gewöhnliche Keramik dazu

stellt. In diese LBoke tritt & grolse Menge der

MBuen, die offenbar mit der grdlstoa Sorgfalt

gesammelt sind. Obwohl sie infolge der nn-

gBnstigsn Bodenverhältnisse meist sciilecht er-

halten lind, so liefsan sieh doeh gaol^end viele

sicher bestimmen, nm die zeitlicheo Perioden der

auf der Stelle von Novaesium ausgegrabenen Au-

lageu genauer zu umgrenzen. Das geschieht im

L Kapitel: *Die Cfbronologie too Noraannm naeh

den Münzen'. Das II. Kapitel bebandelt die

Ziegel, nnd zwar ]. die Ziegelstempel der XVI.

und VI. Legion; 2. die Ziegel mit dem Stempel

Transrhenan a. Diese lehren die bistoriseh

wichtige Tatsache, dafa in flavischer Zeit Bom
ein rechtsrheinisches Gebiet am Xiederrhein be-

safs, wo eine grofse militärische Ziegelei lag.

Kapitel III, *die Grabftiode im Lager', bringt «se

*) üagegeo Nissen, S. 74.

42

weitere Bestätigung der in deu beiden ersten

Kapiteln gewonnenen Besiedluugsperioden von

NoTaesiam dm-eb den Umstand, daft sieb die

Grüber gerade in die ZeitrSnme einfügen, für

welche ans anderen Gründen ein Pehlen der Be-

satzung angenommen werden mufste.

Im IV. Teile wird der Mflntfnnd auf den
•SelKschen Ziegeleien bei Nenfs von Max
\i. Strack besprochen: Halbwegs zwischen der

Stadtmauer von Neuik und dem groi'seu Itömer-

lager ist aaf dem Gelinde der Seliseben Ziegeimen

im letzten Jahre eine grofse Menge römischer nnd

gallischer Münzen zum Vorschein gekommen.

Die meisten sind garstig und bis zu völliger Un-

kenntUebkeit vemnetaltet; nm so hSher ist es ao-

«nerkenneo, daTs Herr Sels diese härslichcu Münzen

seit .Tahren sammelt. Zu Anfang 11)04 besafs er

2610. Es ist weggeworfenes oder verlorenes Geld,

grBAtenteils Knpfer, wenig Silber nnd nur ein

GoIdstQck. Der der Zeit naeh in sieh geschlossene

Fund gibt uns eine Vorstellung von dem Courant

des kleinen Mannes am iüieiu zur Zeit des

Angostas nnd Tiberins. Ans dieeem Fnnde sieht

Straok anf den Seiten 424— 432 sehr wichtige

Schlüsse über Besiedelung des Selsschen Grund-

stücks, Art dieser Siedelung, die staatliche Auf-

sieht Bber . das kursierende Geld in der ersten

Kaiserzeit, über Prägung und Anerkennung des

gallischen Kleinkupfers, über Knappheit des Klein-

geldes während der letzten repubiikauischea Zeit

nnd Aber Aogintns* darauf gegrBndete Anordnung

für den Westen, über das starke Vorwiegen des

Geldes der Atuatuker in dem gallischen Klein-

gelde, über deu luuereu Zusammenhang des von

sedis rersehiedenen mfinsherrlieben Gewalten ge-

lieferten Kupfergeldes. Diesen unmittelbaren

Folgerungen ans dem Mönzfund reiht Strack noch

zwei kleinere Untersnchnugen an: 1. Wann sind

die galltsehen StadtmSnsen geprägt? und 2.

Welches ist der staatsreditliebe Gbenkter der

Ljoner Altarmüuze ?

Im I. Teil faist U. Nissen in einer Ge-
sehiehte von NoTaesinm alles zusammen, was

die Ausgrabungen ftr KUrung und Erweiterung

unserer geschichtlichen Kenntnisse ergeben haben.

Da daä vom Spaten enthüllte Bild der Tiefe, bei

aller Übereinstimmung im Ganzen, einander wider-

sprechende Zöge im eiuzelueu zeigt, wie das bei

einer Entwicklung von 2 — 3 Jahrhunderten nicht

anders sein konnte, so hängt das Verständnis

davon ab, dafs die Bsihenfolge der Änderungen

erkannt wird. In der somit geforderten ge-

sebiebtlicben Betrachtung unterscheidet N. im

la Januar. WOCHEHSOHRUTT FOR KLASSISCHE PHILQLOQIB. IWM. Nv. ±
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Znaammenbange mit tlem allpemeiiion Verlauf

der Dioge um Niederriieiu drei Haujitperiodeo:

25—68, 70—100, 101—800. In der cntMi, die

die BegrBndung der Römerberrschaft unter deu

Juliern und (.'landicrn unifulst, handelt es sich

Kuuäckst uuj da» vou Tacitus Ann. I, 31 er-

wShote Sommerlager rom Jabre 14 n. Chr. Wo
dies Lager gestanden hat, wissen wir noch nicht

genau; wenn jediKli, wie Nissen und Stracii ver-

muten, sein Marlit auf dem Platze der Seisscheu

ZiegoleieD so laeheo, wenn üanier der Rheinhafeo

von Koeoen, wie Nissen gluubi, mit Recht 'im

krummen Bend' (s. Plan I u. II) erkannt worden

ist, dann bleibt es noch immer das Eiafacbate,

dM Sommerlager der Armee da sa nwliea, wo
später das Legionslager ittund'*'). Dies beherbwgte

zncrft die legio XX Valeria victrix, die es

etwa 2i> n. Chr. nach laDdesüblicher Weise iu

Lebmfaehwerk anf Holsfiradamenten erbaute nnd

mit Schilf, Stroh oder Schindeln deckte; letzteres

ist sicher; denn erst nach 43 n. Chr., aU die

legio XX durch die legio XVI ersetzt worden

war, begegnen gebmaate Oaehtiegel, da« Merk-

mal der entwickeUen römischen Baukunst um
Rhein. Sehr einlenchtend ist ps, wie N. den

Cbergaug zum Steiabaa mit der von Claudias im

Gegens»tie cn Tiberiiie befolgten Politik in Ver^

bindnng zu setien weifi. Die zeitliobe Folge di r

Steinbauten kann zwar nicht ermittflt werden,

wahnobeinlich hat aber Iiier wie anderswo die

Maner den Anfang gcmaeht, dann kamen die

Dienstgebände au die Hi>ihe, während die Mann»
•ehaftsräunie im Hückstande blieben.

Kapitel II bat zum Gegenstände die Castra-

metaüon. Von «einen 8 Pangrapben erörtert der

1. die StSrke der Legion und der zu ihr ge-

hörigen Auxilia, der 2. »teilt die Gröfse von be-

kannten Legiouslagern in Vergleiob: Von ikueu

gibt ein TolbtSodigee, ansebaoliebea Bild dlein

Noracsium. Die Erklärung diesem. Bildes ermög-

lichen die erhaltenen Lagerl)e.schrLMbniigen (§ 'A).

Wou den folgenden Paragraphen handelt der 4. über

die Form dee Lagers, der 5. über das Interrallnm,

die sehr wichtigen §§ G, 7 und 8 über die Lage-

rang des Fufsvolks, der Reiterei und der Auxilia.

Erläutert werden sie aa& beste durch die zwei

TextidbbtldaDgeu anf den 8. 32 n. 38. In der

mnea gibt Nissen den Plan, der für das ältere

Lager von Noraennm ermittelt wurde, in der

*) Es ist die HOglicbkeit in Uctruclit zu ziehen,

daCs Ton den Ältesten MOnsen und Scherben eiui|(i-

ttus dem Armeelager stammen.

anderen den tjruudrifs eines konsularischen Heer-

tagers 150 V. Chr. nach Poljbios. Die Gegen-

abentellnng der Pläne iat darum erfolgt, weil,

wie das folgende Kapitel beweist, die .\n-

lage von Novaesinm sich als blofso l labildnng

des von Poljbios überlieferten Schemas darstellt

(8. 35). Wenn »an diesen Entwurf eineneits

mit dem 1868 von Ni!>sen veröffentlichten, anderer-

seits mit dem des üUeroii Planes von Novac.«inra ver-

gleicht, so sieht umn mit einem Blicke, wie sehr

die Ausgrabung von Noraesinm unsere Kenntnis

des altrömischen Lagers geklart hat, mögen gleich

einzelne Ansetznngen auch jetzt noch problematisch

bleiben (S. 86). — Damit sind die allgemeiueo

Ornndfragen ersehöpft, deren Löenng Torausgeben

mufsie, bevor die Oberreste des Lagers aus

claudischer Zeit zn einem Gesamtbild vereinigt

werden konnten. Dies geschieht im III. Kapitel,

wo Novaeainm in seiner Oeeamthett betraebtet

wird; Seine einzelneu Abschnitte bringen Uuter-

suLhuugeu über die Stärke der Besatzung, die

Limitation, die Legion, die Auxilia, die Principia,

das Praetorium, die Lagerfront(einer der wiebtigsten

Abschnitte). § 8 fiilst eudlioh die Ergebaisne

liieser Untersnebungen in einer für das Verständnin

der römiscb-germaoiseben Kriege nützlichen

Statistik zusammen.

Es folgt im IV. Kapitel lie Darstellung des

Batavischen Krieges, der deu ersten deutlichen

Einschnitt in der Geschiebte von Novaesinm bildet.

Das in ihm aerstörte Standlager war eng ver-

wandt mit dam Feldlager, aus dem es abgeleitet

war; nach seinem Wiederaufbau begann e« da-

gegen die Gestalt einer Stadtfestung anzunehmen.

Der Znüfill will es, daft Tuitu, der Haapfr-

gewährsmann, au den alle bisherigen Erörterungen

anknöpften und zn dessen Annalen und Historien

sie iu gewissem Sinne einen Kommentar lieferten,

der Dantellnng der weiteren Gesohieke des Lagers

von Vespasiau ab fehlt. Daher sind die V)eiden

letzten Kapitel, die sicii mit den Geschicken des

Lagers von Vespasiun bis Traian (dazu der Flau

anf 8. 89; 'NoTaeeiom naoh dem Batavisehen

Kriege'J und von da bis zum UntergtiDge des

Lagers liesnhäftigen, farbloser, der For-cher mufste

sich bescheiden, die Umrisse des durch die Aus-

grabungen entbBUten Bildes riebtig an denien.

Mein Referat ist absichtlich so eingehend au.s-

gefallen, um dem Leser einen nngefiiliren Begriff

von dem reichen Inhalt des Teztbandes und der

zugehörigen Tafeln ta geben. Am ersten dflrfte

mir il.li noch gelungen sein in den den IT., III.

und IV. Teil betreffenden Angaben, weniger hin-
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sirlitlich des I. von H. Niaaen herrührenden Teils:

Hier das Wichtigste kurz zusammeazufasaeo, würde

kanm mSgHeh win; mein Refent mOftte viel

länger werden, wollte es alles Weseutlichi» be-

rücksichtigen. Ich glaubt' aber auch knum. <liifs

eine derartige Berichteratattaug im Wunscho des

YeriMWTi lige. Ihm wird vor allem daraD ge-

legen Mio, dal's sein Werk eelbst von recht vielen

gelesen werde, uud dieser Wunsch ist i^auz der

meiuige: Wer iiüul'tighiu auf der Schule oder auf

der ÜnivenitSt Polybios, Livias, Caesar, Taeitns

zu rrkiru't'u bat, der inufs sich mit dem TOrlie<reu-

deu Werke w.id t-esotiders mit seinem ersten Teile

aa£s genaust« vertraut oiaobea. i*^ wird ihm

daoD geben wie mir: Er wird eine FHUe von

Belehrung ans ihm schöpfen und den Verfassern für

ihre muhevolle Arbeit seioe Dankbarkeit bezeugen.

Gr. Liobterfelde &. Oebler.

bei Berlbi.

Kail Baedeker, Konstantiuojiul und d.is vvest-

liebe Kleinasien. Handbucb für Reisende. Mit

9 Karten, S9 Pllnen nnd 5 Orandrissen. lA<ipzik',

Karl Baedeker, 1905. XXIV, 275 S. 8. geb. 6

Bekiinntlieh ><ind die RnP'lekerscheii uml

Meyerschen Ueisebücber viel mehr als der be-

sebeidene Titel verspriebt. Beeonden die älteren

Teile, die schon viele Auflagen erlebt haben, aind

dank der Mitarbeit hervorr;i<^pnder Kenner auf

wisaensebaftlichem und küustlerischem Gebiet zu

Hilfnnlttelii dee Stadiums geworden, die selbst

der Spesialist selten entbehren kann, während der

L lie durch umfangreiche kniistgcsehiclitHolie Ein-

leitungen orientiert wird. Eine solche Eiutiibrung

bat der jetst vorliegiende Band niebt Der Stoff

dasn ist teils im Baedeker ron Orieebentand vor-

weggenomoien , teils mochte er, soweit er der

mittleren nnd neueren Zeit angehört, für eine zu>

sammenftssende Bebandlnug ungeeignet endiaiimi.

Immerhin wfirden einige Seiten üi>er l>ysantiliiseb>

nnd isiamitisclie Knnst, geriule weil diese Oebipte

auch wissenHchoftlich gebildeten Heiseoden meist

fem liegen, dankbare Leser gefimden haben.

Vielleicht hätte sieb dann auch eine Autorität

auf ilicx'u (iebieten, von deren I rteilcn freilich

stets etwas in Hücksicbt auf das Temperament ab-

gezogen werden mofs, nicht so absprechend über

das ganze Kuch geäafsert (Bjt. Zeitschr. 1905.

Heft J). Die Namen der Mitarbeiter Hietrich

Bender and Carl Fred rieh bürgen dafür, dafs

wenigstens anf deren eigene Gebiete die Be-

seiebnong 'wisseosehaftllch nnbranchbar* nicht an-

trillt. JedenftUs sind Tioja nnd die anderen

Äusgrabnngsgebiete des westlichen Kleinasiens

mit einer Ausführlichkeit behandelt, die flbsr An
BedBr&is des gewiHiafichen Tooristen weit hin-

ausgeht Anderes, besonders auf den verschiedenen

Zufahrtstriirseu Gelegeues, wie der Atbos, kommt

ziemlich kun^ weg.

Wie alle ReisebBeher bat aisb natOrliob

Baedeker die türkische Zoll- und Zensurbeliürde

zn fürchten. Ein besonders eingeklebter Zettel

rät daher, es vor Überschreitung der Grenze in

der Rocktasche ersehwindan so lassen. Einige

auerkeunende Hinweise anf die Reformtätigkeit

Abdul Ilaniiils mögen der gleichen Not ihre Kut-

stühuug vordaukeu. Im übrigeu ist jeuer eigeu-

tSmlieh Tomebme Ton gewahrt, der keiner FMga
aus dem Wege geht nnd das Urteil des Reisen-

den zn leiten weifs, ohne ihm eiue bestimmte

Ansicht uufzudräugeu. Er allein &chon sichert

den BMdekersdien Bfldiem die Gnnst des reisen-

den Publikums. F'ür das hier behandelte Gebiet

tritt Baedeker nicht als erster auf den Plan, und

nur die Erfahrung kaou lehren, wie weit das

Buch sieb neben der trefflichen Leistni^ des

Meverscheu Verlep darobsatsen wird.

Berlin. 0. Wartenberg.

F. Ornnsky, (iriecliische? ('bunpsbuch. In

2 Auflage neu bearbeitet unter Mitwirkung von

O. Bräub&aser. I. Teil for Klasse IV (Untertertia).

IX n. 178 8. 9^. 1904. II. Teil Ar Klasse V (Ober-

tertia). X u. 107 S. 8^ 1905. Stuttgart, A. Bons

& Comp. ' geb. je 3 Ji.

— — Oriechlscbes Lesebnch fOr Klasse V
robertertia). I. Heft. V u. 55 S. 8". 1 Präpa-

ratiou dazu. 55 ö. ö". 1 Ji. Stuttgart 1901, A.

Boss A Ck>Bp.

F. Ontasky hat seine griechischen Übungs-

bücher unter Mitwirkung (i. Briiohäu^ers einer

vollständigen Neubearbeituug unterworfen, so dals

dio 2. Aufl. neben der 1. Aufl. niebt mehr Ter-

wendet werden kann. Dazu hat ihn die von ihm

und anderen Benutzern der Bilcher gemachte Er-

fahrung bewogen, dafs der Cbungsstofif zum Teil

tu grofse Anforderungen an die Kräfte der Sebfiler

stelle, dafs das Vokabular uud die Verweisungen

darauf nicht einfach genug eingerichtet seien, uml

dais der Übaugsstoff in der zweiten Hälfte des

2. Teils einer Vermehrung bedürfe. Bei der Nen«

bearbeitung worden die Cbungssätae Torsicbtiger

gewählt, der grammatisehe Stotf besser angeordnet,

die Einübung der Koujugatiou schon bei der De-

klination begonnen, syntaktische Regeln von Zeit

7.n Zeit eingestreut, die Zahl der /usainmenbiingeu-

den Stocke vemehrt, das VokaboUr des 2. Teils
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erweitert und aulserdeni uoch ein alphabetisches

WSrterverzeiohais beigefügt. Der Übuogsstoff ist

80 reieliUdi benuMen, dal« der Lehrer nach Be-
darf und Lust daraus aaswiililen kuiui.

Die Neubearbeitung bat die Unmchbarkeit und

den Wert der F. Gruu^kyscben CbuiigäbQcber er-

erhSht; eie köaoeD ab ein gntee Hilfimifetel rar
Einprägung der Fürmenlebre und der Syutax, von
der im 2. Teil die Kongruenz, der Artikel, die

Pronomina nnd die Kasuslebre uebst den Prä-

positionen ivr EtnOhnng kommt, allen Lehrern
empfohlen werden. Für eine ueue Auflaj^o würde
ich dein Verf. rateu. den Aufuug des 1. Teils von

grammatisobem Stofl uuü den später zu behandeln-

den Gebieten etwas ra entiaiten; was in den 21
ereten Stücken und dann wieder in Stück -iO— 29
znsammeugestellt ist, macht lauge Eiuübuu;; nöti«;

und verlangsamt dadurch unnötigerweise den Fort-

lebritt; ja, ee iet tn befBrehten, dale ae die SebQler
ermüdot, wenn sie eo vielerlei auf mnmü in neh
aufnehmen sollen.

Zum Gebrauch uebeu dem 2. Teil des Cbongs-
bncbee hat F. Gmneky noch ein grieehiaehee Leaa>
buch verfafst. des.si;n 1 . Teil vorliegt fir «ntbilt
ans Herodot VII die Vorbereitni)(»en zum Heereszug
des Xerxes nnd den Zug bis Doriskos, ans Thnkj-
didee II den Dberfall von PfatSä nnd ans TU den
Ausgang des sizilischen Keldzuges, aus Xenophons
Hellen. I die Seeschlacht bo'\ ilen Arginusen uiul den
Feldherrnprosefs, aus II die Scbiaciit am ZiegeuÜuls
vnd den Fall Athens; daan noch drei GeeprSehe
ans Xenophoa* Henonbilien, alles natürlich Tür

Obertertianer zoreebtgemacht und von einer Prä-

paratiou begleitet, bei der mir auffällt, dafs ancb
so «o sagen gar niehts von dem, waa der Sebiller

an Vokabeln in Untertertia und Obertertia bis

zum Beginn der Lektüre gelernt Imt, voransgesetzt

wird. Ich bin an sich kein Freund von solchen

kflnstlieh snreehtgestntsten LesestBcken, in nnterem
Falle aber noch um so weniger, als Xenopbcna
Anabasis allen Ansprüchen, die man bereelitigter-

weise an ein Original -Lesebuch der Obertertia

stellen darf, in vollem Mafte genügt; der Verf.

meint allerdings, dafs die Sprache dieser Schrift

nicht eiufacli genng und der >Stoff zur Weoknng
des Interesses zu wenig fesselnd sei.

Freiborg i. Br. üiilnr.

Auanttire »ua Stoltnebrineii.

Beitrtkgc zur alten Geschiebte YS.
S. 141. Felix Stiüielin, Die griecJiisdicn Histo-

rikerfragnieule bei Didymos 11. Üi. bringt zuerst ein

paar Fragmente Ober Hermias von Atariieas ana

Theopomp, einen Anonymes, KsUlsthenes, Hermippos

Hil l Aiiaxirm'iu's und stellt den iicnoii liistorischen

Gewinn aus iiiuen dar. Das wichtigste Besultat ist,

dafs Hemias* Katastrophe erst im Jahre 341 erfolgt

ist. Ks folgen in elironnloRi'clier Reihe p'rugmente mit

Erlüateruiigcn aus .\ndroliou (zwei), Tiieopomp (tüiif),

Anaximencs (zweij, Marsyas (drei), Duris (eins), Oemoa
(eins).—S. 15d. W. 8. Fergnsoa, Atheaian poliUce

in tbe early tbin! eentarr, brfngt die Belege Är das

Bestehen einer kmi^fi v;itiveii \'erfa''5niif; und Re-

gierung in Athen in den Jahrca 301—296 und die

Stellnn; der efnaslaen FereOnlichkeilon in deretlben

in einer Vollständigkeit, die Ober das von Ed. Meyer
gesammelte Material hinausgeht. Auch stellt er die

Beschränkungen der radikalen Institutionen, welebe

sich aas dea loschrifteo dieser Zeit erkennen bunen,

rasammen (vgl. Nachwort von Ed. Meyer). — 8. 184.

Ludwisf Weniger, Das Hochfest des Zens in

Olympia III. Der (xottesfriede. Behandelt wird

1. Ipbitoe d. h. die Frage naeh der Zeit dleaes

Mannes, Ober die zwei Versionen e.xsistieren, zwischen

denen eine Eutschuidung nicht jL'ut mugiich ist. Der
Angabe des Kalliniachos, zwischen Koroibos uud

Ipbitoe bitten 13 01>inpiadeo gelegen, liegt die

onnoeterfsehe Reehoang zu gründe. 3. Ülympiaden-

/.alilnni;. Olympiade 50 oder 51, 1 wurde als Aus-

gangspunkt fUr die Z&hlung festgelegt und danach
sowohl das Jahr 680 als das Jahr 776 dnreh Reehnong
tiestiiniTif. Hie Feststellung der Chronologie scheint

in Ulynipia uintiich gewesen zu sein. Aufzeichnungen

der Sieger durch die tiellanodiken standen als Vor-

arbeiten tnr Verfügung. Mit ihrer Hälfe sind später

die bnehmarsigen Ausgaben von Olympionikenver-

/eiclinissen /.nstunde gekommen. lleili|.;ciH Luml
und heilige Zeit. 4. Urknnden. Es handelt sich um
84 Yenseiehniise von eUschen Opferbeamten flir

nielit-hieratische Darbringnngen. Sie zeigen, dafs die

vierjährige Periode in 3 Teile zerlegt war: 1. das

Ekcchcron oder die Ekecheiria derjenigen Olyni'

pienfeier, welche darin eingeschlossen war, 2.

das Helekccheiron nach ebenderselben Olym-
piade, 3. das Metekecheiron vor der uüihsten Olym-

piade, geuaaer, vor der Ekecheirie der u&chsten

Olympiade uew. — 5. Das Ekeeheron. 6. Die
Spondophorie. — S. 219. Th.Sok.il.iff, Zur Ge-

larhiebte des IIL vorchristliclifu Jalirhniuierts (Iii).

Das jflhrliche Nemeeafest: sucht zu erweisen, dafs im
3. Jahrb. die Memeen aacb in den Jahren mit der

geraden Jahreszahl v. Chr. gehalton, also gewifs

damals jedes Jahr gefeiert wurden. — S. 229.

P. Groebe, Die Obstruktion im römischen Senat, gebt

den Beispielen naeh, die sieh Ihr TerUadening der

He*iehltifsfassiing durch Mifsbranch der Redefreiheit

erhringen lassen. Cato (61— 59) ist der eigenllicbe

Erfinder der Obstruktionen. Es folgt ein Verzeichnis

von Obstruktionea aus den Jahren 72 bis 50, geordnet

nach Datum, Ort, Gegenstand der Verhandinng,

Danerredner, Kr;.'eljnis und Quellenangabe. — S. 2.3Ö.

O. Hirschfcld, liochmals der Endtermin der

Oalllschea Statthalteraeh^ Onesars, repliziert gegen
Holzapfels .\usführaugon ober dasselbe Thema hl

dieser Zeitschrift (V, 107 ff.) mit besonderer BerOlk-
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llAUgUBg des Verbaltens des Pom peius Caesar gegen-

flbdiK — 8. 241. Richard Kiepert, Die Lage dur

ttithvnischen ätadl Daskyiion und des Daskylitis-

Sees (nit einer Karte). — S. 244. C. F. LelimanD,
HeHemiliMihe ForsebmigeR. 9. Seleakoi, KtMg der
Makeilotien: ]v<A dar, dnfs zwisclicii Lysimachos und

Plolemaio« Kt'r;iuiias Scleukos als voUbereclitipter

KSuIg der Mukcdoncn einzufügen ist. — S. 255.

Georg Baeolt, Thukydides und der tbemistokleischc

Hiaerbau, ehi Beitrag zar Sacbkritik, nimmt Tba-
kvdidt's Glauhwünii^;kiit in der I'iirtic I 89 — 93 fje^jiui

die Angriffe von Belocb, Bruno Keil und E. v. Stent

in Sebots. Die dort angegebene Leiatnog im Haner-
buu war nicht nur mrii;lir!j, soiiilern garniclit tlbor-

li ieben grols Die Vorwürfe gegen die blindpliUibigcn

'Tbukydides-TbeologM* sind ganz unbegründet. —
S. 280. Mitteilungen und Nachrichten. 1, Alfred
KOrte, Zum Orakel Ober die l*po Sgya^. — 2.

J. Sund wall, Bemerkungen zur Prosopograiiliia

attica U. — 3. ^P. Groebe, £ia neuer Ziegel aus

TemMlna. — 4. P. Y. Neogcbaner« AbgdcliRte

Taftln der Sonne und der grofsen Planeten Abgc-

ItOnte Tafeln des Mondes (F. K. Ginzel). — 5. Eine

neue griechische Weltcbronik aus Ägypten mit

Ulnstratioueo (E. K.). — 6. Kaiser Hadrian (E. K.).— 7. Eingesandt (J. Beloch). — 8. PenooBUen
(0. F. L.).

Historische Zeitschrift 96, 1.

S. 1- 80. K J. Neu mann, Die Entstehung des

spartiatiacben Staates in der hknrgiscben Verfassung.

Die Person dee Lykurgos ist onsicbcr, geschieht liebe

Qaellen ftlr die Cntstehang der lyknrgischen Ver-

fassunt; felileii; was dip grice liisrhrn nc^i liichtscbrniber

enthalten, sind Veunutungcn uint HUck!>cbia88e. Auch
die Bages Aber die Einwanderung der Derer in )ien

Peloponncs nnd ihre Vereinigung mit den Aitolom

sind Vermutungen. Sicher ist nur, dafs die Dorcr

aus Malis gekommen &ind und aus den drei Phylen

der Hylleis, Djrmaneis und Painpbyloi bestanden« wie

die Aitoler ans den drei Pbjleo der Apodoien, Opbi-

oncis und Eurytanen, die Athener aus den vier Phylen

der Geleonten. Hopleten, Argadois and Aigikorcis.

Wabncbeiolich landeten die Dorer im saronischen

und argolischen Golf und drangen zu T^andc in das

Eurotastal, wo sie Sparta gründeten. Zwei Teile der

Hylleis beiiielten iliro Fttbrer, ans deren Uivalität das

DoppelkOnigtum entstand. Ancb jenseits des Taygetos

geborten ihnen Stldte. Diaeen Zustand geben mit

eiiiiL'i'ii lim ch die Übergangszeit erklilrten Abweichungen

die Ijonieriscbeu Gedichte wieder. Die unterworfene

Bevölkerung stand in einem Hörigkeitsverhältnis zu

den Onitidbcsitiern, die in der Hauptstadt wohnten.

Da triit eine neue Phylenordnung ein: fünf Pbylcn,

nämlich Pitaue, Messoa, Limnai, Konura und Dymc.

Diese kann nor durch einen geaetigel»crischen Akt
geschaffen sein; ihr entspricht die FOnf^bl der

Ephoren und die Füufzalil der Luchoi. Die f^pliorcn-

liste beginnt mit 754; damals mufs die Neuordnung

der Plqrtan entatanden aoin. Zu ihrem Schöpfer

mncbtc mao Ljrlconrgot, eine alte Gottheit (La-

})ercu8j.

Athenäen m 4074 (25. November 1905).

8. 728. In der Sitzung der 'British Archaeo-
logical Association' vom 15. November sprach

Emanuel Green aber die rOmiaclM Sanalflolte, die

nach dem Besuche, den Glandine Britannien machte,

erricblel wurde und vier Jahrhunderte bestand, Deut-

liche Spuren weisen auf sie hin, u. a. eine insckrift

zu Bonlogn« sn Ehren eines THerareben, der rar Zeit

des Claudios lebte, sowie Ziegel mit dem Stempel

Gl. Br. Der Haupthafen war Clausentum = Suut-

hampton. Ferner besprach Gr. die Zinnausfuhr aus

Britannien, wobei er sich den Nachricblen der Alten

siemllch skeptisch gegcnOberstellte. — 8. 731. In der

Dezeuibernummcr des 'Hurliniiton Magazine' finden

sich u. a. AbhauUluugcn von Baldwiu Brown Uber

grieehtsebe fVanentracbt in dar Iclassisebea Zelt and
von Lina Kckenstein Mwr ZwMk vnd Wert der

alten ägyptischen Kunst.

Tbe American joarnal of philologjr XXTI 8.

S. 249. G. L. Henilrirk«;on, Ursprung und

Bedeutung der antiken Stilcbaraktere: Plato

und Aristoteles, Theophrast, die Stoiker, Cicero,

Augostin. — S. 291. E. K. Rand berichtet Ober

ein 1902 durch das Harvard College von dem Buch»

bilnilicr Quaritcb erworbenes Manuskript des Ovid,

Palladius und Tacitus, das zwischen 1455 und

1471 gwcbriebeo ist nnd frflfaer im Besitie des Bir

Thomas Phillips of Middlc Hill and Clielteubam war.

Die Kollation des Ovidtextes (lieroides XXI«
1— 144) hat Rand bereits in den Transactions of Uia

Amer. Phil. Assoc. XXXV (1904) S. 128 ver-

öffentlicht. Jetzt folgt die Kollation von Palladins,

Opus Agriculturae, XIV nnd Tacitus Germania, letz-

tere nach Moilenholb Text Für die Germania er-

geben die Varianten der Harvard- Handschrift dareh
einen Vergleich mit doiieii der Qbrigen Codices, dafs

jene Handsclirift zu der Klasse V gehört. — 8. 347.

AuBZÜMe: Philulogus LXIII (G. 0. Kellogg). Bheiu.

Mus. LX 1. 2 (W. P. Mnstard).

HeateiMioikeii und Anaeigta.

Aesop, Der illustrierte lateinische, in der Hand-
schrift des Adeniar Codex Vossianus Lat Oct. 15.

22 Tafeln. Einleitung und Beschretbong twa Gm,
Thüle: DLZ. 43 S. 2G40. Referat.

Aetna. Texte latin publik avec introduction St

commcnfaire par J. Veuereau: JA . 46 S. 1549 t
Die Ausgabe von £Uis ist ah Omndkge banatit.

C. W-n.
Amatncci, 0., Emendazioni e interprelasioni

Plautine. I. Amphitruo: liev. er. 30 S. 79. Sehr
eingehend, aber nicht überzeugend. K. T.

Amatncci, G., L'eloqnenza giudiziaria a Roma
prima di Gatone: Rev. er. 80 S. 79. Unbedentead.
E. r.

Annual of the British Scbool at Athens.
Vol. IX. Session 1902 3. Vol. X. Session 190.S-4 :

Athen. 4072 S. 6öl f. Eingehender lubaltsbencbt
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AppletoD, Gh., La clause 'apocbatum pro oncn
<li»W et IHiistoire de Tat sextantatre: Reo. er. SO
S. 80. Die Ziirdckfülirmig .Irr roriin'l fnr Sklavi n-

verkaof auf eino alte Einrictiiuug wird graadlich er-

wteMn. E. T.

H. Arbois de Jnbainville, La ramillc celtique:

J{. d. et. gr 1905 S. 320/3*21. Klar und methodisch

im ereteu Teile, im «reiteB etiras alwDleaerlieb.

T. Bonzeskoal (ramiacb), Einleiinng in die

prierhisciie Gcscliidile. 2. AiisL'.tbü: /•'. iL iV. one.

1905 S. 305—308. Nameutlich wicliUg für üic Ge-

scbichte des areblologischen and biatorisebeo Stodioms

im Rafslaiid iles 19. Jalirlnimleris. l'tfiiu.

Edward Ü. Glapp, Piudar's Accusative Cou-

stnictioiu: ßph H^. 44 8. 1393 f. Ein tieferes luter-

«M kann diese Untennehug nicht beanspraefaen.

«7! SehSne.

IT. Colli U und F. Beclitel, Sanuiiliuij; der

griechische!] Dialektinscbrifteu. 5. Ueft: Die ionischen

iDKbrHUn TM F. Be^tdi LC. 46 8. 1548. Die

uncrtrüilliche« Fondier liahfTi '-.w iliescr Samiiiiuiig

die Kenntnis der griecliiäelicii Muiiäaruii bedeutend

gefördert.

E. Ooorbaud, Cio^roo de Oratore Liber Primoa
(Text mit Einleitnniien nnd Erbllrungen): H. d. iL

aiir. 1905 S. 308 312. Eiidlitli eine in jeder Be-

ziehung brauchbare französische Ausgabe, i/. d« la

Viüe dt MmonU
Decharnie, P.. critiijue des traditions reli-

gieuses che/, les Grec» des origiues au tenips de Plu-

tarqoe: liev. er. 39 S. 46-50. QrOndUeh md eigen-

artig. Martin.

Donatl fnterpretationes Veririlianae. 7ol. I. ed.

ä.Oeorgii: Are/,. /. la(. Le.i: XIV, .3 S. 448. Wir
verdanlceo dem Herausgeber, dafs wir jetzt zum
ersten Male eine liritisebe Grundlage gewonnen baben.

£d. Wölfflin.

Donati quod fertur commeiitum Terenli ed.

P. Wumtr, Vol. II : ArcLf. tat. Lear. XIV, 3 8. 447.

Angeielgt von Kä. Wöl/fiin.

S. iiitrem, Kleobis und Biton: BphW. 44
8. 1408-1405. Die Wahrscheinlichkeit der DentVOgeO

des V«rf.s ist gering. Ludung Deubner.
Foneart, P., Les graads mystiree d'Eaensis.

PersonncI- Cöremonic«. — Dciselbp, I,c rulte de

Dionysos cn Attitiue: JjLZ. 43 b. 2639. Im ganzen

lebr nnericeunenswert. E. MaaJ».
Francotto, Loi et dicret daus le droit public

des Grecs: lUv. er, 80 S. 78. Kurze Angabe des

Ergebnisses von P. G.
Ugo Giri, Valeriano iuniore e Saiouiuo Valeriaoc:

Bph W. 44 8. 1405-1509. Die Untersaehmf ver-

dient Zustimtnnng niul Widersiirnch. 1.. IIolzapfA.

Götz, Wilb., Historische Geographie: J^t. 46

S. 1539 f. Dies gedaukenreicb« Bneb ist mit Denk
willkommen zu heifsen. —tn,

Hauvette, A., Arcbiloqne: Itev.cr.SO S. 65-68.

BeichhaltiK und lohrreich. Afi/.

Ucdicke, £., Studia Benlieiana: tiev. erü. 30
8. 79. Sebr dankenswert. E. T.

Jebb, R., Tlic tragedies of Sopliodrs, trnnslatcd
|

intoEnglish prose: /^ep. er. 30 S 77. Willkommen, i/y. i

Inscriptionen gneeia ad rat naaoM perti-

nenlee: Rn. er. SO S, 78. Die neue Liefemog too
Ln/aye und CctpMl enthüll sehr interessante In-

scbrifte», z. B. No, 1056, den Tarif vou Palmyra.

P.G.
Jolinston, E., De sermone Terentiano quaestiooca

Dnae: Arch. f. Lat. /.«x. XIV, 3 S. 441. Verdient

Beachtung. Wi^ßm,
Joret, Charles, Les plantes daus l'aiKiqniie et

au nioyen ftne. Premiere partie: Les plantes daus

l'nrient classii|ue. Vul. II. l.'lran et i'Iude: 46
S. l.')40f. Ein verdienstliches Werk. /..«.tu.

Justin, Apologies, par l^auiiguy. Ret: er. 29
S. 44^. VenfientBeh. J^B. Otabni.

1. Paul K Oft-; eil au, Beitrftge zur Textkritik

von Origines' Juhauueskommentar. — 2. Adolf
Harnack, Analeeta zur ältesten Geschichte dei

CbristenUimi in Bom. 3. Erich Klos t ermann.
Ober des Didymns von Alexandrien In epistulas

canonii as enarratio: LC. 46 S. 152.3 f. Über 1

spricht beifällig, (Iber 2 und 3 referiert kurz G. Kr,

Das Buch Kobelet Kritisch nnd metriseh

untersucht, Ubersetzt und erklärt von Viocenz Zaplo*

tal, 0. P.: Atlttn. 4072 S. 645. Verf. tritt fOr die

Einlieit des Eeeleelastee ein; sein Bneb verdient sorg-

fiilli'-es Stndiuiii.

Lessiug, C, äcriptorum historiae Augustae le-

zicon: Arch. f. tiO. Imi. XIV, S 8. 436 f. Vor-
trefflich; nur ein Heft steht noch aus. AV. WC'h'flvi.

UansLietzmaun, Kleine Texte für theologische

VorlesDDgen: 9. Ptoleraftns* Brief an die Flora,

hrsg. vou Adolf ilarnack. 10. die Himmelfahrt

des Mose, hrsg. von Carl Giemen. 11. Apwryplia
III. Agrapba, neue Oxyrhynchuslügia, hrsg. \ni\ Kticli

Klosternann. 12. Apocrypha IV. Die apokryphen
Briefe des Paotns an die Laodfcener und Korintber,
lii-^^'. von Adolf Ilarnack. 13. Ausgew.lhlte Pre-

digleu 11. Fünf ii'estpredigten Augusiins in gereimter

Praea, farqr. von Hnn« Liettmann: BphW. 44
S. 1.395 1 397. Die Saminlunj: schreitet erfrenlicli

vorwärts und bringt hier wieder recht erwQnschtc
Btlicke. JS6. iMtsKc

Li tri es, der obergcrmaniseh-rttiwb«, Lisi 34:
liev. crit. 30 S. 78. Notiert.

T. Livi ab nrbe eondlia Ubrf ed. A. Zhtgtrie.

Pars VII. Fase. IV, Liber XXXXIV: HphW. 44
S. 1397-1402. Z. unterrichtet jedenfalls am besten

Ober den gegenwärtigen Standpunkt der Forschung,
wenngleich noch inauclics zu tun bleibt. /''. /'wjuei:

Loncao, Enrico, Statu, ciiiesa e famiglia dalla

caduta deir Impero romano al Ueguo normann».

Parle I. Le invasiooi vandalicke e il regno dei Goii.

Cou prefasione dei Prof. E. ßetta: J.C. 46 8. 1533.
Es ist niclits Noucb »:ebuten, über ein an^rachander
Cberbiick erzielt. Feiior Schneider.

Magie, David, De Komanorum iuris pubiici

sacrique vocabulis sulemnibus in graccum semonen
couversis: 1.C'. 46 S. 1548 f. Die sorgflltig gear-

beitete Schrift bietet wertvt^ea Material Ar maaehe
I'rnjeti des römischen StaalsrecbtS and der Staats-

verwaltung. Arlliur ülem.
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Alfred Manigk, PfaodrecLtlichc Untcrsuchnngen.

1. Heft: Zar Geschichte der römisclien Hypothek ;

Erster Teil: lipl.W. 44 S. 14091417. Die Arbeit

xeift, wie lacbtig mit »cbarfem aad gerandcm
Dank«! tieb d«r erf. in das seliirierig« rOnische
Pfandrecht hineingearbeitet hat. Ilnuneh Erman.

A II dr6 Michel, Histoire de l'art etc. etc. Tomel.
Histoire d« Tart chrMien k la fin de la p^de ro-

mane. 1 * partie l'Art itre-roman: Ree. d. iH. am . 1905
S. 315-318. Dieser erste Teil enthalt iwei für die

Epätklassiscbo Archäologie wichtige vorzOglicbe Ka-
pitel Ober die Anfänge der christlicheu Kunst im
Occident (von P^ralö) und die byzantinische Knnst
(von Millet). Das Werk als Ganzes, das unter der

Direktion von Michel von benrorragenden Spetial-

gelebrten beraasg^beo wird, verspricht, ein mafs-

gcboMiles zu werden. G. Un-Iet.

Motbcau, 11., Uorace, en vcrs: l\ev er. 30 S. 79.

Notiert. E. T.

Nietzold, Walter, Die Überlieferung der Dia-

dochengescbichte bis zur Schlucht von Ipsos: 1)1^^* 43
S. 2649. Referat.

Papjrras Tb. Reinacb. Papym» greei et d^-

notiqoes reeneHIis «n Egypte et pnUt^s par Theo-

dore Hernach avec le concours de M'. Siiiegetbenj et

/iieri: LC. 46 S. 1547 f. Kiae verdienstiiche

Veröffentlichung. D
Paton, Five Odes of Pindar rotidered into EnRÜsh

»eree. Hev. er. 30 S. 77. Der gewählte Versbau hat

zu grofsen AbweichnnKCU gciiu(i};t. ASy.

Becneil des iascriptioDs cbrttiennea da Mont-
Aiboa, par O. Mältl, J. Jhirgmf «t L. iVltl. I:

Itev er. 29 S. SO-53. TarbeBMiiingiTorsebllge macht
/y. Fernot.

R«€liell des inscriptions juridiqnes, par DaresU,
IJautgouUier et TU. Keinach. II, 2. 3: Hev. er. 30
8. 64 f. Sehr sorgfältig;, leider jetzt abgeschlossen

P, Gniraud.

de Rnggiero, Diäonario epigrafico, fasc. 80-82:
Ittü. er. 30 8. 78. EntbSlt fnite Beitrage.

V. Srhpil, La Loi df Ilammourahi 2*' Kditioii

:

Ii. d. >i. unc. 1905 S. 301 304. Inhaltaaogabe dieser

populären zweiten Ausgabe, die dnrefa das Anfinben,
welches die erste ^'er(>iTe^tli^hung emgt bat| ver-

.aiilafst wurde. Gaston liicltard.

Srhcnkl-Weigel, Griechisches Elenantarbnch.

19. Aufl.: I\'ev. CT. 30 S. 78. Sehr brauilibnr My.

Schiaparelli, G., Astronomy in Old Testament:

Athen, 4073 8. 650. Diese Obeiwtnng des 1903
er*clneiieiiei) OriRiniils liat insofern einen besonderen

NVert, als äcb. mannigfache wertvolle ZusAtze gibt.

Stihelin, Felix, Der AntiaMiltlmras des Alter-

tana in seiner Em^tthrint; und Enfwickclniii;: DT. 7..

4S 8 2648. Beruht auf i;rüniiiiclier Kenntnis und

ist mit methodischem Gesi-Iiick ciurcligeftllirt, so >lafs

es warm empfohlen werden darf. ,1. }i,rihold.

£. L. de Stefani, (ili excerpta deila Ilistoria

animalium di Eliano: liphW. 44 S. 1394 f. Die

mObaaDe ÜBtersadiaDg fobrt zu eioem wicbtigeo Er
gebnts. (fl SthmÜ»

Vcu'oti digestoruin artis mnloniedirinae ed. K.

J.oiniiiaU»eh: Arch. /. lal. Lex. Xl\' t 3 S . H7 . Bietet

infolge der Heranziehung der handschriftlichen Hilfs-

mittel und ausgiebiger Benutzung der Vorlagen des

V. einen im wesentlichen sicheren T' \t /" / Wölffiiu.

Vergil, Aeneis I, da C. Faeeal: lim. er. 30
S. 80. Von ungleichem Werte. E. T.

Vergil, Aeneia, book III, by A. Sidfmdti

Bm. er. 80 S. 79 f. Unbedeutend. R 2\

Mitteilungen.

Aoadteia des inscriptions et beUaa-lattna.

1. September.

Holleaix berlebtet Ubi^ dnem venen Mflnzen.

funil auf Delos: 650 römische Dinare, K'''!"';'t!.'t durrh

den Trinrnvir M. Antonius im Namen der Legionen.

— 8. Delattre berlebtet aas Kartbaiio dia Avfin-

dung eines sfeitieriicn Sark pliajs mit Bemalung und

eines unterirdischen rümisdicii Gefängnisses ans dem
2 Jahrhundert n. Chr. — R Cagnat, SteiDtaMn MU
Timgad und Klianissa mit Mafueichen.

8. September.

Carton, Ausgrabungen in dem ininisch-römischen

ileillgtan der Tknit in EI Kcnissin: .Vitara, Ging»,

Kammern, SSnlen, Vasen, Knochen, Lampen a. a. w.

— Delattrc schickt Woihiuschriften der Tknit ans

den) Museum von S. I.nuis in Karthuiu'o. — Ilc'ron

de Villefosse teilt einen Bericht Uber Ausgrabungen

in den Katalcflmben von Hadmmetnm nit: Waod»
Inschriften, ein Bild das gntM Hirtatt, griecbiseb«

Grabacbrift n. s. w.

Fnnde so ChbH«^ Pal« and in Bnmftnien.

Bai Aaigrabnagaa, dto kflnlieh das *£traskisdie

Mosenm* ru Floren« in Conieto-Tarqninii Toniabni,

sticf? man auf riiic antike nraf'kamintT, die aus dem
ruuftcn Jahrhundert v. Chr. stammt und ziemlich

wob] erbaltea war. Dar ietttare Umstand war be-

soniii^rs frtr ein GeniJlldc wiehtig, das gerade dem
Kiiigani; ^-ejicnüber auf die Tutfwand aufgemalt war

und eine Tafelgesellschafit im Elysinm darstellt. Es
ist ein scb&nes Beispiel der friacbiscben Kaust, die

70 damaliger Zeit anter den Etnufcem maßgebend
, war, und so hat man, um das Stück vor den Un-

bilden der Zeit und vor Räubern zu scbQtzen, eine

vorsicbtlge Lostrannang begonnen and gladillcb dnreh-

geführt. Jetzt ist es in dem K-i naimten Mnsenm wohl

geborgen. ('V, Z.*) — In l'ola wunieii kürzlich bei

einem Strafsenbao an der Ostküstc der Insel Brioni

granda nnweit des Hafens zwei rftmiscbe Grftber anf«

gedeckt. To ommauerten Steinkisten lagen die SlieleUe.
' Je drei Uronzene Annringe famien sich in «Ion Gräbern,

j
die teilweise in gutem Erhaltungszustände eiuDoieh«

Ornanrate erkennen lieben. Die Entdeclrong dieser

antik-rfimisclicn Grabst.Hte ist um so bemerkenswerter,

als aoi der Insel, die reich an baulichen Überresten

aus klassischer Zeit ist, bisher nur Begräbnisplätze

aus präbistoriseber, frOhchrisUicber and spUoittel-

alterncber Zeit naehgewlesMi werden kennten. — In

RiitMiinien nelinien liie arcblolegltelien Forsi-hun<,'en

I
unter Tocilescus Leitung einen gaten Fortgang. Das
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Monnmeiit von Adamklissi wird nun sehr geptiegt

md sorgfilti^' aafgenomn«!!. Nähere Forschungen
Ulgtben, dafä das sogenannte Grab des Cornelius
Faacns vielmehr das Khrondcnkmal für einen ge-

storbenen BnrbarenLäuptling ist. Die Zahl der grie-

chischen and römischen Inschriften mehrt sieb za-
flobend«. In Tomi «n Sehwmeo Meare wnrd« eine
Statue in Lebensgr&fse gernnden, die eiaen gxfeebiMiMa
Dichter oder PhUoaopbsD darstellt.

(Leipzig, KOniffStr. 3), Ko»

VerzeicbuU neuer Bücher.

Aetna. Texte latln irabli^ nvee tmdiietion et

COnumcnlairc par ,/. Vt'.^sereau. Foiitemoing. Fr. 4.

Bauer, A., Die Chronik des Hippolyttu im Ida-

tritensis Graecos 131. Nebst einer AbbaDdlnuf über
den Stadiasmus Maris magui von O.Ctwi:. Leipzig,

Hinricbs. VI, 288 S. 8 mit einer Abbildung und
ö Tafeln. Jl 8,50.

Cicero, Pro lege Mauilia, ed. by Young and
f.Wo«, introdnction, textete. CHve. 146 p. 8. 8h. 4,6.

Eiigerrard, G., Six li'^oiis de pr^/iigloire.

Schleicher frdres. In 12 avec 124 tigurcs. Fr. 3,50.

Hiersomann, W.
talog 390. Xlmiide HüologUt
z. T. aus der Bibliothek ton J.

74 S. 8.

Hofnann, H., ROalaobe JfttöAyfttAiCatiM der
Donanländer Wien, A. Hslder. 91 8. 8 alt 64 Ab>
bildaogen. Kart. Jl $.

Uarebant, 0., Goüege Leetores on tbe «sodaa
of the naccbae oi Euripiden. Simpkin. Net, Sb. 1,6.

Moore, M., Carthage of the Pboeniciaos, in the

Hfbt of nodera exeavation. HeinraiaaD. 184 p.
illnstr. Sb 6.

Papyri, griechische, medizinischeo und natur-

wisseiiacbftftHehen Inhalts, bearbeitet von K. Kalb-
flfifch und // Schöne (Berliner Klussikcrtexte III).

Beriin, Weidniann. 40 S. 8 mit 9 Liclitilrucktafeln.

5.

Petersen, E., Ein Werk des Panainos. Leipziff,

£. A. Seemann. 86 S. 4 mit 9 Abbildnngen. JC 2,50.

Flatonis Clitipho ctt., ed. bj J. BurntL Otac

rendOB Press. Sb. 2.

BcdiMcw: Prot Dr. H. DrMh«iro, Friridennu.

eri«9 dor

W0ldiiiaiiii8eh«nBaeliluuidliiiig>

la BerUn.

Soeben enchiea:

Christliche nndjfldisdie

Ostertaleln

Von

LScbwartz

Mit 3 Tafeln

(Alihandliinf^fMi «ier Kff]. (n^s.

(I. Wiss. zu (iöttinjTt'ti. riiii.-

liist.Kl. N. F. M. VlJl, No. ti.)

4». (197 u. m S.) Geh. 14 J(.

ANZEIGEN.
Setlag btc SBcibtiiittii{4M SSiuMAnMutt Ui )8ctlM SW. 12.

Sor furjem rrfc^ten:

^dagogik und poefic
äicnniid)tf iHuffd^c

IMr^. Dr. lU^t» #i*(ir,
asirisl. •«paltinlur in NtaMa iai MHtiL

gr. 8*. (Vin «. 802 e.) um. gd. 6 ah., gck 7JB0 VU.

tAt flknaf(6(nb frnuibß4e flufna^me, mldtt in iDcitertn ftrcifrn Me eifk
6ammlunfl Dennifd)tct Vafflite „fUbajoflU unb ^loffic" (1000) ncfunbea (ot, wc>
anlaste bcn Serfoffct, oiiq m Icitbcm an ocrfd^icbcncn 3trtlfn jcrftfcillen Seifu^
hl (|cf(^lof)cner 9iri^, unter gbi^er $laggr, ^naiiS)ietKn iu loffra.

3n feinen (Srunbanf^auunaen wie ia feinen Seftrrbungen ift ber SerfafTci

berfelbt (|e&Ucb<n; aud) Med »eitere 9u{ihrum feiner omtlidKn lätigFcit, bie bcm
£)icnfte ber duacnb gemtbmet ift, (at ben Sfaraien an bic b^r^crdebenbe nab
iDiUenfta^lmbe Stacht ber $offtc unb an bie GmafSttglii^teit beft bcr(nuod4fca1mi

@ef<blnbtfl für bicfc iNadit nic^t }u rauben DcrmiM^, fonbem nur (^efNIrft.

3nl|nlt: I. Tic "l'hnutatic. — II. "Kniö ift Wit,„u(i'^ — III. TaS SUbttngS«

ftrcben bct ©c^cnioiut. I\ . Wcbanfcnfliinflc im bcuticbcn Unccmdjt ber Vtimo:
1. taS ücrafftcn. Tic .'üituv. .Iwimat. 4. Arcunbfdjaft unb Slrbctt 5. 6^>
roftfr. (S. «clc9enf|ciiS> unö :>toflfviiin9liirif — \'. ^?ur iVbiitibluiifl (Hort^ in

$rtina: 1. „"Jlblcc uiib ^oubc". -'. .^aifo", ein Tiditcrbill). - VI. i^ebanfengaiiflc

bei ber ßntlaffung öcr •Jlbituricntcn: 1. Hopf iinö \>crii. V/flos tlrffmiinoi

ihtffiuir. .'ÖoriT, iinb (MoctlH" in ihrer 'i'.icltaiiicfiauunji. 4. iiifui iiiiP VH;itL>tmi,

bic 3l'cllc unb ber ,velö. '>. (iiaro unb Oorav i'- I5i"c 3<ftriulitunfl btr ;^iiit.

7. £clbfl3U(fit unb (rclbftfuctit. — \ II. 'JUic iicuonT bail'ifiir Tid)tun|i: 1. JlKoöor

Slotni jur (f riinicnnui unb tv'ürbiiiunji. 'Jlnljaitn ber claöt ibi'ubor 8iormg.

2. (»infliiB ,vicitf|fii'. „M'rn \lbV\ eine ;{cittrfdKinuna imb ein Vcbcnslilö. ~-

Vlll. Jluo ibiDinard'j ll-cll unb i.'cbciu-.auvi)iniuun. — I\- cchilUr; 1. War. ift una

SdjiUcr nod) heute? 3rtiiUcrö bichteri'rfie im» fittli>1)i' 'l'er'bnlidircit .i. 6(l)itlft<

'Itcrbältiiis ;u tViitur unb Multur. 4. <£(t)iUei9 £ariteUun(i bcs Zra|}i)Aen. —
.\, cdiiuer unb (^looihc in VttffaffmH) unb Sacfteihnm iti Selenl. — Vatani:
(iiiu- "l!iieficni;ii5"i- in 'tlrima.

Mit einer Bellafe der WeidmanneoheB BncMMadlany In Berlla. H|
Druck Toa Leonlmü stadon Nr., BerUa aWTVerla« der WeMUuuuHcbeD KaoUiaaiUunK, JJerlla HW.
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Gustav Lang, Uiitersucbanpen zur Geographie
der Odyssee. Karlsruhe 1905, Verlag der Hof-

bMblMiidhmg Friedrleb Gatseb. Lex. 8". 1828. ZJl.

Fnet drei Jatir7.ehnte hat ea geduiicrt. bia

^>clilieiiiann9 Ilion- Hissarlik sich volles Hürger-

recht in der Wissenschaft gewonnen hatte. Ddrp-

felds Iilialca-L«Qkai iet «rak wenige Jnbre alt.

Seine Theorie hat mehr OIQck gehabt. Der Zeit>

poaki, da sie unbestritteueä Gemeingut der wigsen-

sohaftlich Gebildeten sein wird, sciieint nicht so

mnlMebbar fem ni aein. Paul Oaner hat wohl reeht

mit smner Behauptung, dafs die Fr:i<^re wirklich

aas dem ersten Stadium völliger Aiilehuung als

'Unsinn' bereite ins zweite eingetreten ist, iu das

der Wamnog vor dar GefahrKehkeit der nenen

Lehre, welches die Yoratafe sam dritteB, air all-

gemeinen Approbation nntpr Walimng eines an-

ständigen Rückzuges, bildet (Neue Jahrb. 1905 I

8. ]&). Halb an der ersten, halb la der sweitea

Gattnng der Gegner gehört der Yecfesier des vor-

liegendeu weitschichtig unternommenen Versuchs,

der Theorie den Garans zu machen. Ich werde

naehweisen, dars dieser Versoeb bei allem Eleirs

im einzelnen als Ganzes durchaus nicht geluiigeu

ist. Ist er doch auch mit ungenügenden Mitteln

unternommen, nngenügeud nach den zwei Ricii-

inngeB bin, die fBr die LSsoag der Frage, welebe

in der Hanplsaehe doeh ein topographieehet Pro-

blem ist, die mafsgebendsti II ^ein mQsaen, naob

der '^(»nrjraphisch-topograjtliiacheu und der geo-

grapiiijcli-natiirvviüiiuusohartlicheu Seite. Dafs, wer

fiber die geologisehen nnd topograpbtsebeu Ver^

bältnisse von Leukas schreibt, die Insel gesehen haben

mnfs, darfilKT sollte kein Wort zu verlieren sein. Da-

zu kommt aber, dafs auch der andere Teil des Pro-

blems, die Lenkns-Itbakafrage, nor an Ort ond Stelle

eotechiedeu werden kann. Das hat der Generalepbor

der griechischen Altertümer, Professor Kavvadias,

der uns diesen Sommer auf Leukas besachto, ein

Maul, der seither Ton der neaen Theorie hatte gar

nichts wissen wollen, ausdrücklich zugegeben. E<s ist

sehr zn bedauern, dafs der Verfasser dieser jjfrönd-

lichsten Schrift gegen Dörpfeld für deu Huuptteil,

die ZnrQekweisong von Lenkas, sieb nur anf seknn«

däre Quellen ^^i^tützt hat. Dadurch wird selbstver-

ständlich aneh iler Wert der philologisch-histori-

schen Untersuchungen illusorisch. Um so sonder-

barer mntet daher der Ton an, der in der Polemik

öfters augeschlagen wird. Ich denke dabei zu-

nächst an Vorwürfe, wie dafs Dörpfeld ans der

Not eine Tugend mache (z. Ü. S. '6a), dul's er der

Theorie so liebe oatnrgemftrse Dinge nmkehre

(S. 8), dal's er aus Not eor Athetese greife (8. 42),

dafs Negris der Tiieorie zu liebe jetzt anders messe

und rechne als seither (^S. 104). Man daif in der

Polemik eine Behauptung des Gegners als nnriohtig
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b«iaidblMD; aber onatatthaft ist es, demselben zu

nnterachieben , dafs er einer vorgefiifsten Theorie

ZQ liebe oder, um aas einer Yerlegeubeit lieraus-

sukomuMn, das natarli«li«, alao bemre Wiineo

bintanstallt oder verdreht. Hand in Hand damit

gebt eine gelegentlicli starke Wertung der eigenen

Verdienste. Zu sagen, Dürpfeld habe die — von

Anfang an tob ihm in ihrer Wiehtigkeit erkannt«

und studierte (vgl. Melanges Perrnt S j [Abdruck

1905]) Frage nuch der rjfwohicbto des Sundes

zwischen Leukaa und Akarnauien erst infolge Längs

Vorgeben genQgend beachtet (S. 98), geht ent-

acbieden zu weit, besonders nachdem ilin Dürpfeld

selbst darüber belehrt hatte (Südwestd. Schulbl.

IdOb, 2S. 37ff.). Endlich glaubt Laug die schwierig-

teo erdgesebiobtlieben Fragen entieheiden xn

können: Erdbeben, säkulare Senknogen, Tnlkaoische

Erscheinungen zieht er heran, um topographische

Widersprüche zwischen llumer und der Wirklich-

keii auf Tbinfcisn erklären. Er arbeitet*. B.S. 13 f.

mit Geeetcen und Datieningeo, deren EUebtigkeit

viele neue Geographen nicht zugeben, und bringt

damit vom 'Schreibtisch aus Fragen zum Abachlnla,

deren Erkenntnis inihrwbesonderen Ariden kundig-

sten Fachmüunern an Ort nsd Stfdle nicht leicht

wird. Bei dieser Benutzung von nur sekundären

(^nelltiu ist es ihm z. 13. pa^^iort, der eoglischeu

Seekarte, die von 3 feet spricht, eine 3 Hetertiefe

für die Fabrriunc im Sunde zu entnehmen (s.

die Karte zn S. 10 und Text S, 10 fi. Hazu

verläfst er sich zu sehr auf die Angaben und Ke-

konstmktionen von Negria, der selbst wieder öfters

auf nngenancu MUteilangen des üaggeriiigenieurä

fufst. Die einsehlägige geographische l'orschung

der letzten Jahre, wie sie z. ü. Fenck gegeuüber i

Snels vertritt, ist ja ron einer anlserordentUehen

ZnrSckhaltang in all diesen Fragen, wie Meeres-

niveauschwankungen, Laudsenkungcn, Erdbeben

Q. s. w.; sie begnügt sich zunächst mit einer im-

mer grftndfieberen Miaterialsammhing. Lang ist

sich am Scblasse S. 102 dieser Schwierigkeiten

bewnfst geworden, rechnet aber doch in einem

grofseu Teil seines Buches damit als mit aus-

gemaehten Resnltaten.

ESn anderer Mangel des Baches erklärt sich

zum grofsen Teil aus seiner Kntstehnng. S. 1—42

bezw. 4ä und 8. dl— 107 euthalteu uucheiaander in

den Sadwestdeatsehen SebnlblSttern (1904 nnd

190.')) verüffcutlichte Anftttse polemischer Natur

über Diirpfelds Leiikastheorie . zunächst über den

geologischen Befuud der Lagune vou Lcukas, auf >

Ornnd desssn dasselbe als Halbinsel in homerisehar

Zeit SD erweisen gesucht wird; mit diesem Re- '

snitai sudit der Verfasser dann die gSSebicbtiidieD

Nachrichten über den Lthmns von Leukas in Ein-

klang zu bringen. Es folgt der positive Aufbau, um
die Sehwierigkeit der HomererkUirang sn l9seo:

die Insel Dnlicbiou findet er in der Mündnoge-

ebene de.« Acheloos; die Unterbrechung der Tra-

dition über das homerische Dulichion wird aos-

seblieAlieb dnrcb Rekonstruktion der prilbistori-

scheu Gestalt der Acheloosmündung erklärt.

Daun sucht er das Inselchen Daskalio als .\steri8

zu retten, wobei wiederum die Geologie die

Sebwierigkeiien lösen rnnfs. Yon 8. 4S an
kommen dann die zum erstenmal gedruckten

Kapitel und zwar ein erstes über die homerische

Landschaft, ihre charakteristischen Merkmale iiu

allgemeinen, die Bebaudlung der bestimmten kon-
trollierbaren Kiuzellandscbafli, endlich über die odys-

seischeu Landschaften im engeren Sinn, die Laud-

scbaftsbilder aus dem Märcbeulande. Ein zweites

Kapitel 8. 73 It weist snnScbst EinwSnde gegen

die GleichsetsttOg Ithaka-Thiaki zurück und gibt

dann eine Topographie dieses homeriselien Ithaka

Der Anhang gibt S. 107— 112 dazu einige Nach-

trlge. Man bitte, da das Bncb 4—5 Monate

nach der im Anhang S. 97 ff. berficksichtigteu

Erwiderung D5ri)felds auf die ersten Aufsätze

Längs erschienen ist, entschieden eiue eiuheit-

licbere Gestalt erwarten dürfen. Wenn der Ver^

fasser sich eutsohlols, ein Buch ersclieiuen zu

lassen, desseu eiue Hälfte aus früher veröffentlich-

ten Aufsätzeu besteht, so hatte er die Pflicht, da«

Game in einer Form sn bieten, der man an den

Wiederholungen, Naebtrigen und Unebenheiten,

die der Verfasser in einem entschuldigenden Nach-

wort selbüt zugibt, nicht mehr das stückweise Er-

scheinen der ersten Anfiitse ansab, ein Mangel,

welcher den Leser nStigt, sich für manches den

Stoff aus dem ganzen Buch zusammenzusuchen.

8. 1—42 SU besprechen kann ich unterlassen,

nachdem DSrpüsld SQdwestd. Sebnlbl. 1905 8. 37 ff.

das Nötige gesagt hat. Gegen letzteres richtet

sich wiederum Lantj S. !)7— 101. Ein Ilaupt-

beweisstück Dürpfelds ist die in der Odj^sseo stark

betonte eigentOmlicbe Lage ton Itbaka nahe am
Festland. Lang kann sieb dem niebt ganz ent>

ziehen, trotzdem er von nur angeblichen Spuren

dieser Doppeluatur des Landes bei Horner spricht.

Die Folgerungen, die wir an *noQ9f^e(' nnd

fiaXt] xfUat betr. Leukas anknüpfen, bezieht er oin-

fich auf Tliiaki, welches vom Festland, nämlich Leu-

kas iu homerischer Zeit, nur 10 km entfernt sei

nnd daher nahe am Festland liege. Diese Ent-

fernung ist die mit dem Zirkel abgemessene swi-
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«eben dem nördlichsten Punkt Thinkis, Kap Mar-

makas, und dem Siidkap von Leukas westlich der

Skydiliaeht. Ich bin diesen Sommer mit einem

grSfseren Segelkaik TOn Nidri «nf Leuka . wo wir

(lif Stadt dts Oilyssens ansetzen, nach der Polis-

bucbt auf Ithaka mit teilweise sogar sehr gutem
Wind in 8—9 Standen gefahren. Selbst wenn
wir die Hiilfte dnTon nehmen, kann bei dieser tat-

aieblicLeu Entfernung niclit mehr von Lage am
Festlaude geredet oder gar ständiger Fährverkehr

angenommen werden. Es fBbrt aber eneh nicht

weiter, tu aageu: Was fiir Leakae stimmt, stimmt

auch fiir Thiaki. Hier gilt nur: Für das eine

stimmt es gut, für das andere aber schlecht, also

nieht. — 8. 97 hdftt es, Tbidci sei seit Mensdieo-

gedeuken auunterbrochen Ithaka gcti uun worden.

Ich frage: Was heifst 'seit Meuscbeugedt'ukcn'

V

Ehe es io bewul'ster Geachichtschreibnng ein

Menseheogodenken gab, gab es im Epos geschicht-

liehe Oberliefemng, weun aaeh anbewnlster Art.

Oieae ec!iteste nnd darum für unsere Frage

mafsgebeudste Tradition hat Dörpfeld nicht bluls

nieht naeh seiner Theorie korrigiert, sondern in

ihr Recht eingesetzt für Ithaka so gnt wie für

Troja; er hat uns auch gesagt, warum dies die

einzig richtige Tradition ist, während ich bei L.

eine genaue PtrSsision deesen, was er nnier der

ältesten Tradition über Ithaka versteht, venuis^e.

S. 6 sagt er: *Soit Alters galt die noch lieute .so

beoanute Insel Itliaka als die Heimat des

Odiasens*. Diee «seit Alten* ist tataSchlieh die

2Seit der Logographen, deren Ansichten uns Strabo

zum Teil überliefert hat. — S. 7. 97 wird die

Möglichkeit der üeransiehuug der dorischeu

Wanderung zur Erklämng der Namenrer-

tanschung der lODiscbeu Inseln geleugnet mit

der F^egriiiidnng. im Westen fehle jede Spur der-

selben und Westgriechoulaud sei von Natur durch

hohe Gebirge gegen Wanderungen Ton Norden

hinreichend geschätzt. Sogar heute, wo das dor-

tige Zusamnienstofsen türkischen und griechischen

üebiets bei dem gegenseitigen Mil'atraueu sehr

hemmend wirkt, existiert ein xtemlieh reger Land-

verkehr vom aniiirakischcn Golf nordwärts, einer

im Binnenland nach der albanischen Hauptstadt

Jannina, ein anderer am Meer entlang über Farga

nnd Sayada. Die akarnaniseh^ätoliaehe Rcrate vom
ambrakischen Golf nach Rbion, von wo die Dorer

nach dem Peloponues übersetzten, ist von jeher

gangbaror nud benutzter gewesen, als die durch

die mttlelgrieehiflohen Gebirge. Die DBrftigkeit

nnesfer Überliefemug über die dorische Wuude-

rang gestattet die Frage: Wamm sollten die Dorer

nicht beide Wege benutzt haben, zumal da Leu-

kas eise uralte dorische Bevölkerung aufweist?

Wenn DOrpfeld dies dnreh nrdte Besiedlung nnd
nicht erst dnreh spätere Kolonisation erklärt, so

haben ihm die diesjährigen Ausgrabungen Recht

gegeben, welche zu dem uralten, von mir in meiner

Sehrift »Lenkas-Ithoka 1904' S. 75 erwihnten do-

rischen Kultusort im Süden nordwestlich davon

bei Chortatii ein uralten Höhleiiheilip^tuni gefügt

haben, das unter anderem i3ronzen im typischen

DipylonstU, der die mykenisohe Enltnr ablSete,

enthielt. — Lang gebt m. E. über die Schwierig-

keiten, die der verschiedene Standpunkt der

Odyssee und des Schiff^katalogs mit sich bringt,

zu leieht weg. Darein bringt Dtepfelds Theorie

Lieht. Ja ist es denn Qberhanpt so auf-

fallend, dals Namensänderungen stattgefunden

haben, wie wir behaupten? Wo sind denn die

Inselnamen Dnliehion nnd Same hingekommen?
Wohin die Namen Krokyleia, Aigilips, Neritou

des Schiffskatalogs':' Lauter Nameu, die iu klas-

sischer Zeit nicht mehr vorbanden bezw. durch

andere ersetat rind. Dasn kommt die siehererwiesene

1

Wandernug des Kephalleuenuameus vom Festland

nach der hente darnach benannten Insel. Es sind also

W^auderuugen und damit verbundene Nameusäade-

mngen durtdians nieht der Theoriem liebe erfunden,

sondern mn tatsächlich gegebener Faktor, mit

<len! mau rechuen innfH. E>f ist b^omit meine Dar-

stellung S. 76 entschieden ernster zu nehmen, aU
Lang sie nimmt, der sie mit einem sehwibiaehoi

Witzwort abtun an können glanbt (S. 7).

Am meisten verspricht sich L. von seiner

piece de resistauce, vou dem Versuch, die Halb-

inselnatnr von Lenkas ftr die homeruehe Zeit sn

erweisen. Ich gedenke nicht, das Resultat der

diesjiihrigeu Iiutcrsuchungeii des Sundes einer

kommenden Publikation vorwegzuuebmeni sondern

beeehrftnke mieh auf drei Punkte, die naeb dem
Urteil der Fachleute nunmehr feststehen dürftru:

1. Leukas ist niemals durch einen land-

festen Isthmus mit dorn Festland verbunden
gewesen. 2. Der von den Korinthern im
7. Jahrhundert gemachte Durchstich ist,

wie schon l'artscli gesagt hat, im Norden
an der Kieselnt hruug auzusetzeu, da wo
auch der heutige Dnrehstieh ist. 3. Die
im 4. Jahrhundert v. Chr. erwähnten Schiff-

fahrtshindernisse sind lediglich im Nord-
osten, bei den Sette Piaka zu suchen. Weun
die Gntaebten der Geologen nnd die Karten der

deutsehen Offiziere, die &st 9 Monate unausgesetzt

auf Lenkas nud Umgebung georbtttet haben, einmal
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veröffentlinlit siml, wird sich dem niemand mehr

entziehen küoueu. Dauu kano, ja daon muls aucb

Lang Leakas f8r lihatn nehmen, nnd dann stunnit

nach seiuen Worten S. 6 alles tn fflieii. Sogar

meiu Satz (S. 23): 'lusol bat Lfukas immer gc-

beilsen'. Wer im Altertum über Lenkas spricht,

nennt «« iBr adne Zeit Inael. Lmns 88, )7, Strabo

X 451 n.s.w. (s. Lang S. 8) setzen, wo sie Leukas

Halbinsel nennen, diesen Zustand ansdrücklicb ins

Imp«rfectum. Ea gebt also dies iu uralte Zeit zo-

iQdi, da aN« ioniaehen Inseln noeh landfiut waren.

Sogar den Satz, dafs Lenkas, nachdem es einmal

losgetrennt war, je weiter zurück, nm so eigentlicher

lusel war als beute, halte ich fest, obwohl iba

Lang ala petitio priadpi! beieiehaet bat (8. 14).

L. operiert immer nur mit dem Steigen des Meeres.

Ea ist aber nicht blof;! das Meer früher niederer

geslundbu, sondern auch das Land. Die fortwäh-

rende AnfilDllnng dee Sandbodens dnroh Sinkstoffb

kommt sehr in Betracht. L. sagt S. 8. 13, weder

von Lciikfis noeh Ton der gegenüber'iegeuden

Küirie uiüudü irgend ein ücblummiübreuder Fluiii

in die Lagnne. Das Qegenteil ist richtig, .wie

aneb schon die von Lang beauttte englische See-

karte andeutet. Die Raggerungen zum Zweck des

neuen Scbiffahrtskanals, welche die ganze Nord—
SOdlinie im Dnrebsefanitt bis an 5 m Tiefe Uar*

gelegt haben, haben nirgends eine Stelle aafge-

teigt, die im Altertum Ober Wasser gelegen uuJ

besiedelt war; nirgends zeigten sich ferner bei

den in diesemSommer an den TeraehiedenstenStellen

der Lagune bis zu 5 bis 6 m Tiefe vorgenommenen

Bohrungen Kulturreste und Spuren festen Bodens

aufser der kleineu FeUeniosel Warda Kosta, wo
Dorpfeld den von Diou. Hai. Ant. Rom. I 50 er-

wähnten Tempel der Aphrodite Aineias vermutet.

Die Schlammmas»en vou Odten her sind alluvial;

die Kiesmasseu, besonders im Westen, haben am
intensivsten an- und anfgefSlIt im SSdweoten, wo
nach Cberachwemmnog des Korinthermolos, etwa

um die Zeit vor Christi Geburt, der Grus eines

gröfaereo Flofsbettes vou Wind und Welleu über

denselben nordwärts getngan wnrde nnd sieb

so zusammen mit dar Schlammaufwuhinng im

Laufe der Zeit die Halbinsel, welche an der

Ostspitze das Alexandrosfort trägt, gebildet bat,

ein stetiger Anwaehrangsprosefs, den man beute

noch am westlichen Wellenbrecher beobachten

kann. Der Kies wandert also west— ostwiirta;

und da von Oäteu her kfiue Spur desselbeu sich

findet, so kann die Halbinsel hier niemab dnreh

einen Istbmna mit dorn Festland verbunden ge-

wesen sein. Ein Dorcbstich bat also auch hier nie

stattgefunden. Aus Negris' Hekonstruktionen der

Brücke gegenüber Ruga irgend weiche Schlüsse zu

liehen, wird der nnterlaasen, der weiJb, wie dflrftig

die tatsächlichen Unterlagen derselben sind. Ich

liabe, ehe ich die Verhältnisse daselbst ins ein-

zeiäte studiert hatte, auch Negris' Bericht über

die zweiSeblammsebiebten geglaubt (Lenkas-Itiiaktt

S. 25). Dieses angebliche VorhandenMln sweier

Schichten übereinander, eine weichere von in

Tiefe über einer härtereu. von l,jOm Tiefe, hat

nun Lang an vielen SoblllsseB ansgebeotet (S. 18.

1031t). Die ganze Sache, die übrigens Negris in

llevue universelle III 4 S. 15 f (Sep. Abdr.) sehr

vorsichtig behandelt — er sagt, beide Schichten

sind *de mftme aspect' — gelit anf «ine leere Yer-

mntnng des Baggeriugenieurs sorBek, der snerst

etwa 3 m, nach einer Pause dann etwa 2 ni

aushub; letztere waren selbstverständlich uU untere

Lage bSrter als die oberen. Diese simple Tataaobe

haben die vielen Bohrungen der Offiziere, welebe

nirgends eiuou plötzlichen Unterschied der Dichtig-

keit in der angeftihrteu Tiefe gefunden haben,

absolut sieber erwiesen. Es sind dadnroh alle daran

geknüpften Folgenmgen hinfSllig geworden. Wo
war aber nun der in der Geschichte nicht uuhc-

rübnite Dorcbstich? Au der Nordnehrung, deren

feste Linie die Kfiste eines uralten Nebrongs-

gebildes, des 'Isthmus der Lenkadier', ist. Sie

wurde danu vom steigenden Meer an ihrem uord-

nordüstlicbeu Ende überflutet und der Nehrnug«-

kies ward« landwirts gatrieboa. Die darnns

entstandenen Untiefeu nnd DGoeu bildeten

fortan jene oft erwähnten Schiffahrt^hindernisse,

deren fortwährende Aufräumuugeu aber wiederum

kein Dorchstieb waren. Dieser kann also aoeli

ans diesem Grunde nur da stattgefunden haben,

wo aiieii die Venetianer, Kngländer und Grieclieu

jederzeit freie Durchfahrt herzustellen gesucht

haben, nämlich westlieb der Festung 8. Meura.

Eben dieser alte Kisteostreifen, der das Haff ah>

Bchlofs, ist die dxtf,, vou der Scylax 34 spricht.

Laug legt S. lOü feierlich Protest ein gegeu meine

Behandlung dleier Stelle. Mit einem 'selbstver-

ständlich' wird uioht bewiesen, dafs die d»t^ nicht

eine namenlose Sandbank, sondern Lenkas selbst

ist. Wenn der im Altertum huchberühmte Duroh-

stieh an dieser lihrt^ stattgeihndan bat,— nnd das

glaube ich bewiesen sn haben — dann war dio»e

' eben nicht nrnnenlos, sondern die «xr^ xat' i'^oxr,t\

die Akte vou Leukas, durch die man kommt, ehe

man zur niJUs gelangt. Die offimkundige, von L.

auch /ugegehene Testverderbnis zwingt durchaus

nicht, das folgende aSt^ unf cixff au beziehen.
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obgleich bei dem eigeaartigen Ansatz der Nehrung

im Wwten aoob diese Beriehang einen gateu Siuu

gäbe; ich glaube Tielmebr, daTs a$nf im anprüng-
lichen Text sich anf Atvxoi bezog, mit dem der

Satz 'dyixf* »ö»' ^itvxäxav^ iu Bezieboug ge-

lebt wurde. Endlich hat mir die sichtliche Ver-

miMhmig de« Textes mm Origimdnotiien und
?|iät«Ten Glossen durchaus das Recht gogebeti,

den Satz 'arriy d' iatl vtv vtjaos rbv ia9(tdy

dmwtta^Qevuiyii' als dringend verdächtig, spätere

Weisheit an seio, an betraebtea, Mnnit gerade ab
Beweis fiir die nebaiiptuug aufzufasscu, die Notiz,

dafs der Durchstich der Korinther Loukaa erst

aar Insel gemacht habe, stamuio auä atexandriui>

seber Zeit (a. a. 0. 8. 19). (FortMtnmg fblgt)

üehard C. Jebb, Bacchylides. From the Procee'
diags o( the British Academy vol. I. 1904. 18 S. 8^
Londoo, H. Fionde. 1 eh.

Die vorliegende Abhandlung R. Jebba über

ßakchylides zerfüllt iu drei Teile. Der erste be-

schäftigt sich mit der Erklärung, die manchen
Gediehtan des Bakebylidee .aoe btldlieben Dar-
stellungen aus dem Altertnm zn teil wird. Dahin
gehört das dritte Gedicht, in dem das Ende des

Krösus erzählt ist. Die Geschichte, die bekannt-

lieb auf einer rotfigorigen Amphora des Louvre

ans dem Ende des 6. oder Anfang des 5. Jahrh.

V. Chr. dargestellt ist, stammt nach ilfiii Verf. aus

Lydien und wurde im Apollonheiligtum auf Üelos

weiter ausgebildet. Femer kommt hier das 17.

(18.) Gedicht in Betracht, das die Jngendtaten des

Theseus berichtet, aber die Tntnnp des Peri[>lietes

uicbt erwähnt und überdies ihm zwei Geführten

gibt; beides findet sieh auf Tasenbildem der alte-

ren Zeit. Dann ist das IC. (17.) Gedicht za nennen,

das Thesens' Besuch bei .Araphitrite enthält. Die

älteste uns erhaltene Darstellang ist auf der Schale

des Eophronioe, aber hier fohlt noefa der Krans,

der nach der ansprecheuden Vcrniotnng de« Verf.s

erst später vou Ariadne auf Auiphitrite übertragen

wurde. In spätere Zeit, aber noch vor Mikon,

verlegt der Tert avdi die Erfindung des Ring-

motiirs, das aar den Zwaoh bat« Theseus mit

Amphitrite zusammenzubringen, es ist auf keiner

Va^e — zweifelhaft bleibt die Amphora Tricase

— ansatraiim. Dafi «s ron BakobyUdes erfunden

•ei, ist deshalb wenig wahrscheinlich, weil es nur

nebensächlich behandelt und uicht durchgeführt

ist; wahrscheinlich liegt hier eine ältere, uns uu-

bskaante Quelle an grnnde, ans der Dichter nnd

Maler schöpften. Übrigens ist auch die Schenkung

des Manteia den Maleru oobekaoat. Die Ersetaong

ili s Triton«, der sonst den T(ipst'ii> •/ti Aiujdiitrite

briugt, durch Deiphiuo kumint wohi auf Rechnung

des Bakehylides. Endlieh fHgt der Verf. noch das

12. (13.) Gedicht bei, dessen Prophezeiung am
Anfang er jetzt der Athene iu den Mund legt, die

sie der Nemea gegenüber ausspreche; denn diese

beiden Gestalten finden ^h anf Yasen bei Hera-

kles. Früher dachte er Otttsr Berufung auf Find.

Nem. 1, fiOff. au Teiresias a!« Sprecher der Verse.

Der zweite Teil untersucht, was wir aus den

Oden des Bakehylidss für nneere Kenntnis der

älteren und gleichzeitigen Literatur gewinnen.

Der Verf. betrachtet die Kyprieu als Quelle der

Auteuorideu {Ii bezw. 15). iür neigt dazu, dss

Gediebi f&r TollstSndig tn baUen, was ioh weder

mit Rücksicht auf den Inhalt noch auf die Form

(vgl. V. 47: 3/orffa, rig TTQonog löyojp apx*''

xttiuv) billigen kann; es mufsteu andere Sprecher

folgen und das Eiigebnis der Oetandtsebaft mit-

geteilt werden. Die Einleituug zum Herakles (15

bezw. U5) lehnt sich nach dem Verf. au Alkäos

an; daher habe Bakchylides hier auch ntdoi%vt:tv

gebranebt, wfthrend er tonst immer pm& branebe.

Das Folgende gehe auf OixaXkig äkiaaig von Kre-

ophilos von P;tmos znrürk. Die Meleager«cene

der 5. Ode beruhe auf einer älteren epischeu Quelle,

Y(« der wir niehts weiter wllftten, alio niebt aaf

den Plenrotiiä des Phrjnichoe, wie C. Robert ver-

mutete. Dazu fügt der Verf. noch einige Anklänge

au andere Dichter, wie Homer (12, Hb ß.), Hesiod

nud Theognie (5, 191 Terglieben mitTheognis 169),

Solon (13, 43ff. verglicheu mit Bakch. 9, 29ff.),8imo-

uides (Tod Archemoros', Theseus' Rei«e nach Kreta,

Geschichte des Idas und der Marpessaj und Ae^schj-

los, der des Dichters Behandlnng des lo-Mythus,

aber aoch seine Diktiou vielfach beeinflulst habe.

Der letzte Teil l)etrachtet das Verbältuis des

Bakcbjlides zu i'mdur. Der Verf. zeigt, wie der

jüngere Dichter Ton dem Siteren angeregt und in

der Komposition seiner Oden gefördert wurde; er

weist nachdrücklich auf den Unttrschied liin, der

zwischen beiden besteht, und hält au der Über-

liefen]Dg, daft yw^vmoi' ntX. bei Piod. 0. 2, 87 ff.

sich auf Simonides und ßakchylides beziehe, Cnt;

auch andere Stellen Piudars siud gegen jene ge-

richtet. Dafs auch ich derselben Ansiebt bin,

habe ich schon Mher bei Tsncbiedenen Gelegen-

heiten ansgesprocben.

Freiburg i. Br. J. fltller.

Arno Eichhorn, /iciQ[SaQos ([uid siguificaverit.

Din. inuu^'. Li])s. 1904, typii Robert! Noske Bor.

nensis. 64 S. 8°.
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Wer es nnternabm, über ßdqßa^oq zu schrei-

ben, konnte darzastelleu Teraucben, in welcbem

VerhSltnu in den TenebiecleitMi Epochen ihren

gescbicbtlichen Lebens die Hellenen zu den staium-

fretndou Völkern staudeu, die iliru uiilieren uud

fernereu Nachbarn waren, wie sich ullmäblicb aus

dem Gagfiuats so den Barb«reD dn grieehtsehe

NAttOnalbewofstsein entwickelte, und wie npütere

Generationen ihre offiziellen und privittcn Anschaii-

QOgea über die Fremden einer durchj^reifeudeu

Refition vDterwarfiBD. Fast tob seihst fügte sich

in iltn Kähmen dieser Betrachtungen neben der

Untcrsuchuug über das Wort uud sein Weiterleben

eine etbologische Skizze in Kibbecks Art ein;

denn dem Orieehen dee mrten Jehrhooderti ist

dvt'ßttfßa^ in demselben Mali-e etwas TjrpiBcbes,

« ein x<''Q'**friQ '»i i^iniie Tlieoplirast^i gewe^^pn wie

etwa der äyfmtxo^ oder uiui^wv. Doch eine solche

Abhuidlnng, fBr die heute ab TorlSnfiger Enati
em ebeeteo nooh Jakob Bnrckbardts geistvolle

Skizze in seiner griechischen Kulturgeschichte (I

314—3^0) dienen mag, erfordert umfangreiche

Eimelatadien and Sammlangen in der Art Ton

Heinrich Degens wohldurchdachter Doktor-

dissertatidu (!)<' Troianis scaenicis Mpecimiuu duo.

Accedit appeudtx du Teucro Teucrisque), in der

von den 7 Kapiteln des Hanpttbema« seihst nnr

2 behandelt sind. Vorläufig ist daher eine enger

nmprenzto, bescheidenere Aufgabe ertragreicher:

die ikdeutungeentwicklaug des Wortes ßü{^u(^
dannstellen; freilieh kreaxen sieh die hierbei aaf-

tauchenden Probleme oft mit deuen des zuerst

angedeuteten weiteren Themas: gleichen doch

Fragen anf diesem Uebiet Kreisen, die sich

sobneiden nnd niobl nur berfihreo.

Arno Biehhorn bnt m seiner Pkomotions-

scbrift, die, wie ich höre, noch auf eine Anregung
Ribbecki curäckgebt, diese zweite rein Icxikograpln-

eehe Ani^nhe bebandelt und eine trotz prinzipieller

nnd xnf&Uiger Hingel branehbftre Haterial-
sammlung und Vorarbeit zu dem Artikel

ßäqßaqoi in einem zukünftigen Thesaurus
lingnae Graecae geliefert. Nach einer beute

entbebrlieben Tarrede über Natsen nnd Notwendig-
keit von Stadien fibcr einzelne griechiaebe Wörter
und nach knnen Angaben über die Literatur sei-

nes Themas erörtert er den Ursprung dieses viel-

fadi gedeuteten Wortee nnd erbringt £Br sobon

liagtt «riunnte Tateadien') einige interessante

') Zum erstenmal in neuerer Zeit ist die richtige

iKiituiig, .-uw. it ii'li x he. von Adam T. Siber I V»;;

l<U(i}, luKtit. eloc. p. ii7 ausgesprochen worden ^Ciuit

neue Belege und Zusammcnstellnngou , die aber

eine ausdrückliche Bezuguahme auf Auslassuugcu

nnd Beohaehtangen ron spraohwissensebaftlicher

Seite vermissen lassen. B^sntfimlieh maf» es be-

rüliren, dafs S. 8, 1 , wo eine Menge meist wert-

loser Literatur augefährt ist, eine der ältesten

etymologischen Dentnugen, die ich ueh im 'Kopr

des Artikels barbarus des Thea. Ung. Lat. rergcbeus

gesucht habe, nicht einmal bonnris cansa erwähnt

ist: Cui»siüd. in psalm. 1 13, 1 p. 3äÜ Gar. barbarus

. . . a barba et rnre dietns, qnod nnnqnam in nrbe

vixerit, aed Semper ut fera in agrl» habitjissc uoa-

catur, eine Erkläruug, die eiu Beleseuerer als

ich wohl aebou vor Cassiodor nachweisen kann.
')

Wilhelm Wandte TSncerpsyehologie hatte der

Verfasser in der 2. Aaflage zu benutzen; das be-

treffende Citat lautet dann: I P fi23. Nun folgt

eine recht verstündig und klar ausgeiübrte Ge-

sehiebte des Wortes: tnerst beieiebnei'es einen

Schalleindruck, wie er auf rauhe, unverständliche

Töne folgt; daher wird gelegentlich auch später

das l'iätscheru des Wassers, öfters das Wiebern

der Pferde nnd das Zwitsehem der VSgel mit

diesem Worte charakterisiert. Leider mn& man
sich die hierher gehörigen Stelleu aus der ganzen

Arbeit mühsam zusammenlesen; auch durch Ver-

weise ist nicht geholfen worden. Die ßoffiood-

^wvot hÜQti im homerischen Schi£Fskatalog (Vers

8i>7) werden mit Hecht aU aspere et incompte lo-

quentes, ita ut souitus durus et obscurus perci-

piator beseiehnet and mit den dy^titfntpot Syt*f^

{9 294) zusammengestellt; aber der Disjcrent

mufste hierbei feststellen, <hirs schon Ludwig

Friedläuder (Neue Jahrbücher lur Philologie,

Sappl. III [18S9] 781), wenn nieht gar schon

andere vor ihm, dieselbe Lösung der Schwierig-

keit gefunden hatte. Eiu Fortschritt in >ler Re-

deutuDgseutwicklung ist es, wenn ßd^ßa^oi — für

uns snerst bei Herakleitos frg. 107 in der Samm-
lung der Fragmente der Voraokratiker, die citicrt

werden iiiul;.te — einen bezeichnet, der eine den

Griecbeu nicht verständliche Sprache^j spricht,

und geradoEQ als Volksbeseicbnaag Tom Zeitalter

der Perserkriege ati, zuerst bei Hekataios, Simo-

uides nnd Aiscbjloa, mwendet wird. Dal« diese

tiiK-Ii .1. r. Sli iiilMifer I>i>s. crit. ile voce jiü(>ß(ifMi.

Tubingau Hit2 p. 8;, eine .\rbeit, die auf S. 7 nicht ver-

I
Kes-ien wenlen durfte.

M Aus Auguistin, dergrorsen 'Komkaauner* Cassio-

dore, scheint sie nicht ^'e-r hüpft, zu s«-in.

) auch Ovid. trist. :<, lu, ü7 .S: barbarus hic cgo
Stull, qiiiu ROD iatellegor uili et rident stolidi verba

> l^itiua Gutoe.
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Bwd BatwieUinigastafen bei der Art nnü geringe u

Menge anaerer Belege sich kaam seheiden laaeen,

sei nur tl«!shnlh bfisoüders hervorgehoben, weil

Eiobhoro es nicht in der oötigea Weise getan

hat. Bald dnd die ßäqßafjot nuiht mehr ein Ziel

des Hasses; sie werden nur noch venuditet, weil

«ie die hellenische i}itv9fQla nicht kenuen nnd

Oberhaupt griechischer Tagenden ond Vortfige er-

nwegeln. Dai Wert wiwd daher vom 5. Jabr^

bondert ab SjDODjmoD yoii AtMfns, mX^fis,

a. S., bald auch von rfiöj^ro? und dient geradezu

aar Beaeiohuuug ungrieohiscber Unkultur. Die

Bedentnog, die daa W(»t in dieser Zeit erhalten

hat, Terbleibt ihm dann endgOttig filr spitera

Zeiten, wcuu sich später unch in der griechischen

Welt andere Meinungen über die Barbaren geltend

gemaoht nod durchgesetzt haben; die Bedeu-
tnngaentwieklang dee Wortes ist so gnt wie

:ihgescn!ossen. Zwei interessante ErseheinnngcD

in der Wortgeschichte werden noch erwähnt:

(iuQßaQos in der altebristiicheu Literatur nach

Knkahi (Festsehrift Tb. Gompen dargebraeht 1902

S. 359. 3(i.S) und als Bezeichnung des Mohannmo-

daners im Gegensatz zum Christen (CIG IV 8792,

8). Den Bescbloik der Abhandlung bildet eine

sneammeofMsende Betraehtong der EntwieUang

dee Wortes, wobei auch wie liei Riliheck am
Scblnsse des Älazon S. 51/54 eine Iteibe vou Hj-

uonyma nachgetragen und für schon erwähnte

nene FMdetellen nadigewieten werden.

Das Material für diese Untersuchung ist nicht

nur ans einer einsichtigen Benutzung der ver-

schiedenen lexikalischen Hilfsmittel, wie sie in

reiehlieber Menge Üfar die eimdBen SdniHsteller

vorliegen, herrorgegangen , sondern Eichhorn hat

sogar mit lobenswertem Fleifse groise Teile seiner

Autoren, soweit sie bis etwa 400 reichen, durcb-

geleeen, was den Zasammeostellnngen der Syno-

nyma u. ü. anfserordentlich zu gute gekommen ist.

Mancher Kommentar wird künftig mit Vorteil aus

seinen Sammlungen schöpfen und den Namen des

eifrigni Ywhmm hoflbBtliob nicht vendiweigen,

was ja meist der Lohn entsagungsvoller lexico-

graphischer Arbeit ist. Hingewiesen sei hier dar-

auf, dals hier und da ansprechende Interpretationen

geboten w«rden: so die des Battos gegebenen

Orakels bei Diod. 8, 29, 1 auf S. 15 und die des

Demadesfragments bei H. Diels, Rhein. Mus. XXIX

(1874), llUn. IV auf 8. "ja, 3. Hinter anderes

seine ieb freOteh ein FVageMioben. Aneh Unhalt-

bares fehlt gelegentlich nicht: den Blick für das

Richtige hätte sich Eichhorn bei der Krkliirung

von Timon sill. frg. 8 Wachsm. (frg. 38 Diels) nicht

verschlossen, wenn er die Ssmesische Maruiorhertne

and das Neapler BronsekSpfeben Zenons genauer

betrachtet hätte:') beide Köpfe weisen durch ihren

semitisoheu Typus und durch ihre Inschrift Z^vtav

(Kaibel, luer. Or. Sic. atqne It. 1156. 710) deut-

lich auf das Phoioiktdion von Kitiott hin.

Von wichtigen Stellen ans der Literatur des

5. Jahrhunderts vermisse ich besonders Eurip.

frg. 3G6 N. ' dnixOvs ßa^ä^ovi, eine Charakte-

ristik, die mich an ein interessantes Fragment

Meleagers ans Gadara bei Athenaetis 4, 45 p. 157b

erinuert. Zu xaqiiavoi bei Aischylos (8. 19) dürft«

immerhin augemerkt werden, dafs Lykophrou

spater dieses Wort nach dem Vorbild des ersten

griechischen Tragikers wieder verwendet hat

(Alex. 605. 1387). Dies mahnt mich au einen

prinzipiellen Maogel der Arbeit: das in Special-

lezica griecbisober Antoren rom 4. Jahrhundert

ab gebrauchsfertig vorhandene, also ohne weiteres

zugängliche Material ist nicht immer genügend

aasgenutzt. Warum fehlt, was schon rer Preufs'

fleüUgem Index Isoeratens der VerCMser ans

Mitchells altem, branrhbarem Lexicon ersehen

konnte. Isoer. 5 {nq. dHX ), 1 6 satt . . to itiv nti-

9etv nifo^ tovg 'Ekli/yas avmfi(^v, %q di ßui^taSat

rr^C 10^ flafßdf^ Xg^OH*^» wosu Strabo 9, 2, 2

p. 401 Cas. eingesehen werden mag? Vor allem

aber durften die Fundstelleu von ßaQßaqoi nicht

igamert werden, die sich ans dem Index Ari^to-

telieos von Bonits ergeben: eine schöne Eirginsnl^s

zu den Bemerkungen über Thnkydides (ftloßaQßa-

dog (S. 44) liefert Aristot. pol. 2, 18 p. 1116 b 40

Wvs . . diixtttovg yofioi's Xta» ehtiavs nul ßa^OQt-

«oiSif. Neben iw Zeile des Earipides (Iph. Aul.

1400) auf S. 33 ßuQßtiqoyy 6"Eiltiy'ii 'tQyftv ttxog

vermil'st man den Hat des Aristoteles zu Alexander

bei Plot. de fort. Alex. 1, 6 p. 1489b 29 der Aka-

demieansgab«,^) gegen die Hellenen ^ytpmnaiff

gegen die Barbaren dcOfionxiS; zu verfahren, wo-

mit noch pol. 3, 14 p. 1289b 24 verglichen werde.

Die Charakteristik der ßaqßaqixii dvdfta ethie.

Endem. 3, 1 p« 1239b 29« woen Bonita im Index

p. 336a 18 wertvolles Material bietet, ist auch

für ßaQßaQoc nicht ohne Ertrag. Vergebens sucht

mau ferner die interessante Polybiuastelle (I 65, 7):

«I dimpif» tttxi uard n6ow ifdif tf^fifuimi ßdQ-

ßoQtt lüiy iy natSilaig xai vöfiotg xal noXtttiltSs

eätoiy ixtf&QUfifityuiv. Zu .S. 51, 5 war auf die

lieifsigen Sanunlungen in Ueorg Schopfs' vorzög-

') Vgl. Hi-ruuulii, Uriech. Ikonographie 11 unter

Zenon.
') auch Aristot. bei Strabo 1,4)9 p. 60 Cas.

^p. H«tb .16).
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Hoher Strkfsbnrger Disaertation de soloecismo

(1875) ni TBrweiwD. Unter dieMülIiiMtlndeD Dinunt

es kaum noch Wimder, wenn der Verfasser nicht

daran gedacht bat, dals bei deu ultrömiscbeu

DramatikerD, die als ÜbenetaMr nud Bearbeiter

griediiieher OrigiBale rom 5. Jahrhandert bii bai

zu ihrer Zeit barbarus im Sinne von stnltns n. ii.

bieteu, bestes griechisches Sprachgut, ebenso branch-

bar wie die nach Wjtteabacbs Xjezikoa geboteneu

Plotarehatellen, erbauten ist Mao findet jetat alle

diese Stellen sehr schon und klar geordnet und

gesiciitet ia Karl Müoschers Artikeln barbaricus,

barbarns') ioi Tbesaarus liugnae Latinae II 1732,

5Sff., 1733, 44 ff., 1737, 73 iF., 1739, lt.. 17iS,

22 fif., die schou vor ihn-m Erscheinen cinzuahen

und zu citieren mir durcli Friedrich Vollmers

liebeuswQrdigea Entgegeukommeo möglich ge-

vorden ist.

Bei einer lexicalisclien Arbeit kommt es auch

auf umsichtige Sorgfalt im Citieren au: TimouH

Fragmente rousseo jctat aafili nach DieU, uicbt

allein aadk Waebsmotii angeffthrt werden; für

Epicur bedient man sich doch der Fragmentzahl

in Uscuera Epicurea. Dies and ährüiohe Verseben

durften nicht vorkommen.

Es sebadet femer dem gntea Eindmek der

tBehtigen Arbeit nußemein, dafs erst alle Stellen

aas Aischylos (S, IT), dann aus Sophokles (S. "J'i),

hierauf ans Uerodot (S. 2b) u. s. w. behandelt

werden. Dadoreh wird ZnsammengehSr^s and

UIc'ichartigcs ohne rechten Zweck auseinander-

gerisseu, und man mala sich durch eiuea oft recht

breiten Begleittezt hindarchwinden, um io ihm

die Goldkömer, die Belegstellen, sn finden. HSn-
fige Wiederholaugen werden dadurch nötig, und

die Weitschweifigkeit der Arbeit wächst uugebQhr-

lioh. Wer hente bei der F&lle der Produktion an

gelehrten Arbeiten etwas snr FBrdernng der

Wissenschaft beitragen zu können glaubt, mufs

sich kurz fassen: ars longa, vita breviü est, oder

nicht den Ansprach erheben, gelesen zu werden.

Dasn bat es der YerfiBsser nnterlaasen, von dem
Hilfsmittel des Verweises, das ein Allheilmittel

für solche Geburtsfehler aller leiicugraphischer

Arbeiteu ist and leider auch im Wörterbuch der

Um die Brauchbarkeit dieser fleir»<igt>ii Arbeit

SU etbOben, erwibne ich beilllnfig, dals S. 1732, fiO/öl

mir sphaers barbarica meine Dissertation de Ascieptade

Myrleauo p. "i"-* ;i ."m zu ncnni'n war, wn ii-li in l iuciii

iutercssnntea l'uukt mehr als Boll bieteu kouatc, ili>>.>cn

Sphaera eitiert worden ist Auch Georg Knsacic, Deut-
sche IJternturzeitunt; XXV 1904) 2705, bat meine Ver-

iiiutiiag auf S. öu überaehea.

GebrQder Grimm, bei Murray und im lateinischen

Theaanms viel am selten angewandt wird, den

notwendigen Gohranch zn machen: die S. 26, 7

erwähnte Verbiuduug der Synonyma ßÖQßaQog nud

&n$atos mo&te. entweder gleich vx Uerod. 8, 142

(ß. 27/8) notiert werden, oder es rnnfsie hier ein

Verweis eingefügt werden; zn S. .38 ist S. 24, zu

S. 48, 4 siud die Isokratesütelleu auf S. 57 zu ver-

gleichen and so 5ft«rs. Überhanpt ist die ron

IScbbom sriner Arbeit gegebene iaAer» Gestslt

wenig glücklich. Das schönste, wenl einfachste

Ucwaud aller lexikalischen Untersuchungen, aller

Stadien über einselne Wörter ist die zum ersten

Mal mit wissenscbaMioben Weitbliek von Adelneg

und dann von den Gebrödern Grimm gehnndhabte

Form der Artikelkomposition , die ia den Probe-

artikeln iu Wölfflias Archiv and im Thesaorns

lingoae btinae weiterlebt und UBht. Der Bearbeiter

eines Wortes drückt dnrch die Gruppierung des

Materials, durch Stichwörter und kurze Bemer-

kungeu im 'Kopf, au der Spitze jedes EinKcl-

absebnittos nnd am Sehlosse seine Ansieht Ober

die Wortgeschiclite, sowie über die Interpretation

einer jeden einzelnen Stelle aus. Hätte Eichhorn

in dieser Weise arbeiteu wollen, so hätte er alle

seine in fleiAtgw Arbeit gesammelten Stellen in

drei bis vier grofseu Rnbriken nnd einigen

'notauda' uuterbriugeu und nicht auf 64, sondern,

weuu es hoch kommt, etwa aaf 20—25 Seiten

alles aber fidfßafoe sagen und beweisen lAnnen,

was er gefunden hat. Die Leser seiner Arbeit

würden dauu Mühe nnd Zeit sparen.

Hamburg. B. A. Mftller.

Dr, Wolfjang Schultz, l'> t liagoras und Ileraklif.

(Stadien zur autiken Kultur, Heft l.) Wien, Akaden.
VerUg flir Knnst n. Wissensch., 1905. 118S. 8. 4 Jl.

Der Verl dieser Sebrift erklSrt in der Tor^

rede, die Vorsokratiker 'vom rein philosophischen

Standpuukte aus' behundelu zu wollen nud stellt

weitere Hefte, so wie auf Grund der in dieser

gelmstoten Arbeit anob metbodologisebe ErSrte»

rangen in Aassicht. Es genügt jedoch das Vor-

liegende, um zu erkennen, dals es sich hier, falls

man nicht den Verf. für eineu Spalsvogel halten

willt der sieb mit seinen Lesern einen, fireilieb

völlig poi Iltenlüsen, Scherz erlaubt, um völlig

wertlose ['hantasieprodukte eines ganz subjektiv

veranlagten Kopfes handelt, bei denen von irgend

einer wissensehaftiiehen Metbode nnd dem eni-

sprecheiuleu Resultaten in keiner Weise die Rede

sein kann. Bei dieser trostloseu Bes-eluiflenheit,

die der Schrift vom ersteu bis zum letzten Worte
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«i<;eii ist. kiiun die Reibriiigang TOD Einulbelageu

wohl erspart werden.

Grofs Liehterf«lde A. DSring.

b. Berlin.

ThaMMiit Sinko, De Apvlei et Albini doetri-

Bfte Piaton ioni' :< iliinibrstioiie. Cracoviao,

sooiptibus acaitciiuao litprarnm Cracovit nsis 1905

50 S. Lex. 8". Soiiaratabilnnk ans IJand XLI lier

Abliaodlnngen der pbilolog. Kl. der KrakMer Aka-

demie. 85 Pf.

Diese Abhendloug liefert die Vorbedingungen

Ar ein volUtaudigeres tiesamtbili] ji iior I]rueue-

rnng des echten Piutouisimis in der Akademie im

*J. uacbcbristl. Jahrhundert, deren erste Erkenntnis

sieh mH PrendeDthalB Abhandiang von 1879 aa

die beiden Schriften des Albiuus knüpfte.

Der Verf zt iirt /nuächst durch eine eingehende

Vergleicbuug der ächrift des Apulejn« über die

Lebre Piatos mit dee Albinnt Jidentmluidt tmy

JHtttwyo( doY(*üto)v , daf» beide im weseutlichen

der gleichen Vorlage gefolgt sind. Diese Ver-

gleichang bietet ihm zugleich die Möglichkeit, in

dem eehr terrBtteten Texte der aimlejanischen

Schrift zahlreiche Verderbnisse richtig zu stellen.

Ferner ergibt sich, dafs auch der unter dem Sonder-

titel ntqi i^n^ytiai rorkommeude dialektische

Teil der Bebiift des Apulejus, den der Yeif. gegen

die mebrfoeben, aaeb von Zeller gntgeheifsenen

.\t)ietesen wirksam in Schutz nimmt, auf die

gleiche Vorlage hinweist. Ja, auch ein einleiten-

der Abeebnitt bei Apulejas Ober das Leben Piatos,

zu dem bei Albiuus das Gegenstück fehlt, wird

mit Hilfe der nQokfyöfttvtt jJ^g Il).(itoivo^ (fiXofio<fiai

(Hermann, Ausgabe VI p. lUGll'.) auf die gleiche

Vorb^ tnrückgefabrt Beide leigen Oberein»

stimmend eine von Olympiodor durchaus ver-

soliiedeue Gestaltung der Lebensgeschichte. Ebenso

finden sich endlich auch zu den wenigen B'ättern

der *£7ott;'w;'i7' des Albinos in des Apulejus

Schrift analoge ZQge.

Als die allen diesen Stücken gemeinKame ein-

heitliche Vorlage glaubt der Verf. nun die Vor»

lesoBgm dee Qains Ober Plate an der Akademie

in Athen ametien zn dürfen, die als ein einheit-

liches Ganzes alle in den genannten Schriften

vorkommenden Partien, beginnend mit dem Leben

des Philosophen, nmfaftt bitton. Qaine ist der

Seböpfer diese» neuen Platonismos der Akademie

in systematischer Form; diese von ihm geprägte

Form des Platouismua bleibt in der Akademie

Jabrbanderte hindnreb traditionell.

Apolejns war in jüngeren Jahren io Athen

Hdrer dieaer Vorlesung des (iaios and nigleieh

Meutur des jungen Kömers Faustinns, dem seine

Schrift gewidmet ist, d. b. zu dessen Nutz und

FVommen als des Qrieebisehen nodi nicht ge-

nügend kundig er die Vorlesungen des Gaius la-

teinisch bearbeitete. Dal's diese Arbeit die früheste

philosophische Schrift des Apulejus darstellt, zeigt

der Verf. ans den mehrfachen in ihr Torbomraen-

den Mifsverständnisseu platonischer Lehren und

daratis. dal's seine ül»rigeii pliilo-^ojiblschen Schriften

ein tieferes Eindringen in die platonischen Schrif-

ten selbst nnd ein besseres Verstindnis derselben

zeigen. Nebenher sucht der Verf. die Authentie

auch der Schrift I)e ranudo, die ebenfalls dem
Fanstiüus gewidmet ist, als eines etwas späteren

ßnengnisses dieser atheniaoben Frftbxeit sn ntten.

Der Vert stellt für eine spätere Gelegenheit

eine vollstüudigere Darstellung des Verlaufes dieser

Eroeoerung des Platonismos in Aussicht. Jeden»

fiille ist aneh das im Vorliegenden Gebotene in

der Art, wie es durch Kombination bisher nn>

beucliteter Elemente für diesen Vorgang de-i

2. Jahrhunderts die Grundlage schafft, von groi'sem

Interesse nnd enteebiedenem Werte.

Gr. Lieb terfel d e b. BerKn. A. Miiag.

Scbaterkommentar zur Auswahl aus Cüceroi

rhetoriiohen Schriften ?on B. Thiel«. Leipzig,

G. Frej tag. — Wien» F. Tempsky. IW6. 8148.
8». geb. M l.GÜ.

Gegen die Grundsätze der Scbulerklämng,

welche dar Verf. im Vorwort entwickelt, möchte
nichts einzuwenden sein. Anch merkt man dem
vorliegenden Kommentar in allen Teilen die Unter-

richtaerfahrung an. Hier indessen einige Stelleu,

an welchen mir die gegebene firklftmng nicht

scharf genug oder unrichtig erscheint. De Oral
I 3 cottuttliitu tl eveuiiiiu» tu medium verum om-

nium eertamen utque ditcrimen 'in den Kampf, wo
es die Bzistens aller galt'. Es ist rielmebr von

einem Kampfe die Rede, bei welchem es alles sn

gewinnen und zn verlieren gab. In devenire liegt

ferner, dals Cicero durch die Ereignisse diesem

Strudel angetrieben warde. — 1 12 volgarx gmert

dieendi 'Ausdrucksweise der Volkssprache'. Nicht

die eigentliche Volkssprache ist hier gemeint, son-

die gewöhnliche Sprechweise. Comueludine com-

munis »en$nB 'allgemein Bbliche Ansdmekeweiee*.

Nein, seusus geht auf das Denken. Von der ge-

wöhnlichen Sprech- nnd Denkweise darf sich der

itedner nicht weit entfernen. I 20: eloeutionein

'Wortgepränge, WortgeklingeV. Der Schiller muA
glauben, daft elocntio für sich in malam partem

gencmimen werde. Diesen tadeUtden Öina be»
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kommt das Wort aber erst durch den Zusntz

iDMiii M pMiw pnerilii. — I 21: omaU copio-

§aqu« dieatiir «oraate beaaht aieh «af dia Pom,
copiose auf den Tnhalt'. Aocli copiose bezieht

aiob auf die Form. Die Heredtamkeit wird cha-

nlctorinaii doroh die Fülle and die künstlerische

AiMgaataltong. Dem voriMigdienihD aibil «t m
pntcm licere ncsnire entspricht omni de re. —
II 216: comtnoiionibiu 'Gcmütbvorgange'. Cicero

tekttgi Twr, die eotgegeugesetzteu StimmaDgeo
oder LaideuMbafleii wa^aniiBii. — lUftu iiflom

ariftn deBiJerant 'sie vorlangeu kein theoretisches

•System'. Dazu bedarf ea keiuer Unterweisung,

keiner Regeln, keioer Theorie. — III 7: o falla-
ctm hotninum tptm *init dioliieriflebeai Sohwaoge
gesprocheu, aber doch nicht ohne einen gewissen

Anfing voo Pessimismas*. Dan klingt so, als ob

ei im Weieo der Poesie lüge, optimistisch zu äoiu.

Aneh leigt die Stelle oieht bleJk eiaen gewksen
Anflug vou Pessimismus, sondern eine ansge-

prooheue peosimistisehe Auffassung des Löbens.

—m 24 0pMumt6iM 'Yororteile*. Diesen Siuu hat

das Wort oft. Hur aber bandelt ea lieh am
falsche und flaebe Anffussungen. Aach ist nicht

sowohl an die besonderen einzelnen Meiunn^reu zu

denken, als an die Neigung, welche die Menge
ottd die Halbgebildeten haben ao in urteilen. Am
passendsten wird das Wort hier durch 'Flachheit'

wiedergegeben. — III 41 putidiua 'zu gesucht'.

Das pntidnm dicendi geuus Ciooros entspricht dem
affeetatnm dieendi genna QnintiUana. Es ist jene

Rere'l!<umkcit, welche die rnebett Sehmoekmittel

des medium genus im Übermafs gebraucht. Das

A^ekti?om bezeichnet im eigentlichen Sinne das

widertieh SSfie der welkenden, Bberreifen Pmebt.
Hier ist freilich nur von der Aussprache die Rede.

Der undeutlichen Aussprache wird die übertrieben

dentliohe Aussprache, der man die Absiebt au-

merfct, enigegengawtrt. Es ist die Anaqindie
der übereifiigen Phonetiker. — III 45: tti müiü

oümtatxomB mit imilaliouiit afferre videatur 'afferre

sprae se ferre'. Neini Wer prahlt denn mit

oitentntio? Afftixe ist gleiebbedentend mit habere.

— Brutus 31: *ter»wuil>us, weil SokTates dorch

Unterhaltung mittels Frage und Antwort (daher

seiue Methode: ti^vtia) seine Lehren verbreitete

nnd seine Sobfiler belehrte*. Die «1(^ms«Ib das

Sokrates hat nichts mit seiner auf ffviiiulfif drin-

genden Methode zu schaffen. Kr ist ein fiQmy,

weil er et Simulator et dissimnlator ist: Simulator,

weil er ridi oft stellt, als blieke «r tnr Einsieht

des nndem bewandemd hinauf, dissimnlator aber

iai er rane aapientiae. Das SchloTsreaaltat des

gemeinsamen Suchens ist ihm ja von Anfang au

gegenwärtig gewesen and stellt seine eigene

Wmsheit dar. Die aermonee Soeratis stehen im

Gegensatz zur eontiuua oratio, welche die Lehr-

form der anderen Philosophen war. — forensi

Ince caruit (vom Isokrates) *er blieb deröffent-

Koihkeit fem, d* er niAt Mbntlieb als Bednar

auftrat, sondern nur Reden für andere ver-

fafate: auch schrieb er Pmnkreden und hielt

Vorträge über die Khetorik in seiner Schale Qnter

[soll beiften intra] parietesy. Keine glflokliebe

Charakteristik des Isokrates! Er war erst Logo-

graph, hielt es aber bald unter seiner Wörde,

Reden für andere zu schreiben. Um als &Sent>

Keber Redner nnlkntreten, dam fdilte es seinor

Stimme vor allem an der nötigen Kraft. Auch

besal's er nicht die kraftvolle Männlichkeit, die im

Sturme der uffeutlicheu Beratungen nötig ist.

Dafür wurde er aber der angeaehenste Sebrift'

steller seiner Zeit und der angesehenste Lehrer

der Beredsamkeit. Man denke auch ao das lobende

Zeugnis, welches ihm in Piatos Phaidros aosgestellt

wird. — Bmtnsd5: qmm tarn pr9p$ audibat

(soll heilsen andeas) orntorem per/ectum dieere

'etwa.<3 unmutige .Anspielung auf Brutus' Pseudo-

atticismus'. Nein, die sweite Person bezieht sich

nieht auf Bratns und die Kofi Attiei, sondern ist

allgemein zu fassen. '.Mau könnte den Lysias fast

einen vollendeten Redner nennen*. Dals Lyaias

in suo geuer^ perfectns erat gestand auch Cicero.

Nur den Ehrentitel des VAssasssatec verweigerte er

ihn alqne illnd quoque negabat, solnm hone Attice

locutum esse. Nur ihn wollten die Novi Attici

als echten .\ttiker gelten lassen. Aber zu Ciceros

Definition dse Attidsmns: Nihil habere ineptianun,

id est Attici dicere, an jener perfecta sanitas et

iucorruptu iudicii integritas, die man den Attikem

uacluühmt, stimmt allerdings seiue Beredsamkeit,

*so dafs man sieb fiist entsoblieften könnte, in ihm

den rollendeten Redner zu erblicken'. — Brutus 154:

peritifftrnt» 'gewiegten Fiielileuten'. Zu solcher .4rt

des Cbersetzens mafs mau nicht anleiten. Es ist

dies eine aflektierte Hodemitit, bei weldier die

Naivität der antiken Darstellnng verloren geht.

Die in dem Kommentar gebotenen l bersetzungs-

hilfen verdienen aus diesem Gesichtspunkte revi-

diert sn werden. Nebenbei sei bsmerkt, daA aneh

die gedruckt vorliegenden Cbersetzangsvorli^n

für die oberen Klassen durch Wendungen dieser

Art ein echt deutsches Aussehen zu geben ver-

sneben. Ans demselben Omnde möchte SSO ^dvk
UHUS 'jeder beliebige Laie', und exUtimator doebu

tt inttUtfeni 'ein üacbniänniseb nnd allgemsin gs>
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bildeter Kritikflil* n beau4;in<l>n sein. Laieu und

Fachmänner waren damals nicht so scharf ge-

schieden wie hente. Die Absicht des Verfassers

ist die beste, aber doreb so starke Betonong des

Charakteristiachen wird die Übersetning nicht blofs

gespreizt, sondern falsch. Quivis nnns ist 'jeder,

der erste beste, b ivxtüf\ lu doctus existimator

aber liegt, daft der Beortsilende niebt blofs seinem

natürlichen Gelfthl Uechnnug trägt, sondern nber

das Wesen jeuer Knust sich unterrichtet hat unJ

den Mafsstab der so gewonnenen Einsicht anlegt

(so wird in der Epistola ad Pisones, 818, der

doctus Imitator dem Naturdiohter gegenüber-

gestellt); iutellegens bildet ilic Krgänzuuf^ dazu,

weil man bei der Anwendung der durch ätudium

erworbenen Einriebt dnroh den Instinkt fBr das

Richtige geleitet werden ranfa. Seihst existimator

sollte man niclit durch Kritiker ü^)c^^cti<'n. Durch

solche Modernisierungen wird die Keuschheit des

antiken Stils entweihi Wom branebt bier anders

Qbersetzt zu werden als 'ein gebildeter and ein-

sichtiger Beurteiler'. Dahr-i wTiro dann noch zu

bedenken, dul's doctus sich uur solteu im Deutschen

genan wiedergeben laAt Im Anfang des Orator 1

*^id vtrtrelur r^prefietütonein docloruvt utqtte pru-

denlinvi 'der Theoretiker wie (icr Praktiker'. Das

klingt sehr vornehm; aber ich glanbe nicht, dal's

Cicero an swei Arten Ton Beorteilem gedaeht bat.

Pmdentiam hat er zu doctornm wohl hinzugefügt,

weil manchem über dem Stu<lieren schon damals

der gesunde Menschenverstand verloren ging. Auch

Orat. 6 «vm e$tet Demouthmt$ Hrota der Existenz

eines Dcmosthenc-i" xti^'t «iiittii Willen, ist aber

ausgeklügelt. Es i>t gofiihrlicii, zu solchem Cber-

setzen anzuhalten. Weshalb nicht lieber so: 'Es

gab einen Demoethenes, nnd doch

—

Was bier nnd dort aber anch mirsfalleu mag,

es liegt hier ciue gewissenhafte Arbeit vor, die

von >Schülcrn wie Lehrern mit Erfolg gebraucht

werden wird.

Gr. Lichterfelde 0. WeiliwBfels.

bei Berlin.

AoaxOg« aus Seltaehrlften.

Philologns 64, 3.

& 8S1. P. Thoufenin, Metrische Uacksichien

in der Answabl der Terbniformen bei Homer, kommt
auf Grund i^cnauer Vergleichuiig der \aiiableu Per-

sonalendungeo und ihrer Stelle in jedem Verse wie

der Yerscbiedenheiten im Gebrauch aogmentlerter

l'ornicn zu der Ansicht, dafs Homer die ganze Ri ilic

der schon existiereuücu uiler hclileclitbin niogliclifn

Formen nicht erBcbSpft nnd dab ihn bei ilcr Aus-

wahl, die er vomndiDen batte, netrlscbe Motweudig-

keitcii L'.-liMlrt haben. Kr bat aus der Masse vcr-

fbgbarer Formen diejenigen herausg^ritt'en, die für

seinen Vers sich eigneten, nad die aaigesebieden, die

für den Vrrs unbrauchbar waren, — S .341. W. T.

Voigt, Cn. Lentuhis und P. Doiab^Ua. Es handelt

sicii um die r.it.stlliafte Goldmünze des Cn. lycntulus.

Ana mehreren Gründen (wie Gewicht, Prägung, Zeit-

omstilnden) bringt V. diesen Anreas mit P. Dolabella

in Verbindung, dem Konsul des Jahres 44, wohin

aaeb die längst ausgesprochene Gleichsetzung der

Gognomioa Delabella and Lcotulas weist Er sacht

wabrscbeinbVli zu miiclicn, dsfs Oolabella einen Namens-

Wechsel vorjicnomnicii hat, der mit dem im Jahre 47

erfolgenden Anfgebcn des Patriziats und der Adoptie-

rang durch den Volkstribunen (bei Cicero de imp. Co.

Pomp. 19, 58} tosammeabangt. Die Beibebaltaag des

urs]irtUiglichen Nnnicn<^ \v;irc nicht beispieUos. Das

letzte historische Beispiel für die transitio ad plebem

ohne Arrogation oder Adoption, d. h. ohne recht-

inüfsipcn Xanicnswcrhsel wir<l diiniit binfüllig vgl. den

E.vkurs 'Eine vorl.Uifigc Bcüiei kuug über die transitio

ad plebem'. — S. 3l;7. \y. Nestle, Heraklil und die

Orpbiker. N. prOft die Übcrlieferang über die fie-

zfebnngen zwlscbon dem Ephesler and den OrpUkem
mit besonderer Berdcksicbtigunt; ihr terinini d/xiy,

yönoSt tiftaqiiiyB, 2C<'^*'t oitiv, xil^voi nud kofOi

nnd kommt su fiHgniden Reraftaten. Soharfe Polemik

und trotzdem mannigfache Übereinstimmung charakteri-

siereu das Verhältnis Ilcraklits zu den Orpbikern.

Er fand bei ihnen AntAtse zu einer richtigen Welt-

auffasBong vor, aber nnr als unentwickelte Keime,

nnd die knltiscben Formen der Hysterienreligion, ihre

Ver |uii niiim mit niain htrlei Aberglauben mufsten

seinen hohen und reinen Geist absto&en und sur

Polemik reizen. Und ancb die als branchbar erlbn-

denen Klemenfe biMete er in selbstJlndiger Weise nm:

der persunlulicn Uiisteihlichkeit steUtc er die kos-

mische Unvcrgilnglicbkeit, der Einheit der Gottheit

die Einheit der Welt, der Mannigfaltigkeit der QWm-
namen die Mannigfaltigkeit der Dinge and der Za-

sammenfassnng der Gülter im oriihisehen Zeus die

Zosammenfassung aller Erscheinungen im Natur-

gesetz gegenüber. Wie die Orpbiker sachte er doreh

die l'mdcutung der Götternamen und vielleicht auch

mancher Mythen in kosmische llegrifl'c und Vorgänge

eine gewisse Verbindung mit der Volksreligion her-

zustellen; aber während die Orpbiker trots dieser

Anläufe immer wieder in den Yenneh, Ttaeogonien

m konstruieren, zurückfielen, bildete Ilcraklit einen

konsequenten Pantheismus aus. So hat er die von

den hergebrachten Formen der Religion nicht mehr
befriedigte Spekulation aus den Fes>eln einer phanta-

stisclieii Mvstik i rlnst und auf diu höchsten Höhen

des freien philosoiiliisthcn Ge<lankens geführt. —
S. 3»5. Karl I'rat • hter, Kritisch-exegMiscbes ta

späiantiken Philosophen, enthält Textverbessemngen

und Erklärungen (Parallclstellen ) zu Academ. pbilosopb.

index Ucrcul. col. 1, iü f. 6 Mvkler; Ps. Aristot.

n. 9ttvt». dttovai». 39, zu Epiktet (5 Stellen), Die

Chrysost. or. 12, T)». - S. 391. Hans Wege-
haupt, üciträge zur Tcxtgesrtiirhte der Moralia l'lu-

tarchs, belOBt, daA nnti r n Handschriften keine

sei, die man als Exemplar des Pkuindes und somit
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als Quelle der aodern beseiclinea könne, dafs also fUr

(He Kritik snnftehst die Herstelinng des Pluradeiseben

Testes nötig sei. V.r t-'ibt l-'iiigci'zpif,'!'. win dirsp

Anfgabe zn lüsen sei. Dal's Planinlos seine Sammlung
aas Handschriften znsammeiißcstcllt hat, so gut wie

der Redaktor des Vatic. 1013 und anderer grOfBerer

Corpora, ist klar. Je weiter wir zurückgreifen, desto

gröber wird die Zahl der Elemente, in die sich die

erbalteoe Masse der Moralia auflöst. Erst an den
Qnelle» dieses grofsen Stromes begegnen vir einseinen

Gruppen, ilic mit dem Lampriaskntalot' ziisainnit;e8tcllt

werden können (vgl. Treu). Kiiic hulien Anforde-

roDgen «ntsprecliende kritische Ausgabe der Moralia

erscheint noch immer als eine riesciigrofsc Aufgabe,

deren Lösung wir wohl nicht ^o bald erhoffen dUrfen.

— 8. 414. Paul Köhler, Eine neue Properz

liandscbrilt, bebandelt den sog. Losaticus mit der

Dotersebrift : padoe 1469. Er kommt dem Neapoli-

tanus an Wert iiiibt ph irh, ila er wesontlicli .jünger

ist. Er ist aus zwei Vorlagen kompiliert. L. ist in

der Vereinigung mit N. am besten imstande, die

Grundlage für den Properztext zn bilden. Im zweiten

Teil notiert K. sämtliche Abwcichnngen des cod. L.

von dem Wortlaut der bei Teubncr l^so erschienenen

TexUnsgabe von Lucian MUUer. — S. 438. W. M.
Llndsftjr, De Citationilms apod Noniam Maroellmn,

bietet Uer unter Hinweis auf seine friiln reu Noniub-

tebriften eiu Verzeichnis der sogeuaiinten Citationes

•eeandariae aas den Bachem II-IV. Unter Citationes

secnndariae verstehen sich solche, quae primariae

citationi adiectae suut. Die Zusauimenstellang ist

wichtig für die Entscheidung der Frage, welche Zitate

Nonios den Scbriftstelleru direkt entnommen, welcbe

er aas Bandseholieo, Glossarien nnd Grammatiker-
Schriften entlehnt bat. Zum Srhiufs setzt sich Lind-

saj' mit Marx auseinander. — S. 465. Friedrich
Zucker, Enbemeros und seine Itgä dmyQatpi, bei

den christlichen Schriftstellern. Die Ki llc, die Her Eu-

hemerismos als Kampfmittel gegen den Gutter^'lauben

spielt, wird überschätzt. Nur einem kleinen Teil der

Kircbensctariftateller war Enbemeros dem Namen nach

bekannt, seiner Tsndens nach den allerwenigsten, etwa

dem Eusebius. Minucius Felix, Laktanz nn<l Augustin.

Im Anbang werden drei umfangreiche cuhemcristiscbe

Enftblnngen bei Firmicns Maternus erörtert. —
S. 472. Miscellen. 10. Otto Scbrocder, Ein

Sats ans der Phrygerarie (Eur. Or. i:i95— 1424). —
11. Adolf Deissmann, Verkannte Bibelzitate in syri-

schen nnd mesopotamiscben Inschriften. — 12. A. £.
ScbOne, Zn Jutins Ezsoperaotins. —

Kevuc des etudes anciennes. Tome VII. üo, 3.

Jaille^Seplembre 1905.

8.221/2. Eustriitios ,1 ord an ides, Kuines de

la Plaiue du Cajbtre. 1. L'atiuedue d'fjpb^se. Diese

Wasserleitung wurde ans verschiedenen Qne'len ge-

nährt nnd atanunt wahrscheinlich aus der Zeit des

Anirnstas. II. DiosbKron, Pyrgion, Digd^. Gepen
Franz Cumont, der die Identifizieriin).' vou Dioshieron

und Pyrgion angezweifelt Latte. — S. 223— 233.

Ren4 Walts, Le Mariage de SteAcqoe. Jnstns

l.ipsins hat in der seiner Seiiccaansgabe vorausge-

schickten Vita behauptet, das beueca vor 41 d. h.

vor seinem Exil schon einmal verheiratet gewesen

sei, dafo seine Kinder von dieser nnbekannten Waa
sind, von der auch im Buch III von de ira XXXVT, 3

und im Hrief L. § 2 an Lucilius die Rede nei, und

dafs Seneca die Pompcia Paulina erst nach der KUck-

kelir aus dem Exil als zweite Frau geheiratet habe.

Lipsius ganzer Ideengang beruht darauf, dafs Seneca

erst nach 49 Paulina zur Frau pe: nmmen bat; er

hat Dio Cassius LXI, 10 uud den firief CiV an Lu-

eilias dafür in Anspmeb genommen, ans denen aber

in keiner Weise eine Datierung der Ehe mit Pauliua

zu schliefsen ist. Vielmehr nimmt Waltz an, dafs

die Ehe zwischen dein 42jährigGn Seneca und der

jüngeren Pnnlina um 3ä stattgefunden hat, dafs sie

zwei Kinder hatten, von denen der gerade geborene

Marcus hiefs, als der iiltere 41 (ad lieh. II, 5) starb.

Paalina kommt dann erst wieder bei Dio (1. c), in

den Brief«! L nnd OIY und bei TMtns (Ann. XV,
CO— 64) zum Vorsibein. Das 'Crimen inrertum'

(Sueton Claud. 29} des Ehebruchs mit Julia wäre

also auch gegen Panlina begangen gewesen, die wenig«

Jahre länger als Seneca gelebt hat. — Notes Gallo-

Romaines XXIX. S. 231—233. Camille Jnllian.

Th^opompc et la Gaule. Die bei Stepbanus v. Byzanz

erhaltene SloUe (fr. 221a bei MuUer) vou den Ipsi-

knren, Arbaxanen nnd EnMern, welcbe Lignrisehen

Staninios sind, mufs sidi auf Li^'urer der Nordens

bezieben. Tbeopomp bat den glciciien Ilimilkonischon

Periplus vor sich wie Avieuus v. 129 ff. Wenn
Avien von dem Rückzug der Ligurer in ein hoch-

gebirgiges Land spricht, so denkt er natürlich an
die lihipaen; in Wirklichkeit mögen sie sieb in das

der Küste nftchsigelegene Gebirge, die Ardennen, za-

rUckgezogen haben. In diesen Tbeopomp- resp.

Aviennsstcllcn, die aus dem alten Periplus stammen,

liegt die erste Erwähnung des Kalliscbeu Nurdcus,

hundert Jahre nach der Gründung Marseilles vor. —
S. 244—238. Ch. Dangibeaud, Une uouvelle Epona.

Die s. Z. von Reinach (Rev. arch. 1895) aufgestellten

Karten über die geographische Verbreitung der Epona-

darstellungen sind dnrcb neuere Funde nngenan ge-

worden. Eponen finden sieb nicht allein im AstHclien

Gallien; der Kult der Epona mufs tlbcrall da ver-

breitet gewesen sein, wo Pferde- und Maullierzucbt

gefibt wurde nnd dieee Tiere vielfach im Gebrauch

waren Eine hier erstmalig publizierte Epona im

Museum von Saint es ist merkwürdig, weil aus Holz

gefertigt und weil zu dem Typus der Göttinnen mit

Kind und Uuud gehörig. Die Association findet sich

ancb bei der Göttin Ton Albi, VMeonrt, Natx (hier

nur Hund, statt des Kindes zwei Frauentrestalten).

Epona und deae-matres tiiefsen hier zusammen. Eine

sichere Klassifikation ist für diese willkfiriicb gebil-

deten niedereren Gottheiten noch nicht zu machen.
— S. 239—249. C. J., Chroni^jue gallo-romaine

:

Kaiitosuella und Victoria. Keltische Sprache. Die

Basken. Ataciuns. Gallische Ethnica. Dioscoridea

III. 35. Benedietae (benoltes) bei den Basken. Mu-
seum von Meaux. Das livre il'or von Dayonne. Dio

Endung ac. La Rigordane. Die iberische Knust
Praeliistoriscbe Schrift. Hirschfelds 'Kaiseriiche

waltungsbeamte.' Iberer in Gallien. Rftraische

Stralsen in Gallien. Lateinische Etymologien. Das
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rOmiach« OaUleo im Difloiitrio ^grofieo. T5pf«r«i«n

im Gebiet von Hanetlle (am 8chhif8 nocbman). IKe
Kathedrale von Marseille. Das Mosaik von Lesrar.

Ocalisieiistempel im G. I. L. Alesia. Die Hannibal-

legende. Die Eroberang GalHena. Ratilias Nama-
liaiins Sosio [Miru. Ciiiüns. Abiialiirif; drr Rnnm-
hcstaiide. Ictodurus. Möns beleucus. Uömische
StnifsG des Col da Cabre. Die Diana mit <ien

Schlangen von Mavillj. Die gallischen Naotosaella-

tenpel (ad P!clc*8 Tfempeftragend« Qottbeiten*). Ar-

ebaeologisclie Ansichtspostkarten. Dionys v. Hali-

liarnaft (Jacoby). Lucan (Uosius). Plinius d. üiterc

(May hoff). Ausgrabungen von Hetz. Die Pfcardio.

Die pallisrben Pfenie. Römisclii' Villu bei Bordeaux
(ecs Ausoniusyj Dülmen in der Gironde. Gallo-rü-

misc lic Schulen. Riez (keltisches Wort). Iberer nnd
Basken. GaUo-römiMhes Glaswerk. Annias von
iterbo. PneMttoriaeber CSongres in Terifieitx. —
S. 2.')0— 300. l'ierti' .loiiguet, Chroniqoe des

Papyrus. B. Documente. IV. tieschichte. V. Geo-
graphie ond Topographie. VI. Öffeiittiehe Oinge fln-

stitntions). 1. Allgemeines. 2. Religion. 3. Civitates

et Municipia. 4. Armee. 5. Finanzen, ti. .lu^tu.

7. Recht. Amlerc Gebiete mnläie in Aumerknngcn
berflcicaiclitigt werden. (Ton avläarordeatUefaor Reich-

baltlglteit ud Oberaiebflicbiceit; noentbebrlicb far

di« FapjroJogie). — S. ;iül -.T21. Bibliograpliic.

8. 3S3—8S4. Das Projekt eines C. J. tir. in Minus-

kelo. Bei der Bevae oeneingegaogme BUdier and
Schrifkei. —

Th« ClasBieal Review XIX 7, Oktober 1905.

S. .j35. Der Ih rausgeber niaclit auf /'. <>'.

Keuyom (iu den Procueüiugs uf thc British Academy
erschienene) Abhandlnog Ober die Beweiskraft
griecbisciier Papyri für die Textkritik auf-

merksam, empfiehlt A. B)mjiutuiu.t Vorschlag, Sonder-

abdrücke von Abhandlungen aus Zeitschriften nicht

mit neuen Soiteozahlea za versehen, berichtet über

MeogrOndungen von Chttrieai Auoeiathn» in England

und Amerika und widmet D. B. Mom-o (Oxford) einen

karsen Nachruf. — S. 336-340. T. Leydeu Agar
verteidigt «ii^ieheDd «eine Ansichten flbcn- Horn.

CO 336 sqq. gegen diesigen J. Cook Wihom: s.

"Wocbcuschr. 1905 No. 26 S. 722. — S. 340- 34G.

H. Richards teilt eine griTüe Reihe kurzer kritischer

Bemerknugeu su Utrod. IV—IX mit. — S. 347.

W. B. Andenon nacht sechs Verbesseruugsvorschläge

zum Text des Ei'ßoixdi von J>ioii C/iri/ifottouios (nach

V. Arnims Ausgabe). — S. 347—354. J. E. Harry
bclMBddt den Coniunctivus, Optativas und
Imperativus Perfecti im Griechischen; s* ine

Darlegungen suchen diese i-urmen wenigstens aus den

Schulgranimatiken zu verdrängen. — S. 354—357.

S. G. Owen, Tnuica retiarii, stellt gegen A, E,
/JoutmaH die Behauptung auf, die als retiarii dienen-

den Glarliatort'U hiUten, wenn sie Fri ic gewesen seien,

die lunica, wenn sie Unfreie gewcBüU seien, das tuUi-

gaeulum getragen. (8. Wocbenaehr. 1905 No. 3 S. 72 )— S. 358. II W. Garrod gibt einige Kmcndaliunen

zu aüiu» Italicut. — iS. 35'.' f. J. P. Postgale,
Eiben aad Selbstmord, liest üil. Itat. III 329

ta*o, — B. 367—370. VT. M. Ramsaj, Lyka-

oniscbe and pbrygisehc Notizen, bespricht

1. WeibimebTifteD, dta die Mtittiq {9fäv) Ztttn/irjv^

nennen, II. die Persönlichkeit des V. Aelius Faustus,

eioes Freigelassenen des Hadrian, ond anderer

fcai8«iriieb«r Beamten in Zizima, III. eise Inschrift

von Ariandos. (Fort^elzung folgt.) — S. 371— 376.

A. R. Cook, Trtrenies, überblickt die versuchten

Lösungen des Trieren-R&tsels und kommt zu dem
Ergebnis, dala es von dem italienischen Konter-

Admirai FSneati wie von A. Bauer (in Httners

UnniHinc!) der klassischen Altertumswissenschaft) halb

gelöst wurde. Kine volle Lösung wird nach ihm

Dar die Auffindung einer antiken Triere bringen

können. Dodi Imt <ler Verfasser die Resultate der

genannten Arbeilen in einem .Modell veranschaulichen

lassen, das S. 376 f. von W. Kichardson be-

achrieben wird. (Dazn 9 Abbildangen im Text nnd

3 aaf einer Tafel.) — 8. 378—380. P. H. Marsball
berichtet in der A rchäolugischen Monatsüber-
sicht von folgenden Funden etc.: Griechenland:

Peloponnoa (Ausgrabungen in Tiryns und liei Sparta),

Thessalien (Kny)i»e!gral) bei Volo): h'leiiinsifit: Epliesns

(Hil)liütlieksgehaude des Ti. Jul. Celsus Ptoleraaenus

[Konsul 92 n. Chr.], Goldschmuck, Elfcnbein-Gegen-

st&nde), Milet (UeUigtnm des Apollo Dclphinios,

hcllenistisehe Begiilbnisstfttte, Athenetempel); ^orf-

rufalanJ: K uhaii^listrikt (Grabfunde). Panlicapaeum

(Metallgegenbtiiude 'gotischen' Stils, Manzen), Beresanj-

Insel (Ausgrabungen des Prof. von Stern, arehaiaelie

Vasen); Aij'/ptett: Alexandria (Funde in einer ptole-

roäischen Kekropolei, U.\yrhynchüs und Eshmunein
(Papyrus-P^inde); Aoril- A/t ika : Karthago (topo-

graphische Feststelloogen, Uosaik), England: Gaer»

went (Inschrift).

Das humanistische Gymnasium XVI 6, Dezem-
ber 1905.

S. 201—210 ist der Vortrag 'Universität ond
Schale* «bgedraekt, den Fr. k\y in der pidagogi«

schon Sektion der Hamburger Philologcnversammlung

hiolt. _ s. 210— '242 stein der Bericht über die

14. Generalversammlung des Gyronasialvereins in Hnm*
bürg am 2. Oktober 1905. Nach Erörterong aehnl-

hygienischer Fragen sprach 0. Jäger Uber das Thema;
'Wie bat sicii das liuinanistische Gymnasium gcgeii-

Obcr der Behanptoug zu verüaiteu, daCs der höhere

Schninnterricbt in Dentsehland aa wenig national ge-

staltet sei?' — S. 242 - 244 bespricht H. F. Müller
den Vortrag von Ad AfaUliui.s 'Die soziale und poli-

tische Bedeutung der Schulreform vom Jahre 1900*.

F.r bat ans ihm den schmerzlichen Eindruck empfangen,

dafs der Verfasser nicht zu den Freunden des huma-
nistischen Gymnasiums gehöre. Im .Vnschlufs daran

stellt U(hlig) frühere, eine andere Gesinnung be-

MngendeAnlbemngen vonMatthiat lasaaimea (8.844f.).

Zeitschrift für die Asterreieklachen Gymna*
sion. LVI 11, 30. November 1905.

S. 961—972., F. Ladek schlieft seine Erörte-

rungen zur Frage Ober die historischen Quellen
der (h'tavui: Woelieiischr. 1905 No. 5-2 S. 14-26. Da.-»

Ergeljiiis wird am Schluls fulgendiTmalscn s!U^ammen-

gcfafst: 'Au all den Stellen, welche beweisen solle«,

dafs der Verfasser der Oeiacia von historischen
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Quellen abhängt, hat sich ergeben, duis eine solche

AbbtDgigkeit nicht wahrscheinlieb geniaclit werden

kann; es spricht vielmehr alles gegen eine solche An-

nahme. Der Dichter hm es eben nicht nötig gehabt,

fOr die Dart^teiluiig des Schicksules der Octavia . . .

«io hiatoriscbes Werk oacbusciilagen, weil er all das

selbst Bsft erlebt hat. In den Oboriiede nber, das

den Schifflirncli und Tod der jüngeren Af^rinjiiiia he- •

handelt, hüben wir es vielleicht sogar mit oriKinelleii

Angaben zn tun, die tnöglicberweise niciit ohne Liii-

flofii auf qMere DtrsteUnngen geblieben sind*.

Reseenslona-Verr.eichnlM plillol. Sohrlllen.

Alciphronis rbetoris epi&tularum libri IV, ed.

A. Scheper»: Mus. XIII, 1 S. ft>7. ZutrerliSBig nnd

branchbar. ./. mn J^euiceti jr.

Apulei Psyche et Cupido. Kec. et einend. OUo
Jahn. Ed V ed. Ad, Miehaäui DLZ. 44 8. S707.

Referat.

Asmas, R., JaKam Oalillenelirifk im Zasainmen>

hang mit seinen QbrigeD "Wtrk«»: JKni. CT. 31 8. 87 f.

Sehr werlwoU. My.
Audollcnt, A., Carthage romaine 146 av. J.-C.

—687 apr. J.-C: Mcr.Zl S. 83-86. Sebr grOudlich.

A. Merlin.

A. A u d 0 II e n t , Definonum tabellae: Bto, er. 3

1

S. 83-86. Ausgezeichnet. A. Merlin.

C. Bezold, Ninive und Babylon. Monographien

zur Weltgeschichte XVIII, hcrsg. von E. IJerck:

JJphW. 45 S. 1445 f. Trotz vorliaudeoer M&ngei

mag diese Arbeit dem gröberen Pnbfikum inimerbin

«arm empfoblen werden. Fi-iO: I/ommel.

Boisacq, £., Lexiqoo ötymologiqae de la languo

grecque. Kose. 1. 8: Her. 91 8.99. Vidverspreebend.

V. JJ.

Catollos: Jahreiber. /. Altertumtwit». CXXVI
S. 108-144. Berieht für 1897-1904 von H. Magniu.

Claussen, Tb., IMc .;riccl)isclicn Wörter im

Fraozösiscben. 1: Mu«. XllI, 1 S. 15-17. Vielver-

spreeboid. JT. Stunden d» Vo^.
Clomons Alexandrinus. I. nnnl: I'iolicp'iriis

uud Paedagogns. Hrsg. von OUo iitiildur. J.C. 47

S. 1569-1572. I>er Band ist das Krgcbnis einer

zetinjithrigen, mit niirserordenUicher Ufflsicbt darch-

gefühiteu Arbeit. h\ Kr.

Dähnhardt, 0., Tertianer Julius: /)I.b!. 20

S. 635. Ein ganz uenartiges Bacblein, das der Be-

aehtnng «ob! msrl ist. A. Fueher.

Demosthenis Orationes recognovit breviqne ad-

aotatione critica instmxit & //• Hulciter. T. I:

DLZ. 44 8. 3705. Br. Keil hoflt, dala di« nocb

iiussti'licndeu Bünde sich durch mabr Kritik nnd
Akribie auszeicbncu werden.

Ens4b«i Histoire eccMsiastiqae. Livres I IV.

Texte grcc et traduclion fran^aisc par J^fwi/« GV«;/»«//

:

JA\ 47 S. 1572. Die sorgHlttige Benatzuug auch

der neoereD aasllndiscben Ltterator barflbrt angenebm.

G.JCr.
Ferrero, 6., Orandear et d4cadence de Rome.

I. La colli. Uf te : A'(-r. 31 S. 86 f. Sehr verdienstlich,

aacb die Übersetzung ins t'raiizösiscbe. F.Uuiraud.

Haclitmann, Karl, Die Akropolis vdii Athen

im Zeitalter des Periklcs: J.C. 47 S. 15!i5. Dies«

Schilderung zeichnet sieb durch Klarheit und W&nne
der Darstellung aus.

Uall, H. 11., Nitokris-Rhodopis: DZ2;448. 3714.
luhaltsbericbt.

Harnark, A., Die Chronologie der altehristlicben

Literatur. II: A',-r. .32 S. 101-104. Wird die firuiul-

iage jeder christiicbcn Literaturgeschichte bilden.

P. J^ejnif.

A. Hauvcttc, Archiloquc, sa vie et ses po^-sies

:

H. d. et. aur. 1905 S. 304. Unentbehrlicher Beitrag

zur älteren Knltnrgesehidite des griecbisobea Asieiu.

G, itadeU

Heroadae nimiamhi, qnsrtvm ed. 0, Qnuuu.
Editio minor: Mus. XIIJ, 1 S. 1 f. Knthält betriebt-

liehe KrweiteniDgeD. J. van Leeuwenjr.

Hennann, J., De epyllio Alezandrino: Her. 31
S. 88 r. Der Vert'a.^i^er kennt lein OebiSt, hfttte CS
aber begrenzeu sollen, il/y.

Holl, D. K., Amphiloebias von Ikontmn In seiDein

Verli."iltnis zu den profsen Kappadoziern: /.(^. 47
S. 1572. Das Buch ist hervorragend durch Klarheit,

Sieberbeit ond Verstladigkeit. V. K.

I. Homers Odyssee. Dontscli von Ihin^ (ieorg

Meytr. 2. 2^1« Odyttee, nncbgcbildct in aclitzciligen

jambischen Strophen von Umnunn r. Schelling.

2. vcrbesscric Aufl.: J.C. AI S. ir)92. Bride Btlcher

baltcr den Leser in gcspanuttr Aufmcrks.nnikcit fest.

Horiiz: Jahretber. f. Alterlntumm. GXXTI
S. 25 Ki7. Bericht für 1901 1904 von J. Häusmier.

Morris Jastrow jr., Die Rclit'ion Babyloniens

und Assyriens. Erster Band: BphW. 4lt ü. 1441
— 1444. Mit der Behandlung des Stoffes erklärt sich

im allgemeinen durchaus einverstanden liruno Metjgner.

Francisens Kemper, De vüarnm Cyprian!,

Martini Turoiiensis, Ainbrosii, Augastini ralionibus:

Bp/iW.ib S. 1435 f. Dankenswerte Uiitersiulmiigeu.

AnJreiU Bigelinair.

Krüger, G., Kritische Benterknngen za A. Har-
«aek't GlironoloRio der altehristlicben Literatnr:

J'rr. 32 S. 101-104. Die unbedeutenden Aufstellungen

sind das beste I^b des iiaruackscheu Werkes.

Lejat/.

Raphael KOhner, AusfQhrliche Grammatik der

griccliisclten Sprache. II. Teil: Satzlehre. 3. Auilago

in 2 lUndeu, in neuer Bearleiiuiig besorgt von

Beruhard Gerth. 11. Band: BphH\ 45 8. 1445-1449.

Dieser Band wird in allen Kreisen ebenso frendlg

ir^iiiivt werden, als er lange sehnlielist erwartet

worden war. Jhosc/imann.

Leipoldt, J., Didjmus der Blinde von Alexan-
dria: 'l'hLZ, 34 S. 651-654. Woblgeluogen. 6\
Kriiffer.

Lucretins: Jahreslrr.
f. .llterliniinwisg. GXXTI

S. 1-24. Bericht für 1 '.u)l -1 ÜO.} von .1. Ihieger.

II. MergUüt, Haudlexikuu zu Cicero. Krstes

und zweites Heft (A-li): BphW. A'* t^. 1433 1435.

Wir besitzen so eine zuTerlKssige Übersicht aber den
Sprachsdiats Ciceros; nur wird sieh die Anlage inner»

halb der ciiizeliieii Artikel kaam ungeteilten Beifidls

erfreuen. J. U, ÜchmaU.
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Maller, 8., Urgeschichte EnropM: JUmu. XIII, 1

S. 19 f. Oat. C. UhUubtck.
Nägeli, Tb, Der Wortschatz des Apostels Paalas:

Mut. XIII, 1 S. 4 t Der philologitche Wert der

Arbelt acbeiiit nicht ilbii bodi ra sein. C. Hendmg.
Benedictus N'iise, Grundrifs der rümisclien

Geschichte nebst Quellenkunde. Dritte umgearbeitete

and Tennehrte Aufl.: I.C. 47 8. 1576. Das Buch
wird Studenten und Fachniiinnnni in gleicher Weise

willkommen sein. K. J. i^euuiann.

Politis, G., MsXita» ttefi tov ßiov xai iT^i;

j^iUStfiffiK cev '£UfnM9 JM« /fer. 31 S. 89-91.

Sebr relcbbiltig und braaehbar. H. PemoL
Polybii Historiae, ed. 77/. Bültufr -Wohnt:

Mu*. XIII, 1 S 2-4. Mit vieler Sorgfalt hergestellt.

J. Voltten.

Caroline L. Ransom, Stndies in anciont furni-

tnre. Couches and beds of Ihc Greeks, Ktruscaiiü

and Romans: ßphW. 45 S. 1436-1441. Die flei-

ßige, wertvoll« Arbeit beruht aof lachtigen Stadien.

H. BUtnmer.
N icolaus Riedy, Solonis cUf^utic» qtiatenns pen-

deat ab exemplo Homeri. Accedit index Solooeus:

BphW. 45 a ]495<14S1. Terf. bitt sich in «einer

fl«ICsigeii lind grflndlirhcn Abhandlung nicht streng

innerhalb der Grenzen, die er sich rait der Fassung
dos Thtmas gesteckt hat. Laegef.

Rome. Paistod bj A. Uta; text hj H. A.

H. TWJber and Hop* MaUetoH: Athen. 4074 8. 730
Bietet hoben 0«iiiiu.

Cl. Rntilios Naroatianas. Edition critir4no

aeeompagn^o d une tradvetieo fraa^«« «t d'nn index

et suivie d'une ^tiide historiquc et litt^rairc sur

l'ti'uvre et l'auteur par J-Vetsereau: LC. 47 S K^Oif.

Ein Tcrdienstlicbfö Buch. C.W—n. — 1*1 .: Bull,

erit. 30 Si. 586. Eingehende Besprechung der Aus-

gabe, 'der Fimeht langjähriger Foreebnngen', von

F. Meatii.

Sandys, E., Harvard lectaree od the revival of

tbe leamiag: jRer. SS 8. 105 f. EnpMilemwerl.
r. I..

Schiktanz, M.. Die llilarius-Fragniente: Vi LZ.
24 S. 654-656. Das Thema ist glücklich gewühlt,

aneb fleUaig and unbefangen beariieitet. Einige Fehler

Terroerkt A. JttU^er.

.Tohannes Schmidt, Euripides' Verhältnis zu

Komik and Komödie. L Teil. Kap. 1 n. 2: i/pAK . 45

8. 143S f. Di« Mbig« Arbeit zeogt von einilringender

Sachkenntnis und ausgebreiteter Beicsenlipit. II'. Xentle.

Seiler, Friedr., Griechische Falliten und Wau-
deniDgen: LC. 47 S. 1583 f. Diese Aufsätze sind

auch io ihrer Unarbeitung denen, Ar die sie ge-

schrieben sind, nicht m empfehlen, -—n,

Thumb, A,, Ilanabudi des Sanikrit; ilitf.XIII,l

S. 7 t Bemjkugelt von 6'. öpej^er.

Zaeb«r, A., Rome ai an art tUji Aüm. 4074

8. 780. Praktisehes Hilfsmittel zur Orientierung.

ZinaerManu, II., Der historische Wert der

Utoatan OberlieffMrnng von der Ge^chlehte Jesu im

llarkusevangelinn: LC. 47 S. 1569. Das Buch

scheint als Ganzes in keiner Weise seinen Hauptzweck

n erlBllra. Q. F.

Mittellangron.

Aeaddflue des inseriptions et bellea-lsttrea.

15. September.

L. DeHile beriebtet von den Nacbfer«ehnngea
nach ilcii fehlenden Bildern J. Foncquct's zu den Anti-

quitäten des Josephus: Y. Tliompson bat die fehlendeu

10 Blätter in rinem Albnm in Windsor wiedeigefnnden.
— C ! 0 r m o n t - G a n ti p a ti

,
EntzitTerunp einer römisch-

jrriecbischen liisehrill aus Ägypten: Weihinschrift des

Cn Sulpicius Severus noch einem Kriegszug gegen dl«

Agriopbageo (zwischen Nil und Rotem Meer).

22. September.

R. Caguat, Legionsinschrift aus dem Museum von

LanbMMM.

Berichtigung.

Wocbenschr. 1905 No. 50 S. 1379 lies Z. 18:

Jacob (statt Ja«obs) nad Z. 81: 1885 (statt 1884).

Verseicliiils nener BBdier.

British Museum. A iniiiln to tlie antiquitics

of the early tron age of central aa westeru Europe.

British Unseam. 158 p. 8. 8h. 1.

Fricdlilndcr, L., Erinnerungen, Reden und

Stttdien. 2 Teile. Strasburg, Trttbner. Vi, III,

656 8. 8. J19', geb. in Leinw. Jt 10,50.

Griipp, G., Kultur der alten Krlion und Ger.

»lanen. Mit einem Rückblick auf die Urgesobickte.

Ullndien, Allgemeii« «riagagesdhehaft. XII, 8198. 8.

."i.SO; geb. in Leinw. 7,50.

Keknle von Stradouitz, Rh., Echtioa und
Basile, attiaebee Relief ans Rhodos. Hit eineaa Bei-

tra? von Fr. Frhr. üiUer von Gaerlringen (65. Pro-

gramm zum W^iockelmannsfeste der Archäologischen

Gesellschaft sa Berlin). Berlin, G. Reimer. S8 8. 8
mit Alibildnngcn und drei Tafeln. M 4.

M.niitius, M-, Maren und Satiren aus dem la-

teinischen. In Auswahl. Stuttgart, Greiner & l'feiffer.

V, 177 8. 8. Bucbschmock von Fr. Staaten (Bflcher •

der Weisheit «ad SehOnhelt, herausgegeben von E. v.

GrOtthui-). Q«b. In Lein«. JKS,50; Sobakriptk««*

preis Jt 2.

Mannel de reeberehos M^tfonTu««, publi6 par
ta Soci^t^ prehistorique de FFUce. Schleicher frtrSS.

In 8 avec 205 tif^uies et 4 tableaux. Fr. 8.

de Hortillei, A., Les monnroents migalitbiqoee

de la /.oztre. Schleicher Mras. In*8 avee 89 figores

et 5 pl. Fr. 2,50.

Platona Jon, Lysis, üiiurmides, deutsch von
/.'. Kassner. J«as, E. Di«deriebs. 1S6 8. 8. «4lf S,50;

geb. JC 4.

Zangemeister, K., Theodor Mommiien als Schrift-

steller. Ein Veizkii linis seiner Schriften. Im .\uf-

tragc der Köoiglichen Bibliothek bearbeitet und fort-

gesaltt von & JaoiAt. Berilo, W«ldnMnn. XL 189 8. 8.

6. _
V«inlimrtUckwr BtdririMr: VtäTit. BTorahtin, rriadma«.
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ANZEIGEN.
Verlag der WeidmeusclieH BncMundliuif Im Berlla.

Philologische Handbücher.

Begitm der Fenerkri^e.

Pdoponnesiaehen

Geschichte der römischen LiUeratur vun Fr. Äly.
7 M., geb. 9 M.

firiMhiMlw Uteraiurgeschichte vonTheod. Bergk.
I» BaSiCL Geogruphüche und sprachliche £an-
MtajuL VtmMoliiditai. Bnto Periode von
160—976 T. CEr. O. 9 M.

n. Band. Zweite Periode: Das grieehi«che Mittel-
alter von 776 ^01. 1) bis 600 (Ol. 70} T. Chr. G.
— Dritte Penode: Die neue oder attisohe
Zeit -ton 600 (Ol 70) bis 800 (Ol. 12U) t. Chr. G.
Binldtonc. apische und lyrische Poesie.
Ava dem Kaehlal« berausge|;ebea von Gustav
Hlnrieha. 6 Bf.

JSL Baad. Dritte Periode: Die neue oder attische
Zeit von fiOO (OL 70} bis 800 (Ol. 120} v. Chr. G.
Drainatieclie Poesie. Die Tragödie. Aus dem
Naditalk heraoagegebes von GnetaT Bin-
rteha. 7M.

IV. Baad Dritte Periode: Die neue oder attische
ZdtTon 500 TÜ bis 800(01. 120) t. Chr. Geb.
DramatlsehePoamb Die Komödie. Die Prosa.— Anhang: Nachleben der literatur von 300
T. Chr. bis 627 n. Chr. (Vierte und fünfte
Periode). Herausgegeben von Rudolf Pepp

-

müller. 8 M.

Clliechische Geschichte von Ernst Cortios.
I. DhikI. Iiis zum

a. Aull. 8 M.
II. Hanil. Iiis zum Kiiile

Kiitit;es. ü. Aufl. In M.
HI. Hand. Iiis z\ui\ ICmlo der .Sellistämligkeit

Uriecbenlauds. Mit Zeittafel und Register zu
Bd. I-m. 6. Aufl. 12 IL

Leben der Griechen und Römer von Gnh\ und

Kouer. 6. vollständig neu bearbeitete Auflage

von Hieb. Eugelnann. Mit 1061 AMtUdnngen.
Geb. 20 M.

Griechische und römische Metrologie von Friedi>.

Hnltieli. S. Bearbcitang. 8 M.

Topographie der SttH Htm im Allirlhilii von

U. Jordan.
1. Biiuil. r.r>-ti' Atidicihiii^;. 1"

i ii 1 1> i t u n Die
Trüuimt-T viinl ilir«? Doutuii^. — Die Ueber-
lieferuiJL.' 'Ii's AUiMtliuiiis und die Zi>rr<ttirung

de« Mittelidter.-. — Die topoffr. Korsclniiij?

seit dem XV. Jabrh. — Kr^it er Thei I. Lawe,
Boden, Xiiuiu. .VellcHd' Aii-ieilcluiii;<'ii. .Ser-

vianisehe Minier. 'r:iriiinriis<-h(' Itanti-n iniil

Senrianische Stadt. Stailt d< r Ucj^imirn.

Aurelianisclie Maui'r. Unirkcn-, I tVr-, IlalVri-

biiuten. Wa.sserleitutit;. liincii r .\ii.-?liaii. Mit
2 Tafeln Abl)ildung< ii. ti M.

1. Hand. Zweite .Vbtlu'iluu;:. Zweiter T Ii eil.

1. Die Alt^^tadt: Capitolini>.clii'r Iiiiri;lnigel.

Ueberrebte de.» l'"(jniiii- und i\vr Sacra \ia.

Plätze und Märkte im Wn'-l'-a uml Sinlrii >]•-

Forums. Mit 5 Tafeln Ahliiiiluti^iOM iiml i-nicin

l'lan des Konims in Farbendniek. H M.

1. Hand. Dritte Abtbeilunf;. Scliluf?..) Im Druck.
D. Hand, rntersucluiii'.:'-!! über die l!t'»clir>'il.iiii^:

der Xl\' Ke^'iniiL'ii. 1 c hcrdie luittelalterliclieu

Stidtbescbri'ibuiiK' ii. I rkuiideii. Notitia urbis
reg. XIV. Mirabuu urbiü Kouiae. 6 M.

Römische AlterthQmer von Ludwig Lange.
3 BAnde.

I. Band. Bbileitong: and der Staatsatterthttmer
Erster ThdI. 3.AaiL 6 M,

n. Band. Der Staatsalterthfimer Zweiter TheiL
\i. Aull. 8 M.

HI. Band. Der stautsalterthOmer Dritter TheiL
1. Abt. 2. Aull. « M.

Römische Geschichte von Theodor Momnsen.
I. Hanil. Bin zur Schlacht von P3'dna. Mit

einer Militärkarte von Italien. 0. .Aufl. 1(» M.

II. Band. \im iler Schlacht von Pydna bis auf
Sulla"« Teil. «. Aull. .M.

HI. Band. Von Sulla'^i Tod« bis zur Schlacht von
Tlinpsu». Mit Inhaltsrersdehnis su Band I
-III. 0. Ann. 8 M.

V. Band. Die Provinzen Ton Caesar bis IHoole-
tian. f). Aufl. Hit 10 Karten tmi H.
Kiepert 0 M.

Bio vierter Baad ist aieht ersehieaea.

italische Landesitunde von Heinrich Nissen.

I. Band. Land und Leute (Quellen -Xanien und
(ircnzen — Das Meer — Alfien — Püland —
A|ipeiinin — \'iilkanisiuns — .\(i|M'nnintItl»i.se

— Inseln — Klima — Vegetation — Volks-
-stämnie). S M.

IL Bond. Die Städte. 1. Abteilung 7 M. 2. Ab-
teilung 8 M.

Griechische Mythologie von Lndwi^ Preller.

I. Band. Tlieogonie und Götter. 4. Aufl. von
Carl Bobert. 1. Hälfte. 6 M. 3. Hälfte.
8M.

D. Band. Heroen. 4 Aufl. Ton Carl Robert
In Vorbereitung.

Römische Mythologie von Ludwig Preller. 3. Auf-

lage von R. Jordan.

I. Band. Kiidcituiii;. Thcolo];isclie Grundlaije.
Zur (ieschichtc iIcs röiiiisclieit Kultii«. Die
liinindi.>.c-hen und die herr.-.clienil('ii Giittrr.

Mars und .»-ein Kreis. A'enun und vi i uaiidte
Gott er. :> M.

II. Bantl. Gottheiten der Erde und de* Acker-
baues, l'nterwelt und To'ltemlien.-.t Die
Götter de.H lliiN.si^i-n F.lfnii'ut.s. Die Götter
de.s feurigen Kleim ut^. Sclii* k^al und Leben.
Ualb^tter und Heroeu. Letzt« Anstrengungen
des Heidentbnms. 6 M.

Griechische AlterthQmer von ti. F. Schoeniauu.
4. Auflag». Neu bearbeitet von J. H. Lip-
sius.

l. Band. Du.m St.iatswescn. 12 M.

H. Baurt. Die internationalen VerbUtnisee und
das Kcligionsweäen. 14 M.

der Weldmaa BveklMMiUnagr tn Berlla.

Verlag der Weidmaansehen BudihaadhiBg, Berlin SW. Drude von Leonhard Simion N£, Beriia SW.
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B. Stending. OrioeUM^ ud römiach« livtholociah
B. AuHaRc» IH OillUobmikQ M

e. Lane, I nti rKuchaDiaB HV Oancimplito der CMyim
(1*. UoosKlorj II .

J. Wernei, Beitrics cor Knndc <lor Intoiniacbaa Uto-
ntar daa MitteUltare 2. Aosgabo tM Hnnitiiu) . . .

Fr. HolawairaiHj Übungabncii Tilr den Untarriobt im
Latttiniaebon. Ktmiu der Obeiaekunda and Priaia.

phOolMtiMh« WoobenaduUk 10. - SooUM

im

m

1 1« IZ aviU 1874; 12. November VOb, —

JtoaMfowt - FjriaftUHto IM
MitUiluHgen: PreBraucho Akndemie d^r Wiiaenaotaaften. 7.

und 14. Dezember. — Der Streit um AllaOb —' Al^
römische Hans- und Druckpami».' nan SabloBl*i IMk— Bamianhaa Bad »n M^ri«»lea -Haina 'Mi

US

IHa Hama YttfMier von Vngnmmilk, DiuerUtioTieu nnd sonstigen Uelej^nheitsschrifteu werden gebeten,

an di« WoiilnaBBteh« Bncbhaadltwe, Berlin SW., ^umeratr. 94. eiiiModsu in wollen.

RMMMlonen und Anaelgeo.

Steuding, Griechisdn^ und römische
MytlioloRie. Dritte, umgearbeitete Auflage.

Leipsig 1905, OOtcbeo. kl 8«. 14S 8. Geb. In

Leinw. 80 Pf.

Für die ^Sammlimg Güscheu' hat H. Stendiog

eine ^Grieebiaobe und rSmiBohe Mythologie' ge-

salirMlM&, von der jetzt (1905^ die dritte, am-
gearbeitete Auflape vorliegt. Die zweite Auflage

(1901) fBbrte uoch den Titel 'Griecfaiache und

röoaiscbe Götter» und HaldenngeD*. Eiiicn so

nmiuigniidieD« qvBdeo vad mm grofaeu Teil noch

Dicht gen6g*ad geklärteu Stoff aaf rund 150 Seiten

Ar gebildete Laiea veratändlich darstellen zu

iroll«D, dürfte fielen ^ ein gewagtea Unter-

oebmen eraebeinen nnd irt dine Frage aneb aebr

schwierig. Trotzdem müssen wir dem Verfasser

far aeiue Arbeit Dank wiaaeu acbon daram, weil

SU boffen atebt« dab du Bflehlein mn aeiner

ffilUgkait willen leiebter Zugang findet and daa

Interesse an der klassischen Mythologie liei ileu

Gebildeten, daa leider erheblich naobgelaaseu bat,

wieder ein wenig waobmft. leb nehme an, dafa

der Verfaaaer nicht zum wenigsten ak Leier rieb

auch die Schüler der oberen Kla.s8cu unserer

höheren Lebranatalten gedacht bat, die jetst im

Vergieiob la frflberen Generayonen betrflbend

wenig TOn der Götter- and Heldenaage an wiaaen

pflp^en, und ich habe kein Bedenken, das kleine

13uch ala Uoterricbtsuiittel oder wenigstens doch

als l'rivatlektöre den Sekundanern und Primanern

7.n empfehlen. Sie werden manche« Wert?olle

und Interessante nen Iwnen oder wieder in rieh

anflebeu aehen, wen Anipmeb daraaf hat, xnm
Besitzstände einea eogenannten gelnldeten Meneehen

za gehören.

Der vorliegenden dritten Auflage rind die ein-

aohlägigen Werke tou H. Uaener *Götternamen\

O. Gnippe 'Griech Mythologie und Reügions-

gescbichte'i K. Auat, 'Die Religion der Körner'

und G. Wiasowa 'Religion nnd Knltna der Römer'

n gute gekommen. Dieae Werke aind ea aneb

znmfisf, die eine Umarl'eitung einzelner Partien

hervorgerufen haben. Dem Kundigen wird dabei

allerdings niobt entgehen, da/a der Verfaaaer in

mawdMtt gmüdeBädiehen Fragen redit erheblich

von den Ansehamiuf^eii und Darstellungen Gruppe.s

abweicht. Steuding hat übrigens seineu Staud-

punkt iu unaerer Woehenaefarift (1903, Nr. 47)

in einer Beapreebnng von Gmppea Bneh (II, 2)

präzisiert und verfochten. Natürlich findet sicli

in uuserm Büohieiu nichta von Polemik uud ge-

lehrtem Apparat

Änderungen, die meiat mit YeibeaMningeu

gleiehbedenteud sind, habe ich festgestellt Vic-

Bondera in den g§ Ud — 117, die von Dioujraos

hnndchi, aber daa Bneh von Foneart 'le cnlte de

Dionyaoa, 1904' augenscheinlich noch nicht ver^

wertet Ilaben, und in den §5; 18^ ff., die von der

römischen Mythologie handeln. Beilüulig be-
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merkt: Die Zlhlung der §§, di« io der 2. Aofl.

dnreb Anslassung von Nr. 170 in Verwirrung ge-

nten war. ist jetzt richtig gestellt. Von Nr. 171

an decken sieb also die Zahlen der Paragraphen iu

der 3. und 8. Aufl. niebt. Am neiiten Bedenken
niqgfc in mir die Frage uacli der Aoswahl der
in nnserni Äbrifs behandelten Personen tind Sachen.

Hier hatte meioee Eracbtena der Verf. iu einem
knnen Vorwort — ein lolebee fehlt Bberbupt
— leioe Prianpien darlogen mQsseu. Dafi Neben-
personen ausgeschieden sind wie z. B. Antüochof,
Arete, Astjanax, Demodokoa, i^alamedes usw.,

niag ja noeh erfclürlieb ertdieinen, andere Namen
aber wie Daidalos und Ikaros, Dido, Enrydike,
Ate und Litai (Dias U), TcIegonos*i, Telephos inw
habe ich nur ungern vermirst. Andere Namen
wie Pentbenleä fehlen im Todex, eind «ber im
Text kurz erwähnt.

Die heroische Diehtnng der Römer (Vergil!)

fehlt gänzlich. Warum? Zum Schloaae ein paar
JSinMlheiten.

Seite 2G unten ist Typhoeus zu leeeu.

Seite 35 Zeile 7 bat da« Wort «September'
einen Druckfehler.

Seite 96 und 8. 71 wird Antheeterion gleicb

BIfitenmonat geietst, Tgl. Foacart, enlie de
Dionysos en Attique, S. in_ii3.

Seite öl steht; 'Wenn die Qaelle versiegt,

wenn der Banm Terdorrt, stirbt sneb die Nymphe'.
Dato sollte ein Beispiel gegeben werden.

Seite (57A)8 ist folgender Satz doch wohl nn-

verstäudlich: 'Aphrodites Verbindung mit l rauos
iit im Anaebloft an eine felsehe Dentung ihres

Namens nie Sehaumgeboreoe erst znr ErklSmng
jene.? Beinamens erfunden worden'.

Seite 87 Zeile 7 Druckfehler: iu statt ihn.
Seite 88 . . . *Enryathen«, der ... in ein

Pa6 (?) flüchtet.

Seite 97 ist 'PentbesUei** itatt 'Pentesilei«: zu

achreiben.

Seite 109 Zeile 2 ttebt eb' Draokfebler in

dem Worte 'wahrscheinlich'.

Seite III wird Paodaroe mgenm ab Troer be-

zeichnet.

Seite 124 Anmerknng liest num: *AnnaPerenua,
die durchgejuhrte JahreegSttin!' — eme ongiaek-
liehe Wendung!

Berlin. H. OillisohewskL

* l^ii^aiiiuioDs Telegonie wird genannt» vom In-
halt aber nichu ge->agt.

OnstaT Laug, Untersuchungen zur Geographiu
der Odyssee. Karlsruhe 1905, Verlag der Hof-

buchhandlung Fricdricli Giitscli. I^x 8". 132 S. ^Ji,

(Fortsetzung und Schluts.)

Et bleibt dabei: Lenkst ttt die vierte feb-
lende Insel, und dies ist sogleich die einfachste

Lösung de» alten Riitsels. [^ang hat geglaubt, selbst

eine geben zu müssen, und dazu Oberhnmiuera

Theorie; Dnliebion«eAehelootTorl«ad berrorgebolt.

Wir habe n dien nicht übersehen, wie L. 8. 24
meint, sondern nur al» nufruchtbar bei.^'eitc gelassen.

Uörpfeld hat a. a. 0. S. 47 schon auf dic«e Iukon>

seqoens Längs hingewiesen, welche seinem Kampf
nm Leukas* Halbinseluatnr nicht gerade forderlich

ist. l'iid gibt selbst zu, dals das Aci)c!oos-

delta gar nicht typisch für Schwemmland, sondern

dafii dort sogar LandTerlnst tn Terseichnen ist

(S. 29 f.). Ich frage trotz Lang a 75: Warnm
ninfs denn Kepballenia = Same sein, warnm kann

es nicht = Dulichion sein? Wenn ürtsoameu be-

weisen, dann steht dem Samoe auf Kepballenia

Dolicha an dessen Nordostküste zur Seite. So
liegt fiir die Parallele Dulichion- Acheloosdeltii

keine zwingende Notwendigkeit vor, wie für Ithaka-

Lenkas, eine Parallele, die einfeob der Homertest
erfordert. Es ist nnriehtig, daft man ior Dnliebion

nur auf Vermutungen angewiesen sei, da es Homer
nur gelegentlich uenne (S. lüS). I>ulichion ist

nächst Itiliaka die am binfigsteu genannte Insel.

Die Alten haben tatsächlich den Namen verloren.

Eh ist (las ein ähnlicher, nur, weil er den ganzen

Namen fast spurlos vernichtete, noch Tullstän-

digerer Prosefs, als der, welcher die ursprüng-

lieba Trigerin des Namens Itbaka betroffm bat.

Gegen diese Dnlicbiontlieorie spricht aber vor

allem auch die Interpretation der Hnnptstelle

* 21 — 26, womit sich L. Qberliaupt zu leicht ab-

findet: es sind nnklere Vrastellni^n vom griechi-

schen Westen darin, sagt er S. 26, bcgreifli^

von einem Ostgriechea, wa.s der Autor der Verse

sein soll. Wie aber, wenn es doch klare Vor-

stellnngen sind? Das kann eme richtige Er>

Uimng beweisen, wie ich sie a. a. 0. S. 33 IL ge>

geben haben glaube. L. polemisiert dagegen

S. 27 A. 2. Einzig aus Gründen der Logik, nicht

der Theorie an Hebe, wie L. mir unterMhiebt,

habe ich S. .3.3 die TioXkai «f^croi von v. 23 und die

V. 24 genannten drei grofsen Inseln durch ein

'(dann)' getrennt. Diese letzteren können nicht

Apposition znm Vorbergebenden sein, da man von
ihnen doch nicht sagen kann: sie sind /laAa <sj%-

66v di.XfiXt}<tn>, Sodann kann «i d/ i' arn'9f v. 2t)

nur auf die drei letztgenannten groiseu gehen,
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nicht aber auf dw vialea kleinen Inseln, die ja

nicht 'ferue' Hegen, sondern «ju'/f v. 22 und zu-

gleich dicht beieinander. Diese reiu grammatisch-

logiMhe BtUirong gilt tax Tbitki ao gut, wie fBr

Lenkas.

Besonderen Aufwand macht L. zur Rettung

OD Daskaliq-Asteris. Er beginnt diese Verteidi-

gSDg mit d«r Behanptnng, DSrpfeld niMb« am
der Not eine Tngend (S. 38). Ans welcher Not?

Wut (Ipiiii 1), üherhaupt in NotV Ebenso dunkel ist

der :;^au von L., dals er glaub«, den Grandirrtnni,

d«r de« Gedanlniw Vainr war, wider]«igt sn babeo.

Arkndi, das Inaelchen zwischen Tbiaki ond Lankaa

mit dem Doppelhafen, über dessen interessante

Form die Forschangeu der Oftiziere Aufklärung

briogM wwden, tei al« Asteris absaleboeo, da m
nicht in einem Sande liege, wie Daskalio, Aeteris

aber noo9uM ^/däxi^c ts Saftoti tt d. Ii. in einem

tiuudti zu denken sei. Zuuäobst glaube icb nach

wie vor (s. Leakae>Ithaka 8. 50), daft man Ar die

Dentung des homerischen noQt^fiöq mit der Ety-

mologie weiter kommt, als mit später znrecht ge-

macliten Erklärungen, dafs es also 'Wasserweg'

t»ed6Qtet.*) In diesem meparOogliebea 8imi paftt

nnn'fuo^ so gut aof das Meer zwischen Ithuka

und Li'iikas, wie nnf das zwischen Itliaka nnd

Kepbailenia. Jenes ist so gut Meerenge, wie

dieees. Oer moderne Sebiflbrerkehr, der den Weg
on Patras nach Oorfa bei Nacht hier hindurch

nimmt, bezeichnet den Weg ausdrncklich als

ätralse, wie mir üsterreichische iSuhiffskapitäue

aagten. i!s gibt dqd natSrlieh grSAere ond kimsere

9M9«9yie/j Leute, die den Verkehr anf diesen Strafsen

besorgen, sind nogi^fi^fq. Möf^lich aber ist dieser

nur bei den kleineren, schmälereu. Zwischen

Lenkae mid Tbiaki kSnnen in bomeriseher Zeit

keine ständigen no^d^ft^s gearbeitet haben, wohl

aher zwisdieii Lenkiis und dem Fi-stlund.**) L.

bat daher >S. Unrecht mit der Verallgemeinerung,

dab, wo isef^yMf eeieo, auch mQ^fufcc «ein mflnen.

*) L. unterlegt S. 89 mir die Behauptung, Sun<!

lieifse iafffiu^. Nur zur F.rklarnni; von Stmlin^ M ii.i'-r

barer Liemerkuug ]•. I.'>ti, ](!, clafs Da^kulio-Aiiteris eiiu^

Stadt Alalkomenae i^etm^'cu liabt- — die tatfiächlich auf

dem IsthmoB von Tliiiiki laK — habe iuli .S. 40 f. gesaKt,

liaEs Strabo unter dem 'iNtlmius' <I<mi Kanal zwiNi-hcn

Tbiaki und Kepballenia vi-r-tatulcti liubi-; i<-li balie fs

nicht für nötig gehalten, hinzuzufügen, daf« au« Arriau

Ind. 41, 3 sieh deutlich ergibt, dafs io&ftig auch eine

unter dem Mccrejstiiveau licfiiitüiche iirulti- I,anil\rrljin-

dung bedeutet. L. freilirli, «ier «lot li -«oii^t für St.n>bii>

Urtakenntnis eintritt, macht es sich leicht, indoiii er

S. 46 A. 1 Strabos Notiz einfoch fttr ein Mibverstaudni«

erkilirt

**) s. o. S. M>£

TheoMÜseh woU, aber praktisch trifft das nicht

immer zn, sondern nar anf die leicht nnd schnell

quer zn durchschneidenden Stralsen, anf Meer-

engen.

Um den Freiern zn entgehen, aoll Telemaeh
I nach Athnnos Weisung o 3.'? hxcig vffitäv fahren.

Das siud nicht Ithaka und Same allein, sondern

die Inseln dort Bberbaniit Telemaeb kommi dann
in ßefolgnng dieses Gebots an den vrirrot Ooal

vorbei o 290. DHnintor verstebt L. .S. 10 f. die

Oxeiaiiuseln der Echiuudeugrnppe: sie nimmt sich

Tel. snm Riebtpiinkt, er, der bier in' dankler

Nacht vorbei kommt. Dazu liegen diese viel

zu weit weg von den Inseln, vor denen Athena

ihn warnt, als dal's sich die Furcht des Tel. in

diesem AagenbUek e 300 erkttren liefse. Sie er-

klärt sich aber einfach, wenn die yqm» &oat in

der Richtung der pfirürcliteten Hegen. Sind schon

deshalb die ueuerdiuga von Dürpfeld dafür iu Au-

spmdi genommenen Hontagne-Beeke, Utile man
überhaupt darnnter bestimmte Inseln verstehen

will, geei^uet, so passen diese auch zu Athenes

Gebot^, fern von den Inseln zu fahren. Au iboen

fSbrt der Weg von Pheae hw vwb^t "»g
Tel. anfsen um Kephallenia herum fahren oder

zwischen den Inseln hindurch, aber fern von ihnen

im Gegeuäiit£ zur sonstigen landuahen Fahrt den

Weg nebmen. leh bedanera im Intereme einer

sachlichen Diskussion, dafs L. S. 41 den Test
dieses vor DSrpfelds Erwiderung erschienenen Ab-

scbuitts jetet durch eine Anmerkung erweitert

hat, in der er Beeng nehmend anf DBrpfeldi Worte
(Südwd. Schnlbl. a. a. 0. S. 50), daPs ihn darehaas

nicht seine Theorie, sondern bes^omlere anderwei-

tige Ürfinde nötigen, o 10—42 nicht mehr für

nasinrUi^Ueb <n halten, aoadrQeklieh noehmals be-

hauptet, D. habe, weil diese neueste Koute immer
noch nicht mit Athenes Weisuufüf vereinbar sei,

also seiuer Theorie zu liebe sich zur Athetese von

e 10—4S bekannt; solebe Bemerknngen fördern

nicht, el)enso wenig als Rehauptnngen, wie die

S. 43 Aum., wenn Tel. um Kephallenia herum-

fahre, liege Arkndi zu weit südöstlich. Das ist

es ja eben, dab die IVeier nieht woftten, dafi

Tel. Uui rirjMv fährt mid nachher nicht im Stadt-

hafeu landet. Durauf beruhte ja auch einzig die

durch Athena vermittelte Möglichkeit seiuer Ret-

tung. Ebendwt lese ieb: *Die Freier aohauten naeh

der Mitte des Sundes und spähten nach einem

Segelboot aus und beachteten so das i'.nscbein-

bare Raderboot am Lande zu spät' — ein Gemisch

von komtraierten UnmSgtiebkeitenl Wer von

Daikalio ana gen Süden sehaot, mnfs seinen Angen
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Gewalt antau, um nor oaob Am Mitt« zn schaaeo.

Dazu wufsten die Freier genan, mit was für eiuem

Schiff Tel. kuiumt; der Besitzer dieses, NoemoD,

hatte M ihiMo ja gesagt ^630 iE. Hit aolehen

Einwanden ist die Tatsache nicht wegznschaffeii,

dafs der passendste Ort für den Freieranslng die

Südeiiifabrt in deu iSuud zwiachen Thiaki und

Kephallenia geweeen wbe. Ea iit doeh sn sonder-

bar, zu meioen, die Freier hätten keine zweck-

dienlichen Mafsregeln iretroffeu (L. S. 43). L. ruft

eudlicb S. 4ö ü. für deu Widerspruch zwischen

dem heuten Daskalto waA Homers Attarii die

Elrdgeschichte zn Hilfe, die Erosion dnreb Wind
und Wellen, und erliititert dies durch die Parallele

mit Helgolaud. Es ist bekanut, dafs Helgolands

weiehere Ton- and Sandsteingebilde mehr nooh

als durchs Meer durch atmosphärische Einflüsse

gelitten haben. Und dafs bei dem durch das

kaum 700 m westlich gelegene Kephallenia ge-

•efafltEten KlippenriiF Daekalio Wind aod WeUeo,

die hier ohnedies nicht sehr stark sind, knum
Veränderungen hervorgebracht habou, wird jeder

zageben, der dies aus grolser Tiefe ringsum auf-

ianehende Pelseneilaod, das aurserdem gar keine

Spuren von Senkung zeigt, genau angesehen hat.

Damit erledigt sich auch, was L. S. 109 gegen die

gänzlich anderen Bedingungen unterworfeuen Mon-

tagna-Rooks einwendet Sogar die awei jUngsten

Thiakifreunde, die L. als gründliche Kenner der

Gegend nicht ablelineu wird, geben dieses mit dem

höchsten Paukt genau 'A m über dem Meer sich er-

bebende Inselehea als Asteris preis, nnd swar der

eine, der Erzherzog Ludwig Salvator, bedingungs-

los: er entlehnt dafBr von Dörpfelds Theorie seiu

Arkudi (Wintertage auf Itbaka 1905 S. 2i^Ü f.).'*')

BArard dagegen iaderi— in diesem FUl taMeh-
Hch, wenn man so sagen will, 'der Theorie zu liebe'

— den Homertext: d 846liest er (statt XifiivK; d'

ert) Itftdyfg em and denkt an eine Vermischnug

der Insel in der Pbantasie des XKebten mit dem
naben Phisk.irdohafen auf Kephallenia. Abo die

Geographen nnd genauesten Kenner der Land-

schaft» Für Lang sind sie nicht mafsgebend; er

snebt die Insel an xatlen.

Das folgende Kapitel *boinierisebe Landsdiaft'

•) Auffallenil i-t, 'hifs inirli ilir'-. r nhü P;i\ l.itos u.a.

hochgeschätzte 'gründliche Keuuer , der ducb julirelang

'lliiaki iiroseffelt hat, die MaCie von Da«kalio vOllig

falsch aiijrUd : i'T m I.änpf statt ;!•' m Hrfit.- statt

IHJ, 'im llulii- statt .'vi; .\iiclill<rard, dfn d>'r l.okal-

lursclmr l'u\lat<)s hiefiir bedient, hat unriclitigi- Zali-

leii II S. 4U2. Ich verdanke die richtigen Zahlen den

Messungen des llerm IlauptoHma t. Marpes, mit dem
ich diesen Sommer das Eiland twsuebt habe.

S. 55 ff. enthalt inanclierlei neue und richtige Ge-

danken. L. wirft mir S. 1 10 f. vor, ich hätte

nicht genügend Vorstudien gemacht über die

Fkage, wie Homer sidi der enaelnen, bestimmten

Landschaft gegenüber verhält; ich gebe, sagt er, Er-

findung zn, fordere aber nachher grörstmögliche

C bereinstimmuog «wischen Dichtung und Wirk-

liebfceit. Tatsieblieb aber babe ieb Obeninstim-

mnng durchaus nicht gefordert, sondern nur, wo
sie sich mir aufdrängte, gerne angeuommen. Die

Wirklichkeit auf Lealcas bietet mir so Tiele

Paralleleii aam Diohtort daft, je genaner ieb

Homer und diese Wirklichkeit in ihrem Ver-

hältnis kennen lerne, sich das 'vielleicht' betrefft

Nympbeugrotte nnd Bbeitbronbnebt (S. 13) in

era entsebiedenes *niebt* verwnaddt. Aneb waa
ich über Seheria gesagt habe, kann ich mit Lang-?

oigcneu Gedanken aufrecht erhalten. S. 71 sagt er

ganz richtig, im Gegensatz zu Odynens Palaat, den

wir iwar aar aabeober wibrend der rieb darin

abspielenden Haadlnng, aber darum als notwendige

und deshalb klare Unterlage der Handlung keuneu

lernen, wird der Alkinoospalaat eingebend, aber

nnr an ^ner Stelle besobrieben. iDaraas folgt, dalb

er nicht in die Handlung unauflöslidi rerwoben

iät und für sie auch keine dichterisch notwendige

Grundlage bildet, lo wie ich S. U gesagt habe.

Dagegen babe ieb bei Lang 8. 38 nnd & 69 ver-

gebens nach Klarheit gesucht über die Kardiual-

frage, das Verhältuis des Dichters zum Westen.

Jedenfalls kommt man nicht weiter, wenn man
immer wiederholt, der Noetoediebter als Klein-

asiate habe den Westen nicht aus eigener An-

schauung gekannt, wohl aber der Dichter der

Telemaohie oder 'der Dichter, dem wir im weaeiit>

liehen die beatige Oestrit des Gediebts verdanken*

(S. 'J8). Dieser Gesichtspunkt all trennendes Merk-

mal ist in der Hauptsache auf die seitherige Er-

klärung von ( 21 ff. gegründet. Und eben diese

ist fiklsoh, bsBW. wird diese tepogtapbiseb wert-

vollste Stelle, als dem Noitoa angebörig, einfaeh

angeschaltet.

Damit komme ich zum 3. Haaptkapitel 'Itbaka*,

in dem in breiter AoaJQhmeg alle die alten Be-

weisstücke für Thiaki-Ithaka erörtert werden mit

dem stets wieder hervorgehobenen Resultat: Alles

stimmt bis ins Detail. S. 76 begegnet L. dem Aus-

gaagspnnkte DQfpütlds in den Hdaagee Peirot (Ab-

druck 1905 S. 1), dafs die verschiedene Ansetzung

der homerischen Landntarkcn auf Thiaki ein selir

buntes Bild ergeben, mit dem von ihm geprägten

Wort vom erabarras da riebesse derLenkaMinfaaager.

Dag^n konstatiere ieb mit allem Naebdrnek
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daPs sämtliche AnderuDgen, die D. und aeine

Anhänger im Laufe der wenigen Jahre, da die

Thaorie eziaUert, in der Lokalisierung der bome-

naahan Pnakto Toryommen babeii, neb nnr mf
ganz wenige Nebeopunkte beziehen, dafs

aber sämtliche Hauptpunkte der odysseiscben

Geographie von Anfang an festgelegt worden

Mt di« Stadt dM Odynem, d«r Stadthafen, der

StadtbrnnnaOi die Melanydros, dtr RhciMironliafen

— D. hielt ihn immer für real — diü> Uut dea

Laerte«, die Phorkysbucbt; sie sind alle sofort

de ai^eeetrt wofdeo, «ohb aie jeder Tonirteil»-

lose Kenner der Insel verlegen mufa. Die Stelle

der Laudung des Telemuch bat U. ron Aufang in

eine der Sudwestbucbten und nnr im Zusummen-

IwDg mit dem genaneren Stadium Ton deaMo

Peloponnesfahrt um eine Bucht mehr OHtwürts

rerlegt, ebenso die Ställe des Eumaios von Anfaug

in die Mitte der Südhälfte; als er dann bald das

looere der loiel genaaer kennen leroto, bat er

sie, stets, selbst auf die Gefahr des Vorwurfs der

Zickzackpolitik hin, auf ßesseruug seiuer Theorie

io £iDzelheiteu bedacht, 3 km mehr nach Süden

verlegt, neoh BTgin», wo wir diewn Sommer in

einer sehr geräumigen Höhle Spuren einer Oberaus

langen und starken Besiedlung in zahllosen Scher-

ben von der ueolitbischeu Zeil bis in die spät-

grieebnebe — beeondere aber aolUlend viele

mykenitehe — gefunden haben. S. 77 findet sich

ein eigenartiges Beispiel von Polemik. L. schreibt,

auch das Neritongebirge, an dem die Insel keunt-

lieb «ein sein soll, Imno tieb nidit tieber finereo:

mea bebe die Wahl zwischen der wenig hervor-

tretenden hüelisten Erhebung der Insel und dem

eharakterietiscbeu Kap Dukato. Aach dies soll

den emberras de xieheme beweisen. Nnn ist es

aber D. und allen Eenaern dmr Insel niemals auch

nur entfernt eingefallen, fUr das Neritongebirge

no daa Südwestkap ron Lenkas zu denken. Im

Oageniett, D. bat sebon u den Hfl. Perrot (Ab-

druck 1905 S. 14) dasselbe iio bSehsten Berg,

dem Stavrotas, der besonders von Süden her sehr

deutlich hervortritt, erkannt. Wer iu leukadischer

Homertopograpbie mitreden will, mnb die Gegend

kennen. Und dann wird es ihm auch nicht ein-

fallen, solche Unmöglichkeiten zu erfinden, um
damit die sichere Position des Gegners zu er-

sebftttsni.*) Nein! DfepMds Lenkes-Itbak» ist

nicht blofs einheitlich, sondern auch auf den festen

Grand einer klaren Topographie an^ebant.

*) Lug hat damit das Oleidie getan, wmerS.79t
Gellina voll BntrOstung vorwiiü
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Wie steht es nun aber in dieser Beziehung

mit ThiakiV Es ist unschwer zu zeigen, dafs, um
nnr die Neueren zu nennen, die sich darüber ge-

inOert haben, Phrtseb (Itbnkn 1890), Beisob

(Serta llarteliaoa 1896), Binxd (1903), Ludwig

Salvator (1905) — Meuges Ithaka 1903 als mehr

oder weniger kompilatoriscbe Arbeit lasse ich weg
— nnd Lug (t90ft) in fkst allen Piinkten gegen-

seitig Differenzen aufweisen. Ja, es ist sogar Laug

passiert, innerhalb seines eigenen Buches sich

selbst iu der Ausetzuug einer LunUmurke zu

widersprsehen. Erwihnt.bebe i«b sebon Mrards,

Ludwig Snlvators nnd Längs reiscbiedene Ansichten

über Daskalio-Aatcris. Ks folgen die homerischen

Gebirge. Hatte schon Bartsch angesichts Thiaki

sieb betreffi ihrer Ansetsnng in der Mitte der Insel

uicht unzweideutig entschieden, so hat B^rard

jet7,t den Thiakifrennden Unannehmlichkeiten be-

reitet, iudem er II 470 ff. die zwei Gebirge Neion

nnd Neriton wieder einnud gani nnden verteilt

als alle seitherigen: das Hauptgebirge Neriton

erkennt or im Hauptgebirge der Südbälfte, Neion

im dem fast 150 m höheren Zentralstock. Partsoh

dagegen setet das Neion in den nordwestlieben

.\nsläufer der Insel, uordlich der Poltsbncbt. Lang

endlich will, was meines lOrachtens der Homerlext

durchaus verlietet, die beiden nicht streng aus-

einanderbnlten nnd nennt Neion den nördliebeu

Ausläufer des Zentralstoclcs, seines Neriton, eine

Vermutung, die er noch durch etymologische

Spielereien unterstützt (S. 83). Daun die Häfen,

betreib deren nneb L. S. 83 die Itbaknhypotbess

gar iu ganz besonders günstiger Lage sein soll.

Partsch erkennt das Rbeitbron in der Aphalesbai,

Berard und naob ihm Lang in der Phrikesbui.

Wie soll aber damit Homer stimmen, nneb dem
dieser Hafen unter dem Neion liegt a 185 f.? Für

Telcniacbs Landung liifst Partach die Wahl zwischen

Perapegadi und der Andreasbucht, Berurd und Laug

entsebMden sieb für letatere. Von der Identität

Phorkjsbaebt-Vathyhafen sagt S|alvator S. 29G f.,

sie stimme, obwohl sie der homerischen Schilde-

rung am besten entspreche, doch uicht mit der

Annabme einer im Norden gelsgenen Hanptotadt,

und Pavlatos selbst gab mir diesen Sommer in münd-

licher IJnterhaUnng zu, dafs nanh alleu Anzeichen

und Analogien die Hauptbesiedlung von jeher hier,

wo die einsige Ebene nnd der beste Heien sind, ge-

wesen seb mufH. Wenn L. S. 85 sagt, Vathy sei

erst im Mittelalter entstanden und Vollgraif sei bei

seineu Ausgrubungen überall auf jungfräulichen

Boden gestoAen, so ist einmal des erstere kein

Beweis, sodnnn nber kann ieb ibm «ns bester Quelle
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mitteilen, dafs VolIgrafF sirh mit eiuom pinzigen,

nicht einmal sehr tiefen Graben hegnügt hat. Es

dOrfke nicht schwer sein, hier biuuea kurzem

Spvreo priUiittorisotiMr Beaiedlmig vad — bai dem
Seeverkehr hier — auch mjkenischer Importware

zu üuden. Die Nymphengrotte unten an der

Phorkysbncbt v 103 ff., welche gewöhnlich in

dar Mg. Hani»rah9hle, 3/4 Wcigsiande weitKeh

oberhalb der Stadt Vathy gelegen, erkannt wird,

sweifelt Purtscb an, Herard glaubt au sie, wie

Menge und Pavlatoa, Lang, S. 86, bat eine

dritte Anrieht: aeine Senknngslheorie läfti ihn an

eine im Laufe der Zeit eingcsttirzte Höblc am
Strande denken. Ganz schwierig und verworren

— baeondera fBr den, der die Landschaft nie ge-

aehm hst — wird die Frage mit der Lokaliaiemiig

der TTanptstadt. Ich will die frühere Ansetzung

auf dem Äetosbcrge beiseite lassen. Purtsrh

aetzt sie an den Südabhang des Berges von Dxogi,

Balvetor veiflieh von Stevroa an die Lehnen inr

Polishncht, Lang auf die Hohe von Stavros. Auf

Grund eingehenden Studiums an Ort und Stelle

kaiiD ieh dieae etwas unbestimmte Ansetzung ge-

oaoer nur anf die Höhen nördlieh dea henügan
Stavros bezichen, dorthin, wo Voügraff BesitMlInngs-

spareu gefunden hat, auf die sich L. 8. 81) ausdrück-

lieh besieht. loh konstatiere aber hier nicht blofs

Unklarheit, aondora aveh dnen Widocapnieh: daa

Neiongcbirge, au dessen Fufs die Stadt liegt y 81,

setzt L. an den Nordabhaug des Mittelstück.s, die

Stadt aber bei Starres, das dorchuus nach dem
Borgland von Exogi hin gelegen iat, aho n5rdlieh

der durch die Linie Polishncht— Phrikes gegebenen

Linie. Das ist ein starker Beweis der von L.

S. 90 seibat zugegebenen Unsicherheit im änfser-

stan Norden der Inael, an der aveh die Aaaetani^

der Gärten des Laertes gehört, die Berard bei der

Melaoydros nuter dem H. Atbanasiosbügel vermutet,

indea Lang gar keine sichere Lokaliaieruug wagt.

*Endlieh hfttte der Stadt, falle rie anf der HShe
Ton Stavros lag, als natürlicher Hafeu nicht die

für Schiffahrt immer schwierige Polisbucht, son-

dern die nächst Vathy heute noch seeverkehrs-

Taiehate Bai, die von I^rlkea, gedient. Damit aber

fillt die ganze Daskalio-Asteristheorie zusammen,

ja wird die ganze Telemachiehaudluug undenkbar.

Die einzige in der neueren Tbiakiliteratur

nnbaetrittene Lokaliaiemng iat die der Eamaioa-
atälle im südlichen Teile der Tusel: die Ställe

aind auf der Hüclifhiche vun Marathia, Koraxfelsen

nnd Arethnsaquelle, iu deren Nähe die Schweine

naeh y4IQlt weiden, alnd nntariialb dieaer, die

Qnelle liegt etwa 150 m noterhalb der Hoehflftehe,

100

etwa 100 m unter dor m emporsteigenden Korax-

wand. Sind schon Quelle und Korax kaum gegen-

seitig zugänglich, so sind Tollonda Wmdaplati der

Sohwelne nnd Stille dnrdi die abaolnt nnpaaaier-

bare Koraxwand von einander getrennt. Ferner

liegen Eumaios' Behausung niQtmtiitfif M
d. b. au ringsum geschätztem Ort 6, wio dio Stalle

« 310 f. deotHeh ergibt, die Ställe Ba^kt tw* imrn

? h. schafft sicli diese Witler^prOcIie mit der

Wirklichkeit weg, indem er einfach den Meierhof

und die Stulle treuut. Dafs aie bei elnandeir lagen,

ergeben aber $ 525. 582 f. Die Aretiraaaqnelle lälst

er früher weiter oben hernusgeflossen sein als heute.

Die ganze Lokalisieraug hier wird dadurch vollends

nuklar, dafa, wie wir beobaohtet haben, die sog.

Arethoaa nnd Korax gar niebt bei einander liegen,

sondern durch die Schlnchtlinie getrennt sind, die

Quelle nördlich, der Felsen südlich derselben liegt.

Die gleiche Unklarheit bezw. Unmöglichkeit

ergibt aieh, wenn wir die von Homer gegobeneu

Kutfernungen swiaehea dem ESomaiosgut nnd der

Stadt mit der Wirklichkeit TOTgleichen. Jedoch

nicht mit einer Wirklichkeit, die mit dem Zirkel

anf der Karte abgeatoehen wird, aondern nAt dem
durch eigenen Fufsmarsch erprobten Gelände.

Lang findet S. 92 f., dals die von ihm für Homer

berechneten 5 Wegstuudeu mit der wirklichen

Botfernnng awiaohen Stavroa nnd ICarathia atim-

men. Ich habe diesen Sommer den Weg in gnteu

Tempo gemacht uud dabei von Starroa abi8|^

lieh das Aofeuthalts unterwegs nach Yatby

5'/, Stunden, von da naeh fiHamthia lAark 2 Stan-

den gabrancht. Im ganzen wäre danach Eumaios

— ohne den gewils ui3tigeu, wenn auch kurzen

Aufenthalt in der Stadt — etwa 16 Stuudeu anter»

Wega geweaen. Naeh Homer aber geht «r erat

einige Zeit nach Sonnenaufgang weg nnd kehrt

.'\bends heim (s. Leuka.s-Ithuka S. (j'J).

So aieht die homerische Topographie der luael

ThiakI bei nBehtemer PrOAiog aaa. Aaeh die ein-

zige einstimmig angesetzte Lokalisiemng ist un-

haltbar. I^mg aber beendet sein Kapitel über

Ithaka S. 92 mit den Worten: 'Ich begreife nicht,

waa DSrpfeld an diesem einiaehen und klaren Saeh-

verhalt auszusetceu hat . . . ., warum er geglaubt

hat. diesem wohlgefiigten nnd festen Bau sein

luftiges Gebäude entgegensetzen zu sollen, das

doch auf gaoa nnaieherem Boden nnd mit onsn>

reichenden Mitteln aufgeführt ist'. Mit Verlanb,

das sind sicliöne ^\ orte, die aber nicht« beweisen.

Das Ka2>itel und damit das Buch schliefst mit

den prophetiaohon Worten, dalk man am Sieg der

erkamiten Wahrheit noeh nicht an TecEweifishi

». Januar. WOOSBHBOHRUT FOR KLA88I8GHK THILOLOOIB. 1908. Ho. 4
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branfhe. Diese erkannte Wahrheit ist dii- Autopsie '

dor Dichter der Odjnee. An die AuLopäie der

Diebter gluubt ja ttiefat einmal Lang selber (S. 13.

28; v^'l. üben 8. 96). Wie aber, weuu die Lea-

kastheorie dazu verhelfen wird, Autopsie nicht

blofa für die 'jäugerea Teile' der Odjr»je«, sondern

f&r den Kern des ganien Gediahti zo erweiieu?

Dann wird sie nicht blofs nieht ?erwirrend wir-

ken, sondern im (Jegenteil DDS endlich iu der

grollen Hotuerfrage einen anTerrückbareu Aus-

gangspunkt sohafien. 'ndiUjuoc naptw itatffi' eot-

uituiut Laug im Nachwort S. 113 dem griechischen

Philosopiien als SchhifamoUto f3r sein Buch. Ich

meiue, der Kampf, der der Vater aller Diuge sein

oll, der Torwirt« bringt, mnfiiiBit MidiirMi Waffen

geführt werden, alt n» dem Teifiuier dieaei Baabes

SU Gebote standeii.

Stuttgart Peter Ooessler.

Jao. Werner, Beitrüge zur Kunde der Utcini-
schcu Literatur des Mittelalters aus lland-

sebriftM gesammelt. Zweite, durch einen Anhang
Temdtarte Aasgabe. Aaran 1905, H. R. Saaer*

Uader A Go. 887 8. gr. 8^ brocb. 4

Bücher, wie das vorliegende, sind liicht wenig

dazu geeignet, in das Studium der mittelalterlichen

Bildung und Literatur einzuführen, denn muu er-

holt hier ein genaaes Bild vom Lihalt dw be>

handelten Hnndscliriftt'«, welches ein klares Licht

auf ein Stück mittelalterlicher Bilduug!^gcjchichte

wirft. Die« Bild wetteifert an Genauigkeit mit

der mnsterhaflen vnd vorbildlieben AnalTse der

Berliner lateinisehen Hattdechrifteo darob Tal.

Rose.

E<s bandelt sieb um die Darlegung des Inhalts

OQ i&nf sehweiseriseben Codiees so ZQrich md
Kern, die besonders fBr die Poesie von groisem

Wert sind.

Weitaus die wichtigste Handsohrift ist Turic.

eiT. 58/376 saee. XH—XIIL Wo sie geschrieben

wurde, hat sich nicht genau ermitteln lassen;

jedenfalls aber bat sie eiu Deutscher geschrieben,

welcher in Frankreich studierte und diesen Schatz

vielleieht sebon teilweise als Naebsehrift von Vor-

lesungen mit iu die Heimat brachte, wo dann im

Verlaufe der Zeit das Ganze zu stände kam, indem

nach und nach die mitgebrachten Wachstafeln ab-

gesdirieben wurden. DaJs das Jahrsebnte gedaaert

haben kann, wie Verf. meint, ist bei dem reichen

Inhalt ganz gut möglich. Wir werdeu iu die ver-

Bcbiedenartigsten Materien rersetzt, hauptsächlich

aber wird ein reiehsr Sohats mitteilateinisoher

Poesie tot nns ansfebieitet, s. B. eine Menge von

Gedichten, die Hildobert oder Marbod zugeschrie-

ben werden. Zunächst sei der autike Gebalt au-

gegeben. N. 20 ist Anthol. bit. 688 verfcfint, 98

ist Antbol. 630, 157 Anth. 716 verkürzt, 313 Anth.

lat. 73K in leoninischer Umgestaltung: Riese und

Haehreuä haben die Iis. nicht benutzt, sie ist fOr

716 wichtig, indem, wie Terf. schon bemerkte,

die Überlieferung am meisten dem Vat. Pal. 239

gleicht. Turic. hat allerdings nicht die dort

stehenden Verse 14. 18. '21. 25. 26. 32, während

'Stulte, (|uid est somnas, gelid^ Olli mortis imagoV

allein im Taric. steht nnd dieser auch mit Vat.

Pal. 2;W die Verse 41. 43. 45 4« :illein besitzt

und alle vom Vat. Pal. weggelassenen Verse auch

ausläfst. y. 25 1 sMwn in Tori«, nach 49, hierauf

50 nnd 33 als letiter Vers. Einzige .\bweichnngeu

vom Vat. sind 37 afficiar uml 49 Ne. — 105 nnd

106 sind grammatischen Inhalts; eine ähnliche

Quelle, wie 106 ist, benntcte Alexander de Tille

Dei ibr r. 1620—1840 des Doetriaale. 120 ist

ein kurzes Klorileg uns Horaz, 244 ein solches

(57 Verscj aus Persius, 367 aas Ovid (502 Verse),

hinter dem letzteren stehen lUlirangen s. B.

«Odissea est qnedam fabuht qnam seripsit Aeeius

poeta tractans de l'enelope, quomodo sprevit pro-

cos, qui petebaut eam dum Ulixea esset ad ob>

aidionem Troie' (8. 142). — 341 ist Priseiani

Periegeris 1—949, faieraaf die Verse von 243 an

wiederholt (bi.'( 2G6. das folgende T?lntt ist luis-

geachnitten), also eine merkwürdige Cbereiastim-

ranug mit Turic. 78 s. IX. — 845 ist ein Khyth-

mo« Über Tereni Eon. 349 ff. 276. eine Menge

von Epitaphien mit gelegentüclien Ausfällen auf

Pythngoras (256) und Aristoteles (262). — 232

steht ein Vocabular mit Erklämogen ans Plan*

tos(?), Tbeodnlos, Bemigins. N. 101. 102. 138.

266 sind Gedichte*) philosophischen luhiilt.'^. Von

mittelalterlicher Poesie sind anzuführen: Liebes-

gedicbte 48 f. 65 f. 198—201, Gedichte gegeu die

Frauen 67 f. 70, SpriehwQrter 107. Stfieke an
Odo Magdunensis de virib, herb, (147 Verse) ent»

hält 223 (wichtig wegen des Alters der Hs.). —
Einzelne Bemerkungen: N. 8 ed. Wattenbaeh N. A.

XVII 360. N. 14 ist nieht «u aerlegen, da v.5£.

entspricht r. 27 f. und 7 f. entspricht 29 f.; v. 30

lies 'qnis' für ^qni*. 15. 6 ist Hexameter. 19, 6

lies 'plura' statt 'enno*. 45, 3 erste Hälfte •= Hör.

C. IV 7, 16. 51, 3 viellweht Dnamiiie (oder Unnm
quos) zu ergänzen, 58, 5 f. gebt wahrscheinlich

auf den Koinulu!» zurück. 67. 7 lies David et te

(ef. 8. 29 V. 30): 35 lies 'das' für 'dat'; 22 ist aus

*) Ein Traktat Ober antike Philosophen N. 822.
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Dist. Cat, III 20, 2 genommen. 75, 7 lies 'prope-

rura' statt 'proparore'. HO aud öl siud Lugenii

Tötet. Gann. 37 v. 38 (ed. Yollmer, Aaoi antiq.

XrV 356); Vollmer hat die Hs. nicht benutzt und

es fehlen dort als Lesarten des Tnricencis in

N. 37, 6 reparooa. 7 reqaias domino de more be-

nigne; N. 38, 1 aaagaimm. 2 erepitnm. 3 pnlioes.

5 mortem, ß pvirMcent«8 . . . vuhiera. 9 tacta.

10 Ultima que. — 86, 2 cfr. Her. C. 1 1, 18. 95

stammt aas Angofttia oiv. dei XV 22, cf. Aatliol.

lat. 489, 1^8. 100 nt Lnoaa b. e. Vlll 382.

123, 1 =. Alberti Stad. Troilus II 462 (aus II. lat.

110, cf. nor, Ep. XV, 1). 147 ist Sedul. P.C.

V 206. 246, 1 lies 'oullas eris sine re'. 361, 24

irt wobl 'woflaeret' statt ^eoDplaeraDf zn lewn.

An zweiter Stelle wird der Inhiilt von Taric.

ci?. 101/467 saec. XV wiedergegebeu. Er ist vou

Gallus Kemly iu ät. Gallen geschrieben und enthält

aitronomiMhe Werk«, KaleDda*, madiiiniiohe Bai-

schlägo, Gedichte, Messen, Segen, Spottverse,

Witze u. n. Das Gedicht Conflicttis aniine »-t cor-

poris wird auch hier dem Beruhard vou Ciairvaux

sttgeeehrielMn (IbL 52b, 74 Strophen). Die Epi-

atola presbiteri Johanuia fol. 04 hat hier be^äere

Lesarten ala bei Zarueke Sachs. Gee. Abh. VIII

909.

Die drei weiteren behandelten Has. sind für

die Geschichte der mittelalterlichen Poesie 8chr

wichtig. Rern. 38.S besitzt den Aufaiig von Kber-

hards Graecismus, dio Synonyma und Aei^uivoca

des Geofiroy de Vinaaiif mit dentliehem Saweis
anf den richtigen Autor, das Vocabular des Jeau

de Garlande (?) nnd den Anfang der Synonyma des

Matthien de Vendöme. Bern. 709 saec. XII—XIII
enthalt die Synonyma oder Aeqnivoca des Matthien

de Vendöme, aber ohne den Anhang, und deu

Dictionariua Jean de Garlaude. Bern. 710 b. XII

—XIII hat am Aufaug ein grolses Florileg aus

Horas, Orid nnd Vergil, bieratnf feigen mtttelalter^

liehe Gedichte. Die Verse fol. 62 b 'Qnenam samma
boni' stehen :iucli in I'eiper.s Ausonin» p. 406 I 1

— 6. fol. 6411. die ViU ä. Alexis (?); ist dies die

Quelle Ahr die Vita 8. Alexii, welehe Josephus

Bripius dichtete (ed. Haase, Bresl. 1861? Potthast

p. 1153 kennt das Werk des Bripius nicht. Der

Anfang im Bern, ähnlich wie im Mouac. 4413

e. XIV fei. 91). BeblieAlieli folgen StSeke ans der

Historia IVoiana de» Simon de Aurea Capra und

Auszüge ans dem Mathematicus nnd dem Mega-

cosmus des Bernardns Silvestris sowie aus der

Alexandreis des Gantier de Ch&tnion.

Sehr willkommen sind die vielfachen Nachträge

8. 197, in weleben sieht nur viele Beriehtigangea

104

(Standorte iu Hss., neuere Drucke etc.) erscheinen,

sondern aaoh zwei Gedichte abgedruckt s>mil.

Namlieh das FVBhlingslied, das siemlieh fehlerhaft

in deu Carm. Rur. p. 135 steht, aus SangulL 383

s. XIII und die <.'oufessio Goliae CKstuana intrin-

secus ira vehemeuti ) nach einer Menge vou Wright

oder nen kollattonterten Hes. AasfBhrKehe Indiees

beaohliefsen das Buch, dessen Druck korrekt ist

(p. 52 Z. 10 V. u. lies '646'. p. 85 N. 189, 13 lies

'deus*. p. 139 N. 361, 16 lies 'quippe*. p. 200 ist

in 8. 138 nnd 139 '358*' '858** nnd 'm^* sa

lesen).

Badebeul b. Dresden. M. Manitias.

Friedrieh Holsweifsig. t bungshncli fünloii Unter-
richt im Latt'inisclion. Kursns der Obersekunda
ond Prima. Hannover 1905, Norddeutsche Ver-

lagsanstalt 0. Ooedel. XII, 342 S. geb. 3 Ji.

Mit dem vorliegenden Teile fSr Obenekunda
und Prima hat das Übungsbuch Holzweifsigs,

dessen frülierc Bände mehrfach iu dieser Wochen-

schrift besprochen worden sind, seinen AbsclUufs

erreieht. Ein reiehhaltigea nnd gesehiekt ange-

ordnetes Material wird hier geboten. In der

ersten Abteilung sind in III Stücken Einzelsätzc

zur Einübung der sog. Syntax omata zosammen-

gestellt, dann feigen 151 a. T. reoht umfang-

reiche Stucke zusammenhängenden Inhalts. Eine

zweite Abteilung bietet in III den erwähnten

Stücken genau entsprechenden Abschnitten Bei-

spiele sa einer ansammenfeasenden Belehrung Ober

jene stilistischen Eigeutümlichkeiteu, eine dritte

ein Wörterverzeiclinis uaeh der Reihenfolge der

Stücke. Die Einzelsätze erscheinen recht zweok-

eutspreeh«id; sie lenken die Anfmerksamkett der

Übersetzer immer wieder auf die Sache, auf die

es gerade ankommt, ohne durch zn viel Xeben-

werke za zerstreuen. Es ist nicht darauf abge-

sehen, daTs sie alle nnd der Reihe oaoh tIbeiBetit

werden sollen, aber es soll so den Lehrer Ge-

legenheit geboten werden, gewisse sHlistische Er-

scheinungen, die gerade zur Sprache gekommen
sind, an redit dentltehen Beispielen einsnBbea.

Die zusammenhängenden Stocke serfallen in vier

grüTsere (Jruppen. I (112 — 141) 'Das Wachsen

des römischen Freistaates bis zur Erlangung der

Herrschall aber Mittel- vnd Unteritalien'; II (142

bis 206) 'Der Kampf Roms nut Karthago'; III

(207—211) 'Die Bcschilftigung mit Kunst und

Wissenschaft bei deu Kömem'; IV (212—262)

'Ober die Eotwiekinng der rSmisehen Literatnr*.

Die einzelnen Stücke bilden dabei in sich ein ab-

geschlosaeues Gansei wie sie aach der Mehraahl

34. Januar. WOCHBMSOBRtFT F0B KLASSISCHE PRILOLOQIB. lINM. Nm. 4.
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nach eigene orientierende Überschriften füliren.

Man wird sagen dürfen, dafs diese StQcke iuhalt-

Hch recht geeignet sind, du loteress« des Sohfllera

n erregen mi wMlmdMltoB; bi«r uni 4a, be-

sonderH in dem Abschnitte Sber die Literatur,

wird vielleicht ein wenig zn sehr in Details ein-

gegangen. Auch die Form ist zweekent«preohend

;

M werden bei der Obereetmiig Anforderangen an

den Schüler pesteilt, die man in gnteni Sinne

als mafsvoli bezeichnen kann. Hier und du wäre,

demCharakterder lateinischen Diction entsprechend

,

eine etwas etrafllBre Verbindmig der «otelneu

Satze untereiiiiinder zn wünschen gewesen; auch

dies trifft besonders für den letzten Abschnitt za,

eben weil hier stellenweis zn nele Einzelheiten

andoaBdergereiht risd. 8o wird eine Oberselanng

TOD S. 274, 32—275. 29 wirken, als wenn es sich

um vier Einzelatuckc handelte. Anch ist nicht

etwa die Möglichkeit gegeben, in bekannter Weise

dmeh Aadeiiing dw PeriodeDbildnog einen festeren

Zusammenhang berautellen. Im ganzen aber

wird das Bnch gewifa seinen Zweck erfüllen und

den SchOlem ein förderliches Hilfsmittel sein.

Aowllg« aus Zeltsetarlften.

Berli ner philologltcbeWoebensebrift 50 (16.De-

sember 1905).

S. 1614-1616. W. Mnjer, Aus der iHwten
Zeit Grofsgriei licnlands. Prähistorische T< )i\varen (t;oll),

it>t oder scbwarz poliert and eelebe mit linearer

Malerei), wie de SotMadis fai den Athen. Hitt XXX
S. 113 ff. ans BOotien nnd Pliokis beschreibt on<! wie

sie aack in Thessalien zain Vorschein gekommen sind,

eine Art vormykenischer Keramik, sind anch in Unter-

italien gefunden worden, nämlich in Molfctta, Matera

und Tarenl. Vergl. M. Meyer, Le stazione preiste-

rieb« dl MdÜBltn. Bari, 1904.

Soci^tä pour ie progrf's des ötades philolo-
giqaes et historiques, fondee it Brnxellcs
le 13. Arril 1874. SiUnogvom 12. November 190.5

on den fertrlgen kommt fhr die Leaer di-i

'Wocli.' nur weniges in Betracht, so S. 41 Tourneurs

Ableitung des keltischen ystafoll vom lat. stabnlum
dnrcb Vermittlung einer Vulgärform *stabeUflm, nnd
Monseurs Bemerkung Ober den arischen l'rspnHii.' des

Achtsilbenverses im indiscben, franzüsischuu und ger-

nanisebea (S. 4S).

Bevue de rinstruct ion publique cn liclgiquc
XLVIII (1905), 5.

S. 245-352. A. Willems, Lu AMmmntt
au thMtrv, verficht gegen ein Kapitel der HinUdre
de la Comftlit' von F.. <lu Mn'il liie Tlicsc, dafs die

athenischen Frauen zur Zeit des Aristophaoes nicht

.das Theater besacht««. — 8. 253—860. H. Gr6goire,
Btmdu bgmnOinu von DiM» gibt dne In.

hnlt?nnpabo und vergleicht Diolils Anscimunngen Ober

die byzantinische Kunst mit denen Sirzygowskis ond

MOieti.

Notizie degli scati 7 (1905).

S. 196 f n. F. Garaurrini, Ehreninschrift für

Hadrian, gefunden bei Demta in Umbrion, gesetzt von

L. Tdltts Pradens an« der tribm Ghistmaina; ei« gibt

die Militilrlaufbalin des L. Velius an: L(ucius) Velins

I^ucii) f(iliusi Ciu(stumina) Prud[ens] , [conturioj

leg(ionis) X. Fret(cnsis) ccc p[riii]ceps ca8tro(roa);

, co[b(cortis)l X. pr(aetoriae), , cob(orti8) X. urb(anae),

,
coli(orli9) IUI. vig(ildro), cvo[c(atns)l Aa[g(nsti)] . . .

— S. L'03— 215. Fortsetzung «Ics Berichtes von

A. Sogliano aber die in Pompc))! vom Dezember 1902
bi« Min 1905 gewonnenen Ansgrabnngserg^ine. —
S 21(;-2I8. A. Salinas, Zwei Ehrcninschriften an«

i.ilybucum. Die erste bezieht sich anf den am
31. Augast 161 geborenen Sohu des M. Aurelius, von

dem bisher nar der Beiname Antoninas belunnt mr;
hier wird er bezeichnet als T. Fnivins Anreltns An«

toninus. Die zweite Itisclirift bietet interessante Eiii-

selheiten zur Kenntnis des munizipalen Lebens von

UiyliMun.

lleMiMioii«-Ventel«liiiln ]ilillol. Sehrttten.

Alexander Baumgnrtner, 8. J., Geschiebte

der Weltliteratur. IV. Band: Die lateinische and

grieddseh« Uteretnr der ebristlicben Volker. Dritte

und vierte verbesserte Auflage: BphW. 24 S. 258 f.

Die Darstellung zeugt in allen Teilen von lobens-

wertem Fleifse, gründlicher Sachkenntnis, feinem Ge*

schmacite nnd gemfttvoller Hingabe an den Gegen»
stand. Max Hodtrmamt.

L'lrieli Bernays, Stadien zu Dionysius Peri»

egetes: ßphW. 46 S. 1460 f. Einige lledcnkm

tnfiwrt Wm. WtuAetfftr.

Biblia hehraica, ed. It. KitUi I: Rcr. 34

S. 141 f. Eine gute kritische Ausgabe. A. I,ol»y.

ßlass, Friedrich, Die Rhythmen der asiunischen

und rOffltsclien Kuuitprosa: L(J. 48 S. 1628 1 Deis

VeH. mit diesem Buche flir seine Tlieorie Anlillnger

werben wird, bezweifelt E. S.

Bretschneider, K., Quo ordine edidorit Tacitus

singnias amtaiiim partes: Arth. f. tot. Ijm, HVf, 8
S. 444. Die Vermutung, die Annalen liiltten mit dem
Tode des Nymphidius geschlossen, würde auf 17

ßUchcr Ann. unti 13 BUcber Bist. fUhren, was sich

nicht gerade sehr symmetriteh ansnimrat. Ed. W^lßin.

Bromby, Ob. H., Aldbiad««! a tal« of th« great

Atbenian war: Atknt. 4076 B. 795. Ein int«rsflsaat«r

Boman.
Ren< Cagnat, Goars d'Eirigrapbia Latin«:

BphW. 46 S. 1479 f. Manches ist recht dankens-

wert, anderes hiitte sorgfältiger gearbeitet werden

können. F. IJaup.

Juliuä Candel, De chmsnlis a Sednlio ia «is

ttbris, riui inscribnntor Pascbale Opns adbibitiK

Uf>h\y. 46 S. 14t;5-14C7. Diese Schrift zeugt von

grofsem Fleifse, doch bi^tte auf ihre äufsere Form
etwas mehr Sorgfalt vorwandet werden nllaaea. Jv-

hannm ToUeitkn,
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Cicero, De Oralorc I, par E. Courhaud: Arch.

f. lat. Iax. XIV, 3 S. 445 f. EiilLalt gute sprachliche

nnd sacblicbe Noten. Kd. Wölfftin.

Eogelbert Drornp, Homer: iN^/ii^. 24 S. 553f.

Der dgenariigen Schrift fehlt ein einheftUeber Stand-

pnnkt. IL Kluge.

Euripide, Hippolyte, Eleclre, Oreste, par Henri

WtUi NphR. 24 8. 554.556. Aieb der Kenner
Enripideisclier Diclitunf; wird stels gern n diesen

Arbeiten greifen. Buciterer.

Ferrara, G., Deila voce scutula: Arch. f. lat.

Im, XIT. 3 8. 436. lubaltsaugabe. EiL WÜJfiiau
Frant Franzi ss, Bayern znr ROneneit. Eine

historisch - archäologische Forschung: HplAV. 46

8. 1475*1477. Einen wissenscbafllicben Wert besitzt

dM Bneli nicbt and ist nur Sammlaog von Stoff

mit der grOfslen Vorsicht nnd Khtrftten KritUt zn

gebrauchen. /''. Ilauff.

Gomperz, Theodor, Essays und Erinnerungen:

LC. 48 8. 1636 f. Diese Schrift eröffnet uns einen

tiefen EtnUidr fn das geistige Wesen ihres Antors.

J)rng.

Graesel, Arnim, Führer fUr Bibliotheksbenutzer:

LC 48 8. 1<87. ItaM Bneh Ist allen latereseenten

ehr 211 empfehlen.

Otto Hauser, Vindonissa. Das Standijuarticr

römischer Legionen: LC. 48 S. lG32f. Die Wissen-

schaft wird dem Verf. Ar diese Fubliltation vollen

Dank sollen. A. Sdmüen.
Homers Odys>cc in vcrUürztcr Forin nach

J. U. Vom und Ed. Heiuenbor», 2. Autl.: ZöO. b6,

10 8. 954. Vielfeeb erbeesert. G. VogriuM.

Ernst Koriicniaun, Kaiser Hairian und der

lotzte grofse Historilcer von ßon. Eine qaellcn-

kritische VorariMit: tipkW. 46 8. 1467-1473. K.

bat hier filr einen liistorischrn Kommentar, wie ihn

Momnuen far die Uistoria Augusta verlangt bat,

branehbares Material geliefert, //«rntam iVter.

Korneniann, E, Die neue Liviiis-Epitome aus

üxyrliynchus. Te.\t und Untersuchungen: Jt'cr. 33

8. 125-129. GrOndlicb und geistvoll, aber es fehlt

noch ein Glied in der Verbindnng mit dem Text des

Lirins. P. Lejat/.

Kultur und Gegenwart, ilirc Entwickelung und

ihre Ziele, brsg. von K. JJinneberg. Teil i, Abt. S.

Die grieehisehe nod latelnitebe Literatnr nnd Spradie,

von f- r. Wilamoicitz-Aioellfiidorff., K. Krumharhn;
J. W'urkf'rtKiiifi, Fr. Leo, K. Nordm und F. Skutsch:

DLZ. 45 s! 2777. F. Wendland würdigt ausführlich

die höbe Bedeutung dieses Meisterwerks, das für die

«eitere Entwickelung der Wissenschaft von grßfstem

Einflufs Verden kann und mufs.

Loci Iii rnliqniae coli. Fr. Morm, Vol. 11. Com-
entarlns I: Arth. f. laL Ltn. XIV, 8 8. 444 C Aus-

gezeichnet. Ed. Wölfflin.

Luckenbach, A., Abbildungen zur alten Ge-

•dilehte, 5. Aufl.: ZöG. 56, 10 8. 915 f. Aner-

kennende Anzeige von ./. Oehler.

Arthur Lud wich, Textkritiscbe Untcrsucbungen

über die mythologischen ächolieu zu Homers Ilias III:

ßph W. 46 S. 1457.1460. Diese sorgfältigen Unter-

tnehnngen fllbr«n n dnen hefriedigonden Ergebnis.

[

Mahaff), John Penfland, The Progress of

\ Helleiiisin in Alexandcr's Empire: D/jZ- 46 S. 2872.
(ieistreiche, anreizende Gedanken, nicbt frei von Flach*

ligkeit und Wunderlichkeit, in lesbarer Form. fV.

Karl Meister. Der syntaktische Gebranch des

Genetive in den kretischen Dialektinscbriften: ßphil'. 46
S. 1480 r. Diese grflndllehe and tdiarfeimiige Arbcrilt

wirft für firammatik and Ezegese mancherlei Gewinn
ab. Ii JJdOrück.

Meyers Grofses Konvcrsations I.exikon. Sechst«,

gänzlich nettbearbeitete nnd vermeltrte Auflag«.

Zehnter Band: Nphti. S4 S. 575. Mit diesem Band«
schliefst die erste Hälfte des Werkes «Qrdig ab.

Die Schriften des Heuen Testaments neo
erklärt nnd far die Gegenwart erklärt. Hrsg. tob
Johauhfs Wfifs: UphW. 4C S 14G1-MG3. Wird
im ganzen beifällig besprochen von Eb. ^'etüe.

Tbe New Testament in tbe apostolie fetbers

by :j loramittcp of ihc Oxford socieiy of historical

theology: LC. 48 S. 1611 f. Das Bucii ist ein wert-

voller Beitrag zur Erferachong der nrehristlicben

Literatur. Caspar liene Urfgonj.

Otto, Fr., Anschauungen der Griechen und
Römer Aber Erdbeben nnd Vulkanismus: ZöG. 56, 10
S. 95?>. Lesenswert und zu eniiifehlen. Fr. Lukaa,

Prcllwilz, Waltber, Etymotogiscbes Wörter^
buch der grieebisdien Sprache: LV. 48 8. 1618.
Verf. liat sein Ziel mit Erfolg erreicht.

(t>u intiliaui quae feruuter dcclamatioues XIX
maiores: .<4reA./. Inf. Zmt. XIV, 8 8.446. Wertvoll.

Ed. HH/jßin.

Reinaeh, S., Apollo, histoire generale des arts

plastiques. Jtvr. 63 8. 136 f. Ein Torsflgllebaa Hand-
buch. &

Renner, R., Das Kind. Ein Oleichnismittel bd
Epiktet: DLZ. 46 S. 2861- Referat.

Heinrich Schäfer, Die Mysterien des Osiris in

Abjdos unter KOnig Sesostris III. Uatersaefanngeo

zur Gescbiclite und Altertumskunde Ägygtcns. Hrsg.

von Kurl Seilte: ßpItW. 46 S. 1472-1475. Eine
Fülle von Anregungen steckt in der ganzen Ab*
handiung. Fr. Ii', v. Binaing.

iScberuiunn, M., Der erste punisclie Krieg im
Lichte der Livianischen Tradition: Bcr. 34 S. 14G f.

Gdehrt, aber zu weitgebend. — Dass.: NpUR. 24
8. 559-567. Das Buch kann der wdteren Forschung
wichti^'e Dienste leisten, leigt aber Idder grols«

Mängel. JMUrbaelter.

8cblnmb«rg«r, O., L'öpop4e bytantin« k la fin

du X''8i^cle. III Les Poridiyru|.'enetes, Zoe et Theo-

dora: A'cr. H4 S. 151-157. Interessant und wertvoll.

Cli. JHfhl.

Schmidt, Ad., Beiträge zur livianischen Lexiko.

grapbie. 5. Teil. Die kausalen Präpositionen: Areh.

f. tat. Lex. XIV, 3 S. 43G. DankenswerL Ed. Wölfflm.

Schneller, Ludw., Bis znr Sahara. Welt- und
kirchcngcschiehtlicbc Stroifzttge durch Nordafrika:
I.e. 4.S S. 1()19. Das einpfdilenswcrte Biuli tritt

zwar nicht in streng wisseuschaftlichem Oewaude auf

ond bietet dem Fachmann« nichts wea«Mfiali Nenos,

liest sieb aber angeDebm. V, U.
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Emil ScbQrer, Die siebeotAgige Woche im Ge-

braoehe der christlieheB Kirche Im ereten Jakrfaimdert:

JiphW. -16 S. 1177 f. Diese UotersVBhling sei

bestens ompfolilen. Eb. ^'estU.

Scliuetzc, Ileinoldus, JuTcnali^ allicus: DLZ.
46 S. 2860. Der Verf. will teils beweisen, was

keines Beweises be«Iarr, teils, was ihm niemand als

bewiesen zugestellt:! ^vlIll. L. Friedländer.

Simson, Paul, Geschichte der Schule >a St. Petri

ud Puli in. Dwikig. I. Teü: Die Kirebea- und
Utdudnile 14S6-1817: LC. 48 S. 1685. lobidle-

engabe.

Sophoeles. 1. Oedipus Rex, denuo rec. M.
Blayd€$ \ 2. Oedipos Colonens, doniio rcc. ;t/. lUayde» :

Her. 84 S. 145. Von ftrolsom Fleiis. A. Martin.

Charles Taylor, The Oxyrhjncbus Sayings

of Jesus fouod ia 1903 «Uta Üie Sayings cilied

•Logia* foirad in 1897: NphR. 94 S. 557 f. Ein

willkommener Beitrag /.nr nnniilicrndeii Lösung der

mancherlei Rütscl, die uns diese BruclistQcke auf-

gegeben haben. E^. Nettl«.

Ussani, V., Questiooi PefroniaiK': AV-r. 34

S. 147-149. Nicht tiborzeugemi. E. Tüouuis.

Vergils Gedichte. Erklärt von Th. Ladncip und

C. Sehap». Drittes Bitndctaen. Buch Vll-Xl'l der

Xneis. 9. Anfl. Bearbeitet von hmt DeuHeke:
liphW. 46 S. 1463-1465. Wir hiiberi hier ein durch-

aus brauchbares Buch vor uns, dem eiu besonders

vertToUer Anband beigegeben ist. Johanne* Tolläelin.

Appendix Vergiliiinii, da (t. Ciircio'. Rur. 34
S. 150 f. Sehr reiclihaltig. E. Tiiomcut.

G. Walter, De Lycophrone Homeri imitatore:

iyp/iü. 24 8. 5Ö6 f. Dem Verf. stiouDt nuneist bei

J. Sit$Ur.

Wolff'Beckb, B., Kaiser Titus uLid der jiliiische

Krieg: ZöG. Ö6, 10 8. 914 f. Üie Hypothese der

Geisteskrankiieil des Titus ist oiebt bsgrilodet.

E. Groag.

Zeiuer, t.rust, Das Siikulargedicht des lloraz:

DLZ, 45 8. S784. Beteat.

MlMwllnng«!!.

PusvAImIis Akademie der WiissiBselnllsii.

7. Dezember.

Bitiang der pbilosopbisdi-liifltortsehen Klasse.

Herr Sncliaii legte eine Mitteilung des Prof.

Dr. Friedheb MUller iu Berlin aber Literatur- Broch-

atlleke ans Cbinesiseb^Tnrfcestan vor. In einem frag-

mentarivrli erlmltenen Scbrlftstflck des Musenms fUr

Völkerkunde hat der Verfasser einen Abschnitt des

Pastor Hennae nachgewiesen. Schrift unil Sprache

sind naDicbftiach von der Art» welche Herr Midier

xnerst entrilTert nnd interpretiert hat. Vorgelegt

wurden die mit Unterst ül/curi u' der Al<;i(ien)ie er-

schienenen Scbhfteu: Die Mundart der Mukri-Kurden,
?m Oskar Ihm.

14. DsMmber. Qeiamtsitniag.

Herr Püthey Icplo die Fortsetzung der Dar-

stellung der Jugendgeschichte Hegels vor. Diese

reicht bis zu der Übersiedelung Hegels nach Jena,

mit welcher daaa die Lebrwirksamkeit Hegels und

sein BcliriftsteUerisches Auftreten beginnt Sie be-

handelt besonders die Baadsdirifkeo anf der bissigen

köniKlieben Hihliotiiek, welche der letzten Berner und

der Frankfurter Zeit angehören, üie Akademie h«t

ihrem aoswlrtigen Mitglied, Herrn Eduard PflQger

in Bonn, zu seinem f&a&igjfttarlgSD Doktoijubilftam

eine Adresse Überreicht.

Der Streit um Aliio. — AltröBÜsehe Saug« nnd
Druckpumpe aus Sablon bei Mets — BSmisehes

Bad sn Htfris-les-Bains.

Nunmehr hat Hieli aucli Schuchhardt »u der Ent-

deckung eines liomerhigers zu Oberaden fs. Wocb.

1905 No. 45 S. 1245 f.J gc.lufsert. In einem zu

Hannover gehaltenen Vortrage hielt er daran fest,

lieft die HaltemsiAen Anlagen mit Aliso identfodi

seien. Allerdings sei bei Obcradcn, welches 30 Kilo-

meter östlich von Haltern lippeanfwärts gelegen ist,

ein BAnerlager mit nMreicben römischen Gefäfs-

Scherben entdeckt werden, al»fr nach den bisherigen

Frgebnissen der Grabungen habe man es hier ledig-

lich mit einem einfachen Feldlager, nicht aber mit

einer starken militlriscben Station za tun. So lange

Obendea nicht sn Orofsartigkeit der Anlage Haltern

Qbertreflfo — und dazu sei kaum eine Aussicht vor-

handsB — könne es nicht (flr Aliso in Anspruch

gmMMmnen werdn. überdies wOrde es dann in

hf^chstem Grade unwahrscbcinlirh sein, dafs die

Kömer zwei derartige starke Befestigungen in so

kurzer Kntf<Tnung von einander angelegt haben

sollten. Die Namens&bnlicbkeit der bei Oberaüen ge-

legenen kleinen Ortschaft Else mit Aliso s« «idit

uusscblaggebcnd; der Name 'Klso' komme in West-

falen roebrfiusb als UrUbezcicbooog vor, und hänge

wobl mit Öse« Erle sisammen, einem in den nord-

westdcntschen Sümpfen sehr hilnfigen Baume. Troti-

dcm sei die Entdeckung von Oberaden von hohem

Interesse, denn es bilde als römisches Feldlager einen

Anhaltspunkt für die weitere Verfolgung der Rümer-

zUge von Haltern landeinwärts ('V. Z.*). — Der

•Frankfurter Ztg.' wird über einen eigentümlichen

Fund aus Sablon bei Metz berichtet; in einer Sand-

grube innitten eines spMrBmisehen Friedbofias wsrde

eine unserer Feuerspritze vergleichbare Saug- and

Druckpumpe gefunden. Das !• undstUck ist nicht un-

versehrt; aber die wesentlii hen Bestandteile konnten

in das Metaer Museum gebracht werden. Dafs die

l'umpe der Zeit der Römerlicrrschaft angehört, darf

nicht bezweifelt werden. Denn der verschüttete

Brunnen, anf dessen Sohle zwischen einer Bretter-

versehslang die Pnmpe stand, war ang«iUlt mit

Schutt vom Fai h und der Umfassnagsmancr des

Brunnens; zwischen den Steinen und lerbrochenen

römischen Dachziegeln aber steckten aufser Tier-

kuochen römische Scherben; modernes wurde hin-

gegen nicht gefunden. Über der Pumpe legen an-

gebrannte Mensciieuknocbcn nebst Schuhwerk und

einer Platte mit spätrömischem Ziermnster. lieben ihr

lagen oder standen eine Gesicbtsunie md drei antike

Ilenkelkannen, selir wahrscheinlich aus Zinn Die Pnmpe

besteht aus einem zum Teil abgefaulten Holzkern, in

dem zwei Bleiröhren, die Kolbenröhren, stecken. In dem
' Holzkem ist erbaiten die Forisetsung der KolbenrObren,
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tlarcb welche da§ eiogHogene Wasser im dem
WiMerbehlHer in die Kolbenröhren gelangen konnte;
erhalten sinrl aurli die beiden G.'inpe, welche seillicli

von diesen Holsrühreu in einen iu der Mitte des
Holzkemes ausgehöhlt geweaenen, Jotat greCnitalb
fehlenden Wasserkasten aiifw;1r(!:füliren. Krhalteu
sind ferner die beiden aus IIulz gedrechselten Kolben,
welche, an Kolbenstangen befratigt. mit Hilfe einaa

Hebels auf aod ab iu Bewegsag gaaeUt wardai and
ao abwednetnd daa aaier In die KoIbenrObreo ein-

sogen oder in den WasserkListin im Ilolzblock hin-

eindrückten Erhalleu sind ferner drei Vcntilklappen

aas Blei, von welciien twei» ^nstmals mit Leder oder
sonstigem Stoff umwickelt und gedichtet, den unterstell

Zngang tu den Kulbenröbren verschlossen, während
eine unter dem Zuftufs sam Steigrohr am (fehlenden)

Oberteil dea EloUluateoa angebracht zu denken iat.

Erhalten sind aehlfe&Hdi zwei Pfropfen, mit grofsen-

teils crlialtfiiciii Leder gedichtet und eintT Hleikiappc

bencliwert, welche den Zutritt zum Mittelkasten ver-

stopften and, dnrcb den Wasserdmek waggastofaen,

abwechselnd öffneten. Die Krtiiidiiiiu' dieser Art von

Pampen wird bekanntlici» Ktesibios aus Alexandriii

verdankt, und Ueron nahm einige Verbesserungen
daran vor. Die Römer Bannten eine solclie Ma-
schine sipho {ai(fiap). — In fhinzOsiscben Badeorte
N^ris-lcs Boins. der wegen seiner alkolisdi salinischen

Ibermen bereits im Altertum geschätzt wurde, be-

flndeo aicb sablr^eh« Banreita der utikeii Bade-
anlagen. Vor kurzem nun ist auf einer Wiese der

Frau Villiers ein rümiscbes Bad entdeckt worden,
das mit den seltensten Mannorarten ausgelegt ist.

Es wird darfibar demuäciiat ein ansfllhrlicher Beriebt

Verzeichnis neuer Bücher.

Beruitt, Fr, Lateinisch Caput and *Capam nebst

ihren WorMitpett in FraaiOaladien. Klei, R. Oordes.

SS9 S 8. M 6.

Fritz, K., Sogenannte Verbalellipse bei Quin-

tilian. Tlllriogeo, J. HedMokaner. Vm, 80 8. 8.

J( 2.

He&ly, J., The VaUrian pcrsecution. A study

of the relations bctween churcb aml state in tlw tUrd
contur}-. Constabic. 304 p. 8. Sh. 6.

Herzog, R., Das panholleoiscbe Fest und die

Kultlegcndo von Didyma. Bertin, 6. BeiOMr. 15 8. 8

mit 1 Abbildung. JK ü,50.

Hiracbfeld, 0., Die römia^e Siaatttiitimg und

die Akklamationen in Bannt Beiün, G. atSrnm.

19 S. 8. JC 1.

Holmes, 6., The aga otJiulbdam nnd Thnodorft.

A history of the sizth centnry a. D. 1. O. Ball.

378 p. 8. Net, Sh. 9.

Knorr, 11, Die reraierteB Thra ngitlabt-QtÜb»

von Ciinstritt und Kßn};en Grinnrio. Stuttgart, W. Kohl-

hammer. 49 S. 8 mit 47 Tafeln. Jt 6.

K6hm, J., Alüatmnbehe Foraehmgeo. Lripiig,

0. R. Reislaiid. XV, m S. 8. J( 6.

Ljsias, Beden; Anawahl ffir den Scbulgebraucb

von H. Wbtdä. Bielefeld, Velhag^n nnd KInaing.

Text. XXX, 158 S. 8. Geb. M 1,80; Kommentar.
82 S JC 0,90.

Piatonis opera, ton. IV. Ed. by J. BvnmL
Ciarendon Press. Indian paper, Sh. 8,6.

Raeder, H., Hatoit» philosophische Kntwickelung.

Leipalg, Teabner. IV, 485 8. 8. uV 8; gab. M 10.
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23. Jahisaag. Berlin, 8L Jwwt. im Na. 5.

Dtfixlonnm t»b«llft*, oaUaffit A. Aii4oll«itt (B.
ZiriMrtb) IlH

P. Paetsolt, Adnotationn« eritir«» ml I.nrinnum im-
(iriruis pertinentvs (I*. Schal»») .... IIH

V. Hohueb Ii i»r>l t . Atlo» vurcpfsi liiclitUrlu r Iti-Ccsti-

gongen in Niodensaclmrn VIII. II ki.i ii.m . .

H. Mfiller, De viria Ulnstribuii. l4kU'ini»ciius 1..4rtu;l>ut!la

'
1 HiiMM, Uviu, Oanim für di* Wa«rM Wbuw

AAnflac* Ni

AuKäfft: Uitteilang«n des Kaisarlich Dratoohon Arrhüolojn-
chen Institnt«, Ath«nuvhe Abtoilnug XXX , S. In«
Clnnical Roview XIX. H. — AUipnuain 4077. «ft» -- Ran»
tlioonti (lella U. Acca<l<-niitt <iei Linroi XIV, B/O. — Bollot-
tiaorli tlloloRia ilaiiiirH XU. 5.n ISB

MilleihiHuen: Archiko loeigclie Uosollacli»tt «u HvrUn,

AliNiMiObanMiMi. ! UO

Die Hamn VwhaNr Ton Vngnmmm,
in die Weldn»aai«be

und tMMtigm «IcigwlMitnehriftni werden
Berlin 8W., Zlnmeritr. M. «ii iden n wnUen.

Rezonsioncii und Anzeigen.

Oeflzionam Tabellae qnotquot innotuenint, tarn in

Gmeds orientis quam in totins oceidentis partibas

praeter Alticas in Corpore in:;cri|)tionnm Atticarom

editas collcgit digessit commcntaiio instrnxit et

facultali littcrarum in universitate Parisieusi pro-

posnit ad doctoria gradam promoTendas Augaatos
Andollent Loteciae Parinortiiii. In aedibm A.

Fontemoing. 1904. CKXVIII u. 568 S.

Seitdem Richard Wünsch im Jahre 18!t7 in

seioen Defixiouatu tabellae iu Attica regioue re-

perta« xasamm«! mit nblniehen owieD ntti-

»clien Tafeln mne xusammenlasseade Würdigaug

nur] SanimliiiifT von typischen Beiapielcu der Ins

diihin bekaouteu Flacbtafelu iu der Praefatio

gab, bat das Intereane «n diaaeD mwkwftrdigen,

iufterHoh so uuscheinbareu Urknodeu nicht nach-

gelassen und ist öfters durch neue Knude wieder

belebt worden. Es war daher eiu zeitgemäl^er

Gedanke AndolleDts, der sohon ror WQnsch einen

solchen Plan gcfalat hatte, dnrcli eine neue voU-

stfindige Sanitnlung der Flucli tafeln das erste

Corpus Tou Wünsch zu ergäuzeu.

Ot>gl«eb Andollent die 188 Nommern der atti-

schen Sammlung von Wünsch uusgeschlcsscu hat,

weist sein Corpus doch die stattliche Zahl von

305 iS'nmmeru auf, von denen No. 4.i> wieder

14 TIfbleben xnaftM und No. 80 gar 436 Täfel-

eheo. Es sind dies jene winngen Bleitäfelchen,

die im Peiraieus und iu Sfcyra msammeD gaiandea

I

sind nnd lediglieb Namen enthalten. Audolleiit

zuerst hat sie fiir Plnehtafehi erklärt, ohne doch

einen Beweis dafür erbracht zu haben. Jedenfalls

wflrde ein Grab, das in einer Urne die Namen
von annähernd 495) (soviel rechnet Audollent S. 109

heraus) Feinden des Verstorbenen einschlofs, die

alle verflucht werden, ein völliges Unikum sein.

Abgeseben aber Ton diesen beidm nnsieberen

Numiueru, au deren Stelle man lieber einige

von Anilolleut vielleicht absichtlich au^sgeschlossene

Stücke wie CLL. VI 2090 oder Ath. iVlitt. Vi 272

(vgl. österr. Jabreehefte 1905, 143) oder daa

Fluch-Ostrakon aus Oberägypten im Archiv ftir

l^apyriisforseluiug II (1903) 173 sähe, bietet

die neue Summlaug im Verein mit der eiudrin-

genden Praefatio (S. XVÜ-CXXVITI) dem Leaer

die bequeme Gelegenheit, eiuen Blick iu die so

verschiedeuartigeu Kultur- und Lebeusverhültnisse

zu tun, aus denen heraus die Tafeln eutstanden

nnd.

Die Flnchtafelu stellen in ihrer Mehrsabl

Originalbriefe der ärmeren Bevölkerung des grie-

chisch-römischen Altertams dar, die oft iu ihren

Briefkästen, d. b. bMemen Röhren, die i& «in

Grab hinabfiibreu. uns erhalten geblieben sind.

Sie berichten in nuterlmltender Weise von den

Leiden und Freudeu dieser ürmereu Bevölkerung,

wie sie unheilbaren Uebeeknmmer den Göttern

der Unterwelt anvertraut oder mit dem Riehter-

sprueh der irdischen Riehter nie auiriedefl ist, oder
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wie endlicli das von wilder Spiel- und Sportleideu-

aehaft bewegte lierz alle seine Keonbahugelieiiu-

nim und WOnsehe avspUndsit.

Dafs aber die Anweadoog der FlaohtefalB, um
dem politischen Feinde oder dem Gegner vor

üericht zu schaden, durchaus uicht ausscblierslich

von der luedefen BeTSlkerang gehandhsbt, son-

dern in dem Athen des Demostbenes auch von

politiscliea Führern nnd gesellschaftlich hoch-

stebendeu Miiuueru uicht verschmäht wurde, das

ist erst ein wiohtigee Resaltat der bedentsameD

Abhandlung von Adolf Wilhelm, Cber die

Zeit einiger attischer Fluchtafchi (Osterr. .lalires-

hefte I9Ü4, 105 ff.), die fSr die Datierung der atti-

sehen Tafelo mmmebr mafigebeDd ist.

Trotz des reichen Inhalts kann Audollenta

Siimmlung schon jetzt nicht mehr als vollständig

be/eicbuet werden. Vgl. die iuzM'ischeu erschienene

wiebe Beepreohmig des Baehes von R. WBaseh,

Berlin, phil. Wochenschrift l!)05 Sp. 1071 ff. Die

von Aud. unter No. 17 erwälmteu Tafeln von Teil

Sandahauua sind schon 1902 von Wünsch her-

ansgegeben in den Eseaiations in IVdestiM 1898
— 11)00 bj Fr. .1. BHs8 and R. A. Stewart Macalister

Cbap. IX S. 15Ö— 187. Das Merkwardigste an

diesen etwa swanisig Flncbioscbriften, aus denen

Raf. nur di« originelleii Verwinsebnngen

22. (ttj 7TOV atröf] ylitat aX[Xiiv und

34, 16 älalot atf üivot . . [xai lov] inäf tl\f\»

\afUHi(iu\ notiert, ist, dafs sie uicht auf Blei, son-

dmrn anf KalkttMopUitteii gesebriaben sind, wosn
Wünsch in seinen Erttntsmngtn die wenigen

sonstigen Belege gibt.

Unter No. 40 erwähnt AudoUcut eine luscbrift

ex insnia qoadam maris Äegaei, die Homolle 1899

in der .\cademie des Inscriptious et Beiles- Lettres

vorgelegt bat. £r kounte aber wühl infolge des

verspüteton Eraeheineiis der Zeitschrift nicht mehr

anfaebmen die (mit d«r arwäbnten identisehen?)

beiden Fluchtafeln von Amorgos, die Th. Ho-

moUe am 20. Febr. 1901 im Institut de correspou-

donee bell^niqne vorgelegt bat und im Bulletin de

oonrespondanoe helMniqne XXV (1901) 412—456
mit reichen Erläuterungen heruu<igal). ist

erstens die sprachlich und suchlich ungewöhnlich

interessante Klage eines nngeuonnten Aniorginers

ans vorebristlieher Zeit gegen den Epapbtodeitoe,

der iliir. ihirrh si-inc [Betrüger- niid Zrinherkänste

seine Sklaven abspeustig gemacht hat und mit

iboen anob eine nutdttni, tpa, iftov juf ^llonof,

igu» a^fdr immtka uMv. Es ist sebr an bo>

dauern, dnls die originellen Formeln dieser Tafel

nun in Andolleuts Indices fehlen. Das zweite

j
Stück ist ein merkwürdiger Eiorcisrans gegen

eine böse Geschwulst, dessen Text stark durch-

drungen ist Ton ebristlieben Einflössen. Aneb anf

De los ist tieuerdiugs eine FInchtafel gefunden

nach Bullet, de eorr. hell. 2!1 [ldO'>\ 40: Delos.

Ilafeostrafse 'lerne de plomb oii sout decoupees

les figores de deux gnerriers oa gladtalears eom-

battants — ^(vx[to;]\

Endlich hat kürzlich in den Meliingcs d'archeo-

logie et d histoire XXV (1905) S. aä Üreuior eineu

weiteren Naebtrag gegeben, indem er swei neue

Flucht-afeln ans Sonsae reröffeutlichte. Die erste

Tafel, gericlitet gegen den Kutscher Archelaos,

wird mit emem tür die Paläographie des zweiten

Jahrbnnderts n. Cbr. wiebtt^ EÜnimile gegeben,

wie sie leider bei Audollent gänzlich fehlen. Der

ganze Text ist wie oft auf den Sethiauischcu Tafeln

gesciiriebeu iu der Zeichnung des Archeluo».

Aneb so den attisehen Tafeln ersehien bereits

wieder ein kleiner Nachtrag von J. H. W. Strvd

'Efptin. dQXfKfXoytXi^ 1903, .'i7. über dessen Al)-

schrifteu aber zu vergleichen ist A. Wilhelm iu den

östenreieb. Jahresb. 1905. 131.

Wenn in der Sammlung von Wünsch die atti-

schen Tafeln die Hanptsache sind, so ist Audoileut

durch seine Arbeiten über das römische Afrika,

nnter denen in erster Linie sein Werk Gkrthage

romainc 146 avant Jesus-Christ — t5!)8 apres J.-Chr.

I'aris 1901 zu nennen ist, mehr auf die römischen

nnd späten Fluchtafelu geführt worden und kann

on ibnen eine ganse Reibe noedierter Texte be«

sonders von ("arthago (215. 217—26. 229—31.
234- tl. 238. 243—5. 247—9. 251—4. 256-62)

und Uadrumetum (264—5. 267—9. 272-5. 288

—298) mitteilen, wie er aneb %wta nene Tafeln

aus Apheca iu Syrien (jetzt in Paris) gibt und

die Tafel von Alexandreia (No. 3M) in Pari-s neu-

varglicheu hat. Auch die Lesung bereits be-

kannte Tsfeln bat er nieht nnwesentlioh gefiMart

(vgl. z. B. No. 250. 25f)), sich aar! uichrfiich des

sachkundigsten Beirats von K. W üusch erfreut.

Dagegen bedeutet seine Ausgabe der attischen

Tsfeln niebt immer einen Pertsebritt.

Das Abschreiben der Bleitaft'ln nn'l il lh Drucken

derselben bietet eigenartige Schwierigkeiten, die

besonders bei einem Nendrnck der Texte hervor-

treten. Mitunter sind Bnebstaben in dem vieUaeb

verbogenen Blei nur noch an dem matten Glau/

ihrer Striche zu erkenneu, so data mau sie in der

Abschrift nur auzudenten wagt, wenn aneb das

Wort selbet kanm zweifelhaft bleibt. Der nächste

Herausgeber, der die Tafel nicht selbst iu den

1 Uaudeu gehabt hat, ist duuu leicht geueigt,
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weuiger m d«r Absobrift fBr sicher zu halteti, ab
(He erste Lesung tatsächlich er^^ab. Dies ist der

Fall bei eiuigeu attischea Tafeln, die lief, iu Alben

im Nationalmaseom ubsohrieb. So Def. teb. ad.

Audolleot u. 46, 1. "2 steht auf iler Tafel tHtsüch-

licli 'Adaiat; in beiikm Zfücn ihi/wisclifni ;;os<"hrie-

beo. — 47 setzt Aud. eine ganze lieibe von Bucb-

ataban in eekiga Klanimero, die Ref. auf der Tafal

galaian bat. Richtig ist mir Z. 4 oeiue Yerbesse-

rnng n^paS[«]c, dagegen i«t Z. h die [nterpnuktion

hinter Tic 2u tilgen und in Z. 8 steht in xtlqai

dentUeh eio halbes X aaf der Tafel. — 49, 19 ist

dia LesoDg [täc] ih>nnoiuio[i\. ilio Wiinscli imcli

Tneinor Abschrift gab. uiciit sicher, da in dem

Loch der Tafel vor dynnotüot kaum Piatz für

drei Baehstaben iefc, aneb daa Aktiv anstatt ii>^<-

noiJtytai nicht nobedeuklich i^t. In derselben

Zeile ist dimtrj(iii)tfX in mciuoin Mnjuskeldruck

lediglich ein Druckfehler für diattfier. — 50| 9

schreibt Aud. 'oififMt Z. mihi <r non feit in plombo',

dies ist ein tnlsüchlicber, M'enn auch unwesent-

licher Irrtum, da Ref. iu deu (iütt. gel. Nacliricht.

18di^, 1 14 gedruckt hat [ojiüfia. Wenn Aud. ferner

so Z. b bemerkt: *Cnm non sit dnobns filiomm

numinibua spatiom iu boe versu, am t iriliu-^ Z et

\V.. xff» 'AnoXktaytu! r) sn|trii liueaiu l(H';k\r. so

hatte denselben Vorschlag ^cbou Wünsch Ubeiu.

Mas. LV 65 gemacht lo der Bemerkung so Z. 4

if&ivovaa, 'geht hervor, dulii mau sich die Schwind-

sucht . . .', niufs /II Anfaug ' Ait.s' eingefiigt wer-

den. — Vor bt erweckt die Urti^iigabc Oppidum

Menidbi falsche VorstelluDgen tob der GrSfse des

lieljlichen Dürfdicns, Menidhi. — 52, 16 ist iu der

\Viedi.'rgiibo dt^r l herliefening (S. 88) iu Minuskelu

daa o von iia^ auagefalleu. — 61, Ü steht auf der

Tafel tatsaehlich Bti\9\fiim¥. — 73, 8 ist m der

Schreibung HE^^, die Audollent, via es scheint,

heanstandi't, 7.n vergleichen K. Schwyzcr. Nene

Jahrbücher f. Philol. lUÜO .'4» and A. W ilhelm,

Osterr. Jahresb. 1905, 120.

Au weiteren Yerbesserangea der atti»cbeu

Tafeln sind noch zu notieren: (>0. 9. wo flolt'oxfo^

vollständig auf der Tafel steht nach A. Wilhelm,

Osterr. Jabresh. 1904, 12<K — 6H, 5, wo
A. Wilhelm ebenda vorschlägt: tvi; fTvy()lit[of t]

ög finä
\
— ffi \qäio. — GÖ, 1 , wo 'EXfvriy auf

der Tafel steht nach J. U. W. titryd 'Etfi^*- ^U-
1903, 59.

An Kleinigkeiten sei erwähnt, dafs zu No. I

— 13 die Citatc vou Dittenbergers Sjlloge und

Michels liecueil fehlen (1 = Michel laJb, 2 — Ditt.

8yll.> 81S, S -t Diti 87U.* 814. 18« Michel 1337).

Besondere Erwihnong ferdiaoen die reichen

[.ASSISCHE PHILULOQIB. 1906. Nc 6. US

lodiees, in denen z. B. die Nameu tod nicht we-

nif^^i^r als cu. autifveu Pferden bequem zu über-

sehen sind. Eine besondere nützliche Arbeit .stellt

Indes VII dar: Ephesia Orammata eam ])apyriH

inaxiine collata.

Hie gewaltige und dankenswerte Arbeit Audol-

leuU aber im einaelnen voll zu würdigen wird nur

der im stände sein, der die oft sehr schwierigen

Texte mit seinen kritischen Erläuterungen durch-

arbeitet oder gelegentlich eine Blaitafel am Ori-

ginal vergleicht.

Hambarg. BiWi Ziabaith.

F. Paetselt, Adnotaticnes criticae ad Lucianum
imiirimis ]iprtiiicntes. Wissenschaft 1. Beilage

/.Ulli Jahrestiericlit des kunigl. Laisengymoasiums zu

Berlin. Ostern 1905. 86 S. Drnck von W. Per-

mctter.

Während U. Sorot iu seineu 'Viudiciae Lucia-

neae' (Progr. d. StadtgvmuaiinmB Halle a./S. 1896)

in konservativem Siune die Lesarten namen^ch
der alten Görlitzer Handschrift zu verteidigen und

durch scbarfsinuige luterpretatiou, bczw. Auderuug

der Interpunktion das QberUefbrten Textes eine

kleine Anzahl nmstrittener Lncianstellcu 7.u er-

klären bestrebt war, suchte Weidner in seinen

'Miscellauea critica' (i'rogr. d. (iymnasiuuis zu

Dortmnnd Ost. 1897 n. 1898) teils aus den Resten

haudscbriftl. l'berlieferung im Gorliceusis ( A), im

Vindoboiieiisis (H) und Parisiniis (<') die Lesart

des verloroueu Archetypus zu erschliclsen, teils

dnrch besonnene Konjektnralkritik die Bmendntion

des Luciautextes zu fordern. Einen anderen Weg
halte kurz vorher (). Spiith (.Vnuleeta eritiei ad

Luciauam, Progr. d. Urofsherz. Gymu. zu Bruchsal,

Ost 1896) eingeschlagen, indem er tnniehst

36 Laciaostellen als durch Interpolation rerdorben

auffafste und demgemäfs zu berichtigen suchte,

sodauu aber auch durch geschickte Umstellong

oder Ergänzung einige Verlwssernngen Ton übar*

zeugender Wahrheit beibrachte. Eiin ii'i iiohe

Tendenz, /.eigen die vorliegenden *Adaotatioaes

criticae' vou E. Paetzolt.

Zwar hat dar Verf. dieser Berliner Programm-

abbandlnng sich keineswegs auf Luoiau beschränkt,

sondern auch einzelne Stellen aus .\ristoteIes,

Enripides, Galenus, Plato, Pluiarch und

Xeoophon nnd von rSmisohen Antoren besoodeis

den Tacitns in den Kreis seiner Betrachtnngen

gezogen (vgl. Index P. Hfi). alier deu Ausgangs-

punkt dafür bat ihm Luciau geboten, aus desseu

Schriftea, einschL einiger notorisch nnechten, nicht

weniger als 46 Stellen knn behandelt sind.
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Die erste Gruppe nmfaTst diejenigen, wo
durch Ausfall eines einzelnen Bnclistabeiis oder

eines für das siongemälse Yerstüudais notwendigen

Worte* eine Taderbins «ntetandM tehmot So
1e>en wir im His aOMM. 0;. 4 in dw Vulgata: 'T<

ovy, dt EQft^, doxeT; nQOtl^riifv etvToTg icyoQÜv

dtxüy ^ &iXf$s tle vdtna naqayjrikovfitt ', worauf

Mereorins erwidert: *Oi fUv «Sv, äil' t,dt} hqq-

9£(itv\ Schon Cobet (Yar. lect. p. 91) schlug

statt iler liuHkative nQ0tl3f(ifv (was Fritscho in

nfioxi&ivat ainäuderte) und naQayj^fhfVfuy die

dabitativen Konjonktive nQodüitfy mtä na^tt^ei-

itafttv ror, die tob den iiritteren Kritikern zumeist

aufgeuotninen wurden, aber vermifst wird ein deut-

licher Gegensatz zu der Zeitbestimmung eis fiiata;

nm diesen ni gewinnen, lehiebt Ptetiolt vor ttittts

das Adverb attUa ein, das wegeu der Ähnlichkeit

der Luntformen leicht ausfallcu konnte, und erhält

HO folgenden durchaus angemessenen Sinu der

Worte des Zens: 'Utram etntiiB eii inetitnamni

indiciornm ntmdinis an Tie in noram annnm edi*

eamus?'

Besonders bftofig begegnen solche Auslassungen

bei den Icnnen Formen des Artikels nnd der

persönlichen Pronomina, so Conv. c. 13: 'an«;'«,

rffjnl, yvyatxfToy A/^fic x«i ftaXSaxöy tu in) '^qv-

yov *ttäiitaOat\ wu in den Handschriften der

Artikel feblt, oder iai Anaeh. e. 24; dort rShmt

Sokrates den Nutzen der gymnastischen Übungen

in den Worten: ^SfjXoy yäg Sri xal noXffiio} ßi'd(j«

ü totoi tof avfinlttxeis xaiaf^iiftn tt ^ätioy vno-

mtUau^i daft hier naeh 9Sntw der ObjektsaUni»

satir airoy aosgefallen sein kann, ist mindestens

sehr wahrsclieiiilich. Abniioh Üifsit sieh Dial. mar.

XIV G. 4, wo die Nereide Ipbianassa das Los der

Andromeda beklagt, die sdbst nichts gegen die

Nemden verschuldet habe, indem sie liinzufügt:

Ti i. ^i^ir^o ifuyalavyi^tXto xai »'§fot' x(t).).H»v

tiyat' nach dem Komparativ mit leichter Änderung

der Genetir ^fuh^ eiaseibieben.

Eine zweite Klasse von Verderbnissen
sucht P. dnrcli die Annahme späterer Inter-

polation zu heilen; besonders evident scheint mir

die* an swei von P. behandelten Stellen der Fall

SQ **iD, nämlich Dial. mort. XXVII c. 3, wo die

Ermordung des Arsaces in den Worten liericlitet

wird: 't'nooia; 6i 6 &Q^^ i^ niXiti itiy imodvq

ima^tuu «eS 'A^aAmo» tiv mniift schon Sommer-
brodt hat hier das dem vnoatds völlig synonyme

tTrodvc als Biunstöreiid eingeklammert; ferner Hial.

mer. IX, C 2; hier wird von dem aus dem Kriege

h«mkdir*ndeo Ptolenos erwhit: *ti ^ r^q

fteftetf^yov nalloi'g nfÖlfiyovi'; duls die beiden

letzten Worte ein Gloasem sind, wird kanm jemand

bestreiten.

Gröfsere ZnrBekhaltaog ist n. E. geboten an

einigen anderen Stellen, an denen P. 'amptiora

arfditainenfci' statnieren zu mQssen glaubt, soHernu»t.

G. 40 n. Phal. I e. 12; mag man hier Zweifel hegen

— rtelee bleibt anf diesem Gebiete dem snbjeko

tiven Empfinden fiberlassen —^ nicht folgen kann

ich ihm in Bezug auf Toxar. c. 27. Dort wird

berichtet, Demetrius aus Sunium sei nach Agyptou

gereist, um die PTramidea nnd die Memnonssäale

kenneu zu lernen: ^Ji^i^fios hvjgnt «l( ffy At-
yvTTtoy urtoth^fiiZy xaj(( iwv nvqaiiidiav xai

lov J\Jtftyoyog- f^xove yäq tavtai vtpqijdi oi<Oas f*^

naQdxtff^tn omdy, tip di Mi^vwu fleäv nfA^
dvutiHoyfti t6v {ubov* to6ui» intdijft^ai; ttifit]-

TQtof, i"^»' ^w»' nvQafitdbay, uxQoäfffOiC ror

Alinyoyof, dyantnkevxtt xaui ziy MflXoy etc.

Ich verkenne nieht, dalk in den Worten Mar; ftiv

bis Mffivoyoi ein gewisser Pleonasmus liegt und
dafa dieselben an sich entbohrlich sind; aber erstens

wird die Wiederholung de« Gedankens durch den

Zwisehensatc *^imnw ya^' ete. wesentKeh gemildert,

sodann aber gewinnt der Sinn au Klarheit durch

die verdeutliclieiule Apposition; endlich ist nucli

eine derartige immerbiu nicht störende Wortfulle

der Ineianisehen Diktion nieht fremd, wie sehen

Fritzsche in den adnotationes, Schwidop u. a. ältere

Luciunforsjchcr gelegentlich hervorgehoben haben.*)

Von anderen Verbesserungen, die durch nahe-

liegende Kottjektar gefanden sind, lenchten am
meisten ein: Dial. mort. XXII e. 3, wo P. die

Worte lies t'ynikers an Charou: 'ttnayi aviftg

ii tOy ßioy' richtig ändert in ayafi fu etc. 'Sor-

sum edncas, non redneas*, nnd Pise. e. 20; hier

setzt P. nach den Worten: 'fttaalaZtiy tt/u xai

ftiaoyötj^ xai ftnjotfifvdf^g xai fnaoioifo; xrd fitatTi

nüy 10 lotovtiöätq eidoi xuiy fint{tüty ih !}qümiay'

in dem folgenden Gegensatz ^(ftXaXrittiii tt yäq xai

if$ii6xaloe JHrl ^tianlttSxoi xai vaa tw (ftXtXai^at

ffvyyfy^* ein 'xai Sffa tm ift).fTr tau nvyyurf,

weil das entsprechende aktive Verbum fnatti mit dem
passiren Infinitiv ^$iäta&tu nieht Tereinhar scheial

Zum Schlufs sei noch eine Stelle ans Horas
Oden I c 32 erwähnt. An den Worten des

Dichters:

'grata iestndo loris, o lahorum

dnlee leaimen mihi eomqne, salre

lite Tooanti*

*) Xfi. auch: du Mesuil, <le l.uciani gramuiatica,

Stolp 18«7.
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haben fast alle Heraiiaj^febor AustoJs genommeu
seit Beotlej; wäbreDd aber Kiefsling Lacbmanu»

Mh von L. Hfiller gebfliigto Konjektur medicttm-

qne iu deu Text setzt, schlägt P. treffend 'nitidnm-

que' Tor, eiu bei Horaz häufiges und für die Ljra

hSebat angemesseaea Beiwort.
^

Jeden&üli seagm tftmtliclie EmeodationiTor-

Mhlige vou besonnener Überlegung, auch wenn

man ihnen nicht überall zastiniinen kann, nnd sind

geeiguet, zum äelbataudigen Naubdeukeo anzuregeu

nn^ Wege m weisen, die weiter verfolgt tu werden

Terdieaen; darin liegt da* Hnnptverdienet dieeer

'aduotationen oriticae*.

Dessau. Fanl Schnlze.

Owl Sebnelihnrdt, Atlas vorgeschichtlicher Be-
feslignngen inNlederiacheen. T11I.B. lOfarb.

Pläne, gr. 4°. Hannover 1905. Hobn's BncUHUid-
luig. 3 Jt.

Das von dem Direktw des Keshmunseoms,
Dr. C. Schach liardt im Auftrage des Historischeu

Vereins für Niedersacbsen mit Uuterstütznug des

haonoverscbeu Proviuziallaadtages bearbeitete

Till. Hflift des Atlasses vorgesehiehtiieher Be-

ÜMt^ngen in Niedersacbseu zeigt auf acht

Blättern die Bargen zwisebeu mittlerer Weser und

£ibe, besoaders diese Art von Denkmalen im Regie-

nngsbesirk Lüneburg und iwar inniebst, Blatt

LVIII doB Heftes, die Wallanlage auf dem Berge

bei Nammen (Roten-Brink) 'S km östlich der Porta-

Westfalika, welche 1897 durch Dr. Braun,

Hansborge, festgestellt wnrde. Der Seblolsbeig

Qod die Römerinsel bei Holtmp, 6 km sBdwest-

lich der Porta Wcstfalika, von denen der erstere

als fränkische Warte, die letztere als 'Turm-

kfiger beseiohuet ist, folgen anf Blatt UX.
Blatt UX zeigt aufserdem das Hünenschlola auf

dem Heisterberge bei Beckedorf, Station Lind-

horst. Die Wirkesburg bei Feggeadorf und die

Spermng des sfidliehen Anfangs snr HeiatariMurg

a. d. Deister werden dnrcb Blatt LX verdentliobt.

Blatt LXI fuhrt uns zn der Alten Schanze bei

Oyle, 5 km weatl. Mieuburg, uud zu der Bruus-

bmg bei Heeoisen, 8 km nordSetlieb Nienborg, in

der Schuchhardt eine karolingische curtis erkenut.

Blatt IAH hat die wahrscheinlich altmchaische

Baig bei Borg (Walsrode), die Burg bei Burg

(Gelle) nnd die Sastenbo^ bei Gifhorn wieder^

gegebeu. Der Hünenkamp bei Wunderbüttel,

die Dammburg bei Wentorf uud die Dammburg
bei EUde fiodea wir auf Blatt LXllI, die Schanze

in der Bmntesende und die Ertheneburg bei

Artlenbnrg a. d. Elbe auf Blatt LXIY, während

nas Blatt LXV mit den beiden von Bernward

von Hildesheim um das Jahr IfiOü erbauten

Burgea bei Wahreoholz und Muudburg am Eiu-

flaA der Oker in die Aller bekannt maebt. Die

ZeichnuDgen — ausgenomaMn Blatt LVIII — in

achtmaliger Vergröfsemng nach den Melstisch-

blättero gezeichnet, geben sowohl die Höhen-

kurven als anoh Qoersehaitte. Da der fttr das

Heft IX nur angekündigte Text bis heute noch

nicht vorliegt, weifs ich nicht, ob die durchaus

nicht auwalirscbeinlicherscheinenden Bestimmungen

Sohoehbardts dnreh ardiSologisebe Fmde: Oe>

fafso. MSnssa, Gräber bestätigt werden. Offenbar

dürfen wir anch wohl erwarten, daft Schuch-

hardt bemüht war, das etwaige Verhältnis

an beadmibeo, in dem die fiefostigungsanlageD

sn den alten politischen und kirehlicben Orensen

sowie zu den Grenzwehren zwischen mitUenr

Weser und Elbe stehen, ob uud welche Oef&fte

oder GeflUMiwbein in, anf nnd unter diesen

Grenzwehren vorkommen.

Bonn a. Rh. Geastantin Koenen.

Hans MttUer, Do viris illastribns. liatesnisekes
Lesebuch nach Nepos, Llvlns, Gnrttns fdr

die Quarta höherer Lehranstalten. 6., ver-

heuerte Auflage, 1905. Hannover-Berlin, Carl

Heyer (Oitstav Prior). XII, 157 8. gr. S". broeeb.

1,20 Ji, geb. 1,50 JK.

Es ist erfreulich, dafs dieses praktische und

für Schüler wie Lehrer angenehme Buch eine ge-

wisse VerbrmtQDg gewonnen hat DaA der Text

des Nepos selbst keine geeignete LektQre für

Quartauer ist, dürfte allgemein zuf;e<»eben werden

;

der Periodenbau, die Abweichungen vom besten

Sprachgebraneb, die dem kleinen SehOler den

Kesipekt vor deu ganzen Uut«rriobtäbetriebe

rauben können, die sachlichen Irrtümer des Ver-

fassers, alles das kommt snaammen, dieses Urteil

10 reebtfertigen. Andererseits ist der Sldf gerade

fSr die Altenstofb der Qoarta äufserst anziehend

;

da war es denn eine verdienstliche Arbeit, das

Gute und Braachbare für den Uoterricht nutzbar

sn maoben nnd dvrob mne frde ümgeetaltnng

eine Lektüre her/ustellen, die dem Schüler nicht

mehr zumutet, als er leinten kann, ihn aber doch

in zusammeuhäugender Weise mit deu grolsen

PersSnIichkeiteu des Altertnms bekannt maohi
Dafs auch Liviua und Cnrtins hinzagezogen sind,

wird mau nur billigen. ~ Die neue Auflage nnter-

icheidet sich vou der voraugehendeu durch

einsehe Andemogen im Texte nnd dadnreb, dafs

in der Pbrasensammlung (die einen wertvollen

Bestandteil des Baches bildet) nnd dem Wörter^
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verzeicbuU L>euuH und Uenitiv der Siibstautive

aud die GraDdfimneti der Verba augegeben lind.

Auszüge »litt ^teiUchrirteii.

Uitteiluiigeii dei Deutseben Arebflolofristclien

InstitntB. Atheu'uchf AbtrilHug. XXX, 3.

8. 157—172. G. KnwfiiMi, Btticl-t ül.er «Ion

yrtederaiiM'aii zwcitir Saiilcn iles lliraioiis in (Hyinpia.

Auf Kosten eines Bremer Kunst lieuiules wiinlen ilie>e

beiden Sftnien auijgericlitct, um vou dem alten Bild

des Tempels wenigstei» ein kleines Siflrk wieder-

zitgcwiinicn ; >if waren fast vnllst.irjüi! eilialleii, nur

eiuige Flicksliu kc mufsten i r.i'^'Plilyt wenien. — S. 173

—182. Rud. Herzog teilt ein A«ylieilckret aus «leiii

Asklepieioii von Kos mit, einen Itrief <ies Köni^b

Zia&las von Bitbjnien an die Koer, der <Iir (ccvXia

lies Heiliglumes f;arantiert (260- inO v. Clir ). Wir
leinen aas ibio die SlcUuiig keuueii, die die den

HelleDlsintis erMrebenden Barbarenkitnlge in der griechi-

üCl'Cn Welt einnalnneii. S. lS-2 lOs. ./.0iX,oi,
Tö iy ^Eitvatn yiaxQuiiidiof üruy/.vi(ov, Ijespricht

Ht'bcrdeys und Svoronu^^ Untersuchungen des I^kra-

teides-Rtfliefs in Eleusis iI Jli. v. Chr.). W r in iler

Weibitificliiift genannte Eißovlti-c uu<l der IlkoviMV

der Heliefbeisclirift siud identiseli. l»er Steinmetz,

der die Beiscbrift eiutoeifseite, nannte den Gott

nhovtta» nnd Uberliefs ea dem Lakniteide«, unter

welcbem Beiiuunen er «Icn Cmt vi reliren woilie. —
S. 1!>9— 1?0(J. (ieorg W eicker, riiiionidas, publiziert

eiiH ii< (le Abbildung der korintliisclien Troilos-Vase

des Tinioiiidas sowie eine in «lem&elben Kreise ent-

Gtomlone Flasche im Ilouuer Akad. Kunstmuseum.

S. 207— -ir-'. Deis, Hahne auf tMubstelen. Auf

einer »us Erelria slamniendeu Lekj'tbos iu Athen ist

ein Hohn anf eiitem Grmbnal danMelellt, wie auf

einer aiiald;.! :j Li kytlms im Urit. Mii--. eine Sirene,

in beiden l-'allen handelt es sich um eine Geister-

erscheinung auf dem attiscbeu Friedhof. Der Hahn
embeint bier als Seelenvogel. — S. 213—219. Ad.
Wilhelm, Siegerlisten aus Athen. Der Verf. bat zu

IG. II 4-17 zwei HrnelistlUke hinzugefun ien so\^ie /u

II 445 einen neuen Splitter. — S. 219 f. Ders. er-

kiftrt xAv n<mmptw auf der deliseben Reehnnng
BCll. 1!H>5, 448 ols i6v flnvto'vtov »qaxri^a (oder

diufoqiaeov). — b. 2*21 — 241. C. Fredrich, Denie

trias, besehreibt die erhaltenen Manerreste dieser

Stadt. Anf einer den Golf von Volu ladierrschenden

Höhe gelegen sollte sie iu erster Liui« Festung, nicht

Ilnfen sein. Demetrius Poliorketes sicherte sich mit

ihr den Besitz Tbe&ialiens. — S. 24Ö—256. £.

Herkenratb, Eine Statoenprrnppe der Antoninenseit,

stellt die weiblichen Statuen zubainnien. bei denen

der Gürtel nicht wie gewöhnlich unter der Urust

•itxt, Sonden loeker auf den Hoflen hängt, wie die

l'lora Famese. Terrakotten nnd Wandbilder zeigen

diese Tracht nicht; sie ist in der 2. Hälfte des II. Jhs.

n. Chr. anfgekoninieii. - S. 257— 2!>7. W. Dörp-
fcid, Die kretischen, wykeuischeu und honierisoben

Paläste. I. Die ttiteren Palflste in Knoesos, Phnistos

und Hagia Triada weichen im Gnindrifs vüu den

mykeniscben ab. bie euüialleu zahllose Zimmer,

Hallen uud Gange um einen grol'sen zentralen Huf
gruppiert. Ober ihren Trümmern sind dann neue
Paläste gebaut worden, deren Mittelpunkt ein MegarOD
mit Vurhalle bildet. II. Die mykenische und bome*
rische Palostanlage ist im wcsentliehcii ideutiscli.

Polemik gegen F. Noack. IIL Die in Griecbeul«ud

wobnenden Arbiter haben die Technik de» Battens

und die kUiisii riM lH' .\nssla'tnn^ ilirnr HMS^r von

dem Volke (Ibernoninicii, da? die nitkretisrhen Paläste

gebaut hat, haben aber ilircu Hnnspbin treu bewahrt.

Die Zerstörer der aJtkretisehen Pulilstc si4id tlieselben

.\cli.ier, die die Kultur früher von den Kretern em-
pfangen hallen. IV. lUe Ti.i.m dn altkretisclien

Kultur sind die Karer. — 2»ö-3U4 Fr. Wt;il-

bach nnd G. Kawerau stellen fest, dafs die beid«tt

Steine mit der Pandemos-Weihuug auf der Aklttpulis

an einander gestofscu haben, die beiden Verse der
lusrhrift also zusammeugeliOreD.

The Clasaical Review XIX 8, November 1905.

S, .'!h(>. C. Bonner, Der Gebrauch der
Apostrophe bei Homer, sucht im Anschlufg an
eine Arbeit von Ii. M. lleurtj (s. Woeliensehr. 1905
No. 2.'i S. ü.'i't) und z T. im Widersinucli gegen sie

zu erweisen, dafs die Anrede einer Person, von der
erefthlt wini. im bomeriaeben Epos vor allen Dingen
durcii melrisehe N'o'e veraidafst wurde und dafs

rhetorische GrUndc dabei erst in zweiter IJuie mit-

spielten. — S. 3»6— 3t)5. T. W. Allen, Theognia.
setst sich mit der Kritik auseinander, welche die

Arbeiten von E. llnrrifon (Studies iu Tbengnis) und
IL MillttnitK (Theo};nis and Ins Poems*j und A Dis

cussion of Some Questiuus raised in K Uarrisoa's St.

in Tb.) an die unter dem Namen des Theognis (tber-

lietcrtcn Dichtungen geleyt haben. - S. — 398.

\V. Ileadlam, Drei Stellen des .Vi>cliyl<)s, ijc-

bandelt eingehend, docii cdine zu festen Lrgetini.-seB

zu gelangen ( l.v. 829 ff., bes. 833, Knm. I s:) ff., bes.

188 nnd l-',;n,>n 179. — S- 399 f. W. E. D. Downes
bespricht unser Wissen Uber ilen xö^dcrj genuunten

Tanz und bestreitet im besonderen den Gebrauch eines

Seils bei demselben. — S. 400 f. J. Elmore erörtert

den .'\ii<druck finiio ranipinn hn-unKpo Ii n/iint'tii bei

//vi K'it. l t), 12t) und verteidigt die p.u lizipiale .\uf-

fassnng von (iinum. — S. 402. J. E. U. Maror
macht ein paar Bemcrkuugen zur Lucilius- Ausgabe
von Mar.r, besonders zu v. 1154 f. — S. 413 — 429.

W. M. Uainsay, I.ykaonisrho und phrygischc
Notizen (^Fortsetzung: s. Wucheusclir. 1906 No. 3,

S. 81 f.), bebandelt III. Kaballa and das Kastell Da-
kiilias, IV Colonia lc(ii:irii>inin, \. Iroidnins Zuije-

iKu ij^keit zur Provincia (.»alatia. VI Zti ^ tlvqvda-

firjitK. Vll Die kaiserliehen Hesii/iiiiL;en nni An«
tni< hia in Pisidieu, VIII. Inscbrilteu der Sinn Ttit-

Athenaeum 4077 (16. Dezember 1905). 4078 ^33. De-
zember 1905).

S. 843

—

Hib. W. M. Kamsay, 'Tausend nnd eine

Kirche' in Lykaunien. II. handelt Ober die Statte

Bin Bir Kilissc (74 km vun Konia entfernt) und dos

s. \\ ocheiibchr. l«t)J So.iS b. 12WJt
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auf filier Hohe ilnrObnr u'cicgeiie Daoulc (Devin) und

sucht, anf opigraphiscli« Argnmente gestutzt, liegen

Stnjgowski, *Kleiii«8ien ein Menlaud in der Kunst-

gMdiichl«'» dm Mtcbveis »i fillir«ii, dafs die Ge-

binde Iwl ir«it«iD iiiciit M alt sfnd, wie Stnygowski
annimmt. Bin Rir Kili-^r' ist frrilif li i'i:;i' alte Stailt,

aber in den Sarazeiieukricgen von tiÖU— üt>6 n. Chr.

ist dort ailet sentdrt worden, «nd erst die Oebiode
aus dem 10 tiii'l 11. .Tli'l. siti I voti einer Zersfiirung

durch Mcnschenliaiul bewahrt geblieben. Solche Ge-

binde, bei denen sieb Spuren gewaltsamer Zerstörung

nachweisen lassen, mOgen vor 660 errichtet sein.

Vielleicht zeigt es sich dann bei genanerer Omer»
siicliiiiitj, ilal's die viir 6(jO und die nach 900 er-

richteten Kirchen nach einem äbulicheu i'laue gebaut

waren. Wibreod der fttr Bin Bir Kiliase so ver-

bUngnisvolIeii Zeit zo^? sich die Bevölkerung in das

sichere Daoule zurück ; die meisten dorti^eu Kirclieu

gehören gerade der Zeit von 650—900 an. Die

snnte Gegend bedarf einer ernenten, sorijftltigen Uuter-

sndmnf. YfatM^it finden sieb dann aneh positive

Beweise Ar E.i Annahme, daiV Bin Bir Kiiissc die

Stltte des alten Barata sei. — 4U7» S. 875. Das
'Institute of Archaeology* der Universit&t zu Liver-

pool bat auf Kosten Liverpoolcr Bürger eine Kxpe-

ditiou zur Erforschung der Umgebung von Esiia in

Unteragypten entsendet; I^eiier ist J. Gargtang, bo-

teüigt £. Harold Jones; Perqr £• Hewberry arbeitet

bereits an Ort ond Stelle, nnlentfitii von Sir Jolin

BniDuer.

Rendieonti dclla Reale AceademU dot Lincel
XIV Ö/6 (Oktober 1905).

S. 141—160. V. Scialoia, Das Testament der

Acca Larentia. Die Fragen, ob iu den ersten Jahr-

hunderten Frauen testieren konnten, und wie die

bereditaB des rDmisdieD Volkes an beartailen sei,

vcnten behandelt. Die erste PVage erledigt sicli da-

durcii, dafs Acca Larentia eine peregrina war, dai's

also das römische Testamentsreebt bei ihr nicht zur

Anwendung kommen konnte, die sweite wird dabin

beantwortet, dafs das rOmisehe Volk eigentlich nie

hcres \v;ir, .sondern dufs dies nur ein Übertragener

Ausdruck für faktische Besitzergreifung war.

Bollettino di filologia classira XII, 5 (No-

vember 1905). 6 (Dezember iyo5i.

S. 108—110. G. rierleoni, Variao lectioncs

in XenophoDtis iihellum qni Uinot iuscribitnr. —
8. 110 -IIS. L. Valmaggi, Vitata Ravenna. V.

verteidigt gegen Ed. Wdff (Neue idiihd. R. 1905,

30. Sepu [S. 463 f.]) seine in den Alti delia R.

Acead. delle Sc. di Torino XXXIX S. 959 ff. vor-

gebrachte Konjektur, dafs in Tacit. Histor. III. 40 die

Worte vitata Ravenna interpoliert seien. — 6 S. 134
— 136. C. Pascal, Orientian*} weist Botiebnngan

des Orientitts zu Lucroz nach.

KezenslonM-VorzcichniH plillol. Sc-hrltten.

Agahd, R., 1. Griechisches Klemeutarbuch ans

Homer; 2. Ergänzung des £lementarbucbB aus lioiner;

8. AUische Onunmatik: Miu, Xlil, 2 S. 66-69.

Enthielt Ungewöhnliches md vsrarqnebt Sokwierig«

keilen. (
'. ile Bofv.

Sancti Anreli Augustini de conseuso evan*

gelistaram iibri quattnor. Recensnit fnumtm»
WtUmeh: LC. 49 S l«5Sf. Kurses Referat von

C. W~ u.

ö. W. Bakei, De Comicis graecis litterurum ju-

dieibna: R. d. Ü. pr. 1905 8. 134/135. Sehr sorg.

faltiges und als solches hranchhares Inventar der auf

literarische Kritik bez-ügliciieu Komikerslelieu.

HoJiii.

Ball, The satire of Seneca on the apotheosis

of dandius: Her. 36 8. 184-186. TMgt inn bea»

sercn Ver^tiindnis bei, ersobOpflt aber den Gegen-

stand uicbt. J*. litj«^.

Banmgarten, Fritz, Franz Poland und
Richard Wagner, Die holLni^ch.- Kultur: 7.(^49
ä. 1671 f. Mancherlei Bedenken kommen uebeu dem
erfrenlichen Gesamteindmeh uicbt wesentlicb in be-

traeht. ./. Korlt.

Bibliographie der deulscbeu Uuiversitiiten, be-

arbeitet von W. Brmau nnd B. fJom: GgtlA. 10
S. 798 832. Ein Denkmalwerk. L. o. EbengreuUi.

Bonner, RobertJ, Evidence in Athenian conrts:

LC. 49 8. 1671. Verf. bebandelt alle mit dem
GegenslaMrlc zusamnienh.tugeniteti Fragen auf grflnd-

liehe und verstiindige Weise. I'Jnnitsrr.

Carnuntum (Beridit des Vereins C. in Wien
für 1902.): XöG. 56. 10 S. 896 898. A. Gahri»

berichtet Ober den Inhalt und lobt besonders die

Ansstattang des Uefies.

Xttqtt(avld^z, X. X., llotxiXa ^tloXoytxd.

1. Bd.: D/.Z. 47 S. 2931. EnthJUt unter einem

Wust unerquicklicher Persönlichkeiten viele nützliche

Beobachtungen aufgrammatischem Gebiete. P. KrtUe/i-

nier.

Corpus S( ri)itornm Cbristianorum ürien-
taliuni cuiiintibus ./. /i. Cfxifu'i, J.Gunii, U. Uy-
rermit, Ii. Oirra </»• Vhiij: 1, ScriptorOS 8yri,
Scries Tertia, Toinns IV, Chronica Miuora, pars II,

cdidit /'-.-H'. Brook», interpretatus est J.-C/iafiot:

IX. 49 S. 166tj. — 2. Scriptores Aetbiopici,

edidil Karolu» Conä liottitd: i.C. 49 S. 1666 f.

Refisrat von 8—y.
Dahlmann- Waitz, Quellenkunde der deutschen

Geschichte. Unter Mitwirkung von P. JJerre, B. UiU
Ixfer, II. B. Mfytt. Ii. SehoU, hrsgb. von Eriek

liru„d,'iil,„rg. 1. .Auti, I. Iliilbband: Ar. 49 S. 1655f.

Diese Bearbeitung ist ganz vorzQglich uud zeugt von

emsiger and itritiscber Sammeltitigkeil der ebuelnen

Mitarbeiter.

Delehaye, Hipp., S. J. Bullandiste, Les legendes

hagiograpliiiiuos: I.C. 49 S. 1652. Diese elegant ge-

schriebenen AusfUiiruugen verdienen die Beachtung

aller derer, die irgendwie mit Legenden sn tun

haben, v. D.
Epiphauios von Cjrpern, 'Exi^eati nQotJOiiXti-

auöy, herausgegeben von A'. I'uick: Ggel.\. 10

S. S33 841. Handlich und wertvoll. E. /Wuschen.

Eriiout, A., Le parier de Prencste d'apres les

inscriptions: DLZ. 47 S. 3932. Wenn auch vieles

zu Widerspruch nOtigt, verdient die Arbeit als Ganzes
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doch vulle Achtung uod berechtigt zu den besten

Hoffnungen. Felix Solmtm.
Euripides' Mcdea von Werhlein. 4. Auflage;

Bayer. Iii. 41, 9 und 10. Zeugt von dem Bemttben

des Verfubsers, Text und Kommentar iniiier nehr m
verToUkommnen. Fr, Vogel.

Exeerpta de inetdiis ed. CwiAim di Boori
I.( . S. 16671 Wird beiftllig beapraclwD ron

H. UerlanJ.

Panl Oanekler, l. Comptc rendu do la murebe

de tenrice en 1903. 2. Le quartier des Therraes

d'Antonia et le couvenl de Saint-^.ticnne ä Cartbugo.

3. Inscriplions des Falis et du Dua-Arada. \. Mutii-

cipiuni Felix Thabbora. 5. Rapport sur l'exploratioD

da 8ad Tanisie en 190S: BphW. 47 8. 1507-1511.

FQr die vielieitifB Bercirl>r?runL' unserer Kenntnis

des alten Afrika gebflbrt Gauckicr und seinen Mit-

arbeitern Dank nnd Aaerfcennnng. Jtaimtmä (Mter.

G. Glotz, La solidaritc de la Tamille dans !c

droit crimincl en Grice: Ji. il. il. gr. 1905 S. 1H6

— 140. Vorzflglicbcs Bucb, das einer Nntwcmiigkeil

entspricht. Ein Aoanig ohne den Ballast der An-
merkungen wäre crwOnscht. A. J. H.

Handburb für Lclircr höh erer Scbnlcn, be-

arbeitet von A. Auter, 0. Hoemtr, 0, WeifuiifeU,

K WerHtcke, J. Ziehen. 1. Abt.: DZJ?. 47 S. 2920.

Des scbAno und iiibaltn;ii:hc Werk ist zur umfassenden

Oricutiening vorzüglich geeignet. J\iul IVendland.

Hermathena XXX: Jier.db S. 177. Scbr wert-

volle Aufblitze, hesdiitien & Hdd^ Noiee oa Gic«ro

ad Atticam 1. F. L.
Sigisnand Snesnann Beyneniann, Analeeta

Horaliniia. Aus seinem Nachlasse herausgegeben von

(iust„v K<iui,r: ßpItW. 47 S. 1498-löOü. Nicht

überall vermag man den gettnAerten Ansichten beisa-

pdichtea. H. Höhl.

Homer, 'H'fXtaSa, fittatfqaantvii inti tiv
U. lliillr^: n.y. ;!7 s. •iin.212. £igeaartis, oft

geoiali leider feldt ein Vurvrort. My.

Homer, Odyssee (4. Aufl.) und lllas (3. Aufl.)

erkUrzt von J. 77/. ( Inist: Z<>(i. 10 S. 886

-'892. lu der Udyssee sind die ärgsten Schaden

der froheren Anllage beaeitigt, Ar die Dias ist noch

mnnehee na Inn. A. Kornitzer.

Janke, A., Anf Alexanders des Grofsen Pfaden.

Eine Reise dnrdi Kldnasien: R«r. 85 B. 169C Lehr-

reicb. Jdtf.

Jn Ten all 8 sataramm Ubri V, ed. by L. Wütetm
/.',/. :)'.) s. 17G. Gut, iJucb fehlt ohne Qmnd der

Kouinieiiiar zu muhrercu Satiren. I'. L.

0. Kern er, "Wesen and Wert der homeriseben

Heilkiiuilc; /.»C. 5G, 10 S. 8mI-s8i;. Rückt Altes

in neue Beleuchtung und gibt eine l'sycbologie der

bonteriseben Heilknnde. A. EngMreehf.

K. Lambert, L'histoire traditionelle des XII

tublos et les criteres d'inauthenticitä des traditioDs

en nsage daaa 1*^1« de MonmiMi: Bf^W. 47
S. 1 .^O0.l,')06. Die vorliegenden Untersnchnngcn be-

Landgraf, O., Uistorischo Gramniatik der lat.

Spraobe. 3. Bd., 1. Heft: Bayer. BL 41, 9 und 10.

Mögen die nacbrolgcnden Tiefte dOB TOrtUgendea an
Tücbtigkuii gleichen. J. JJuloit. '

sitzen jedenfalls einen nicht geringen Wert. /.. Holz-

apfel.

Laoz-Liebenfels, J., Tbeozoologie oder die

Kunde von den Sodoms-Aefflingen oder dem Götter-

Elektron: LC. i:< s iüG3f. Das Bndi findet «Ine

wegwerfende Beurteilung.

van Lceuwen, J., De boogscbntter en de wehster:

Mu». XIII. -2 S. 42-46. Sehr gelehrt nnd eebr weit»

gebend. J. FvlaL
Lietamann, H., Kleine Texte ftlr tbeotogisebe

Vorlesungen. 9-lS: Btr. %1 8. 818 f. Sehr wert-

voll. M. I'.

M. Annaci Lucani de bcllo civili libri decem
iterum edUlit (urolw l/oeiut: /.<'. 49 S. 1668 f.

Herausgeber bat seine früheren Ansichten in mehreren

Punkten geändert. ('. W ?/.

Luciii cannianm reliqaiae, rec. Fr. Haru\ I:

Mug. XIIT, 2 S. 46-48. Gelehrt und scharfsinnig.

II , Ulf IUI lt.

Marbe, K., Über den Bbylfamns der Prosa:

Mtu. Xni, S S 41 f. Mehr vorbereitend - alt ab-

scblief'^cnil. (i. Ihymaut.

Meyer, E., Ägypiiscbo Chronologie: Her. 37
S. S03-807. Wertvoll, aber nicbt abacbHebend. G.
Maepero.

Morsch, IL, Das höhere Lehramt: Piuday.

Wvrltenbl. /. (/. akail. qfli. I.^hrentainl I >i nitcliland»

XV, 1 (1905) S. bU 2 S. 9 11. Das Buch zaugt

von unglaublicher Arbeitskraft, gewissenhaftem Flelfsp,

grofscr Sachkenntnis, besLiiiiifiiLMii l'i-lt'il nml auf-

ricbtiger Liebe zum Lebrerstaude. Der Verlusser

kann des bwzHeben Dankes niler adaer Amtsgenossen

sicher sein. HV.

Kilos Üoxopatrus, (ä§t; imv najQutQX*'"^*'

üffdttav, herausgegeben von A. Finck: (igelA. 10
S. 833-841. Sehr hraucliljar. F. i'rfiisf/,,i,.

T. Macci Piauli luuioeiiiae ex rec. (leorpH Götz

et Frideriei Sclioell. Fase. IL Bacchides Captivoa

I
Cnsinam «ompkcteu. Editio altera emendatiori

/ / /jr. 47 S. 1497 f. Die Ausgabe verdient voHanf
ihre Bezeichnung 'emendatior*. J*. WeMurr.

Politis, 6., Mtliuu ju^ tov fih» nal

rhiamfq roü 'EXhfwitov Xetov: Her. 35 8. 171 f.

Sehr reiclihaltii,'. J/y.

E. Preuscheu, Zwei gnostischc Hymnen aus-

gelegt: H. d. et.gr. 1905 S. 140/141. Wichtig flir

die Kenntnis des Gnostii ismus. ,L l'ner/i.

Prodi Diadochi iu Platouis Tioiacnm comnieu-

tarii ed. EmetUu Diehl. Toi. II: Bph W. 47 Bu 1497.
Der Ucrausgcbcr bat soigftltig und gewiseenhaft g^
arbeitet. H. Kroll.

Ratbke, G., De Romanorum bcllis Civilibns ca-

pita selecta: Mut. XIII, 2 S. 61-63. Scbarftinnig

nnd umsichtig. P. Burijer jr.

Hermann Reich, Dir König mit <ler Dornen-

krone: H. d. et.gr. 1905 S. 141/142. T. H spricht

sieb nebr Air Wendhinds Satumalien als Heidts
Mimn^^siciie ;in^.

Die Matrikel der Univeräitüt Rostock. Heraus-

gegeben von A. I/<^nuuier'. Og«lA. 10 S. 798 823.

I
W^rivoii durch die Fülle kultai|eediiditUcher Kadi-

' richten. L. v, EOengreutL
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M. Kostowzew, ilrunisilio Flifitpssrrao. Ein

Beitrag zur Sozial- and Wirtsciiattägtschicbto dt:r dj-

mtoeliM Kaiieneit. Beitrlge zur altaa Oescliichte,

beransgegeben von Lehimun und Komemann. 3. Bei-

heft: ÜphW. 47 S. 1511 f. Diese Meuansgabe des

röniisciien Werkes in denUeber Spnebe ilt daikbir

in begrO&en. M. Ihm,
Saftlbnrg (ö Bilder tob P. WtAttt^ Text von

£ Schulze; 7 Modellbogen von \\'olt:f): XöG.

56, 10 S. 894-896. Wird von 7. Uehler bestens

empfohlen.

Schmalz, .1. H., Antibarbarus der lateinischen

Sprache. 7. An« , Lf 1. 2: Areh.f. tat. Lfx. XIV, 3

S. 488. Selir vcr.iinnstlich. FA. WöffflÄn.

Sodeu, H, Frbr. Urchristliche Literatur-

geschichte (Die Schriften des N. Test): LC. 49
S. lt.40- 16.52. Das Buch ist mit I^bcn nnd Fener

Ki'üchriebcn nnd wird manchen Laien, aber auch

Theologen, zu neuen Gedanicen über die ncatcsta-

laentliclien Schriften führen. Cm^par Heiii Uregortj.

Specht, Tb., Geschichte der ehemalißon Uni-

versität Diilingeii: <!ijeL-\. 10 S. 798-Ü23. Kine

stattliche and tleifsige Arbeit. Ij, o. Ebtngrtulh.

Stoindorff, G., Durch die Ubyiehe Wiste sur

Iwwaoeie: Jier.3& S. 16Sr. Lehrreich. G. iStu-

ptru.

Stoicorum vetern ni fragmenta collegit loanuef

ab Arnim. Vol. 1. Zeno et Zeiionis discipnli:

HphH'. 47 S. 1489 1496. Besonders ist die texl-

kriiische Tätigki'it des Herausgebers den FrOgmenteD

lu gote gekonunen. Max hiUltuz.

Tacitus* Agricola, heraasgegeben von O. Allen-

Iwy: Hayer. IV. 41, 9 und 10. Verf. I nt i in gut

Teil zur verstäuduisvollen, frocktbaron und lebendigen

LektDre beigetragen, deeh bleibt Ar eine neue Anf-

lage noch gar manches zu feilen, (i. Ammov.
Terentius, Andria, h\ It. FairclougL i. Ed.:

Rcr. 35 S. 176. Brauchbar. P. L.
Thomas, P., Notes critiqnes sar lee Florida

d*Apnl«e: Her. 35 9. 176. Sehr grOndlich. P. f..

Tosatto, C. Do prnesenti historico apud Sal-

losliuni Vclicium Valcrium Curtium Florum: ArcU. J\
lat. Lex. XIV, 3 S. 439. Bietet Vollständigkeit der
Ueisiiiele, läfst aber Khiriieit der OarsteUang ver-

missen. A</. Wölf'/iiti.

Wagen er, C. Beiträge snr lateinischen Gram-
matik and zur £rklärang lateinischer Schriftsteller:

Areh. f. tat. Lex. XIV, 8 B. 489. Gediegen. Ed.

Würfen.
Wiedemann, A., Magie und Zauberei im Alten

.Xgypten: Her. 35 S. 166 f. Entspricht nicht ganz
dem Titel, enthllt aber vielee Intereisante. G, Mat-
pero..

Br. Wolff-Bcckh, Kaiser Titus und der jüdische

Krieg: Uph 11'. 47 S. 15ü6 f. Den Uonptsweck der

Schrift oraft man als völlig verfehlt besetchnen. TV/.

Afiac/j«».

Xeuopliou, McmurabiJieii, erkl. von liaph.

Kähner. 6. Aufl. von litid. KüJtuer: ZöG. 56, 10
S. 892 f. Der Text ist konservativ, die Anmorknngen
äiad sehr gut. ß. üewera.

Mitteilungen.

Axehiolegitche Oeiellsohaft «I Berlin.

Dezember-Sitzang.

Wiaekelmannafest.

Das dieiijäbrtge, 65. Prognunm bat den Titel:

Echelos und Basilc, attisches Relief aus Rhodos in

den köiiiL'Iiilicn Museen, von Reinhard Kcknie
von Strutlonit/, mit einem Beitrage von Friedrich

Freiherr Uiller von Gaertringen. Die Ver>

siultnng des 62. Programms danert noch «n.

Der Erste Vnrsit/.cnd«,', ll' ri Kekulo von Stra-

donitz, eröffnete die Verüammluug mit einer Be-

grüfseng der Festgäste und lOtglieder der Geseli-

schaft, nnd liiclt foli.'('ndi'n Vortrag:

Es sind heut.; 1 .')(» Jahre, dafs Winckelmanii, auf

dessen Namen wir unxer Fest feiern, /.tim ersten

Male seinen Geburtstag in Kom beging. Die Woche
vorher, am 18. November, vrar er durch die Port*

dcl I'm|ih1(i ciDv'c/.ogen, und si IkuiIi' iiut), au- seiner

Wohnung am l'iucio, mit einem ülücksgefQbl sonder-

gleichen binUber nach der das Stadtbild beherrschenden

gewaltigen Kuppel von St. Peter. Er wurde 38 Jahre

alt und meintr, erst jetzt beginne sein wirkliches Leben.

Al»er noch ein anderes Gediichtnis dürfen wir

heute auffrischen. Elf Tage nach diesem Geburtstag

Winckelmaims wurde im fernen Norden, in Jtttland,

dem lutheriscbeu Pfarrei des Dorfe-^ Dalih r, Wilhad

Cbristiaii Zoega, ein Sohn geboren, dein er den

Namen Georg gab. Wie Winckelraann, so hat sein

Schicksal di ti L-rofscn Gelehrten Georg Zoega nach

Rom geführt. .Vber wenn Winckclmann ganz und

gar Römer wurde, und allem deutschen Wesen ab-

starb, so hat Zoega die Zwiespältigkeit seines Lebens

in Horn bald und schwer empfunden. Er fühlte sfch

iiufscrlich und innerlich an Koni gekettet, und inner-

lich nicht nur, weil damals Rom mit seinen Denk-

mälern nnd Museen für ihn die einzig mSgBdie
.\rheitssfelle war, sondern ^\lil er unter derselben

Bt Ziinbcrung stand, die Rum auf Goetlie und Wilhelm

von Humboldt ausüble. Zoega, der grofse strenge

Gelelirtc und eifrige Topograph, wollte um keinen

Preis den romantischen Reiz des überwachsenen Fo-

rums mit seinen sich tummelnden Rinderherden ent-

behren. Die Umwandlung des alten Oampo Vaccino

in das ausgeschälte, lehrreiche, ttde Trümmer- tind

Steinfcld de^ heutit,'en Forums würde ihm wenig

Freude bereiten. In seinen jungen Jaliren hat Zoega

Balladen und auch ein Drama gedichtet, er si hwarmte

für Os-iun nnd hat sein starkes Emptinden für die

t>chonheit der Natur in glühenden Schilderungen aus-

strömen lassen. In harter Selbstzucht hat er der-

gleichen später zurtlckgcdrängt. Der poetische Schwung

bricht später nur noch da hervor, wo wir dem
ijrofsen (ii lehrten am wenigsten folfieii kniincn, wo

er ägyptische und ^rii chische Gottheiten wie in einer

Gebeimlehre zusam ni e n l> ri n gt

.

Winckelinanns Personiii likcit ist uns vertraut, und

in helles Licht gestellt durch Goethes unerreichte

Charakteristik, durch die hidenschaftlich liebevolle

Lobschrift Herders, durch das bewundemswOrdige
grofsartige Knltnrbild, in dessen Mitte M JusU
WinekeUnonn bineingesteltt bat Aneh Wlnekelaanns
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Sdirifteii und ihre gewaltig'« Wirkimi: sind uns lii->-

toriscti gewordi'n. Die beaiigo Fursclmiii; hat viel

seltener Anlars, anmittellMU' an \Vitickolmanii an-

luknQpfeii, als man es denken sollte. Das Leben
Zoegas, wie es sein grofser Schüler Weicker aus den

liinterlassenen Briefen geschildert und oft nur an

gedeutet hat, mufs bei jedem empfänglichen Leser
BewaDdentiqr and innige Teilnabme erweelteo. Aber
das ist eines von den ^clilii Ilten, sinnigen Büchern,

die sich iiii lit aiittlriini{en und leicht vergessen werden.*,!

Und wir müssen heute eine Klage wiederholen, die

Weicker bald nach dem Tode Zoegas ilufsertc. Die
Ägyptoloj^en nnd Nuniismatikcr sprechen mit bc-

wuiiJetn ler Anerkeiniung von den Arbeiten Zoegas,

ü&iglcicbea die AruhAologen. Was Visconti beob-

achtet und geurteiit bat, wird jetzt so xiemlieh ans-

geschöpft sein. Das unendlich reiche Material von

Zoegas handschriftlichen Notizen und Beschreibungen
wird von einzelnen Fachgelehrten, die ihre besondere

Aufgabe darauf hinweist, nach dein Vorgang Welckcrs
nnd Otto Jahn'S, seinem Werfe nach geschützt und
ausgenutzt. Aber es ist nur ein kleiner Rruchteil

des NacbUsses, der bisher wieder lebendig geworden
iat Dnd In Zoegas gedruckten Schriften liegt eine

Folie von Gelehrsamkeit und 'charfem Urteil \or,

vor allem iu dem grofscn Werke Uber die Ubeii^ki ti,

aber sogar to den Bassirilievi — , ein venteckier

Reichtum, zn dem auch die Arcliilologcn von Fach
nnr selten den Weg finden. Und doch steht uns

jetzt Zucga weit nilher als Winckclniann und auch

als Viscouü. Der Tribut, den auch er seiner Zeit ge-

zahlt, ist minimal. Die Abbandlmigen, die den Text
/u den Bassirilievi bilden, sind ni' veraltet. Nicht

<lurch die Zeit der Entstehung unterscheiden !>ie sich

vun unseren heutigen Arbeiten, sondern mir dadnrdi,
üafs sie so sehr viel besser sind.

Ks hat schwerlich viel Gelehrte gegeben, die ihre

Forschung folgerichtiger, in gröfsereui Zusiin)inen-

Itang, einheitlicher eingerichtet und durchgeführt
haben als Zoega, auch schwerlich mit beharrHcherem
Fleifs. In Rom war die unverbrQchliche Hegel

1 1 Stunden der auge&trcugtesten konzentriertesten

Arbdt am Tage. Das Ziel, das sich Zoi>ga gesetzt

hatte, war die ganze irriechische Altertumskunde.

Religion, Dichtung, Kunst, Leben, Geschichte durch

neue Durcharlicituni! des gesamten schriftlichen wie

des bildlichen Materials neu su begrOnden. So
machte er sieb, in VoUendnng des schon froher ver-

einzelt begonnenen, im Herbst 178l'> an die IJicsen-

arbeit, die ganze griecliische {..itei-alur mit Einschlufi>

der Grammatiker, Srholiasten, Kirchenviter, in bis-

torisch'T Folne zu lesi>n und v'cnau auszuziehen. I-Ir

tat das auf den rüniischeu iiibliothekcn, oft aus den

Handschriften. Schon als Student in Göttingen hatte

er Uber die Philologen gelacht, die Koiyekturcn
machten ohne die handschriftliche Überiieferang zu

kennen. Die Koilekt.ineen aus der grieehischen

Literatur, die Zoega zugleich eine eigene gröfsore

Bibliothek eraetsMi moAten. nmfassen mehrere Tastend

*) Die tatsächlichen .\ngaben. die über Weicker
hinausgebeD, beruhen auf .Michaeliti' Artikel Zoega in

<ier Allgemeinen Dentfchen ItioKraplile, ann ilem einige
Sitze wttrtlieb (Ibernonuneu sind.

eng beschriebeuo FoUofeiten. Dazn kamen Aus/Uge

aus den lateinischen Schriftstellern. Sechs ausführ-

liche Register zu allen diesen Exzerpten nehmen fOr

sich allein 1300 Seiten ein. Auch aus den In-

schriften, aus Reisebeschreibungen, au* allen Bflchem,

aus denen er glaubte lernen zu können, machte sich

Zuega Auszüge. Während dieser lUe^ieoarheit trat

die Beschüftigiing mit den Kunstwerken znrttek. Kaeh
ihrer Vollendung wurdi' sie um so emsiger. Er
machte sich eine niogluhst \<illstaiidige und genaue

Beschreibung aller in Rom vorhandenen antiken

Kunstwerke, besonders der tigurenreichen inythologiüch

wichtigen itclicfs. So planvoll ging Zoega auf sein

Ziel Ins; ohne jede Lücke wollte er das unendlich

weitüchichtige Materiai vor sich sehen, ehe er zu
Folgerungen schritt. In der Tat: *Ein grob Vor-
haben, wie Si.]>lioldes sa^^f, kennt keine Eile; «iin

solcher F'leils kann nicht auf sehr schnelle Früclite

erpicht sein, sondern mufs, auf die Weite seiner Auf-

gaben und seiner Wirkungen gerichtet, über die

luichsteGegenwart gieicligOltig hinwegsehen.' (Weicker.t

Und auch der Ausspruch Zoegas ist hier anzuführen,

man solle sich doch nicht um das Lob anderer be-

mühen, ehe man den eigenen Beifall errungen habe.

Bei dieser Lebensaufgabe, die sich Zoega gesteckt,

scheint es sonderbar, dafs, mit einer .\usnuhme, alle

seine grofsen Werke nicht I^i von ihm gewählt,

sondern ihm durch einen ftufseren Anlafs zugefallen

sind. Doch ist das nur ein scheinbarer Widerspruch.

In seineu grofsen l'lan gchöilc eigentlich alles hin-

ein. Gerade auf Ägypten ftthrton ihn die älteateo

Anfinge der Religion und der Kunst Und es ist

Inichst merkwürdig, wie derselbe männlich strenge

Waiirheitssinn, dieselbe sittliclic Forderung, das

Material Ifickenle« m sammeln und zu kennen, ehe
man sich Folgerungen und nun gar Vermutungen ge-

stalte, seine frühesten wie seine letzten .\rbeitcn, auf

welchem (iebiele immer sie sich bewegen, durch-

dringt und beherrscht. — Der dilnische Minister

Guldberg, der für den jungen Zoega ein einsichtiger

Förderer und Cönnerwar, bcsafs eine Münzsammlung.

Zoega ordnete sie, arbeitete dabei die numismatische

Literatur durch. Er fand die bisherige literarische

Reliandlung niiL'i'nti'jerul. Es m(ls«e eiti General-

kafalog der antiki ii Manzen mit wirklich treuen Ab-

biKlun^^i n und fester Terminologie hergestellt werden.

Das ist der Plan, den jetzt -— nach mehr als 100
Jahren — die Beriiner Akademie ins Werk zu setzen

begonnen hat.

.Die erste grofiic Arbeit, die Zoega veröffentlichte,

war denn auch eine nnmismatlsehc. Der spatere

Kardinal Horj^ia, ilaniais Sekn tär der rroi)agaiida,

zu dem er in ein ähnliche!», doch freieres V<>rh titnis

trat, wie Winekelmann zum Kardinal .viessandro

Alhani. Ix'snfs ein berühmtes Museum in Velletri.

Schon 1 783 nbeniahm Zoega die Bearbeitung der

agypti-chen Kaisermünzen. Da beständig Neu-

erwerbungen hinzukamen« die berflcksichtigt werden
mufsten. so lag der vollendete Band erst nach vier

J.ilin n, 1 787, vor. Kr führt den Titel: \umi
Afyffpiii itnperatorii prtalauie» in Muten iiorgiano

K«wnt, aditeti» jfnuttrea fiwtjiMl rrUqua Uuiut

c/iMM« numitMMtta ex variit «iiMM atgite lU/rü
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rollii!>'r.- rontitiii. I>ie Klassc (Icr Mlln/eii i^1 voll-

>tainlig irscliüpft, mit Uberlegeucr Kritik beliatidt-it

und mit staunenswerter Gelehnamkeit, die sich ^t-

legenttich Exkurse, wie zar AgyptUclien RvliKiun in

Rom, und aber die Reisen und den Charaktt.T des

Kaisern Hadnan, ge^stattet. Das Wt-rk enitetL' den

böchsteu Beifall EckbeU. Für Zoega selbst war
diese Arbeit in Masenin Borgias noch dadurch von
Wirliti'-rki^ii. dafs sie ilin zum i. in Irinulichcii Studium

der koptisclitiu Sprache hitiiilierkilL'li!, dessen aufser-

Kefacr Abschlufs freilich erst sfiuter, nach Vollendung

des nnoDumentalcn Werkes Ober die Obelisken, errulgte.

*Za der Zeit, als Zocga auf den lübliutheketi

bau-rtu so berichtet Weleker , hatte Fius VI.

nach eiuer vieljäbrigeu Unterbrecbuag des päpatlicheu

Obeliskenbanes angefiiDgen, die noch liesenden Obe-
liski'ii aiifriclitt'ii zu la.ssen. Zuerst stellte er den

au^ dem Grabmal des Angu^^tus einige Jahre zuvor

von ihm erst ausgegrabenen, dessen (icsellschafter

schon Sixtus V. hervorgeholt hatte, 1786 auf dem
(^uirinal zwischen den Kolossen auf; 1789 erhob sich

der Sallustische auf Triiiitä de' mcmti, und 1792 der

vom Marsfeld auf Jtfoote C'itorio, so dafs nur noch

der elntige Barberinisehe. in drei Stücke gebrochen.

iu einem der vatikanii^i-hi n Ilöfo ti<".'(>n geblieben

ist. . . . Diese Unteriieliraungen beseiiäftigtea eine

st'hr betrftcbtlii-lie Zahl von Arbeitern, und unter-

hielten gar sehr die müfsigen (jairiten. Der erste

wiedererstehende Obelisk tiel sehr ansehidich als ein

Denkmal der Tfttigkeit und IVachtliebe des Papstes

in die Augen, und man sah ein, dafs er so wie die

fblgenden desto mehr Glaot anf seinen Namen znrttelc-

stralilen würden, je mehr man sie selber belem litt.te.

Sie aber in djs rechte IJcht ihrer alten Hedeutnng

und (leschichte n Stellen, dazu war niemand so ge-

schickt als Zoega . . .
.' Der Papst gab selbst per-

sönlich Zuega den Auftrag zur gnifsen Arbeit. 'Er

hat Uefebl geiieben -- so schn ibt Zoega in einem

Briefe —, die ilgnren der Obelisken zu meinem Ge*
branch ta eaiqniren, genaue Zeichnangen davon

unter meiner Dire<-tiün machen zu lassen. Doch

tlvnku ick nicht, mciuc Arbeit eigentlich eher an-

zufangen, als nAcbsten Sommer. Ich brauche noch

iliesen ganze Jahr, am mich vorzubereiten. Gegen-

wärtig tue ich es damit, dafs ich einen Kommentar
über Uomer schreibe; hernach einen über Orpheus

and Uesiodus. Ich glaube nicht, dafs dio andern,

die von ObcUsken und Hieroglyphen geschrieben

haben, diesen Weg gegangen sind , .
.' Habt aber

suchte er sich alles in Kom und sonst lür ihn er-

reicbbare .\gyptische zusammen. Die .\rbcit nahm
nenn Jahre in Anspruch, die Überwachung der Knpfer-

tafoln, die einen bis dahin unbekaimten Grad der

Genauigkeit in der Wiedergabe der Uieroglyplicn er-

ruicbten, noch ein weiteres Jahr. Pius VI. starb

1799 im Anslandc. Seinem Nachfolger Pius Tü.
fibcrreichte Zoega das ge\vaItif;o Werk am '2'.K Ok-

tober 1800, nachdem er dun hgcsot/t hatte, dafs die

.lahrcszabl der eigentlichen Vollendung 1797 und die

Widmung an den verstorbenen Papst stehen blieb,

weil er lieber Toten als Lebendigen dcdiziere.

Dieses gröfste Werk Zoegas gibt, wie die Ägyp-
tologen aoerkennen, alles Aber Ägypten und seine

Denkmäler, was damals, vor dem Bekanntworden der

dreisprachigen Inschrift von Rosette, möglich war.

Er tiient hat mit allen IVanuiereien seiner Vor*

gilnger aufgerilumt, alle Klassikurtexte Uber Ägypten
gesammelt und mit gesunder Kritik behandelt, er

bat verschiedene Epoclien für die Obelisken ge-

schieden und die verschiedenen Stile meisterhaft ge-

schildert Er zuerst ist dicht bis zur Deotang der

Hieroglyidien vorKflrungeti und vvar ihr vielleicht

noch naher als wir ahnen. Denn er pllcgte nichts

anszusprccbcn, was er nicht für völlig sicher hielt.

Er wnfste schon richtig, von welcher Seite die ein-

zelnen Inschriften zu lesen seien und glaubte, dafs

die Namensringe der Könige Personennamen ent-

hielten. Das Erratcnwolleu erschien ihm Iftdierlich.

Er erkl&rte, bis Ägypten selbst einmal mehr Material

liefere, sei das einzige, '.\:»s zu machen sei, die Auf-

stellung einer vollstfuidigen kritischen Hieroglypbcn-

listc. Er habe eine solche Liste antrefangen, wolle

und könne sie aber noch nicht veröffentlichen.

Nicht nur das iigyptische Altertum behandelt

Zoega in seinem grofsartigen Werke, er greift sehr

viel auf das Griechische uud auf das Bömischo, ge-

legentlich aneh anf «las Indisdie hinüber, wobei er

iler indischen Literatur kein hohes .\ltcr zupestclicn

will. .Vuch wo seine Urteile jetzt Widerspruch

finden mögen — immer sind seine gewissenhaften

Materialsainmiungcn. seine Gelehrsamkeit und sciu

Scharfsinn bewundernswürdig.

Noch nach einer anderen Seite hin ist Zoegas

entsagende Arbeit für die Ägyptologie grundlegend

geworden. Die Deutung der altlgyptisehen Sprache

findet ihre sicherste Hilf« in der koptisclieii. Im

Jahre 1796 oder 1797 hat er die Verzeichnung der

koptischen Manuskripte im Museum Horgia wieder

aufgenommen und in drei Jahren zu Ende gebracht:

Der Druck wurde 1802 begonnen, aber widriger Um-
stände halber tolgtc die Herausgabe erst nach Zoegas

Tod, im Jahre 1810. Es sind etwa 400 Nummern,
die das Veneichnis entbilt, ein Band von 663 Seiten

grofs (,»iiart. Über diese .\rbeit hat eine Auforitiif

auf diesem Gebiet, unser .Mitglied Herr Krnuui, mir

auf meine Bitte folgendes Urteil ftufgcsclirieben:

'Es ist unglaublich, was Zoega aus den Pergament-

fetzen — es sind durchweg nur einzelne Bliittcr von

den Handschriften erhalten — gemacht hat. Bis

dahin ging dio Kenutiiis des Koptischen nicht weit

über die untrritgyptische Bibel hinaus; er bringt nun

die alle oberagyptischc Literatur zutage; er versteht

diesen bis dahin ziemlich unbekannten Dialekt, als

verstände sich das von selbst, obgleicli es dafür keine

Grammatik und noch weniger ein Wtn-terbuch gab;

er kommt so weit, dafs er einzelne Schriftsteller am
Stil erkennt. — Ich kenne wenige Leistungen in der

Wissenschaft, die so bewundernswert sind. Das Buch
ist noch heute die Grundlage fflr das wissenschaft-

liche Studium des Koptischen. Erst vor zwei Jahren

ist ein anastatischer Neudruck vcraiislaltvt : es wird

nicht viel wissenschaftliche Bttcher geben, die nach
hundert Jahren noch so lebendig sind.'

Die ikgyptischcu .\rbeitcn haben Zoega länger

festgehalten, als er es bei ihrem Dcginn geglaubt

hatte; und als er in das Alter kam, in dem man
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ttbondiJAgt, wiu lange da» Lebeu tiuch dauern müge,

int er wohl beklagt, so viele mühselige Arbeitsjabre

dam ägyptischen statt dem griechischen Altertum ge-

Vfiwt XU haben. Aber er war nicht der Mann,
etwas halb n ton, weder im Leben, wo er das ein>

mal Gewählte ertrug und bis tni Ende dnrcbflDbrte,

noch in der Wissenschaft.

Von seinen Arbeiten Ober griechische Literatar

ist die geplante Ausgabe der Orphika und der

Hymnen des l'ntklos niciit zustande gekommen. Von
si'liuMi vielen Entwürfen und Skizzen ist nichtü von

ihm selbst veröBentlicht worden, und er «Urde auch
mit der TerSilbntlichuni; seiner AnftMze, die er fSr

unfnriiy hielt, durch Wclrkcr nidit ciiivt'r^j.imleii ge-

wesen sein. Für uns freilich sind die>e tspliller aus

seiner Werkstatt Uberaus lehrreich. Am meisten

wohl sein Aufsatz Uber Homer. Seine Göttinger

Studiengenossen wufstcn zu erzulileii, dals er schon

als Student, hingst vor F. A. WolflTs l'rolegomena

Ansichten ähnlich wie Woiff gehabt habe. Der Auf*
sats, der jetst auch in der originalen italienischen

Fassung vorliegt, lehrt, dafs er auch hier der

Forschung weit vorausgeeilt war. In seinen boiuc-

riscben Untersuchungen erklärt Herr t. ^nmiiiewits,

sein Ka]iitel über den epischen Zyklus sei eine Re-
habilitation von Zoegus Vorstellungen. —

In den letzten Lebensjahren, gerade in den Jahren,

in denen der junge Welclcer mit ihn verltehrte, hat
SSoega mit viel Liebe und FVende an den Bassirilievi

«oarbcilef, vor licrm Vullendung ihn der Tod hinwcf;-

nahm. Immer verfolgte er den i'lan einer Gesamt-
aufnahme und dann VerMfeadiehong aUer Antilren

Uom-*. Auf die Heliefs sollten die Statuen folgen.

Dafs Zoega ebensu wie Winckeluiann mit den al-

banischen Reliefs begann, war nur Zufall. Den
enormen Fortschritt gegeuaber Windielmann lehn
schon ein BHelt anf die Ttefeln, noch mehr die

Lektüre Textes. Der Verleger Pirancsi wünscht«:

die Publikation in Heften und leicht faTsUche Er-

länterangen. Anf solche ging aoeb Zoega ans. Er
innf-i sein l'iiblikiim sehr 1iih;|i ein^escliiitzt liaben.

Denn wenn er auch die schwerste Gelehrsamkeit in

die Anmcrknngn varvics, seine Erlituterunigen, die

sich mehrmals za aosfUhriichen Ahhandinngen er-

weitem, IcOnnen popniftr nnr in dem Sinne heirsen,

wie etwa die popuhin n Aufs.itze veii Helmlmltz.

Nicht einen Straufs von einzelnen aoziebendea

antUcen Knastwerfcen wollte Zoega t^ten, sondern
er wollte, wie immer so auch hier, reinen Tisch

machen, die ganze Khi--v erschöpfen. Die be-

wundemswQrdigen Saniml i u ri des Dal Fozzo nnd
des Pciresdns waren nach sachlichen Gesichtspunkten

angelegt. Znerst Zoega ftthrte die Scheidung der

Denicmillcrklasseu durch, und er begann mit der

Klasse, die ihm augenblicklich die dringlicbste schien,

mit den Reliefs. Die grorsen Serienantemehmungon,
die, von Gerhard br^gonncn, von Otto Jahn i,'efordcrt,

von unsenn archäologischen Institut unternommen
sind, sind oichls anderes, als die Erfüllung und Fort

setniQg dessen, was — wieder vor einem Jahr-

hnndert — Zoega gewollt hat.

Al> Winckelmnnn so jiili und Janunervoll ans dem
Ijoben schied, war Zuega dreisehn Jalure alt noch

im Vaterhaus nnd erstaunte seinen Vater durch die

Lust und Leichtigkeit im Lernen. Ennio Quirino

Visconti war 17 jährig schon hinget von seinem

Vater bis zu £nde abgerichtet nnd dessen unent>

behrlieher Gehilfe. Sie beide haben das von V^iiekd-
mann begonnene Werk, jeder in seiner Weise be-

wundernswürdig, ausgebaut.

Winckelmann bat, ohne sich dessen selbst be-

wufst zn sein, eine neue Wissenschaft, die antike

und damit zugleich die moderne Kunstgeschichte, be-

gründet. Er ist der enthusiastische Prophet der

Schönheit, er liUst sich von seinen Ideen und Ge-
fühlen in ToIlem Selbstgefahl forttragen, er ist sui>

sihanenil. zusammenfassetid, künstlerisch in der .\rt

seines Schaffens. Die Form, in der er seine Lehren
von der Schönheit der antiken Kunst und ihrem ge*
schichthcheii Verlauf verkündet, macht ihn zam
grofsen Schriftsteller. Um würdig vom belvederischen

Apoll zu reden, grübelt er Wochen und Monate tiber

seinem konstreicbeo und icOnstUcheo Hymnos und be>

ranseht sich an seinen eigenen Worten.

Vis{;onti ist ein Meister in der kurzen und ne-

scbmackvoUen Erklärung der antiken Statuen und
Relids, wie de eidi in den Museen zufiUlig su-

sammm^ifiinden haben. .A.II0 Golelirsunikeif dient

der Kri.uitcrung des einzelnen Falles. Kr -IcUt nicht

jedesmal eine neu, Inf den letzten (rrund gehendu

Untersuchung an, sondern schöpft ohne weiteres aus

seiner Belesenheit, seiner staunenswerten Monnmenten-
kenntnis und Kciiii' 1 1 liaft. rasch und leicht, auch

allzu leicht kombinierend. Seine Gröfse wie seine

Schwiehe zeigt am aafnuilpten die glänzende Letetwig

der ihm Ton Napoleon auft;ctragenen Ikonographie,

in der er im Eifer, möglichst viele Bildnisse grofscr

Griechen vorzuführen, nicht selten unsicheres und
sicheres, mAgiiches und nnmOgliches nuammenflielhen

läßt.

Zoeuii war der Lirnfste Gclelirto unter den dreien.

Über Visconti hat er hart, bis zur Ungerechtigkeit

genrteilt Winckelmann nennt er selten, eebtonga»

voll, aber «dine Sympathie. So wenig wie Visconti

ist Zoega Winckelmann auf dem Wege der kunaU
geschichtlichen Darstellung gefolgt. Vermutlich hielt

er die Zeit zu ihrer Emeoanuig noch nicht ge*

kommen. Denn er beaafs ein sehr feines OefOhi ffir

stilistische riiferschiedc. Das beweisen --eine Dar-

legungen Uber die Obelisken, und die unfehlbare

Sieberhelt, mit der er die wenigen in Rom vor-

handencn griechisi-lien Reliefkonipo-itinticn des fünften

Jahrhunderts aus der Kroiscn Masse heran- erkennt —
übrigeos dann, zu unserer Verwunderung, als Zeit-

genosse und Freund Canovas, jedesmal ungttnstig be-

urteilt. Visconti ist sich noch der Neuheit der I^chrc

Winckclmanns hcwul'st, dafs die antiken Bildhauer-

werke zumeist aus griechischer Mythologie und
griechischer Sitte m erklären seien. FOr Zoega ist

das an sich selhstvcrsr iniilirh. und man darf an-

nelmien, dafs es für iliti auch uline Winckelmanns

\'orliild sclbstvcr-tiuidlich -.'ewesen sei. —
In ein jiaar Jahren wird seit Zoegas Tod ein

Jahrhundert vergangen sein. Wir dOrfcn uns gltlck-

lich preisen, wie grenzenlos sich seitdem unsere .\n-

schauuug der antiken Kunst und der antiken Welt
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erweitert und vertieft hat. Eine Fülle von wissen-

schaftlichen Pflichten und Aufgaben, die Zuega noch

nicht ahnen konnte, ist ans zugefallen, noch ehe wir

am Ziel der von ihm vorgescbriebeneti Bahnen sind.

Wir werden wohltun, nicht nur an Gedenktagen,

oiidtru stL't- sein leuchtendes Vorbild uns vor-

zuhalten aU Mahuang djurau, dafs in der Wissen-

schaft nicht effektToUe und bteodend« HypotbCHten

ßestan l 1ki)il:i, sondern nur die strengste Wnbrbeits-

Hube und uiUsagcnde Mohe und Arbeit
Darauf sprach Freiherr Hillor von Oaortringen

über die Geschichte von Prione, im Anschhifs

an die Inschriften, SrhriftstcIlerzeugnisHc und Monu-
mente. Kr suchte die Zeit und Umstände der Neu-

grttndaog im zweiten Viertel des vierten Jahrbonderts

and das Verdienst Alexanders des Grorsen nm die

Entwicklung der Stadt mlher /n bcstiniuKn, bo-

bandeltc dann eine Tyrannenberrschaft, den Einfall

der Gaiater, den eine InM>hrifi anfklftrt, nnd ein-

gehender den Niedergang uiul diu noue f'rliebung im
zweiten Jahrhundert, die Kuntliktc mit den roniinchen

StiMurpaclitern, welclie der Einrichtung der römischen

Provinz Asien folgten, und die kuUiirbistoriscb wert-

vollen Einzelbelten ans dem Leben nnd der Ter-

waltunt; des ersten Jahrhnnderls v. Clir , wie sie uns

namentlich die wortreichen Volkübeschittsse fOr

A. Aemilios Zoeimus gewahren. Ein HinUiek auf

die LeisfuiiKcn für die ToptiRniphii! iKnien*; seiteii*;

der deutjiclicu und osterrcicliischcii .\u';i;ral)iings-

misslonen, die vorausgegangen, und die Wunsche,

welche wir noch ansspreciien dürfen, bildete den
Scbhifs. Eine weitere Ansf&bmng dieser historischen

Skizze soll in der Kinlcit'uiL^ zu drii viin Jen Köiiig-

licbon Museen herausgegebenen Inschriften von Privne

gettefert werden.

Zum Schlufs tniR Herr von WilamowitlMoellen-
dorff über da<; l'aiiionion vor, dessen GrOnduiig

erst in dem siebenten Jahrhundert erfolgt InI
; der

genaue Beriebt wird in den Sitzungsbarichten der

Akademie erscheinen.

Kedni-r gab zum Schlüsse üeni D.uik an Herrn

Schöne Ausdruck bei seinem Scheiden aus der ver-

antwortlichen Leitang der KOmgüehen Maseen, nnd
dafür, dafs die Unternchmnngcti der Museen nicht

im engen Interesse der Sanunliuigen ins Werk ge-

setzt, sdndern zugleich im Sinne der Bedürfnisse der

Wissenschaft, wi« er selbst sie als einer der ersten

in Pompeji begriffen hatte.

Ausgestellt M im Saale drei farbige Kopien

poiDpejanischer Wandbilder vierten Stiles, die Uerr
DiplomingMHMir 0. von Cnbe im vorigen Winter an
Ort nnd Stelle ausgeführt hat. In der f'berzeugung,

dafs diese Wandbilder, so wie es l'rof. I'uchstein an

dem Winkelmannsfeste vor zchti Jahren (181'5) hier
j

vorgetragen bat, rOniflcbe Bahnenwande darstellen,

hat Herr von Cube eimnal den Versuch gemacht,
zu veranscbauliLlii II, sie ein Architekt derartige

Malerkonzcptioneu in Stein eventuell unter Anwendung
von Stack aasflBbren würde. Er hat zu diesem
Zwecke nicht nur Grundrisse der arrbitcktunisrhrn,

den W'andmalern vurschwebenden Bühnen entworfen

(/um Vergleich sind vom ihm Grundrisse wirklicher

Bahnen, nftmlicb der des grolsen Theaters in Pompeji

und der dcf^ Thcatci-s in Ilcrculanum bcigcftlgt),

sondern auch, was besonders interessant und lehr-

reich ist, porspekiivibclic Aufrisse dazu gezeichnet.

Von einer vierten derartigen als Btthne zu erklärenden

Wanddekoratiou, der in den Stabianer Thermen, liegt

nur eine Pliotograpliie vor, aber daneben auch wieder

Grundrifs und Aufrifs rekonstruiert. Man kann an
diesem von Herrn von Onbe fttr seine Doktor-
ingeiiicuriironiotion unter grofsen persönlichen Opfern

hcrbeigcschatften Material bequem sich selbst ein

Urteil bilden, ob die Puchsteinsche Erklärung der

pompejanisrhen Wandbilder vierten Stiles richtig sei,

und falls man sie billigt, beobachten, wie mannig-

fache und phantasievolle über die wirkliche Architektur

weit hlnaosgebende Motive die pomp^anischen Maler
für eine Buhne ersonnen hnben.

AUso bei Ohenden.

Tni .Miso ist von neuem wissensehafiliiber Streit

entbrannt. Konnte noch im vorigen Julire Prof. Koepp
in seinem vortrefflichen Werke über 'die Römer in

Deutschland' mit Recht behaupten, 'unter allen

Punkten, die für Alisu in Anspruch genommen, sei

Haltern der einzige mit otTenbar roniiselien Funden
und Befestigungen,' so ist jeui infolge der ftberaus

giacklichen Ortlichen nnd archivallsdien Forsehnngen
und Funde des Pfarrers Prein in Methler (ganz nahe

der neuen Fundstatte) die Sache eine ganz andere

geworden.

Geboren nnd aufgewachsen im Kirchspiel Methler

und seit 1894 dort beliebter Pfarrer, ist Prein bei

seinen jahrelangen und müiicvollen wissenschaftlichen

nnd örtlichen Forschungen in der Heimat infolge

dieser befafon Umstinde anft eifrigste von seinen

biederen Landslcutei: unterstützt ^^ordell. Su beruht

sein jüngst erschienenes Buch, das die nalie^u über-

zeugenden Krgebnisse dieser vielseitigen Studien in

geschickter Zusammenstellung enthält*), auf einem

umfangreichen und gründlichen Beweismaterial, wor-

unter die archivalischen Funde am wiclitigsten sind,

nnd wir stehen nicht ao, schon jetzt zu erklären, dafs

Ar ans die Preinaebe 'Hypothese' so gnt wie erwiesen

ist: Das Alisokasteil, das eastellnm Aliso des

Tacitus (Ann. II, 7), das Drusus auf der erzwungenen

Rückkehr von seinem ersten Kriegslage in Nieder-

germanien i. J 11 V. Chr. am Zusara menf lufs der
Lippe und des Elisen augelegt bat (I)io Gass. 54,

33), ist die 'Burg' bei Oberaden (bei Lüuen)
und nicht Haltern; dieses scheint viel-

mehr das Lippekattell la aein, das von Tae. als

cssiellum Lupiae flumini adpositam bezeichnet worden

ist. So kuniml auch nnser obiges Tucituskapitcl mit

seiner deui lieben Unterscheidung von 2 Kastellen (an

der Lippe) wieder zu Ehren, wie das schon Nipper-

dey nud zuletzt noch von Domaszewski (Westd.

Ztschr. 1902 S. 187j betont haben, während die

'Halterncr', Schucbhardt u. a., ihrer einzigen römischen

*) Aliso bei Obemden. Neue Fececbungmi nnd Ver-
mutungen von Otto Preia. Münster i W. 1006. Druck
und Verlag der Ascfaendorffiicbpn Buchhandlung. 80 S.
und >i Karten. 1,60 Mk.
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Lippdwte suliebe, di««e beiden Kastelle immer idett-

lifisderl baben.

Maclieii wir uns <lie l'i)is!;iiuIo klar, nutcr denen

die Gründung Alisos erfüllt ist! Drosos hatte nach

diiem Kampfe mit den nOrdHcb der unteren Lippe

wolinciuleii Usipctern tlieseii Flufs (llirrsflirittcn iiikI

(las (iebict «ler Sugambier durctuotseii , um iii dus

Land der Cberesker, Us war Weser vonodrlNgeti.

Auf seinem Rudange von diesen letstgeneimten

Völkern nberfiillen, hatte er sich dnrchKescIilagcu

un I donn als Bullwerk gegen sie an dem Vcrciniguni!s-

punlcte von Lippe und Elisen das oben genannte

AlisoirasteD errichtet. Vori&nllg g«lt«n negea diese

l''eindo, iiarli der mit f leren Weser hin, die TOTStSfsc

der Kiinier von Vetera am Kliein aus.

Das palst aber tmf Haltern nicht. Dieses Ucgt

bekauntlicli an dem n6rdlich8ten Punkte der Lippe

and garnicbt in der damaliuen Operationslinie der

Römer, der direkten Verbindnog swiscIiCD Teteim ond

Diemel und Weser.
Viel besser ftigt sieh in den römisehen Kriegsplan

des Jahres 1 1 nml in das liiiinals ungelegte römische

Wegenelz die 'Hurt:' bei Oberaden. Sie liegt in dem
sQdliclisten Winkel «ler Lippe, wo heute bei Lünen
die Seseke mündet, so nahe wie möglich dem Gebiete

der feindlichen Sigamhrer und Clieruski r, die damals

üii^leich mit den benachbarten Chatten in Seluicii

Italien waren. Die Linie Vetera (Xanten)— Dorsten

—Reeklingbusen—Lünen—Oberaden— Kamen—Werl
Kncblinghauscn — Wünnenberg— Eresburg ist fast eine

gerade Linie vom Uhein zur mittleren Weser. Und
diesen ssm grOlktcn Teil schon als Mimische Anlage

erwieaeueD Beerveg glaubt Prein auch sUdlidi der
*Bttrg' erkennen m kOnneii.

Noch anderes s|iriLlii iiaclidt üi klicli ^'c^en Halterns

Gltiicbsetzuug mit Aiiso. Mifslungeu sind Gramere
Versodie in der 'Westd. Ztsebr.* 190S 8. 954ff.. einen

/.tisammenhMg Hai tems (Hal-o>stitMi 1017) oder des

Müblenbaches, des grol'sen Nebenflosses der Stcvcr,

der noch streckenweise Hallerbacb und AI appc Uviht,

mit AUao herausznBnden. Und im Sommer 1904 ist

unter dem jetzigen 'grofsen l..]iger' in Haltern eine

altere Auhi;.'e aufgedeckt wordtn, liie ein Fehilajicr

ist und darum nicht Aliso sein kauu, weil dieses so-

Wold die SItesto BftmerftMe an der Lippe als «neb
ein starkes Kastell nnd Dleht ein blebes Feldlager

gewesen ist.

Mit Aliso-Haltern scheint es also nichts mehr zu

sein. Scbucbbardt wird anf dem Titelblatt seines

kldoen 'Fahrers durch die römischen Ausgrabungen

b^ Haltern' (Haltern lOOlij künftig- wohl die stolze

Oberscbrifi 'Aliso' eutferoou mOssen, und Herr Trabant

in Haltern wird ebenso gnt tno, sein scIiOnes Botel*

Schild mit der Aufschrift 'Hotel Aliso' uaiCh Obetnden

au einen Glücklichereu zu verkaufen.

Denn es ist nach Prein — nnd damit wollen wir

auf seine *nenen Forscbnngen and Vermutungen'

nilhor eingeben — alles, was von dem Alisokastcll

der Römer noch erhalten ist, kSniHg nnf der 'Barg'

bei Oberaden so suchen.

Schon der Nsne *Bnrg* (pteltdevtsdi Borg) fOr

die ausgedehnte Anhfihe bei Oberaden spricht daiflr,

dafs sich dort die Bewohner eine licfestiguug aus

früheren Zeiten vorgestellt haben. Dasselbe beiroist

fttr das Alter der Wege südlich der 'Burg', die Prein

in die alte römische Hcerstrnfse Veie a —Eresburi.'

einordnen zu kdaucu glaubt, die sicherlich recht alte

und kaltarbistoriscb nnch sonst interessante Be-
zcielinunj; 'Hünenp.ldde' (jind plattd. — Pfad): und
ebenso i^t heute noch erhalten die 'Heideustral'&e',

ein Stück tii s 7M «lern Tomnteten Wssttor der *Bttrg'

hinaufführenden Weges.
Huch liefet auch die 'Borg' und bietet besonders

nach Süllen ond Osten \ ur/üglicjic Fernsicht; in

'guter Deckung' lag und liegt sie, hauptsächlich im
Saden nnd Im Westen ist das Tnrrain vieirach

sumpfig,'.

Und auf der 'ilurg' selbst ist eine unzweileüiafl

Mimische Befestigung aufgedeckt worden. Dieses

Kastell — schätzungsweise 25 ha, also nicht Ttel

kleiner als das Lippekastell in Haltern — hat eine

ziemlich regelinäfsige viereekigc. l'\irni ; an seiner

Nordseile hat sich ein c. ^UU m langer Wallrest er-

halten, der namentlieh an seinem Westende stattUehe

Fiinnen aufweist; an der .\urseriseite dieses Walles

zeigt sich noch die deutliche Spur eines mulden-

förmigen Grabens; schwache Spuren des W'alles sind

auch an der östlichen Schmalseite vorliuiden. lisch

alledem bedürfte es eigentlich garnicbt des weiteren

Ilcwciscs, dafs dieses neu enideckle Lnf»er ein "Stand-

loger' und nicht ein 'Marschlager' gewesen ist. Dafür

sprechen nicht allein die Wallreste, die xabireleh ge-

fundenen Amphorenstürke und die l^bereinstimmung

dieser Anlage mit dem 'grofsen I^ager' in Haltern

und dem anf dem Fttrstenberge bei Xanten, sondern

auch vor allem der spütere Name 'Burg', der aicli

an ein TorQbcrgefaend augide^ites 'Marschlager' in der
Erinnerung des Volkes nielit an|.;eknü|)rt hiitle

lu den oben erwähnten iuteressauten, weuu auch
schwer erkennbaren ^Hflnenpldden* sOdlidi von Ltaen
und Obcradcn uml nördlich von Kamen glaubt Prein

das die Urusustestc ansrhlielsende Stück der grofsen

römischen Heerstralsc geinnden zu haben, die in fast

gerader Linie, wie oben beschrieben, von Vetera nneb

der mittleren Weser führte. Anf den sogenannten

'Sachsiickern' siUllicli der 'ISurij;' ist dieser Römerweg
Stellenweise 30—50 ta breit — eine solche Wegbreite

ist ein echtes Krlterlnn rSmiseher Anlage — ; nnd
da, «0 er die Seseke überschritten bat, ebenfalls

noch sfidlieh der 'Burg', sind im Jahre löüS bei

einer Kegniierung des Fittfsbettes nnverfiialte BrOekOtt-

pfiUile gefanden worden, die unten mit einem 'Eisen-

fufs* versehen gewesen sind. Bei Niederaden hat

man neben dem 'Ilütunpad' schwarte Hiiiadslellen

aufgedeckt, ebensolche uud TougefiUse auch in Eisey.

Weiter sind auf dieser Hoerstrafee 11 km tstlieb von
Kamen bei Flierich, in einer Gegend, die in der

Vülkssiirachc 'im Hcllweg' heilst, Münzen gefunden

worden, von denen v. Steinen, Westf. Gesch. Stück 18

S. 1005 schreibt: 'Viel Römergeld von dem Angnsto,

keines aber, so nach seiner Zeit gemflnzet* Aneh
auf der 'llurg' selbst soll naeti niüudliclier ^litteilung

frttlxer ein Müuzfuud gemacht wordeu sein, wieder

die Htlnsen alle ans d«r Zeit 'nm Christi Geburt*.

Solche 'Hünenp;"ldde', wirft Prein mit Recht ein,

küiiulcn nun auch aus der Zeil der frilukischen Kr-

Digitized by Google



Ul

ohmiig stAfflnen. Aber bekannt ist, d«fs Karl d. Gr.

nf leinen ZOgen bald die Li|)pe und die Lippestrafften

aiifKeljeii uml sicli im südlichen 'Uollweg' eine neue

Aomarsclilinie scboffen mafste. Die Walil des Aua-
drneln *Hllne' In dem Compoaitiim aelieiut an« raden
lu tiPweisen. dafs dio vcilksKlniliiho Gescliii-hts-

criuritTUDK diese 'Hünenpüililc' Mciicr hinaiif uls bis

n den christlicbeu Frauken datierte, nämlirb bis

ni den baidaiaeben RAinern, die allein soU-lie

'HfliienpAdde' nd 'Heidrnsirarsen' anlegen konnten.

Auch dia kl<;iiiereii Zugangswego von der grofseii

üaentmlse nr *Barg* gUnbt Prein nachtireiseii tu

kOuei, flbeuto die Stdlen des West-, Sfid- and Ost-

tONI Aliioa. Hii'rbiii gehört üii- srlion olioii genannte

'Beidenitriläe', ein Stack eines solchen Weges ober-

halb Elwy.
Wichtiger noch erscheint uns ein gesicherter Nach-

weis des Weges, der in uordwestlichcr Richtung za

dem ji t/t nur erst vermuteten Lippeliareti der ROuier

bn diem heutigen Brckingiiattawi fahrte, da, wo der

IM« Bach* in die Lippe fliefst. Diese Vermutung
bat vieles für sich; siml iloch uermle hier in dem
Lippesaud iu den Jahren 1825, 1857, 1870 uiitl 1885
*Me Fnnde gvmaeht wordeu.

So nuils auch bis hierhin wonigstens und nicht

nur bis lialtem die Sdiiff barkeit der Lippe zur Römer-
itH angenomniM wardan. Waner- uml BodeDm-
iiftltiii'-se waren der Schiffahrt eliemals gflnstigcr als

I i'Utzutage. Aus dem Jahr liahen wir Kunde
vou eiuem geplanten Vcttrogo xwischun Hamm und
Soest, wonach sogar liier bei Uaoim ein Hafen ge-

wesen i«t. Noch bis in den Anfang des vorigen Jahr
liiiii'krts hat die Saline Künifisliui ii In-i I'una bis /u

<;beu diesem Beckingbauieu ihre Sulzwagen geschickt

ud TOD dort auf Uppkftbnaii das Salt weiter dem
Rhein /ugeruhrt.

Wir kommen zum Ici/ti.n Ilcweis Prcins, dem ge-

lun^iiii^ttu mul tlherzeugendsteu für seine Aonalime,

dem jiameosgleicbklang. £io lEielner abge-
sehlosBoner Bezirk dort, frQher ans S, jetzt
aus 2 Bauernhöfe II besn-liciMl, j^lcicli südwusllicli

uer 'Burg' und ebenso weit von der südlich tlieiseudeu

Seadio enifenit, trigt noch jetst den Manien
KIscy. der mit dem Elisnn, .\li8oii, Aliso
der Kümer anfa engste zusammenhangt.
Dieser Name Elseie, Bise, Elsey bat froher
— das bewetaea mit wiiMnstA&licher Gewifsheit

wichtig« Urkunden ans den Jahren 1286, 1373,

1461, 14Ö6 und 1667 - die gan/. duiii^-e

Gegend mit Einscblafs der in ihrer Milte
liegenden 'Borg* nnfafst. nnd diese konnte
nur als Barg in Else oder knrs Barg Else
(Tacitus' castullum Aliso) bezeichnet werden. Die

wicll^l.^t^ II aus der Reihe dieser Urkunden sind die

MS den Jahrao 1226 und U61. Mit Hilfe seiner

plbHiHdiea Ortskenntnis kombiniert sie Prein in ge-
|

radezn genialer Wrisc: Die Urkunde von 1:226 (Wil

inaos, Weatf. Urkuuüeiibucb S. 126) «rwaüiit 4 Be- :

sitMogen tn Elseie. die an das Kappenbcrger Kkister

gekommen sind: — et qnattuor domornm in Elseie

maiiipulos — perpetua posscssioiie concessimus. Das
aadcre urkundliche Zeugnis aus 1461 ist erst TOU
Pireio im jetaigeu Scblofsarcbiv Kappenberg iu einem

umfangreichen Foliobnud entdeckt worden. Da finden

sich — ohne dafs wir auf den Inhalt nfthcr eingeben

— die Worte . . . uth dem Hove to Afliüppe, ge-

legen to Else in dem Kerspell vait ileteler . . . Und
nnn operiert Pr. fbigendvrmaben; *Wir haben ge-

sfhei), dafs 1226 xicr Fliinscr (donins), nnnernliöfe

VOM bllsey au Kappeuberg gekoninien sind. Darunter

mufs aucli der Hof AfhOppcr mitbei^rilTen gewesen

sein; denn in dem engeren Hofbezirk EUsey ist kein

Raum {Qr vier bftneriiche Besitzungen, vor allem nicht

far einen Hof wie AfliOpper ; dieser liegt (seit alters)

au dem nordfletliehen Burgubhoug. Es ist demnach
iinsweifelhsft, dafs der Marne Else über den hentigen

engeren Elseybe/irk vurzeitcii hiiiuusu'eragt hat bis

zum Hole AfliQppe, so dafs recht cigeiillicli die 'Barg'

an dem Namen mit Anteil hatte. Nocli im Jahre

1667 scheint der Name 'Elserfelü' als Flurbezeicbnnng

auch ftlr ricn sOdlichen Abhang der *Rarg' bestanden

zu haben.'

Auch der Bach Seseke, der nach Preius Annahme
durch fHesiscbe Einwanderer *nmgensnut* sein mag
(Sns cke, Sys ekc, Ses-ekc; sus = fries. kl. Rundhfiuel),

zciKt imch Spuren seiner frtthcren üenennung iu den

Namen 'Hils-iiigsmühle' (bei Kamen) und *Hil-beck',

wo «lie Sesckc cutspringt, wie denn 'tatsKcblich die

S^eseke in ihrem ersten Oberlauf frflher iilebt so wie

jetzt, sondern die 'Hil hkc* genannt worden ist". Doch

dieses Teiles der 'Forschung', zanial er uns unsicher

crselieint, kennen wir fbglieb entraten. üm so sn-

verlassiger sclieiüt uns die Gleichheit 'Elison, Alison

= Elsey' für Ortschaft und Burg erwiesen zu sein.

Plein ist da der lleinong: Aliso ist zugleich
der Bauerscbaflsnamo fUr die dortige ger*
manisch« Ansiedlung am Alison gewesen nnd
von Druse-^ /nr ti<'ze i c b n u ii g seines auf der
benachbarten Anhöhe erbauten Kastells über»
nommen worden.

Wir sind am Ende unserer Wiedergabe der

wichtigsten (nicht aller) Beweisstücke fftr Preins neue

'Hypothese*. Seine Forschungen, nmal er in diesem

Monat den Ort seiner bisherigen so ergebnisreichen

Tätigkeit zu verlassen gedenkt, um In das Pfarramt

zu lloljciiiinibuig einzutreten, wird, sobald es die

Jahresseit erlaubt, die Dortmunder Muscums-Direktion

fortseisen. Ihre Spateoarbeit wird bd der Beschaffen*

heit des AusgrabuiiL'sterrains, ihis nii;;f'f;ilir zu ^/j mit

Laub- und Nadelwald bedeckt und schwerer I^ehm-

bodon ist, voraussichtlich weit scbwierigcr sein als

die in Haltern. Möge sie trotzdem die 'neuen

P orschuogen und Vermutungen' unseres rüstigen 'Pfad*

tindcrs' ni(>gliclist bald nnd glänzeud Icst.itigcn! Doch
wird die Lösung dieser mObseligen und kostspieligen

Aufgebe nur ein Unvollendetes, Halbes sein, wenn
nicht im Anschlufs daran oder viellei 'ht schon gleich-

zeitig damit eine Aufhellung des üesanitbildes der

RAmerwcgo und etwaigen Römerbigar zwischen Rhein

und Weser hauptsächlich im Lippe* nnd Haargebiet

erfolgt. Hoc signo vinces, Tremonia. Herr Pfarrer

Prein will sieh begnügen mit dem IJewufstsein : in

magois et voluisse sat est. Wir meinen dankbar, er

hat viel nebr getan.

Magdeburg. B. V«tha.

TiwIwiMI*« BihMnit FmC Dr. H. Drahvlm. Friadänaa.
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ReseiMloneii und Anselgen.

K. M«ift«r, Der syntaktitehe 0«bnnteh dM OeoetiTS

in den kretisc!:cn Dialektinscliriflen. Strafsbnrg,

Trttbuer, 1905. Diss. Somierabdruck aus den

IndogcnnaiiiBdMii FonebiiDgeti, Bd. XVni, S. 183
-204.

lu der TOn grorBem FleifH und iimfnssenilen

SpracbkeuuioiKen zengeudeu wisseuscliaftiiciiea

Entiingtschrift, einer Leipsiger Doktordinertetion,

hat der Verf. die Geschichte des Genctivs auf

Kreta von den iiitesten Dialektiuschriften der Insel

bis zum Übergang der iDscbrifteospraclie in die

Soine so erfbnehen gesaoht. Die weienlliebeten

Ergebnuie soMir Ontersachangen »teilt er auf

S. 202 '8 kan zusMnmen. Ee und hanpte&ohlieh

folgende:

Die ältesten Denkmäler dei kretiMhen Dialekts

wigen hn syDtaktasobeD Gebrauch dee Oeoettvs

noch manche EigentSmlicbkeit; aber allmahlicb

geht die kretische, wie alle anderen ^iechisoheu

MondaiteD, dazu über, den advcrbulea Genetiv,

&gt mit alleioifer Atmifthine des Genetirai ab«

Mlllitlie, durch präpositiouale Ansdrucksweiseu zn

ersetzen. Doch wird das Verlustkonto des ad-

Terbaleo Genetivs dorch einen Gewinn auf Seiten

dee wliioiiuBaleD GenetiTi einigermafien aoa-

geglichen.

Mit Rt'cbt führt der Verf. diese sprachlichen

WaDdelaogeu zum Teil auf deu äul'üerea Eiulluls

der geaMingrieehiaehmi Kamldapraobe, der Toi^

eliife der «Igmilieibeii Koine, zurBok. Zorn anderen

Teil aber weist er auf die allen griechischen

Stämmen gemeiasameu inuerspracblichen Ver-

änderungen bin, die wir am deutlichateu in dem
Übeigai^ des homeriieihen Dialekte la dem loniseli-

Attischeu und weiterhin zor Koim md dem Nen-

griechischen verfolgen können: die allmähliche

Verdrängung selbständiger Kasusformeu zam Aus-

dmek Ton NebeabeetimmiiDgen nnd die hjpo-

taktisehe Gliedemng nebengeordueter Redeteile.

So erweisen sich auch die kretischen Dialekt-

insohriften als urkundliche Belege für eine £ut-

wieklooK, die sieh in dm TenohiadeiMten Zweigan

dee indogermanisohen Bprachetammea naohweiaen

liftt.

Neben diesen Uauptergebuissen ist die Schrift

reich an firaehtbaren Obserrationen spezieller Art.

So werden böebet intereeeante Belege fllr einen

auch dem Ionisch-Attischen nicht ganz ft'emden

Bubjektlosen Genetivus absolntns und für die dem

älteren kretischen Dialekt eigentümliche Ver-

wendung dee Artikele bei dem naabhai^gen tem-

poralen Genetiv erbracht. Es wird darauf hin-

gewiesen, dafs in den älteren kretischen Grab-

scbrifteu sich der Gebrauch des Genetivs fast gar

nicht belegen fiftt, dafs die jüngeren Insebriften

eine völlig regelloHe Verwendong der attributiven

und prädikativen Stellungsweise in der Verbindung

des Ueaetivs mit dem regierenden Worte zeigen,
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d&ü ia Uiuen die Nachsetzuug des objektiven

Genetin nadi rtikdkn«!!! Svbstanti? erfolgt luw.

MSehien der hMut gedief^en Erttlingi-

leistutig des Verf. anf epigraphisch-sprachlichom

Gebiete bald weitere gleich vorzügliche Arbeiten

folgen!

Remscheid. W. larftM.

A< OndlB. Das Scblaclitfold von Issus Kino
Widerlegung der Ansicht Jankes. Mit einer

Karte. Jene 1905, Oosteaoble. V, 47 S. gr. 8°.

1 J(.

Wie der Verfasser im Vorwort erklärt, hat

er seine 'Gedanken an eecha Abenden, im

Galopp aartfirmender Bettar ni Fiapier ge-

braoht*. Hit einer aolehen k«e%en Ari>ä(

wird OS ihm nicht gelingen, 'die Geschioltt»

aclireibuug vor Schaden zu behüten'. Kr hätte

nicht blofs mein Buch 'Auf Alexanders des Grofsen

PhdeBu Eine Beise durch Kleinasien', sondern

auch die eingehenden Studien von Delhriick,

Bauer n. a. lesen sollen; aiisohoineiid hat er hierzu

keine Zeit gehabt, denn sou^t wäre ea wohl nicht

denkbar, dafs er ihre Foreehnngen Tdllig ignoriert.

DelbrOck weist (Geschichte der Kriegskunst I

S. 170) die strategische Lage richtig nach. Darios

hat den Vornaiirsoh von äocboi über daä Amunus-

gebirge (AnlanpB<^ha8 oder LBwcDpafa, 1'oprak

Kalessi) bescfaloBsen, während Alezander noch in

Malhis war und mit seiner Offensive nioht über

Cilicieu hinausgehen zu wollen schien.

Statt dessen lälst Grubn Darius über den

Beilaopaft focgehen. *In Inns — dessen Lage er

beim heutigen Alexandrette annimnit— nu rktr er,

dafs er mit seinem Vormarsch eine Diunmiuit

gemacht hatte, dafs er in richtiger Erkenntnis der

Ungunst des GelSndee rieh bestrebte, ans den Eng-
pässen herauszukommen nnd freies Feld, womög-

lich sein altes Lager (bei Scclioi öjttlich vom

Amanns) wiederzugewinnen, Das letztere hätte

er allerdings am einfttchsten dnreh einen R8ck-

marseh Ober den Beilanpals erreicht, aber den

konnte er nicht nu lu- antreten, weil ihn Alexander

am Beilanpals abgefalst (y) und in der Marsch-

ordnung mit leichter Mühe vernichtet hätte*. *Bei

dieser Sachlage and namentlieh wegen des schleeb«

ten Wetters konnte es geschehen, dafa Makedouou

nnd Perser nneiuandr r vorüiierzogen. Jene mar-

achierteu au der Küste entlang südwärts, während

diese vom PaA (Beilan) herabsti^n und sieh

nordwärts wandten'.

Mau denke sich diese Lage: ein persische»

Ueer in der Stärke von ÜCOOOO Manu nach

Arrian, von 60— 100 OÜO Mann nach den niedrig-

sten Scb&tenngen steigt in einem Tage vom Beilan-

paft herab und wird tob Alexanders Heer, das,

30 40(K)0 Mann stark, nnr wenige Kilometer

<l;ivon entfernt steht, nicht entdeckt! Jeder ein-

zelne Manu ist beim Herabsteigen am Tage vou

der Ebene hei Alexandrette ans an erkannco,

nachts ist jeder Wagen zu h&ren. *Um ihn

(Oarius'i in die Frille zu locken, wird man nach

Beendigung des Kriegsrats die Posten (des Par-

menio) von dem hentigen Beilanpaß snrBckgezogen

haben; daher konnte Alexander über den An-
marsch des Gegners nicht jeden Augenblick ge-

nügend uuterrichtet sein. Um ihn in die Enge
xwisehen Heer und Gebirge hereiuzulasseu, war
er ihm ans dem Wege gegangen, indem er sBd-

lieh bis Myriandros vorgerückt war*.

Wie weit Mjriaudros von Alexandrette ent-

fernt gelegen hat, ist nicht genau bekannt. Nach
dem Stadiasmns lag es 18,6 km Ton Bbosns,

14,8 km von .\Iexandreia catfemt. CShesnej,

Michel. Tomaschek erkennen es in Ruinen in

ähnlicher Entfernung. Andere wie Reunel, Cabicr,

Delbrück snchen es dicht endlich der hentigen

Stadt Alexamlrette oder erkliren es mit derselben

iilentisch. Jeiienfalls ist es undenkbar, dafa

Alexander den Abstieg des persischen üeeres vom
Beilanpals nicht entdeckt haben sollte. Der vom
Beilaupafa kommende Weg mündet etwa eine

halbe Stunde vou Alexandrette in die Ebene,

welche sich in einer Aasdehnung von c. 5 km
südlich und westlich erstreckt. Die nördlich an-

stoftcnde KBsieaebene ist kaum 1 km breit In

diese hinein begibt sich Darias nach Gruhn mit

seinem g:iuzen Heere nnd kümmert sich znoächät

um Alexander» Heer gar nicht, sondern marschiert

nordwirts fiber den Faft am Jonaspfeiler nnd fiber

den Pqaa. Dort macht er Kehrt und erwartet

den ihm nunmehr folgenden Alexanderl

Auch die Studie von A. Bauer über die Schlacht

bei Isens (Iii' den Jahresheften des Ostenreidiisohen

Archäologischen Instituts Bd. II, Heft 1. Wien
1899 S. 105) ist dem Verfasser anscheinend un-

bekannt. Sie gibt über den Piyas und deu Deli

Tiehai, sowie fiber £e vermatliche Lage wn Issoi

korrekte Auskunft. Gruhn verlegt Issm entgegen

jeglicher L herüefernng (Xenophon, Diodor, Strabo,

Pliuius, Ptolemänü, Stadiasinns, Tab, Peutiugeriaua)

au die Stelle des heutigen Äicxaudrette uud er»

klfirt es Ar Beberlich, Issus fiberfaanpt aaderwIrtB

zu sucheu als dort, wo ein Hafenplata ist. Issus

lag entsprechend der Iberlieferung nicht bei

Alexandrette, änodern nördlich nahe der tiefsten
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Einbuobtoog (Pliniiu: in recenn inüino) dM nach

ihm genannten IsHiscben Meerbusens.

A. BiiiUT hat ferner sehr richtig den Berg-

rücken sQdlicli von L'sadschulu ond uordüstlich

TOD OdsebaUfi (vgl. Plan 2 nrainM Baches) als

eleu Berg erkannt, den Arriau II 8, 7 beschreibt.

<jruhn ilnjxepeii sat^t von ihm: 'ein schmaler Rerg-

rückeu mit zwei Abbäageu oacb Süden und Nor-

den, wovon in den QneUcn kein Wort gesagt ist*.

Denelb« ist 800 m kng, 30 m hoch, bildet aUo
uaoli unserer und jedenfalls auch der iuitiker. An-

jchiiuurg eine gewaltige Position. Die Höbe von

30 m aber geungt Grnbn nooh nicht! *Mir ist es

vSUig nnbegreiflieh, wie milittriaeh gesdinlte

Iftnner diesen Danmen am Gebirge mit dem
Gehirr;suMi;in^'e, von dem Arriau und Curtins er-

üiiüleu, iiubeu gleiehsetzcn küunen'. Der IJerr Ober-

lehrer verrilt uns nicht, wie er leine militariiehen

Kenntnisse erworben hat. Es ist dies auch ganz

gut, denn er bekundet seinen Laienstandpunkt bei

jeder militürischen Betrachtung, die er austeilt.

Wenn er trotxdem nnd, ohne die Literatur ge-

nflgetid studiert zu haben, über Alexamlers des

nnifsen Taktik und Strategie sclireil)i'ii sich

aumal'st, so zeugt dies vou eiuer erstaunlichen

Uner8diroek«ib«t.

Ich kann anf die Einzelheiten w^en dee be-

schränkten Raumeü nicht eini^ehen. Grnhn hat

meine Ansicht über die Schlacht vou Issus in kei-

nem Paukte widerlegt uud ich schlielse mich gauz

der Kritik an, welche Profeseor Lammert in der

Berliner philologischen Woohenichrift vom 16. Dez.

l'JUö No. 50 S. 1595 ausgesprochen hat, nnd in

welcher er ihm seiue geschtchtlicheu, sprucblicheu

Vttd miUtSrisohen IrrtQmer nachweist. Lammert
stimmt meiner Ansicht zu, dafs der Paju.s aus

suchlichen (irümien ftir abgetan erklärt werden

rnnfs. Da er am oberen uud mittleren Lauf für

gMchlosaene Tmppenmassen nnpastierbar ist, kann

die Schlacht nicht an ihm, sondern am Doli Tschai

statttxefunden haben. Die Ufer des Piijas sollen

nach Gruhu im Laufe der Zeit erheblich höher

geworden nein. Rr meint: ^aach Janto d9ifte

dieser Ansicht sein*. Ich bin Herrn Pnrfbssor

Lammert bessondery ilatikbar dafür, dafs er diese

Unterstellung Grubns für durchaus unbegründet

erklärt. Es lülst sieb im Gegeutcil nachweisen,

dab fUe Ufer des Pajas rar Zeit der Sehlacht noch

etwas buher gewesen sein können.

Die Ufer des Deli TschaV sind stelleuwei?ie

gangbar, stellenweise erbeben sie sich senkrecht

CO 2—4 m Höhe, wie ich sie anf & 58 meines

Boches abgebildet habe. Lammwt sagt sehr

richtig; 'HQgel von 8—4m H8ho kSnnen, aneh

wenn sie nnr mSfsig ansteigende BSschnugen

haben, im Kampfe schon ein sciiwieriges Hindernis

sein; wu sie aber steil oder gor fast senkrecht

aUUlende LebmwSnde zeigen, sind sie nach an-

tiker Anschauung in <ler Schiacht uuaugreifbar'.

Grnhn sagt dagegen S. 30: 'Ist es möplich, dafs

man uns Lehm für Stein unterschieben willV Was
für Augen nOsseu Alezanders Oenerlle gehabt

haben, deren Berichte einem Arrian nnd CnrÜQi

vorgelegen haben! Sie müfsten doch geradezu

halb blind gewesen sein, um solche RUbeu- uud

Karteffolkämme für schwer ersteiglicbe Felswände

ansnfpben*.

Gruhn sagt: 'das griechische Wort 5x>^7 be-

zeichnet in der IJefjel ein steiles Felsnfcr". Ich

bebtreite dies uud liuüe iu deu Wörterbüchern,

daft ee orherrschend Erdnfer bedentet. DaA
Arrian auch die Ufer des Granikus als ox^at

vTTfQvipfj^.oi xal xotifjyo)dng bi-zeielinet , ist ihm

uubekauut. Dabei ist am B gha Tschai vom gleich-

namigen Ort bis zum Meere anf der 30 km langen

Strecke, welche für die Schlacht in Betracht

kommt, auch nicht eiu Stück Fels an den Ufern

zn linden. Es sind am Granikus ebenso wie am
Deli Tschai 8—4 m hohe stellenweise aenkreebte

Lrlimufer, welche mit flachen Kiesbetten ab-

wechseln, wie ans Abb. 19 nnd 20 meines Bnches

hervorgeht.

Lammert sagt: 'Glauben wird Gruhn schwer-

lich bei «einen Lesern finden^ und soblieAt mit

den Worten: 'Auch das Lob, das Gruhn sich selbst

anf Kostfu Jankes (S. 37) spendet, uud burschi-

kose Ausdrücke wie 'schweinemäfsiges Glück',

*snm Teufel mit den Qnellen' gmraidhen einer

wisseuschafäichen Abhandlung nicht zur Zierde*.

Bertin. A. Jaake.

Th. Scbiche, Zu Ciccros Briefen. Heila^'f zntn

Jaliresbericht des Friedrichs -Wcrdcrscheo G^niua-

^iums zu Berlin. Ostern 1905. Lex. 8". SO 8»

Berlin, Weidniannsclie Buchli. I ,

Schiebe liefert iu dieser Abhandlung Beiträge

sur Chronologie nad Erklärung einzelner Briefe

ans den Jahren 46 nnd 48, nnd swar hauptsSeh-

lieh >o!eticr, die Hinweise auf Ciceros literarische

Tätigkeit iu diesen .lahreu euthalten. Der Ver-

fasser kommt damit auf eiu Gebiet /.urück (ad

Ati XII und XIII), anf dem er vor mehr als 20
Jahren bahnbrecdiin 1 auftrat; seine Programm-
abliandlung vom Jahre 181^.'$ imd deren Fort-

setzung im Hermes (Bd. XVIII) siud grundlegende

Arbeiten, nnd Schiehee VerdiMiate sind auch durch

0. £. Schmidts Leistungen in dem betreffeudeu
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iLlnehoitt seines Boches (Der Briefwechael Ciceros

u. s. w. Leipzig 1893) nicht iu Schatten gestellt

wordeo. ') Schmidt hat Schicbes Arbeiten ohne

Zweifel in nandiM FftBlcton ergänzt, berichtigt,

weiter gefllhrt. Aber er ist nicht überall im

Keobt, wo (>r zu anderen Ergebnissen gekommen

iaL Überhaupt imt seine Sucht, neue Resultate

a entelen und su geuaaen Zeitbestimmungen

»oflib da sn gelanges, wo wir ee edileohterdiogi

Uber ein Ungefähr nicht hinansbringeii kunuen,

die Znrerläs.sigkeit aeinee Bachea entschieden be-

eintrüchtigt.^)

') Scliiche hat wiederliDlt über ilie Art^, wir Schmidt

mit seinen Vorgängern verfuhrt, Klage erhoben, zuerst

in No. 86 der Deutschen Literaturzeitung von 1808, wo
er zu ilirer Chanikteri';it'riiii<^ iiifin Dortniuuiier Pro-

gramm von IMUl mit «Ipiii cutÄprt'fln'Uiii'u Teil des

Schmi<lt»chen Uuch<^ vei^Uoh. In der Tat kann

Schmidt der Vorwurf nicht erspart werden, dab er.

nachdem er das ganze Material tob neuem für «ein«

Zwecke ilurchgearbeitet und auf diesem ^Ve^. <lie He-

stätigung manche« schon frtther erzielten riclitigen

Resultats gewonnen hatte, nun nicht Selbetrerleugnung

gcinii; besi'.^i'ii li;(t, das, w:i^ uiiil'-re vor ilim <,'efiiiiileii

und aui>reichcu«i begründet hiitteu, auch frei und olTcu

auf deren Rechnung su setzen. Das ist wohl ni ver-

stehiTi, a1)er niclit zu entschuldigen.

-) Die ueuerea Herausgeber, in chronologischen

Fragen un8olb.ständig, habtMi in den meisten Fällen

Schmidts Datierungen über die Briefe gesetzt. Sie

hitten gut getan, recht oft ein *ut videtur' oder nocb
richtiger 'ut Sdimidtio videtnr' hinzuzufügen, wenn
sie nicht, wie Mendelssohn, die Datierungen in einen

Anhang verweisen und ihrem ürheher die Verant-

wortung ül>erlassen wollten. Srlion j<'t/t i-.t ln.'i ninii-

chen Briefen Schmidts Datierung als geradezu faUch

erwiesen worden, und ieh Wn überzeugt, dafs Tor-

sichtijrere I'orseber ktinftii.' an vielen Stellen Selimidts

genauere» Datum ilunli «in nnlie^t iniinter gefal'stes

ersetzen werden, wol.i i la- leidige -incerto men.se'

und nicht selten auch das noch fatalere 'inccrto anno'

wieder seine Rolle spielen wird. Schmidts Grundsatz
steht zu lesen bei Meadelssoliii S. 148 in der eplstula

ad editorem): Deiode, vir doctissinic, r|uo es indicio,

non arrogantiae aut leritati trlbnes, si famotum iflud

((n-jiux ourniu. «(iiac 'inc-Tto iiniin' mIi eilitoribus in^'-ri

buutur, epibtularum in noatria toMia non invaicri«.

NoUs «nim erat propoeitnm, ut in noetro indfoe uni-

Cttiljue epistuliie locus iuveniretur. k/<i .v( mnitjf certf

»Mit, (omin starv jioluit. Magi.s enim Interesse ccusni-

mus ens epistulas, quae parum tuuoe dttrmt ad tempu^j

detinicndum aintiiyuo saltn» loco quam omnino nuUo
inseri. Damit i»t nacli meiner Ansicht der Wissen-
sclialt niclit ;;edieiit: icli bet rächte die DaliernuL; <l"i

liriefe nicht als belbstzweci^ sondern ab ein Mittel zu
höheren Zweciren, und halte es mit y, Gmber, welcher
zu den 'e|.isl<i|;(e incerti anni' bemerkte: inter lia.s

paulio plures rcieci, quam .Schuetzius fecit, cum de
compluribus annum constituerit ex incerta ailmodum
coniectura, negwe amHHuatimitm certanm hi$ce nttet'

Schiohe hat schon früher gelegentlich einzelne

abweichcndcj Ansichten Sclmiidtn einer Prüfung

unterworfen (Jahresbcr. des pbilol. Ver. 1901

8.300ft}; SQoh die vorliegende Abhudlnng ist

Tielfiusb, bald stillscbweigeodf bald etngaständlicfa,

gegen Pchniidts .Auffassungen gerichtet. Ich gebe

iiier die Resultate, die teilweise auch von Schiebe«

eigenen firSheren AofiiteUaDgeb abweichen, an ond

iOge da« wo Sehieb« mieb nieht ftberaeagi bat,

meine Bedenken hinzu.

1. Zu ad fam. IX 2. Aus 55 b hat man schon

längst mit liecht geschlossen, dala Cicero iu dieser

Zeit (A]^ 46) an der Schrift de legibn» arbeitete;

noter Hinweis auf de leg. III 1 3 meint Scb., dals

er vielleicht damals mit dem dritten Bache

beschäftigt war.

2. Ad Att XII 2. 3. 4. Frfiher setate Seb.

XII 2 in die erste ffiilfte des April (46) nnd liefs

XII H und 4, indem er sie mit XII 5c') in Zu-

sammenhang brachte, im Juni geschrieben sein:

XII 5c Bwieobett Nooca nnd Ideo, XII 8 nnd 4 in

dieser Baibenfolge bald naeb den Ideo. Auf dieser

Allsetzung fufüend, aber etwas anden kombioiareod,

datierte ü. K. Schmidt so:

XII 2 erste üälfte des April (wie Schiebe)

Xn 3 am II. Jtmi

XII 5o am 12. Juni

XII 4 am 13. Joni.

Diese Datierung haben C. F. W. Müller sowie

Parser (Textausgabe) angenommen. In der kom*

meatterten Aaagabe von Tjrrell-PnrMr') wird

riiinpere rofui, cum nthi! refcrat, quo loco riis /<yrt.v. I5ei

solchem Verfahren wird niemand irre geführt und die

Rrlrenntnis des Richtif^ — denn rielleicbt bringt

hier und da eine gbickliehe Koinbinatinn doch noch

ein überzeugendes Kcsultat zu »tande — nicht unnötig

erschwert.

Ich bin weit davon entfernt, Schmidts beileiitende

Venlieüste um die Ciirouologie und das \'erstaadnis

der Uriefe Ciceros IB UBtersdilltBen ; aber die vor-

stehenden Bcmerlnugea mchienen mir nötig, ua
einer fbersehlitning seiner Autoritifc, die durch die

neuen .Vusgabcn geftirdert wird, entg^eniuvririceo*

') XII r>c Müller = MI S 4 liaiter. R«« empfiphlt

sich, Müllers Zählung anzunehmen und von derjenigen

O. E. Schmidts abzusehen, au« melir als eim iu Grunde.

Dafs Müller die 4 Briefe, in welche bei ihm der Brief»

der Xlteren Ausgaben zerfSllt, mit 6 5a 5b 5 c be-

Z' iclinet statt mit f»a 5b Tic ."ül und >o in allen i iit-

sprecheudcn Fällen), ist insofern schade, aht nun die

Anfflbmng 'Xn 5' immer noch mifsrerstflndlich ist

Das ist aber nii lit mehr zu /indem.

) Im allgenieiuea braucht man diese sonst weit'

Tolle Ausgabe in chronologischen IKngen nicht zu Rste

zu liehen, obwohl sie die Briefe 'accordiag to ita cbro>
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Xn 5c auf den 12., XII 3 auf deo 13. nod XII 4

auf den 14. Juni gMetet. E» Mit ti«l dtron, daf»

man tiie genaueu Daten der drei dem Jani za-

gewicscueu Briefe uls prsiehert betrachten dürfte.

Nicht eiumai das ist ausgeniacbt, data sie eiuer

«nd denelben Konespondeiiz augehören, d. h. einer

Briefgruppe, die durch eine nnd diaeelbe IVtnnaog
der beiden Korrespomlenteii veranlafst wurde.

XII 5o ist 1883 vou ächiclie zu einem selbstän-

diges Brief gemaoht worden. Dieser Brief mofs

nach den Anbogeworten vor deo Iden einet ge-

wissen Monats geschriebeu sein; Schiebe hat ge-

zeigt, dal'a es die Iden des Juni 46 sind. Der

Briefxn 3 beginnt mit einem Satn (*Unam te

pato minos blandnm esee quam me ete.^, der mit

dem Sclilufsgedankon von XII 5c ('Scis me rainime

ess« blaudum . . .') grofse Ähnlichkeit hat. Das

ist der Grund, weshalb sehon t. Gmber die beiden

Briefe mit einander in Verbindung braohta. Ob
er ausreicht, ist sehr fraglich: der übrige Inhalt

der Briefe ist total verschieden, und es fehlt gänz-

lich an jeueu Beziehuugen, an deueu mau sonst

Glmelneifigkeit der AUamuig sa erlnaDen pflegt

Wieder doen ganz andern Inhalt zeigt der Brief

XII 4; aber bei dem in ihm vorkommon<lon Satze

^Addam igitor, nt censes, unum diem' dachte mau
an da» in dem Briefe XII 8 eri^bnte *tridnam*

CQnarc obduretur hoc triduum'), und man sieht

nnn schon, wie Schmidt, indem er mit dem tri-

duum operierte, zu seiucu festen Daten gekommen
ist. Wer die drei Briefe bintereimuider doreh-

liest, wird sich wundern, dafs sie an drei anfein-

anrler fol^^eudeu Tagen geschrieben sein sollen,

und uiu iuude gar zweifeln, ob sie auch uur uu-

gefiUur denelbeB Zeit angeboren.

Schiebe trennt jetzt nnbedonklicli XII :i und 4

von XII 5c und bringt diese beiden Briefe mit

XII 2 iu Yerbiuduug. Er beuutzt das 'triduum'

in XII 8« das *addam annm diem* nnd den 'dies

festns* in XII 4, das Vorkommen dea Wortes 11^-

ßX^fitt iu XII 4 nnd XII J, die Erwähnung ge-

wisser 'ludi' iu XII 3 und XII 2 zu eiuer ueueu

Kombination, der safolge dieee drei Briefe in die

Zrit des Floralienfestee geboren. ESs soll jetai

XII 3 in der Zeit vom 27. -iO. April,

XII 4 - - • - 2d. April bis 2. Mai,

XII 2 am 4. odw 5. HiU

gesehrieben sdn. leb will ea ^eioh gestehen:

wenn Sdimidts Kombination swdfelhaft ist, so

aologii'<tl ordur' bringt; die iierausgebur haben in die-

sen Fragen kein klaree Drtetl, wie einmal ausge-

sprochen werden mnCi.

erscheint mir diese ueue Schichescbe ganz un-

glaablieh. leb kann hier nicht den Icänstliehen

Aufbau der Hypothese in allen Eluzelheiten vor-

führen und kritisieren; ich erkeuuo den Scharf-

sinn au, der darin steckt; aber wie so manche

einmal gefafete Hypothese bat aneh ^Kese ihrem

Etainner Lnchsaugeu gegeben für das, was ihr

günstig ist, dagegen ihn blind ^»einacht gegen das

ihr Widersprecheude. Eine uubefaugeue Prüfung

des Briefes XII 2 ist geeignet, sie sn ersehllttoni

nnd wenigstens teilweise zu zerstören. Ich hoffe

bei der Gelegenheit diesen Brief richtiger an da-

tieren, als es bisher geschehen ist.

Nor die iu g 1 erwähnten iu Rom knnieren-

den GvBahte kSnnen aar Zeitbesttmmang dienen;

von deu Spielen in Praeneste (§ 2) weifs mau

anderweitig nichts, uud das nifößlmta (ebd.) ist

ganz donkel. Mit den Worten am Schlnsse ('diem

Tyrannioni constitnemns*) kann man XII 6 S 2

vergleichen, wo von einem Buche des Tyrannio

die Rede i.st. Es ist freilich sehr fraglich, ob ir-

gend ein Zusammenhang anzunehmen ist; aber

wenn es der Fall sein sollte, so kann man ea doeb

für die Datierung nicht verwerten: zwischen XII 2

und XII 6 kann nämlich trotzdem eine lange Zeit

liegen, weil es iu Xil 6, 2 beiist: at ego quoiiens,

com emam otioans, smo te tarnen nolni. Baiton

wir uns also an die Gerüchte.

'Hic rumores tarnen Murcum perissc nanfragio,

Asinium delatum vivum in mauuä milttum, L

nafis delatas Dtioam reflatn boo, Pompeinm noa

comparere uec in Balearibus omuino fuieso« nt

Paciaecns adfirmat. Sed auctor nnllius rei qni»-

quam.' Murcus sollt« also doch ächiö'bruch ge-

litten haben nnd dabei mngekommeo sein. L.

Statins (oder Steina? Drom. IP 60) Murcus war

Caesars Legat im bellum civile (III 15. 16); er

mul's nach unserer iStoUe auch mit uacb Afrika

gegangen sein. Es liegt am nicheton, das ^periase

naufragio' auf die Uberfahrt vou Sizilien nach

Afrika zn beziehen, die notorisch stürmisch war.

üb freilich Murcus gleich beim ersten Trausport

mit Caesar hinttberging, wissen wir nicht, wie

denn Qberhanpt die ßeriobto von ihm schweigen.

Asinius sollte lebend in die Hände der Feinde

gelallen sein. Bei dem Ausdruck ^delatum' denkt

man, wenn anch nicht notwendig, so doch in erster

Liuie an die See; in Verbindung mit dem vorher-

gehenden 'perisse naufragio' uud dorn folgenden

'delatas Uticam reflatu huu' wird man ihu schwer-

lieh anders ventehen dfirfen. 0. Aiinius Pollio

war nachweislich mit iu Afrika; nach Plut. Caes. 52

trieb er mit Caeaar die feindlichen Reiter bei
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«inem Cberfall zarück; vgl. Drum. II- j; Iii 582.

Aneh daa ibo betreffende Qerfioht pdÜit auf die

I berfiibrt. Da Marcos nnd Asinias CSflwiaoer

sind, so kiimi das dritte Gerücht 'Ij nixves de-

latas Uticau) rellatu hoc logisclierweise und un-

geswangen Qtir aaf Caesars Flotte bezogen wer-

den; wireo PompejaoisdM Schiflb gemeint, m
müfste dies doch irgendwie augedeutet sein. Aiso

sprach man noch von einem dritten Schlag, der

Caesar getroffeu hält«: äO ScLifie aoUteu, doch
wohl aaeh bei der Cber&hrt, noch dem ron den

PompejaowB beeetsten Utica Terschlagen, d. h.

fär Caesar verloren sein. leh glaiilie, diese drei

Nacbrichtea büngeu so eag mit einander zusam-

men, dab man nnbedenklieb 'reflakn hoe* auf alle

drei beziehen kann. Man munkelte in Rom von

be<!..iik!ichen Verlu>!ten, die Caesar schon bei der

Überfahrt gehabt haben sollte. .Auch das letzte

Oerflcbt ist wohl dt ein Tür Caesars Sache an-

gfinstiges aafznfaaseo. Wai Paeiaeens bchanplete,

beitatigte sich angeblicli nieht: Cn. Pompeius (der

Sohn) blieb unsichtbar nnd sollte gar nicht auf

den Baleareu gewesen sein. Folglich war er noch
in Afrika: sein Anfkaneben bei den Balearen hatte

man als die Folge eines siegreichen Vordringens

Caesars in Afrika auffassen können; dafs er sich

nicht zeigte, bewie», dal's die Pompejaner in Afrika

noeh feit standen. Von diesen vier Gerfiehten

war offenbar keines wohl fnndiert: Mureoa flbei^

lebte den Krieg, Asiuius wurde nicht gefangen

genommen, Caesar verlor allerdings einige Fahr-
cenge, aber von 50 kann nieht die Rede sein, und
wenn das Gerücht bezOglieh der Nicbtauweaenbeit
des Porapeius auf den naleareu für den AaR. ii-

blick vielleicht begründet war, so beiiielt doch

uf die Dauer Paeiaeens Recht: wir wissen uiciit,

wann Pompeina sieh aaf den Balearen festeetste,

wohl aber, dafs er es tat (Dio XLIII J!)).

Wie aber diese Geruchte in Honi entstehen

konnten, lälst sich wenigstens teilweise aus den

im bell. Afr. beriehteten Tatmehen erkennen, die

sie verzerrt widennpiegcln. Die Überfiüirt war
sturmiscli; vgl. c. 1: incidit per id terapns, ut

tempentales ad navigaudum idonea» non haberet.

Die meisten Fahrzeuge des entea Transports

worden verschlagen, vgl c. 2: Ita vento eerto
eeleriipie nriviu'io vectus post diem quartnm cum
lüiigis iiaucis navibus in conspectuni Afrieae venit:

namque ouerariae reliquaeque praeter paucas veulo

di^ptnae triqtu trrtJmnda« dmtraa loca pttimmt.

Sinige feoden sich bald nin; von den übrigen hief'i

es, ihr Knrs gfbe nach L'tica; vgl. c. 7: Eodeui-

que ("C. Leptini) uaves ouerariae et longae non-

uuUae casa adveaeruut; reliquae, at est ei enun-

tiatom, tnoertae loaornm Uticam vmm ptitre viiae

tuut. Caesar machte versweifelte Anstrengnngen,

sie wieder/iii rlaiigen; vgl. c. 8 und besonders c. 11.

Doch gerieten mehrere in die Gewalt der Feinde;

vgl. c. 21: Naves interim Cae^aris onerariae erra-

bmidne male Tagabantnr inoertae loeomm atqne

eaetrarom snorum; 'jn^^ $mgtUa» scapha« ttiver-

»nriorum compluren iflvrtne incendebuuf atqne er-

pugnabant; ferner noch u. 28. So erklären bicii

also die .Gerttehte Aber Harens, Arinias nnd ins»

besondere über die 50 nach Utica verschlage-

nen Schiffe.') Was Cn. Poinfieins betrifft, so

ging er nach dem Verfasser des bell. Afr. (o. 2i.

23) naeh dem Gefeeht bei Raspina, welches am

4. Januar stattfand, in See nnd fuhr nach einem

vergeblichen Augriff auf .\scurnm in Maun taiiicu

nach den Haiearen ('ad insalas Baleares versus

OODVMrtit').-)

Die Gerlldite berohen also aof Tateaehen, dio

sich im Dezember 47 nnd Januar 4*^ auf dem

Kriegsschauplätze zutrugen: sie mögen Ende Ja-

naar oder im Februar iu Rom umgelaufen sein.

Unser BriefXU 3 gehört also nicht dem Mai ao,

wie Schiebe neaerdings meint, auch nicht der

ersten Hälfte des April, wie bisher allgemein an-

genommen wurde, sondern, wie die vorstehende

Untersuchung zeigt, aller Wahrscheinlichkeit

naoh dem Jannar oder Februar (ich glanbs

nicht, dafs es nötig ist, der Sicherheit wegeu,

noch den Hehaltmouat hinzuzufügen)- Wenn Cicero

iu § 2 schreibt: *litis iuterea furiasse trausaeta est',

SO reobnet er dabei möglichsirweiae noeh mit einsr

Niederlage Caesars.

Nimmt man diese Datiernng au — und sie ist

sicherlich besser begründet als die bisherigen —

,

so fallen die Vermotangeu Schiebe« über die Spiele

in PhMoeste «n Boden. Aneh kann dann das

ngößl^fta in nnserem Briefe mit dem nqoßh^
".iQXifirßtiov in XII 4. welches den Tod Catos vor-

aussetzt, gar nicht identisch sein.

Aber wenn XII 2 nicht kurz nach den Flo-

ralien geecbrieben ist, so bliebe doch nooh die

') Dem gegenüber kann die Behauptung Schuhes
das Gerüeht von den 50 SeliilTen bezielie sich auf

Scipio iiiiil «'in [laar amlrrc Pompejaner. lii«'

bei der Flucht nach .Spanien nach Uippo vertfcblageu

und von P. Sittius getfitet wurden (belL Afr. c, M)t

nicht aiifii'i lit rrli.ijtr!! wcriicn.

Druia. III h'tl. üiäi vgl. IV Ö6t> meint, seine Knt-

sendnntr sei schon früher, no«h im J. 47, erfolgt; aber

hell. .Afr. '.'.') und das Gerficht in Qceros Brief stOttes

sich gegenseitig.
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HSgliehkeit, daß XU 3 ood 4 iu die Zeit dieser

Festtage gehören « wie Sohiehe termotet. Strikt

widerlegen BTrt rieh An ebenso wenig, wie be>

weiWD. Aber ich glaube es uicht. Hätte Schiebe

Recht, so inülste der Selbstmord Catos schon Ende

April iu Rom bekauot gewesen beiu. Die Sohlaobt

bei Tbapraa fiwd «ni 6. AprU ttatt, ihr Amguig
wnrde am dritten Tage in Utica bekannt. Wie

lange C'ato danach noch lebte, wissen wir nicht;

doch uuhm, was von seiueu leUteu Mu^^uahnlea

berichtet wird (fj^ Dmm. III 596 ff) rieher noeh

mehrere Tage in Änsprodi. Ob die Nadirich t

von Utica in etwa 14 Tagen nach Rom ctehingeu

konnte, erscheiat fraglich. Nach ad tum. XII '25, 1

wnrde einmal ein Brief ans Afrika am 32. Tage

in Rom fibergeben; ob dies langsam oder achnell

oder normal war, läfst sich aus der Stelle nicht

ersehen. Bei seiner Rückkehr hatte Caesar von

Oaralis in Sardinien bis nach Rom 28 Tage n9tig,

'ideo quod tcmpestatibus ia portibus cohibebatnr'

(beil. Afr. 98). Hefönlerunj» zur See hatte damals

immer etwas Uuberechenbares. Es scheint mir

also vnwaliTMheinlieh, dafii man in Rom schon

Ende April etwas von Catos Ende wufate. In-

de>sen fijr unmöglich will ich es nicht erklären.

Aber ist es denn glaublich, dals der erste Gedanke

nach Empfang dieser Nachricht bei Attiens nnd

Cicero die 'laudatio' war? Wir wissen, dafs

Cicero in dieser Zeit die schwer>teii liefürchtungen

für sich selbst hegte; vgl. ad l'am. IX 7 (gescbrie-

beo im MaQ: nam nt andivi de L. Gbesare filio^

meeam ipse: 'quid hic mihi faciet patri?' Itaque

non desino apud istos, qui nunc dominautnr, —
ceuitare. Quid faciam? Tempori serviendnm est.

8ed ridicnla nüssa, praeaerdm com ait nihil, quod

rideamns: *Afriea terribili tremit horrida terra

tnmultu*. Itaque nullum est änonQOtiYfttvov. riuod

uou verear. Schwerlich bat er jetzt schon au die

Abfiisrang einer Schrift gedacht, die den Sieger

aller Voraussicht nach reizen mafste; Tgl. IX lü, 3

(geschrielieii im (Juintil): sed tarnen eins ipsins

DuUa re a me uffcudus est auimus. Aach ist der

Ton des Briefes Xlf 4 ein so mbiger, dafs man
QOmSglich an diu Zeit der aufr<'>^'t iiden nml cr-

schStternden Nachricliten ilenken kann. Ich Wae
dahingestellt, wann der Brief XII 3 geschrieben

ist; fSr den Brief XII 4 aber erscheint mir selbst

dar Juni noch bedenklich, mag darin auch blofs

von einer jiepliuiteu Lobschrift die Ifeile sein.

Nebenbei bemerke ich, dals auch all die genauen

Aogmben, die 0. £. Schmidt Ober die AbfksBimg

der Lobechrift auf Cato macht, auf Vemiatnugen

nnd xwar m. B. höchst nuwahrBcheinlioben Ver>

mntungeu beruhen; der Catu ist im J. 46 Tor dem

Orator entstanden, das ist alles, was wir WISMO*

im Ahrsen herrscht naeh wie vor Unsicherheit

Ich glaube also au Schiches Floralieuhypotliese

nicht. Über den 'dies festus* in XII 4, den ich

allerdings auch mit Schiebe von einem wirk-

liohen Festtage Tcrstehe, beeebeide ich mich,

nichts Gewisses aussagen zu können. Es gub der

dies fe^ti eben viele. Auch wer der 'iste' in XII 3

ist, von dem Cicero fürchtet, 'ue iam aactionem

nnllam fiMsiat, sed Indis faetis fClypo (M, Olympo m)

subsidio enrrat', bleibt, wie das meiste iu diesem

Briefe, dunkel. Die hier erwähnten Indi sind

vermutlicii ganz andere als die Indi Praenestini in

XII 2, nnd ob in Glypo etwa «bvisf «tackt nnd

ob damit dann Baibus gemeint ist, wer will das

entscheiden? Die Korres-posulenz ist hier zu in-

tim, zu spärlich und zu lückenhaft, als dals wir

hoffen könnten, jenuil« Ober MAgliehkeiten hinans-

znkommen.

Die Erklärung von 'addam igitur, ut censes,

unum diem' iu XII 4, welche Schiebe gibt, halte

ich fOr richtig. Wenn Cicero aber die CSsariaoer

'tni coiivivae' nennt, so folgt daraus keineswegs,

dafs er selbst ihnen noch fern steht. In XII '.i

übersetzt Scb. die Worte 'ut te qnoque pouam in

eodem nA9t/ mit: Hirn anch in dir dieselbe Em-
pfindung ta erregen'. Dies ist auch schon dis

Auffassung von Erne^ti; anders und nach meiner

Meinung richtiger Boot und Tjrrell. Der Satz

*Sed Telim eeire, hodiene statim de aaotione et

quo die venias' i.st zweifellos vou Tjrrrell falsch

erklärt, aber anch Schiches Deutung — hodiene

statim de auctione (sc. profcctus sis) et quo die

renias (sc. Romam) — ist sehr bedenklich: wir

verstehen den Satc nicht, weil nns die Sitaaiion

unklar ist. (Portsetmng fUgt.)

ergils Aneis. FUr den Scbulftelrauch licrausge^'clen

von W. Kloneek. 3. Auflage, 1905. Wien, F.

Tempskv. Laipiig, 6. Freytftg. XIU, 864 & Geb.

2»5U Ji.

Diese sauber an.s^'e^tattete Ausgabe eotbSit

eine übersieht über Leben und Dichtungen Vcrgils

und über den Inhalt der Aenei.s. alle« kurz, knapp

und klar. Ob Andes wirklich als Ortsname and

nicht rielmehr als Tolksname anfimbssen sei, ist

nach den Darlegungen von Oskar Bmgniann im
Archiv für lateinische Lexiko^'rapliie und (.iriira-

matik XIll, 134 S. miudesteu« zweifelhaft,' dafs

aber, trotz Dante (Purg. XVIII, 83), das jetzige

Pietole nicht der Geburtsort des Dichters ge-

weeen ist, dOrfte doch wohl sieher sein; s. HOiaaa
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bei Pauly-Wissowa I. S. 2123. — S. V obeo hätte

paueud auf Daotes grofsea Gedicht uud die Rolle,

die VergU darin spielt, hingewiewn werden kDonen,

S. VII, wo von der Naohahmang der homericcheu

Gedichte die Rede ist, Termifst man eine Hin-

deutang daraaf, dai's Vergil dabei recht äulbst-

•Ood^ nnd im ganien recht geeehnaekTon ver-

fuhr; man mnü deo Schfilern doch den Gedenken
abgewöhnen oder vielmehr sie von vorn herein vor

dem Gedanken bewabreD, dafs die grofdeu rümiacheu

Diebter im Grande niehto seien als Naebtreter der

Griechen. — Anf den vollstündigon Tn\ t der Aeneis

folgt ein sehr auHfuhrlichcs Verzeichuia der Eigeu-

uameu mit äacbgemärser Erkläraug. Beaoudere

SorgfUt ist hier aaf die Beseichnang der QuantitKt

verwendet; s. z. B. die Hinweise auf die eigen-

tümlichc Schwankung der Quantität des a in

Lariuia, Laviniam, Laviniua, die nicht einmal bei

Georges', Klotz vnd Stowaaser beaebtei ist, ob-

schon in Koek-Georges VergUwSrterbneh* daraaf

aufmerksam gemacht ist

B. F. H.

AoesOse aiia Zeltaebrlften.

Berliuor pliilologiscbeWoohenscbriftöl (S8.De-
«embcr 1905). f

S. 1646— 1647. Erwiderung von C. Bezotd au,

Homnels Kritik seines Boehsa *Babjlon nnd Niniveb*

vnd Antwort Uommelt.

Hernes XL» 4.

S. 481—528. K Nordpn, Die Komposition nud

Literaturgattuiig der Horazischen Epistula ad I'lsoues,

weist die Auffassung ab, dafs das Prinzip der Dispo-

sition der Horaziscbeii Poctil« absichtlicher Dispositions-

mangel, die 'Form der Forudositjlu'it' sei nnd dafs

der Dichter in iler Epistula überhaupt keinen be-

stimmteo Plan befolgt habe. Ao der Uand der poetiscb-

rbetoriseben Theorie wird analytiseh narbgewiesen,

dafs Iloraz die Beliandinn); des Stoffes begründete auf

der Zweiteilung nach dem Prinzip: ars (Poetik) —
artifex (Diebter). Durch Zusammenstellunß einer Reihe

anderer Schriften zeigt sich sodann, dafs das von

liuru/ befolgte Kumpositiousprinzip ein festes, ja kon-

ventionelles, in jeder Kunst tmd Wissenschaft herrschten-

des war nnd der isagogischen Literatnr angehört. Znm
Schlnb «erden einige Gesichtspunkte dieser Literatnr-

t.';ittuiiL', soweit sie für die neiirteiluiig tier hurazisclien

Epistel wichtig siod, hervorgehoben. — S. 529—543.
W. Sternkopf, Za (Scero ad Ibmiliarss XI 6, be-

gründet die Notwendigkeit der Teilung des Briefes

XI 6 in der Weise, dafs § 1 als selbständiger, einer

früheren Zeit angehOriger Brief tosgelüst wird. Die

AusfQhmngeu sind eine Entgegnnng auf den Aufsatz

von Sebfebe in den Jabresb. d. pbil. Vereins zn Berlin

XXX 420 ff., in dein Kinweiidun;.'eii gegen iVw Re-

sultate der Sterukupfschen Abhandlung aber 'Ciceros

Briefwechsel mit D. lirutus uud die Seoatssitxnng vom
20. Buember 44' (PblIoL LX S8S ff.) erhoben werden

und ein anderer Erklärungsversuch gemacht wird. —
S. 544-560. U. Wilckeu, Zur ilgyptischen Pro-

plietie, berichtet über ein 'rätselhaftes Stück der

•iL'viitisch hellenistischen Literatur' (vgl. Nene griech.

Zauberpapyri. Dcnkschr. d. k. Akad. d. Wiss. in

Wien, pbll..bist. Kl., XLIl 3 ff ). Der Text wird ge-

bessert nnd erklärt. Die Deutung Keitzeusteins (vgL

Ein Stack bellenisHscber Klelnliteratar. Maebr. d.

kul. Gus. d. Wiss. zu Giittinixen, phil.-hist. K!., 1904,

309/32> erweist sich nur zum Teil als richtig. Eis

ist anzonelinien, dafs es sich, abgesehen von einem

hellenistischen F.inschiebsel, um die griechische Über-

setzung einer ägyptischen Erzählung handelt, die aus

der Zeit zwischen dem genannten Ameuophis uud dem
Beginn der nensu Sothisperiode von 1321 summt.
Der Babmen des Orakds, die YerbandhiRff vor KQnig

Amenophis ist nur eine Fiktion. — 8. 561—569.
E. Hey er, Der Mauerbao das Tbflnbtokles, be-

grfldnet seine bereits in der 6. d. A. III 8. 482 f.

darpelegte Auffassung, dafs die Erzählung des Thnky-

didcs von Themistokles' List beim atlieuischen Mauer-

baa, wenn sie aneb einzelne Momente übertreiben

mag, für im wesentlichen historisch zu haltea aeit

nociimals eingehender gegenflber den Argnmenten von

E. V. Stern (Hermes XXXIX, 1904, S. .')4 i tl), der

die tbukydideiscbe Tradition aus sachlichen Gründen

Terwirft. — 8. 570 —579. D. Detlefsen, Yer»

bcssernngen und Bemerkungen zum 11. Buch der

Naturalis llistoria des Plinius, bessert mit Hülfe des

cod. [..eidensis Lipsii (F.) den bisberit^cii an

vielen Stellen Dabei zeigt sich, dafs die zweite Hand
von cod. F. auch in B. 1 1 zu den besten Quellen der

Cberliefening zu rechen ist. — S. 580— 604. M.
Wellmann, Uerodots Werk jrsQi tm» iÜm» *al

XQOvtav yornfftatw», maebt den yeribaser dieser

anonym überlieferten Sclirift namhaft. Auf Gruud

der zahlreichen Berührungspunkte des Traktats mit

den tberapeotiscben Schriften des Soran, Archigenes

und Oreibasios, dessen Vorlage der eklektische Arzt

Philumeiios aus dem Anfang des 3 Jb. n. Chr. war,

wird als Tatsache konstatiert, dafs der Anonymus
vor Phllnmenos nnd nach Soran nnd Archigenes, d. b.

im 3. Jb. gelebt bat Aua weiteren Indizien ergibt

sich sodann die Person des Verfassers: es ist der

Schüler des Agatbinos, der Eklektiker Herodot (vgl.

Galen XI 482). Zmti Kapitel der Schrift, IX 2 und

IX 14, sind von Aefios aufbewahrt; der ätiologiscirc

Teil ist der Ätiologie resp. der von Aet. IX .')0 er-

wähnten Schrift ((Ofaxoyra des Sorau entlciint. —
S. 605—613. F. Leo, Couiectanea (vgl. XXXVIII
305). 8. Es werden einige sachliche Schwierigkeiten,

die das Proocmiiiin ilcr Mefaniorpliü-i':i Ics .Xjmleius

bietet, erklärt 9. Der Aufaug des zweiten Teils der

erstes EmpüBblnngsrsde des Seneea wird arldirt nnd
gebessert. 10. Berichtiguugeu za einigen StaUeo von

Seneea de dementia I. II. Das 'vita frnendi' in der

von Büchelcr G.L.E. 373 behandelten Grabschrift hat

den Sinn von 'qua fruamini*. Dieser Gebranch des

Gerundiums ist nicht vereinzelt. — 8. 614—635.
W. Capelle, Der Physiker Arriau und Poseidonios.

In den drei bei Stobacus (Stob. Ekl. l S. 226-231,
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S. 2:^5— 1'38, S. 246—247 W.) erhaltenen Fragmenten

des Arrian, eines io der ersten Hälfte des 2. Jh. t.

Chr. iwiaeheo Erttosthenes vod Agatbarelildes leben-

den Meteorologen, finden sich zahlreiche Überein-

stimmangen mit der Schrift Jltql »ua^utv, der Isagoga

des Anonymus H, mit SttMcft, PIfaifiis, Oemlnos,
Lydus nnd den Placita. Diese eigentOmlichen Bc-

zichungeu erklären sich nicht daraus, dafn einer dieser

Aatoren das Werk des Arrian selbst tunut/i iiiUe

oder einer vom andern abhängig wAre, sondern daraus,

daTs alle diese Quellen den Poseidonios benutzt haben,

der sich in seiner Meteorologie vielfach aufs engste

«n Aniiii aogeschlosseD hatte. — S. 636— 638.

Hlseelle. — S. 6S6— 688. PQrst S. Trnbetzkoy,
Zu ri;itons Ladies, erkl.'irt die Verspottniig des Nikias

im Laches. Der Dialog ist nicht gegen den atbeui»

aelMii Feldberrn Nikias gerichtet, Mndera gegen

irgend einen unvollkommenen Sokratikcr, der unter

dem Namen des Nikias auftritt Es mufs einen

litcrariscben 'Nikias' gegeben hftboit s° Laches

als GegenstQck gMcbriebeo inr. — 8. 639-644.
Register.

Zeitschrift for Philosophie ood philosophlsebe
Kritik 1S7, 2.

8. 156-168. E. Dntolt, Bericht «Iber die El^

SChdnungen der französischen Literatur im Jahre 1902.— S. 177—180. W. Pailler, Das Raumproblem.
Ein Beweis der füuften Forderung Euklids. Die ffinfte

Fordemog Euklids wird aas der prcJektiTen Oeometrie

bewiesen.

RcB«Mloan-Ver»rtehnts pbllol. fiMlrlHen.

Asnitis, R., Julians Galiläersch rift im Zu-

sammenbaog mit seinen flbrigeo Werken: Uev. de

fttisfr. puM. w Belg. 48, 5 S. 273-S75. Wird sehr

grofte Dienste leisten. J. Didez.

Biblis hebraica, ed. R. KüteL I: GgelA. XI
8. 857-861. Die Beibehsltnng des nssoreüsehen
Textes ist praktisch, das Neuo bieten die test-

kritischeu Anmerkungen in zweckniAfuger AaswsU.
A. Jfaklßt.

Bouch6-Lcclerc(], A., Histoin; des Lagides: /.

d«$ tav. X S. 548-Ö57, XI S. Ö87 d96. GrOodlich

md klsr. Jh. Htinaeli.

Ivo Bruns, Vorträge und AufsiUzc: NphR. 1^)

S. 588 590. Ein feinsinniger, grOudlich dorcli-

gebfldeter Gelehrter tritt den Leser hier vor die

Aagen. FumA,

Catalogns codicnm astrologornm grae*
eornm. V. Codicnm Romonomm partem priorem

descripsernnt Fr. ( umout et Fr. Boll: Her. .39

S. 25.3-2§5. Einige Verbesserungen gibt ,!/>/.

E. ß. Clapp, Hiatus in Greek welic poelry:

NphR. 25 S. 582 f. Eine sorgflütige und gelungene

Untersuchung, ß.

Clark, Albert 0., The Tetns Clnniscensis of

Popgi", being a contribution 1o the textual criticism

of Cicero pro Sex. Roscio, pro Ciuentio, pro Murena,

pro CkeciDa «nd pro Milone: DI.Z. 48 S. 3981».

Gleich Msgeseichiiet dnrch fülle des vorgelegten Ma-

terials wie durch Meisterschaft der Unter>uchnng

und Bedeutsamkeit der Ergebnisse. F. L«o. —
Dass.: H«r. 88 S. SS8-S80. Ansgeseicbnet. K
Thomas.

Corpus poetarnm lalinorum a se aliisquo

denoo reeognitomn et brevi lectionum varietale in-

«triictorum edidit ,Ioh. Parctvol l'o»t(jutf. Fase. IV

'luo {•o \\'mG.\\{\iT L ulpuruixin Sicidm, Coiumellae libcrX,

Stints /(nlicn», Stativs: ÜphW. 48 S. i:)30. iAb-
gesellen von der Neubearl>eitung Columellas durch

H. Schenkt ist hier nichts erbeblieh Förderndes ge>

leistet worden. Fr. Vollmer.

Düring, Tb., De Vergilii sermone epico capita

selccta: Areh.f. tat. Lex. XIV, 3 S. 441-443. Fein-

sinnige Ansfulirungen Aber Tergils Befasodlnng dar

Caesuren. 0, JJey.

Ernst Fabrieins, 1>le Besitsnahme Badens

durch die Itniiicr: Np/th'. 25 S. 587 f. Jedem, der

sich kurz, bündig und zugleich unterhaltend belehren

will, kann das treffliehe Bttcblein Bur aogelqientlielnt

enpGriilen werden. P. W.

Percy Gardner, A gronaar of greek art:

XphR. S5 8. 583. Das Buch schont als knnees

Lehrbuch für Schaler wolilpeciKoet zu sein. P. W.
Hall, B., liitokris-iibodopis: Rer. 40 8. 263 f.

Aoriehend, dodi verdient der Gegenstand noeh ans^

fUhrlichere Behandlnng. G. Maspero.

Adolf Uarnack, Die Chronologie der alt*

ehristliehen Literatur bis Eusebins. 3. Band: Die
Clironoldgifi der Literatur von Ireuäus bis Eusebius:

lipliW.A^ S. 1525-1529. Dies unentbehrliche Rc-

pertorium orientiert in vorztiglicher Weise Aber den

Stand der Fragen. Krxcin f*reuscften.

Hemme, Was moTs der Gebildete vom Grie-

ehisehea wissen? 3. Auflage: Rer. 88 8. 387 f.

Enthilt einige Verbesserungen. Afi/.

van Herwerden, H., Appendix lexici graeci

sAppletorii et dialeetici: GpäA. XI 8. 863-865.
Bietet mltzliebe Nachtrfige nebst Naclitnlgen /.n den

Mscbträgeu, entbUt aber zahlreiche Uruckfebler. F.

Btaf*.

F. Freiherr Hiller von Gaertrinpen , Thera.

üntersuchungen, Vermessungen uml Ausgrabungen iu

den Jahren 1895-1902. Bd. IIL Stadlgesehichte

von Thera. Unter Mitwirkung von Ii'. Dörpfetd^

A. Dh £iou- Ueymoml, R. Weil, A. Schif, fi.

Schrmler, G. Watzinger^ R. Zahn dargestellt von

F. tVeihtrr UiUv von Gaeriringt» and P. WiUkii
ßphW, 48 8. 1538-I543. Ober den Inhalt referiert

sustimmend R. Weit.

Homer, I poemi omerici nelle pit celebri trar

dozioni italiane, con note di N. Fentat Rer. 88
S. 237. Gut

Q. Horatii Flacci Bpistulac. Kür den Schal-

gebrundi erklftrt von IfäA. Wegehaupi: NphW. 35
S. 580 f. Dem Schüler wird überall der Wen; gg.

ebnet; nicht mintlcr wird der angehende Philologe

die Ausgabe mit Nutzen gebrauchen, anch dem Lehrer
gibt sie manche bequeme Handhabe. O. Wnrkermaun.

Uussay, G., A bandbook of lutin bomonyms:
Arch./. tat Lern. XIV, 8 8. 488. Erscheint liemlich

abcrflOaaig. Ed, WOlffiM.
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de Jonge, E., I,cs clausiilOK nii'-triinics daiis

Saint Cyprieu: Arch.J. laU Lex. XIY, 3 S. 439 441.

DaolnnKwert; «m Sehlnb fioden rieh gute Bemer-
kungen aber (Jen Hoxametersclilurs. ^4. A'/ote.

Jod, J., Die Zebaerzahlen in den romMiiscbeu
Sprachen: Areh.f. tat. Lex. XIV, S 8. 437 f. Inter-

«asaot. E<1. Wölfflin.

Krnmbaclier, K., Kioe neae Uaiidsclirift des

Digenis Akritas: Bev. d$ Pinttt. pubL tu Belg.

48, 5 S. 275-378. AnvkeDBeiid« lohaltaangabe tod
H. Grikfnire.

Her wart Lüh sc, Qaaestiones chronologicae ad

Xenopbontis Hellenica pertinentes: BpfiM'. 48
S. 1521-1525. Verf. erörtert die Qberans verwickelten

Fragen mit grorser GrUndlicblnjt and Xeniitnis der

Yerhftltnisse 2%. lAntchtuu
Lnciane Tranm nnd CflMumi, Ar den Sdml-

gebrauclj herausgegeben von Jiehlmai/r: Npidi. 25

8. 580. Praktisch und tveekcoteprecheod.

AMfeoft.

Mack, IL, Die römischen Eigennamen bei Tacitua:

Areh.f. tut. I.fx. XIV, 3 S. 443. Nachtrag zu des

Yerf.s froheren Arbeiten auf dieMiB Gebiete; geoaa
und feinsinnig. Ed. W'ölfßiu.

Das Marmor Parium, herausgegeben von F.

Jaeobjft Her. 39 S. 248 f. Sebr gvt üy.
Mattln;is, Franz, über die Wohnsitze nnd den

Namen der Kimbern: DI.Z. 48 S. 2997. Kwl. Much
vermag in tMob Einzelheiten dem Verf. nicht beizu-

stimmen, wenn auch das Hauptergebnis, l)etr. das
Weiterbestehen des kimbr. Stammes nach a. 101,

TOM ihm anerkannt wird.

Paul Mazon, Esstd rar la composiUoo des co-

mMies d'Arfsiopbane: NphH. 25 S. 577-580. Es
«nterliost keinem Zweifel, <lafs nie Arisiujilimos-

forscbung durch dieses Uuch um ein bedeutendes ge-

fordert irorden ist. Brngratt.

Meister, R, Dorer und Aebfler. I: Her. 39
S. 246 r Eutlialt wichtige Oesicbttpnnkte für die

Kthnograpiiie, ducii ist die Sache scbwieriger, als der

Verf. sie aufzufassen scheiut. My.
Mom rasen, Th., 1. Reden and Aufsiitze; 2. Ju-

ristische Scbrifteo« Is üer. 40 S.S64f. 8efar wert-

voll. /*. Lfjay.

NiedermaHn, M., Contribations la critiqne et

& rexpUcatiOB des glosscs latines: Aich. f. J^ex.

XIV, 3 8. 437. Sehr sachkundig und interessant.

Ed. Wölfßm.
Paget, Julius, Grundrifs eines Systems der

nediriniscbcn Kuilurgei^ciiiclite: J.C. 50 S. 1703 f.

Du Bach zeigt, nafs Verf. du QebieC in aot-

gezcichnetem Mufse beherrscht.

Pascal, (^arlo, Graecia cajjla. Saggi sopra

aicunc fonti t.'rt>clie di BCiittori bitini: J)LZ. 48
8. äd90. Referat.

Carl Patsch, ArchAologisch-epigraphische Unter-

suchungen zur Gcscliichfc der römischen Provinz

Dalmatien. Sechster Teil: IsphH. 25 S. 584. Dus
Heft ist eine reiche FandgmlM Ar den Spezinlforscber.

P. W.

Persii über, rec. .S'. Cousoli. Edilio moior:

Her. 38 8. 880t Eine Art ron EdHIo varionini.

KT,

A. Przygode und E. Engelmann, Griechischer

Anfangsunterricht im Anschlufs an Xenophona Ansr
basis. I. TW1. Untertertia: NphR. 25 8. 590-593.

Die Methode der Vcrff. (Anabasislektüre ohne jede

Vorstufe) bedeutet ein Extrem, das bei den meisten

SebMeni eine Oberreiznng zeitigen wOrde. 0. Kohl.

C. n. Randolpli, The Mandragora of thc ,\ncient

in Folklore and Mcliciue: ///»/.IV. 48 S. l.')42— 1544.

Eine iuhaltreicbe, das zcri^treiite Material bedächtig

abwägende nnd scliarf^ichtemln >fonographie. J. Jiberg.

Erwin Rausch, Geschichte der Pädagogik und
des gelehrten Unterrichts. 2 verbesserte und ver-

mehrte Auflage: 8. 1544 t Das fleifsig

und geschickt gearbeitet« Kompeodinm zeigt hier

niaurhe Vcrbessernngcn nnd swecknftfsigS Erweite-

rungen. Juliu» ZUhetu
Ren«, Wendelin, Allitteratlonen bei Taeitas:

. Weh. f. tat. Lex. XIV, S, 444. Beruht anf . i-eii.^r

Untersuchung, lilfst aber BennllOOg von Botticlicrs

nnd Audresens Schriften vermisau. Ed. Wölfflin.

Rcsch, A., Der Paulinismus und die IvOgia Jesu

in ihrem gegenseitigen Verhältnis untersucht: UaelA.
XI 8. 849-856. Geriit durch das Suchen nach Be-

ziehungen auf die l^gia iu Irrtflmer. W, Wreä*.

Roger, M., L'enseignement des lettres classiqnes

li'Ausone ä AIcuin: Reo de l'imlr. fulil. fti Htlij.

48, 5 S. 279-283. Ein Buch von hohem Wert und
ein mächtiger Beitrag zar Gesebichte der ZiviliMtitni

im Occident. P. T(hoiiini').

I. Rutilius Namalianus; 2. Aetua, ed.

J. Veuertaui Htv. de Phmtr. puM. en Bety. 48, 5
S. 279. 1. Zu lirei! behandelt. 2. Per anfgewendett-n

Mnlic entsprechen nicht die Ergebnisse. l\ 'l\hom<uJ.

Henry A. Sanders, Roman Historical sonrces

and iustitutions. Uuiversiiy of Michigan Studies.

,\pit/t 25 S. 585-587. Ans dem luhalt macht Mit-

teilnngen J.uterLai lur.

R. Schubert, Untersuchungen Ober die Quellen

snr Oesdiicbte Philipps II. Ton Maied«nien: NphK. 35
S 584 f. Die ii haltreicbe Arbeit Ut nicht flber^

zeugend. W. 6lern.

Seknls, Tb.,' Leben des Kaisws Hadrian:
Her. 38 S. 2:n 233. SorgflUtige, vielvenprecbende

Arbeit. E. 'J'/uinum..

Scdulius Srottns, hrsg. von & Heltmeams
LC.bO S. 1709 f. Wird beifidlig besprochen.

Seiler, Friedrich, Die Entwicklung der
deutschen Kultur im Spiegel des iJeutschen I^hnworts.

1. Die Zeit bis zur Eiuflihrung des Christeutuma.

9. verm. Aufl.: LC. 50 8. 1696. Eine wiriclieh

daiikciiswertf und s"lir wilikonimenc Untersuchung.

Tacile, Les Aunales. Traduction uoaveile pur

A. /Mteau. Priface de ./. A. UOdi BphW. 48
S. 1,')31-I533. W'ir haben keine Veranlassung, TOII

dem Huche weiter 2\oliz zu nehmen. C. Hardt.

Tcodoreli Graecaram affertionum curatio, rec.

.1. Kaeder: Jia: 39 S. 249-25-2. Werlvoll nnd
grundlegend für spätere Forschung. Mi/.

II. de hl Ville de Mirniont, Le pofctc I-vgdanius:

Hev. Uel'itutr.puU. euBetg. 48. 5 S. 278. J. E(elUr)

ftinmt der Hbrpothew des Verfassers zu nnd lobt be-

sonders die Übersetzung der Elegien.
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Mlttellun{;en.

PrwiJiUMh« AJudemie der WUMBSOlMftoil.

21. Dezember.

PblkiM]riiiKli-historiielM Klasra.

Herr Harnack las flln>r die Reiracfationc« des

Aagnstinai. £r untersocbte, «eiclie Absichten

Aagattinvs bei der AbCuBung dieser Schrift geleitet

halicn, nnd zeipte, dafs sie aiicli als ein Seitenstflck

zu den CoDfeesioneg betrachtet werdeu liUnuen.

Altertnmtfanda tu Theben, Luoi, Langadia anf

Corfa und Volo. — Aatgrabangen in Alabanda.

Wie der 'V. Z.' mitgeteilt wird, haben Aas-
gnhtmgm des Epboms A. Keramoponlos an drei ver*

srhicdcncn Punkten in der unmittelbaren UnisinlMinK

Tliebeos zn wichtigen Ergebnissen geführt, weniti8teu.<i

u einer dieser Stdlen. Wlbrend an der ersten Stelle

BW Sporen eines unbekannten Hoili^tunis aus dem
8. oder 7. Jahrhundert nebst einigen ganzen oder

zerbrochenen Vasen zum Vorschein kamen und an

dem anderen Punkte Tier Ärmliche, aas gebrannten

SSegela erbante Ortber, wahrseheinlieh ans r5miseber

Zeit, freigclejrt wurden, war die zuletzt untersuchte

AusprabungsstiUto weit ergiebiger, indem zwei Uöhicn-

oder Kammergrftber ans mjrkenischer Zeit entdeckt

wurden. Das eine pehört zu den gröfsteu seiner

Art: Es hat eine Grundtlache vun 19 ()in und

eine Uöhe von 2,5 m. Leider sind beide Uruber

scboD vor langer Zeit ausgeraabt worden, dorch
iptieren Einstnrz sind sie grOfttenteihi mit Sand an-

gefilUt. Im zweiti'ii nr.iJn' fand man jcdorli uach

grilndlicher lieiuiguug aufser zahlreichen Vasen-

seberbea nodi drai vermoderte Skelette (eines lag

auf der rechten Seite; die Sclienkcl waren abge-

schnitten), einer oder zwei der Toten waren jeden-

falls Männer, denn in den sie umtobenden Erdmassen

landen sich rier Pfeilspitaea aus Stein (Obaidiaa nnd
roter Pvrit). Ferner kamen zwei Hahbinder snm
Vorschein; das eine besteht ans 82 Perlen von einer

glasartigen, zaroeist grtinlicheu Masse, ferner einem

langen Amulett ans Bteatit, iw^ goMeoen Perlen ans

feiiijt.m Tllech, einem röhrenförmij,'en Amethyst nnd

einem Uubin. Das zweite, noch kusiharere iialsband

bestand au z«ei oder mehreren Reihen von Glas-

perlen, fon denen noch 133 erhalten sind, ferner aus

einer groben Beni8tein()erle, einer goldenen Spirale,

5 Perleu aus GolilWei Ii, 5 Amethysten und 2 Perlen

aus einer schwarzen harten Masse. Aufserdem fand

man noeh einen Knopf ans Steotit, eine Bronze-

scheibe von 7 cm Dnrelimosser mit vier Lflcheiii an

der Peripherie, einen kleinen silbt!rneii Uin^ und eine

silberne Nadel. Heste eines Alahastergef.irses und

Beste von Geweben. Alle diese Funde sprechen ftlr

das orbandenscin der mykcnischen Kultur auch in

Theben, wie sie lirrrits früher von Dr. Philius nach-

gewiesen worden war. — In der Nahe von Sudena
(Arkadien), na der Stute des alten Lnsoi sind bei

dem Heiligtnmo der Arlnnis H>tr;era verscliiedeno

Weihgeschenke des Tempels aufgelunden worden, und

zwar eine schöne silberne Spange, drei silberne Ringe,

deren einer die Anftchrift ludä trügt, ein Paar Bronie»

Ohrringe nud verscliiedene andere bronzene Schmock-

gegenstände, ferner die Bttste einer Bronzestatuette

der Artemis aus dem Ende des 6. Jahrb. v. Chr. nnd

anderes. — In Langadia auf Corfn wurden jOagat

mehrere meist gut erhaltene, dem Anfang des 5. Jahrb.

angehörende Tonidole (.'efumlcn, n. a. .\rtemis, stehend,

anf einigen Exemplaren ein Reh haltend. — Bei

KapaUjr in der Nibe von Ydo, dem alten Jolkos, hat

Rnrnniotis bei der Fortsetzung seiner Ansgrabungen

das früher von ihm entdeckte Kuppelgrab freigelegt.

Es gehört der mykcnisclien Zeit an, und seiue An-

lage ist die gleiche wie die der berabmten GrAber in

My^kenA, wenn gleich etwas weniger InxnriOs: es ist

erbaut ans unbearbeiteten Platten, in der Weise wie

das Grab bei Menidi. Im Gegeosatx zu den Gräbern

von Hykenft nnd Menidi, die in den Abhang von

Hügeln eingebaut sind, liest das Grab von Kapakly

io der Ebene und ist grülstenteils unterirdisch; es

mafs ungefähr 10 m im Durchmesser und war tlbor

7 m hoch; gegenwärtig stehen die Wände noch bis

zu einer Höhe von 4 m. Die Tür zum Grabeingang

war durch eine starke Mauer abgcsclilussen, und es

waren im Altertum verschiedene Vorkehrungen gegen

eine etwaige Pianderong des Orabes getrofbn. Lsi

Innern famlen sieh Koste von etwa 20 Skeletten,

woraus sich ergibt, dafs die Gruft längere Zeit hin-

doreb lienntit worden ist; die Knochen waren sämt-

liel! iiüverbraunt. Neben den Skeletten fanden sich

veriialuusmafsig reiche Totenbeit'ahcn, bestehend zum
grOfsten Teil ans Gliedern von Halsketten, auf dunen

Tintenfische dargestellt sind; ferner ans xablreicben

Schmetterlingen ans Goldblech, die anf den Oewftndeim

der Toten aufgenilht waren; einer ziemlich grofim

Rosette und einem schönen, sehr kunstvollen Ringe,

interessant ist besonders ein dannes Goldplättchen,

auf dem ein mykenisches riebriuiie in Frontansicht

dargestellt ist. Scidicfslich sind noch einige kleinere

Schmucksachen ans CuM nnd verschiedene Elfenbein-

geräte, leider gAnslicb zerstört, sn erwftbnea. Vaaen

aus mykeniieher Zeit kamen wenige xtrai yorsehaii.

~ In .MalMiil.i. itn Innern von Karieii, l.lfst die

türkische Regierung durch Edbem Bejr AusgrabongCO

ausfuhren. Die SUidt, nm Christi Gebart eine der

woliniahendstcn Klcinasiens, bcsaf^ eine ludie lielleni-

schc Kultur; u. a. war sie durch ihre KliCtorenscUulun

berühmt. Man erwartet hier eine reiche AusbeutOi

besonders au Inschriften. Die Agora ist schon zum
Teil freigelegt, nnd maaehea bAeraannte ist herdta

zum Vonchein gekommen.

Seriptores Graeci.

Unter diesen Titel versendet die Buchhandlung

Burgcrsdijk & Niermans, Leiden, Holland, den

ersten, 502G Nummern umfassenden Teil (Catalogne

No. 507; 153 S. 8) einer Bibliotheca philologica

classica, deren beule Ii ilgeude Teile 1. Auteurs latins —
Neo-Latins und 2. Grammaire— Lexicologie—Uistoire

litt^raire — Hittoire andenne — Arebfologie —
Niimismatii[ne Inscri|itiims itr. enthalten werden.

Der ganze Katalog wird ungefähr 15 000 Werke
verseicbnen.
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Das <Mtw Aa«b»byloii*«obac * -------Isaobriftaa

|)M Herren Verfasser vi.p Pri i^Tumnie«, DU»ertAiioiieii nml siinsti^reii tJeloKeiibf'itsiiclirifteu werden gebeten,

iuiMiCHipl&re au die Weiilmaniaohe itiicblianillnnf;. Berlin SW , Ziuinierxtr. 94, eiiueodan lu wollen.

R«Miialoneii and Anxeliceo.

1. Boripide»' Iphif^enie bei den Taureni. Zum
Gebraucli fQr ScIiIIKt lu ransgpgebeu von Christian
Muff. Text und Koinineular.

S. EiripidM* Medea. Zorn Gebrtoch ftlr Scliftler

beraiiügefteben TOB ChrisUtB Ullff. T«St Und
Kommeutftr.

BieleMd, TelbageH A Ktasiiig. 1: XXZII,
86 bpz. 69 S. 1,10 bez. .^0,80. 2: ZXXI.
80 be^. 48 S M \ bez. 0,70.

Seiuer Schalansgabe der öopbokleiscben Tn«-

gSdien [s. MToeh. 1902 No. 8« 8. 981 f.] hftt Muff

SUtek« d«t fiwrlpides folgen lassen, von denen

das eine ein besotulcrps literarisches Intems.sft

bietet, das uuüere zu deu gruisurtigsten Scböpfuu-

gon der dnunatiseben Po««« gobSrt. IM« Einri«h-

ttiug der Ansgaben i^t die gleiche, wie bei der

Beurbeituug des Sopliokl&s; eine Eiiileitiiu^ orien-

er läfst ihn als Sohn bej^üterter. angesehener El-

tern geboren werden, auch uimmt er an, dafa

Salamis «eine Heimst gowoseu «ei; s. dagegen

Christ^ S. 2Ö2 (§ 17G) nebst den Aomorkangeo.

—

Da» Veihiiltuis des Dichters zu Sokrates wird

S. XllI mit den Worten abgetan 'Mit Sokrates,

dem Meuseheujäger, dem das Leb«D in d«r Oflbot-

liobkeit ein Bed&rfnis wtr, leh^nt fi«ripid«s, d«r

das Schaffen in der Stille liebte, nicht umgegangen

ZD sein'; duü ist ja gewifa richtig, aber immerhin

hätte daranf hingewiesen werden können, dafs

beid« sieb kannten und nebteten, wie BnriindeB in

seinem Herakles 347 die Lehre des Sokrales, dafs

Tugend auf Wissen beruhe, wiedergegeben hat,

und data Sokrates nur selten das Theater besucht

bat und nnr dann, wenn n«n« 8tB«ke des Enrifiidfl«

anfgefiifart worden; tx<(t(>t yocQ to) ät'dqi, dtjloyin

did tf t^v (fOiflav avtov x(/i tiiv toTc iifiQotg

tiert über die griechische Tragödie ?or Euripides, dQtttif (Aelian r. h. II 13). — Uetu Veratündoia des

bebandelt sodann Leben nnd Werke des Diehters, SebQlen werden in dieeen Aoigaben die StBek«

die Eutwicklung der im Drama dargestellten Sage, besonders dadnreh oBber gebraoht, dafil eine g«-

das Theater und die AufführungHverliälttiisse und iianc Akt- nnd Szeneneintoihing vorgenommen und

sohliefelicb den Chor in der Tragödie. Wie schon ein ausführliches Sceuarium beigegeben ist; dafs

in den neneren Auflagen der BtBeke des Sopbokles
i
man hier an «ioielnea Stellen anderer Meinung

hat aneb bier diese fiinlritang gegenSber der \ sein wird, als der Oeransgeber, liegt in der Natur

früheren Fassung einige zweckentsprechende Ande- der Sache. Aber M. geht noch weiter; er gibt

rangen erfahren. Was Euripides' Leben anbetrifft, vor jeder einzelnen Szene deren Inhalt an; das

so folgt Muff der Tradition des Pbilochoros, d. h. mag bei deu Chören angebracht sein, erscheint
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aber f8r die I>iuluirpurtieD äberflüssig. In dem
j

Textbande der Iphigenie S. 4i> luiiaaeu ubrigeus

Z. 6 V. n. die Worte gestricbeu werden 'uud ihrer

Mutter*, denn diene Erkundigung hat Iphigenie

bereits 555 ff. eingezogeu. — Vor den Chöreu

sind, wie dies ju uucli sonst iu den uiL'isten Aus-

gaben geecliiebt, die Metru angegeben, iiier ist

natflrKeh bei dem jet^en Stande der metrieohen

Forschung nianches unsicher, im ganzen aber

würden die Schemutu sich übersichtlicher gestaltet

haben, wenn M. nicht gar zu sehr mit ^ynliopeu

gearbeitet nnd wenn er die belcannterea Vene
unter ihrem iHndliiiifigen Nunien ail%efBiirt bitte;

das geschieht bisweilen, aber nicht systematisch;

80 wird L. B. Iphig. 406-420 als Hberecruteus

bezeiehnet, aber die gans gleiebgetMuiten Vene
438-455 als katal. h-gaSdische Tetrupodie mit

Synkope; das zweite Stasimou enthält (bis nnf

zwei Ver&e) nur Glykuueeu antl Fherekrateeu,

aber unr swet Vene werden ale eolebe bexeiehnet;

ond warum wird 889 nicht einfach als daktyl.

Hexameter bezeichnet? Iphig. 107 nnd 220 raufs

es statt 'auapüstischer Trimeter' heifaen 'auap.

Tripodie*. Doch ist dies alles mehr Nebensaehe;

im ganieu werden die Schüler bei Beuntzuug

dieser Ausgabe und des Koinmcnfars flahin ge-

langen, selbst die Chöre mit Verständnis über-

setsen >n IcÖaneu. — Im folgenden erlaube ieh

mir ein paar kurze Bemerknngen sa einigen Stellen

der Iphigenie beizusteuern.

In r. 3 folgt AI. mit iiecht der überlieferten

Lesart *Ati^k»^ dt iraTc MtviJtnot 'Ayaftiftvmv tt,

während Wet klein mit Badbam './rpf'ws d' äno

schreibt, aber .M.s Krklurung: 'rrcttc] ubwolil zwei

Subjekte folgen, steht doch der »Singular, weil dem
Dichter vanichst nnr das eine {MtvHao^) vor»

schwebt' scheint mir nicht das Richtige zu treffen,

da doch offenbar dem Piclitor (bez. der Iphigenia)

in erster Linie Agamemnon vorschweben muls.

.Aueh Bmhn« Erklämog genügt mir deswegen

nicht, sondern ich meine, dafs hier einer der aller-

dings seltenen Fälle vorliegf, in denen der Dichter

auf einen Ausdruck zusteuert, vorher aber, ge-

wiseermafsen sich selbst TerroUsUiDdigend, einen

mehr nebenriiehliebeu einschiebt: 'Atreus' 8ohn

war — abgesehen von Meuehios. der hier iiteht in

Betracht kommt — Agamemnon'. Ein solcher

Fall liegt c. B. bei Homer ß 370 vor, wo des ini

doeh dadurch veraDlafst ist, dafs dem Dichter

bereit« das (i).ü).r^n!ha vor-^etnvebte, als er

xaxä näax**'' eiuacbob; ühnlicti liegt der Fall

Antig. 615 bei den Worten mXljcXt Ivan^

dvdn&r. — In der Erlauternug sn soie^ods

J

V. ;WS: 'so vornehme, so tapfere, so flecken-

lose' erscheint mir der letzte Ausdruck nicht ge-

rade gifioklioh, da doch vorher und nachher von

dem Wahnsinn des eioeu der beiden FVemdünge
geredet wird. — Die Konstruktion v. 60(5 'nlnxt-

aiov u<fng . . . rii'rög fiinutajm [ataMiui! Meister-

hans* (J9, 3] wird durch Hinweis auf Homer, z. B.

J?8l erlSntert; Tielleieht empfiehlt es sieh, aneh

auf deutsche nnd lateinische Analogien hinzn-

weiüen, z. Ii 'swer mir anders tuot, daz ist mir

leit' (s.l'anl, Mitlelhochd.Gramm.^S. 153 [.§ J47. 2]),

Lather, Tisehredeu 623 b Aorif. 1566: 'Bs ist auf

Erden kein besser List, denn wer seiner Zunj^on

ein Meister ist'; Horuz carni. II 1(1. \.S 'vivitur

parvo bene, cui paternum . . . spleudet salinum',

wo das Wesen dieser Brseheinnng treflbnd von

Kiefsling charakterisiert ist; Eunioa Seen. 302 r. ^

'Ea libertas est, qui pectns purnui et funim gesti-

tat'. Bukanutlich hat Vubleu im Berl. Lektions-

ferseiehnis vom S.«S. 1877 eingehender hierdber

gehandelt. — v. 616 wird lord' inoXXi, di iig rtfg^

,'h'ulit r,f loTd" f/oi'nie tv}yi'iff$) für da^ Mane, ge-

nommen, = 'eine gruise Zuneigung zu diesem da

seheint dich sn beseelen': viel niher liegt es doch,

es fnr das Neutrnm zn nehmen, = roi" tfayttif^

wie V. ,').'10 /ord" anf innvo^(T!}tu geht. Dafs Tonr-

uiers Bedenken gegen diese Auffassung (er schreibt

anfterdem «r^fM«) nicht stiohbaltig sind, hat

Bmhn bereites kurz, aber schlagend erwiesen. —
Zu x")?,/.»-: V (L'l wäre eine grammatische Bemer-

kung erwünscht; a. Krüger II 22, 6, 2. — Für die

nicht selten erseheinende Art des Anakolnthes in

V. 095 ff. (8. 947 ff., 9G5 ff.) empfiehlt es sich wohl,

den alten .\n!'druck oxtM<^ '.^lllx6^' anznfTihren:

man kann dann iu anderen Fällen kürzer auf die

Erscbeinnag verweisen nnd braucht sie nicht jedea>

mal umständlich zu beschreiben. Darin besteht

ja gerade der Wert dieser Hezeichnungen; vgl,

das ax^l"* Äaktdtxoy 721, dua o^lficc ^SlQwntxöy

Soph. Aiae 136. — Ob Jtvofia 697 wirklieh auf

den Ruhm und nicht vielmehr doch auf den Na-

men 'Orestes' geht, erscheint mir noch zweifelliafr

:

^innuere videtur Pyladi, ut uliquis ex filiis eius

Orestes nomioator* sagt Markland; vgl. baons, ntoi

lor lUemdiwff lüL^foo § 36 *ital tm ift^ natditf

aHiirv TO 'ifoiirt lö ^xfli'ov. Jya jur] äyon'vuoi 6 of-

xo,- ui'iov ytirfitti'. — In v. Ö^^Ö ist xQtiaaof' wohl

ein Verseben ftir M^titaopt s. den Kommentar nnd

den kritischen Anhang. Was im Kommentar

zu ü;')! ln'iuerkt wird. er.>e!ieii.t mir nielit deutlieh

genug: 'durch Schweigen unichteu sie mich künst-

Keh zn einem Angeredeten, d. b. sie wursten es

so geschickt ausnfangen, dalk sie noch dorch
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Schweig«!! miob anredeten* nud ebenda 8.4SZ.9
Y. n. 'Sie apreolieu schweigend zu ihm'. — Zu v. 98'i

(x«i nt rtolvnumoi nMtitfn tftfiXrti; ^frxnrtt^ fyxaxa-

aii^aui nttk$y lieilst ba 'nitULac\ aäiuliuli axtitfOf}

liegt e« nieht viel nfther, <ti än» Objekt «d neb»

tuen? — V. 104H: r^l. 'eine Rolle spielen*. — In

V. 1120 stimmt Lt'>iirt uuil Kommentar iiiclit

überein; liorl »lebt ävndat^toyiif, bter wird uffeu-

bar dvitimitotiu Toransgeaetst; jenes dvadatpoi-Sq

pafst nneh aneb gur uiobt xa umtßäXhn^ und i'^t

wolil mir verüelieiitiirli statt de^ NoiiiiiiJ.tivs ge-

druckt. Zur iStelle vgl. die weltbcrüiimteu Verse,

die Dante der Pranoesfla da Rimtni in den Ifnod

legt (Inf. V 121 ff ):

'Ni'ssuii niapgior tiolorc.

Che ricunluni del teiupo fcJii-c

Ndla liiiMria'. —
In der Erklämng zn t. 128 1 wird gossigt,

Ipliigenie denku bei dtfiof 'uii das V:iterliuus'

;

abiT (las Bild der Artemis soll doch uiclit uaoli

Mjkene, suudero nach Athen gebracht werden:

e. r, 978. — Zn r. 1242 mnfs es wohl statt ^oisti'

heifsen: ftalfts9at (oder funtrnv). Die Beseiti-

gung des Verses 1441b winl im kritischt'u Au-

huiig Kirchhoff zuge«cbriebeo , röbrt aber bereits

von Markiund her.

Berlin. Frau Härder.

Alb. Ooedeckemeyer, Gescliii lite des (tricrhi-

sehen Skeptizismus. Leip^i»; 1!)03, Dieterich-

sdif Verlajisbuchhaiidlmig. VIII u. .S37 S. 8". \0

Für die Walil seines Stoffes macht der Verf.

in der Vorrede lediglich geltend, dafs Mouogiupiiieu

Vorarbeiten für eine allgemeiue Gesehiehte seien,

nicht ohne dabei anf den Übelstaud hinznweiiseii,

dals die Monographie auf die Darleguug des Zn-

sammenhaugeä mit den iibrigeu liiaturischen Er-

scheinnngeu des gleichen Gebietes versiebten

inBsse. Es i»t da» ein l bel.<stand, der »ich liei

einem Stoffe licsoiidi is Ijcmcrkiiar mucheu mnfs,

der, wie der vorliegende, der Eiulioit entbehrt

«od ans einer Reihe iber lange Zeitrinme ans»

gebreiteter Phasen besteht. Auch die Dar»tellung

selbst zeif^t nicht, dafs die Gclteudinaehunj^ bp-

dentsamer neuer Gesichtspunkte oder die Dar-

stellnng des GanxsD in nener Belenehtnng als

Triebfeder f&r die Übernahme der Arb^t gewirkt

hatte. Nur in einem .Vufsatze im Arehiv f. Gesch.

der Philo». (Band XVIII Heft 'A) hat er versucht,

auf das Eingreifen der Skepsis in die allgemeine

fiotwieklnng an verschiedenen Stellen und in ver>

sebindener Rtchtnag hiesnweisen.

Aneh liinsiehtlieh der GUedeinng seines Sto^
läfst uns der Verf. in merkwürdiger Weise im

Stich. Kr nimmt sechs Piiusen der Skepsis au,

die er iu deu Cberscbriftou durch je zwei Adjek-

tiva beaeiehnet, ohne aber diese Becetobnnugen

anders ah in geleKontliohen versteckten Bemer-

kungen zu rechtfertigen oder auch nur zn erklären.

Nur iu der V orrede iiudet sich hierzu die allge-

meine Bemerkung, dafs von den betreffenden Ad-

jektiven «las erste die erkenntuistheoretische Seite

der jeweiligen Form der Skepsis bezeichne, wäh-

rend ilas /.weite 'die positive äeite derselben' be-

treffe, möge sieh diese nnn wie im Anfang ledig-

lich anf dos Handeln bezieheu, oder wie später

anch eine wisüeuschiiftliche Tätigkeit utnfassen.

Er fügt hinzu, dafs, wenn man an diesen bezcicli-

uuugen Austofs nehme, man sie ersetzen möge,

dnreh welehe man wolle. So erseheint als erste

Phase der 'dogmatische-phäuomeuali s tische

Ske|itizisraus' (Pyrrlio, Timoni. Hier scheint

das 'dogmatisch' — übrigens ein vom späteren

Pjrrbooismne aneh <8r die ilteren Phasen als das

schnorgerade Gegenteil der echten Skepsis per-

liorreszii'rter Ausdruck — lieilenten zn sollen, dafs

hier uocb die Unmögliclikeit des Wissens behauptet

wird; anseheiDeud aneh, dab der Pyrrhonismns als

der einzige aar GiSekseligkeit ausgegeben

wird. Der Phänoraenalisinus aber wird anch uicht

einmal andeutungsweise erklärt und ist doch wohl

etwas allem Pyrrfaonismns Gemeinsames. Die

zweite Phase (Arkesilaos) wird als der 'abso-

lute - en logistisclie Ske j>tiz ismns bezeichnet.

Die dritte (Karneades nud seine Schule) als der

'absolute - probabiiistisobe Skeptisisrnns*.

Hier soll das 'absolut* (das e vor den Bindestrich

ist sprachlich sonderbar) den Gegensata gegen den

negativen I )oijniatismus der voriuen Piiase. gegen

die behauptete Lumüglichkeit des Wissens, be-

deuten, eniogistiseh und probabilistiseh deuten

anscheinend anf die beiden Entwickinngstnfeu der

Walirxelieinlicbkeitsli.'lire bei Arker^ilaos und Kar-

ueades hin. Die vierte Phase ^Aencbidem) wird

als der ^absolnte-majoristisehe Skeptisis-

mus bezeiehnet, wo das 'nu^ristisch' vielleicht

die inkiiuseqnento Hiinieii^nnt? zn Heraklit be-

zeichueu soll. Die fünfte Phase (Agrippa, Me-

uodot) ist der *dogwattsehe-posttiTistieehe

SkepttsismuB*, wo das erste fipitlieton aasehei-

nend wieder anf die VeinMniinn>; jeiler Erkenntnis-

möglichkeit hindeuten soll. Entspreeheinl winl dann

wohl auch die Bezeichnung der sechsteu Phase
(Sextus Empirieus)alsder*Bbsolnte-positivistt*

sehe Skeptiaismns* an deuten sein. Jedeufidk
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liätteu diese ßezeichuaugeii , weuu sie deu Cuniy

der EutwickluDg ausdröcken sollteu, geuuuer er-

läutert und mit dem Text Mlbst iu Verbiuduug

geietst werdeu mBnen.

Diese Cbersiclit kiiuu zugleicli eiue ungefTilire

Vorstellung davon geben, wie der Verf. seinea

GegeostADd im Guuzeo bebaadett hat. Im Biozel-

nan möchte ieb wenigetens einige Punkte an-

merken, die Bedeukeu err^en. Bei Pjrrhou fiudet

der Verf. deu Auagangepankt iw axiologiijcheD

Interesse. Nach meiner Aoffassaog (Gesch. der

griecb. Philoa. II 103 f.) war aein Grandiutereiae

daa moralische. Riclitif? vers^taudeu l'ilVt sich

beides rereiuigeu. Die »eliou bei Atitigou. v. Kar.

begiaueudeu absardea EuUteiluugeu seiuer Lebenä-

fBhmng (wf^ meine Geeeb. d. griecb. Phil. II 1 10)

werdeu iiiclit erwähnt. \-iiV(fla wird wiederliolt

(S. 14, '27) durch den uiclits weniger als deutlichen

Au»druck 'nebelhafter Düukei' wiedergegeben. Vgl.

dasn meinen Anftatc 'Doxographiaehea snr Lehre

TOm TiXos' (Zeitschr. für Philos. Bd. 101 S. IDI f.)

Zu 'Hekatäus ans Teos oder Abdera' (S. lY) bitte

ich meine Gesch. der griech. Phil. I S. zu ver-

gleieben. 8. 17 f. wird die Benehnng von Thenetet

15*2 off. auf Ariftipp geleugnet; der Phäaomenalia-

nius dieser Schnle sei erat späteren Datums. Der

lür die Charakteristik des Arkesilaois au ergiebige

Spottvers dea Ariaton wird (8. 9i A. 3) nnr ge-

legeutlich bei einem Eiuselpnukte erwähnt. S. 33:

dals .^rkeail. sich ausdrücklicli von l'lato zuriiek-

gezogea habe, liegt nicht in deu A. b angeführten

Worten dos Numenios. 8. 85 eeheint verkannt an

werden, dnb Arkesil. die Erkeontnialehi« der Stoa

vou deren eigenen Voraua.set/nngen ans widerlegte

(Gesch. der gr. Phil. II 2Ü9 i.}. Ü. 40 wird dcs&eu

draatiaehe Polemik gageo die MfSm« St* un-

genau wiedergegebeu (ib. S. 210). S. 55 wird das

ti fitj ydg f'i' XQi'cmnoi ete. iiiD-srlilidMich auf

die akademische Zwi»cheuphase das (Jiir^'.sippo:>

besogen (Gr. PbiL II 227 £ a. 256). S. 65 1 werden

die Carncadea divisio und die Angaben aber des

Karneade» Stcllting zur T('l<i>fra<j;e nur nnznläng-

lich erörtert (Gr. Phil. 11 27ü ö.). ^. 122 äcuoiut

die Erregung des Antiochua fiber die beiden Streit-

schrifteu Philoa aofPbÜM ,Neoeruugen gegenüber

der Skepsis' bezogen m werden, wiiliremi doch

Autiochus selbst datuul^i öciiuu vuu der Ökepsia

vSUig abgefallen war. Allerdings aebeint hier

CSeeto selbst (Acad. II 1 1) Ober die GrOnde der

Erregung niclit recht im Klaren gewesen zn sein.

Tatsächlich »cheiut eher die Scnürfe der porsöa-

Ueben Polemik vom »keptiselieuStiittdpnokte aus die

Uraaehe an aein (Gr. Phil. II 388 f.). 8. 127 A. wird
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<1ie .Mihilugigkeit der Tu^kulaueu vou Philo uhue

Begründung abgelehnt (vgl. Uriech. Phil. II IT.).

Bei Cicero, der sehr eingehend S. IHO— '200

behandelt wird, bereitet nna der Verf. die Ober-

raschuug, dafs er ihn ganz ernstlich als originalen

Denker und Produzenten eines einheitlichen und

geschlosseneu Systems vorfuhrt. S. '201 beifst es

*In Cicero bat die akademisebe Skepsia f&r uns

ihre letzte und trotz niler Schwächen im Einzelnen

im Ganzen genommen dennoch holie, ja höchfte

Blüte gefunden. Ohne die ihr seit Karueades

eigene erkenntnistheoretisehe Basis au verlaaaen,

i-st es ihr doch gelungen, über die hlofse ZnrQck-

hultung zu einer vollen Welt- und Lebeusauscbau-

uug fortznscbreiteu' a. s. w. Um diese Aulia:>äung

featbalteo au können, mnfs der Verf. annSehst

behaupten, Cicero habe schon iu seiuer Bildongs-

zeit einen fertigen einlieitliclien philosophischen

Standpunkt gewouueu. Er luula Ireilich (S. 144)

fBr die Zmt der Rep. und der Gesetae nnen aeife>

weiligen Abfall von der akad. Skepsis angesteben,

was ihn aber nicht abhält, auch diese Schriften

bei der mosaikartigen Zusamuienfüguug des eiuheit-

Keben Systems reichlich heransnaiehen. Er mnfa
feruer die bekannte Briefstelle: dniyfuipa saut

etc. für 'hnmorvolle Selbstironie' erklären (S. 1.38

A. 8) und die ZurückfQhruug der |ihiios. Uaupt-

Bchriften auf griecbiaehe Voriageu mSgliebst ent-

kräften und hei seite schieben. Heine diumentral

entgegengesetzte Auffassung h. (Jr. Phil. II .'^08 fif.

nebst deu Partien bei kaniead., Philo, AntiochuB,

Panaet. und Poaidon., wo Cüeero banutst ist. Die
physisch -theologische Scbriftengruppe UUat der

Verf. dabei ganz bei Seite.

Beim Aasscheideu des Aeue»idomus aus der

Akademie fß. 211 Anm.) dürft« doch eher an die

des Antiuchus, als au die Pbilos zu deukeu sein.

.\\\c\i stellt nichts im Wege, dies Ausscheiden

spätestens um 50 v. Chr. anzusetzen (Gr. Phil. 11

892 f.). Iu der Darlegnag der Lehre desselben

hätte der den GrnndzBgeo nach überlieferte

Gedankengang der Schriften den liesten Anlialts-

puukt geliefert. Die Zuriickiührung des Uorakli-

tismns bei einem Teile der Schule Aenesidems anf

diesen selbst (S. '227 f.) scheint mir l i lit be-

gründet (Uriech. Phil. II f. mit ilt i weiteren

Bemerkung, dal's auch Stolleu, in deueu diese

Heraklitecr geradera als «• fufi jÜvtaU^p be-

zciclinet werden, nach dem ganzen Befin.de dlaasr

Ansdraeksweisen nur als uafserste Breviloquaas

im Citireu aufzufassen »indj.

Bei Seztus Empiriens wird 8.267 A. 2 nicht

klar, wie die Radnaierong der 11 BQeher anf 10

lA Februar. \ViMUIIi.N8CllltlKT KÜR J£l<A.SSl»OUB PHILULUUIK. 1M6. Nc^ 7.
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so erklären ist. Erat S. 327 wird diefer Tunkt 1

galegentlicli klari^pstfllt. Bei diesem An^or lag

nno ferner die lobaeode Aufgabe vor, deu Ge-

dankengang seiDer iahaltr«ieh«ti SdiriftM ein-

geliend zu skizzieren, hier wie jedentit du beste

Verfahreu der Einführung. In meiner Gesch. der

gr. Fbil. habe ich dies Verfahren, freilich iu der

dmreh den Zweek meiner Sehrift gebotenen Be-

greitznng, angewandt. Der Verf. aber läfst sich

die Gelegenheit entgehen, ein lebendiges Bild von

dieseu Schrifteu and damit von der Per&öulicbkeit

ellwt ni entwerfen. Er benotat beide Banpt-

schriften promiscne. Aber «neh abgeeeben von

diesem Mangel ist diese Darlegung recht nndureh-

siebtig Qud wenig geeignet, ein deutliches Bild

Ton dieser Endphaie der Skepsis so geben. Dies

fuhrt Rnf die fomuile Seite der Sehrift Qberbanpt,

ober die noch einige Worte gestattet sein mögen.

Im allgemeiueii scheint der Verf. Trockenheit

und Ungeniefsbarkeit für aoeotbebrliebe Requisite

einer wiMensehaftltehen Arbeit m kalten. Farben-

rficlic. das Bild hclebeude Spezialzüge werden —
am^li Z<ller hat diese Eigentümlichkeit — sorg-

fältig verschwiegen. Der Leser mag sich dieselben

au der in einer Aam. angeAhrten Stelle selbst

aufsuchen. Beispiele S. 1 f) f.. S. 89 A. 9. Auch

das weitere Requisit eiues echt wisseuschaftlicheu

WArkes, den Seite für Seite praugendea Sobmnck

der Anoierknngen, iBftt eieh der Verf. niebt ent-

gehen, wobei Qberdies die längeren Anmerknngeu

nieist in einem das Verständnis anfs äufsernte er-

Bchwerenden Sobachtelstil abgefaist sind. So fiudet

sieb S. 21 1 Anm. der Anfang 'Pbilo JndSas bat ihn*

Ton dem zugehörigen Partizip 'gekannt' dnreh

13 Zeilen getrennt, innerhalb deren nicht nur Ein-

tohiebuugen, durch Gedankenstriche nud Klammeru

getrennt, sondern rSlHg selbstSndige Siitse ihr

Wesen treiben. Pen HauptanstoPs iu dieser for-
'

malen Beziehung bereitet aber die Gewohnheit

des Verf.s — der ganz normal zu sclireiben im

Stande ist — aneh im Text ni^beare Komplexe

von "OeMchtspuAkten nud Daten in Satzuugebener

von sionbetöreuder Ansdehuuug zusammenzu-

packen. Solche Ungetüme finden sich z. B. 8. 144

^146 und 271—278. Doeh sind dieee Beispiele

keineswegs vereinzelt.

Gr. Liohterfelde b. Berlin. A. Döring.

Th. Schiebe, Zu CIi-itos Briefen. Hoilat,'« znni

Jaliresbericlii dt-s t riudrichs-NVerderhcheu G^nina-

sinns tu Berlin. (Hiera I9U5.

rportsct/iinfr nn'i .^ohlnfs.;

3- Zu ad fani. .\ \ 1 22. Dieseu Brief äetzt

0. EL Sehmidt (utd mit ihm HQller and Pnrser)

I aof den 27. Juli 45. Die Gründe fiir diese Aa-

set/ung sind ganz ungenfigend, wie Sciuchc schla-

geud beweist, ü'ie wQrdeu auch dann noch nicht

ansreieben, wenn Sehmidt die Worte *Alexin Ten»

curemus, imaginem Tironis. quem uegmm Romam
remisi' (ad Att. \1I 10) richtig gedeutet hätte;

aber es ist gewifs, dal's er 'quem' fälschlich auf

Tiro bezogen hat. Mit der Verlegung des Briefn

in dieae Zeit hängt Schmidts Deutung einer an-

geblich dunkeln Stelle in demselben zusammen.

Cicero schreibt an Tiru: Tu istic, si quid iibrarii

mea mann nov intellegent, monstrabis. Una om-
nino intcrpositio difßcilior est, qnam ne ipi^e qni-

dcm facile legere soleo, (/»• quadrimo Catoii^. Nach

Schmidt ist in lesen: 'de qnadriTio Catoois', und

er beliebt das aaf die von Cato im 8. Bliebe de

finibns Torgetragene Lehre der Stoa, welche ar-

sprüuglich wohl nicht geplant gewesen si>i. Cicero

neuue diese Lehre mit besonderer Beziehung einen

'Krentwi^. Die Unbaltbarkeit dieses fiinlalb

wird von Schiebe dargetan; sodann wird gezeigt,

daf^ die 'Einsi'lialt'inj^ iiluT deu vierjähriijfn ('ato'

sich auf die Lobschrift auf Cato bezog, wie früiiere

Erklarer sehoa mit Reebt annahmen; wss sie ent-

hielt, läfst sich 80 gut wie sicher angeben (Val.

Mai III 1, 2). Bis hierher ist Scliirlics Beweis-

führung darcbaas äberseugeud. Das gilt aber

nieht von seiner Datierong des Briefes XVI 22.

den er mit unzureichenden Gründen in die zweite

Hälfte de» Juni 46 setzt (in Yerbindnug mit XVI
17 und 19). Dafs Scbiche den iu dieseu drei Brie-

fen erwihnten Demetrias ftr densallMa hält, der

mit Qito in dessen lotsten Lebenstagen snsammen-

war (Plnh Cat. min. 65)« TCrdicnt Bear'litnng; aber

es kann nn» nicht zn einer genaueren Zeitbestim-

mung verhelfen. Nach Scbiche wurde der Cato

Anfang Mai geplant, Tor den Nonen des Joni in

der Haupt.iacho vollendet ttttd in der zweiten

Hälfte des Juui durch des .Atticns Schreiber unter

Tiros Beihilfe vervielfältigt. Die zeitlichen An-

gaben sind niebt bemer begrfindet als die auf den

Cato bezüglichen Schmiiltsehen Bestimmungen.

4. Zu ad Att. XII 6a (= Xli 6, 3. 4). In

diesem Briefe wird der Orator erwähnt; Atticus

soll doreh seine Iibrarii nooh eine Änderung 'non

modo iu tnis, scd etiarn in alioruni libris' an-

bringen la-ssen. Schiebe meint, der Brief aei 'nicht

sa lange' nach der Vollendung des Orator ge-

sobriebea, und allerdings qirioht dafBr der Ton

ihm betonte Umstand, duli) die Berichtignng mit

Krfolg vorgenommen worden ist, so dafs jetzt in

unserer Cberliefernng des Orator das Falsche

nicht mehr erscheint. (In einem andern auf die
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Li<,'uiiiii:a Ije/ü^liclu'ii Falle kam, wie Sclüchc be-

merkt, dit^ Berichtigiiug zu spät: der Nuiue des

Gorfidins ist troti ad AtL XIII 44, 3 in der Rede
nielit getilgt.) Wir wisaen aber oioht, wann der

Orator rollt'iuiet wnnlc. udcr viclmelir wir wissen

nur, dals er gleich uach dem Cato iu Augriff ge-

DommeD wurde nod vor Eude 46 fertig war.

Scliiclie vermutet ddd, er sei Ende Juni begonneo

iinil vor «Ifiii •_'(). Noveinl)cr, dem Taj^i" »ler Auiliciiz

in äacbeu des Ligariu« bei Caesur, verüffeutlieiit

worden. Schmidt vemmtet etwas anderes, und

eil) dritter könnte eine dritte Verrntttong Mif-

stflliMi: es ist hU jetzt nicht gclnngpii. irgend eine

sichere Iiistauz zar Fizierm g wie des Cato f>o des

Orator beUnbringen. Aoeb die Zeit des Briefes

XII 6a bleibt eomit aogewirs. Sebiche besieht

die Worte 'Caesar antcm mihi irridere visus est

«quaeso* illnd tuam etc.' woiil mit Kecht uiclit auf

einen BriefweebMl des Atticus mit Caesar, sonderu

anf ein« Andioni bd diesom; der Brief wäre dann

also ror (^aesars Ahreise napli !^|iHuien geschrielien.

Aber wann diese Abreise ecfolgtp, ob bald nach

dem 26. November, wie Dromana, oder im inter-

Mlarii poilerior, wio Sebmidt, oder am 1. Dezem-
ber, wie Stoffel, oder im Dezember, wie I>ani;n

will, ist bis jet7,t mit überzeugender Begründung

nicht ansgemacht. Wenn also Schiebe den Brief

in der Zmt vom Juli fati November geaebrieben

sein ISfst, so i.Ht selbst das noch nicht ut'be.-timmt

genug: auch der iuterc. prior und posterior kommt
Doeb in Frage.

5. Zo ad Att XIII 19 nnd 30. Sehiehe hatte

dieie bcidi n Rriefe früher alh> getrennte und selh-

atindige bostebeu lassen und jedem sein bcMonderes

Datum gegeben; jetzt will er, wie schon früher l'A

mit H, 15 mit 16. 17 mit 18, eo aneb 19 ond 'iO

sn einem Briefe znsammeulegeu, der am gleichen

Tage mit 17 -»-18, am 28. Juni 45, geschrieben

sei. Er führt für die Zusammengehörigkeit eine

gau«a Reihe von Grfinden an, die swar alle eine

gewisse Scheinbarkoit haben, von denen aber kein

eiuziger geradezu durchschlagend i.st. Wenn man
aber auch noch so viele halbe oder Dreiviertels-

grOadc «wammenbringt, lie haben doch nie die

Kraft eines ganzen. Immerhin würde ich Scbiches

Resultat als wahrscheinlich bezeichnen, wenn nicht

eine Gegeuiustans vorbanden wäre, die ich nicht

als beseitigt ansehen kaao. Nämlich in 19 § 2

ist von der Ligariaoa die Rede, und in 20 § 2

findet «ich ebenfalls eine anf die Ligariana hm\<r-

liche Notiz. Es ist Scb. uatGrlich nicht cutuaiigen,

daTs dies seiner Annahme hinderlich ist, and er

bat deshalb dem Toransgesebenen Einwand sti be-

' <,'i<riien gesucht. Seine Krklänuig ist folgende:

Cicero beantwortet in XIII l\) -i- 20 einen soeben

angekommenen Brief des Atticus; aber an der

ersten Stelle (19, 2) ist die Erwähnung der Liga-

riana gar niclit durch den vorliegeiidi-n Brief des

Atticus hervorgerufen, sondern Cicero sagt aus-

drQoklieh, dals es eiu Brief des Baibus ist, der

ihn hier tu einer die Tätigkeit des Atticos an-

erkennenden Benierknn;^ veranlafj^t. Die Worte

lauten nämlich: Ligarianani, ut video, praeclare

auctoritus tua coinmendavit. Scripsit euim nd

DM Balbos mirifiee se inrobaro ob eamqoe oansam

ad Caesarem eam sc oratiunculam misisse. Hoc

igitnr idem tn mihi autea seripi^era-'^. Krst die

«weite Stelle (20, 2i enthält nach 8ch. diu Aut-

wort Cicwos anf eine die Ligariana betreffende

Bemerkung des Atticus: Ad Ligaiianam de uxore

Tuberonis et privigna ueqne po.s>Hni iam addere

u. 8. w. So also, meint 8ch., erklärt es sich, dul's

Cicero in demselben Briefe anf denselben Gegen-

stund noch einmal zurückkommt. Diese lOrklärnng

würde zur Not befriedigen, wenn es nur gewil»

wäre, dals Ciceros erste liemerkuug durch den

Brief des Balba«, nnd nicht dnreh den des Atticus

veranlafst wäre. Aber man sehe sieh <\C\\ HrieflS

einmal genauer au. In § 1 wird berichtet: 'Kben

war mein Bote au Dich abgegangeu, da kam Dein

Brief tob gestern*, nnd darno sehliefst sich: io

qnibns illnd mihi gratissimnm ftait, quod Attica

nostra rogat te, ne tristis sis, qnodqne tn uxtv-

dvt>a esse scribis. .Man sieht, er schickt sich an,

den Brirfsa beantworten. Daranf folgt sofort in

§ 2: Ligariauam, ut video u. s. w. Offenbar geht

Cicero hier auf oiueii zweiten l'nnkt ein, zu

dem der Brief des Atticus die Veranlassung gab.

Das ist nm so nelierer ansnnehmen, ab auch das

Folgende (§ 3) sich deutlich als Ri-zugnnhme anf

den Brief d("< Atticus erweist: In Varrone t»iii

causa me uuu moveret u. s. w. Ich behaupte

keineswegs, das hit video* in $ 8 gebe anf den

Brief des Attiens, wohl aber ist die ganze Bi -

nierkung über die Ligariana durch diesen Brief

hervorgerufen. In dem vorangestellten 'Ligaria-

nam* liegt der Sinn: 'was Deine Bemerkong &ber

die Ligariana betrifft', und {'iet-ro ritiert deu Brief

des Balbns nur, um die .Anerkennung zu begrün-

den, die er dem Freunde spendet: *so sehe ich

wolil, dafü Dn sie trefflich angepriesen hast. Denn
Baibus hat mir gesehrieben . . . Eben dies also

li,itte-t Du mir sihou früher geschrieben". Di«

iierufung auf Baibus und auf den früheren Brief

I
des Attiens beweist also keineswegs, dafs (^coro

nicht auf einen Passus des ihm jetst vorliegenden
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Briefes Beziif;^ nitnint. Es wäre doch inicli selt-

sam, weuu Cicero sowohl vorber wie uacülier auf

Pankte, die in Attioua' Brief ber&brli waren, eiii-

gio({e, mitten dazwischen aber einen Gegenstand

»nr Sprnchr brächtr, i!er ihm plötzlich uuder-

weitig in den Siuu gekomiueu wäre. iScli. hat

•1*0 dieee Gegnaiuten nieht beseitigt. Der Um-
stand, defs Cieero in 90 §2 tob oeaem auf die

Ligariaua zu sprechen k-.tinnt, ist für seine An-

nahme bedeuklich. Die ^kotw«udigkeit der Zu-

sammenlegung beider Briefe ersobeiot mir also

sweifelbaft.

Eiue iiiiige Auseinandersetzung widmet Sch.

der £rkläruag dea Schlusses von Brief 20 (vou

*fVatr«m endo a te esse couTentnin' au: g 3 a. 4).

El ist eine tou denjeaigiMi Stellen, wo wir beifig-

lich des (Janzen wie iu allen Einzelheiten so ziera-

licli im Dunkeln tappen oder doch jedenfalls das

Licht uar schiaimern »eheu. Soh. zeigt aasfubr*

liob, dafa 0. E. Sebmidtt Anffiuaaug dar Stell«

verfehlt U\, und dii-e Darlegung dürfte Hllgomcin

gebilligt werden. Diiun versucht er selbst, das

fragliche Stack richtiger so deuten. Was er iu

dieaer Basiebaog Torbriagt, ttfst «ieh Ii5r«n; mehr

knOD man aber ra. E. nicht davon sagen. Wenn
man die Erklärung begrißen hat und dann die

Stelle wieder auslebt, wird man im Herzen immer

noch sweifelbaft sein nod mit Paoat sagen: 0
glücklich, wer noch hoffen kann n. s. w. Es ist

wie bei einer Gleichung, die mehr Dubekannte

enthält, als Bestimmangswerte vorbanden sind: da

bleibt jeder LSsnngSTersneb fraglieh.

G. Zu ad Att. XII f) (= XII 5 § 1. 2 iu.l.

Schiebe hat seiner Zeit den Anfang von XII 5

('Qaiutns pater' bis 'sed etium Bas&um Luciliuui

sna') an eiaem eelbstind^a Briefe gomaeht und

ihn in den Quintiiis 46 gesetzt. Jetzt will er ibu,

entsprechend seiner veränderton Ansiclit über die

Abfassungszeit der laudatio Catoni«, iu den Juni

46 verweisen, Toraosgesetat, dafa die Worte 'Oato

me qnidem delectut, sed etiam Bassum Lneilium

ena' fich auf die Lohschrift heziehiMi. 'Aber es

wäre auch niöglicir, fügt er hiuiu, 'duis mit Cato

hier der Gate maior gemeint ist und jene ÄnTse-

niBg in eiue spätere Zeit gehört'. Ich wundere

mich, dafs Sch. dieser Witterung nicht nuch-

gegaugen ist: es ist in der Tat höchst wahrschein-

lich, dala der Cato maior gemeint ist.

Ich nehme an, dafs Brief f) von Sch. richtig

abgegrenzt ist. Mau könnte ja zweifeln, ob der

Satz 'Cato me (juidem delectat etc.' den Schlul's

von b oder den Anfang tod 5a bildet; indenen

ist jenes natfiilieber: Brief 5a beginnt dann mit

*I)e Caeüo', wie Brief (5, und dies war wahrscliein-

lich (vgl. 'Schiebe 1Ö83) der Grund, weshalb er

vou dem Redaktor an diese nnpassende Stelle ge-

bracht wurde. Der Umstand, dafa Brief 5 mit der

Notiz über Cato schlofs, veranlafste vernuitlich

die iStellang hinter Brief 4, dessen g 2 ancb 'de

Catoue' handelt.

In Brief 4 i«t non klar nnd dentiteh von der

hitidatid Catonis die Hede, von der Absicht, eine

solche zu schroihen: dieser Brief gehört also sicher

dem Jahre 4(> au, weuu auch fraglich bleibt, wel-

cher Zeit diesee Jahres. Infolge dessen sah man
es bisher als selbstverständlich an, dafs auch in 5

die laudatio gemeint sei, dafs also auch dieser

Brief 16 geschrieben sei. Nachdem Sch. den Wirr-

warr, der gwade hier in der Korrespoadens herrseht,

anfgcdeckt hat. ist der Zweifel erlaubt ond ge-

boten; er ist auch, wie man sieht, jetzt in Sch.

selbst anfgetaucbt. Nun beginnt Brief 5 mit den

Worten: Qoinio» patar qnartnm vel potins mille-

simnm nihil suj>it, ^iit iatt^ur Lupet-co^ fifio et

Statio u. s. w. Al«o Quiutus filius ist Lupercus

geworden, und Cicero ist anfser sich über die

stnltitia dea Vaters, der sieb darüber freut.. L)m-
uiaiiu (VI 755, 32) hält es für u5tig, an betonen,

(Juintuti habe nicht zu den Lnperci lulii, 'einer

erst später errichteten Klasse der Luperci', gehört:

mau sieht, er ist durch die Catonotis beeinflnfst

und fest überzeugt, dafs der Brief .') ins Jahr 4(>

gehört. Denn die Luperci Inliuni wurden nach

Druuiunu (III 6(i7) erst Ende 45, nach Lange

(IIP 478) sogar erst Anfang 44 eingesetat. Nun
ist aber niciits natürlicher, als dala Qaiutns der

Sohn bei dieser (»'•legenheit Lnpercns wurde;

mau versteht dann erst die Entrüstung des Oheims.

Demnach gehSrt Briefs in diese Zeit (Ende 45
oder Auf. 44): der Cato. der Cicero damals Freude

machte, ist al?o der Catn maior. Vgl. ad .Att. XIV
21, 3 (1 1. Mai 44): Legeudus mihi saepius est Cato

maior ad te missns, nnd Cato m. § '2: mihi qnidem

ita iocnuda huiu.s libri confectio fnit etc. Dafs

der Cato maior vor Caesars Ermordung geschrieben

wurde, ist eine wohl begrüudete uud vergeblich

angefochtene Annahme; ist meine Datierung des

Briefes XII richtig, so bat man jetit den antheu-

tischen Beweis' dafür

7. Ad fum. IX 21. Dies ist einer von den

Briefen, die noch bei Baiter und Wesenberg das

ominöse 'auno iucerto' au der Stirue trugen; jetzt

läftt man ihn mit 0 E. Schmidt im Herbst 4()

oder noch geuauer im meusis iutercataris prior,

allerdings mit dem Znsata 'nt ridetur', geschrieben

sein. Schiche seigt, dafii Schmidts Annahme gar
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liPi'ne WnlirsclieinlichkfMt h:it iiml Haf? der Brief

eher dem Jalire 60 Oiler öi) zugewiesen werden

kaon. Aneb diete Datiarnng Mk OBuoher, aber

ianiDtrbiD besser begrSndet aU iK« Sohmidtiohe.

Dortmnnd. WUkela fltairakafC

Giovanni Ferrara, Calparuio Siculo e il paiie-

giricn a Ctlpariio Pison«. Pavia 1905.

42 S. 8".

E> wird irnnter eine lockende Aufgabe sein

aooDjineD Warkeo an dnem VarfaaMr w ver-

belfeii; aber meist kommt man übar aioe gewisse

Wabrxcheinüclikoit tlubei nicht bitia'.H. iip.'l so ist

w begreiÜicb, dafs alle solche neuen üjpotbeseu

swar da« Z«it laog Olaabao fiadant allndhtioh

aber toq einer mtfstraaiieheD &itik wiedar auf

ihre Grundpfeiler hin nntersm^ht, wpHoii m\A

dabei wobl auch zü Falle koiumeu. 8o auch hier.

Daft dar Tarf. de« Lobgedichta aaf Piw CaU
poroim, der Dichter der Bakolika, iat, war eine

YtTinntiing von Hiinpt, die lange geblendet hat;

ächeukl hat sie weiter zu begründen gesucht;

bei Teaffel' beifst sie aebr wahrBcbeiolicb , bei

Schaoa aaaprecbend; und doch mnfii man Ferrara

ing(*beii, dafs sie, bei liiclit besebt'ii, eigentlich

recht fadeuscheinig ist, wie das auch Bäbrens schon

in den P. L. ii. hervorgehobeo hatte. Sie wurde

gegründet aaf die Ahnlidikeit dar Pmooen —
beide sind jung, arm und bettelhaft — sowie nnf

gewisse Ähnlichkeiten des Versbans; dazu bat

Scbenkl noch einige Obereinstimmuugen im Äoe-

drook hinaagefOgt Hier aelal Pcmaraa Polemik

zuerst ein, indem er zei<;t, dafs die-^e l ber-

einstimmuDgeu auf gemeinsamer Vergit- und Ovid-

beuutzung beruhen. Skotaob in Penljs Real-

enejelop. III UOft bebi Pka. 248 eoL lY 152

beiTOr, wo aber die Ähnlichkeit schliefHÜch nur

iu dem Worte teres liegt; mau wird dem Verf. I

zugeben mfiasen, dafa darauf nur scblecbt ein

Seblnik an ban«n ist Zur PHlfnng der metriseben

Beziehungen holt Ferrara weiter ans; er sucht

7uniLclist aus Siirhliehen Indizien eine chrunolugische

Ordnung iu findeu iür die Jjkslogen. Gedicht I

eeheint ihm die in IT aogekSndigte Verberr-

Hchnng des Kaisers, so setzt er IV ins Jahr 55

und I ums Ende des Jalires oder den Anfang von

56« wäbreud VII im Jahre 57 zur Feier des

Neroniseheo Ämphitheatefa gasebrieben ist. IV 157

bittet der Dichter den Meliböus, dem Kaiser seine

Gedichte zn überreichen, I y4 hat er die feste

Erwartung, dafs es gc^chiehti VII dagegen ist

HelibOna rarsehwanden, wie F. meint, well der

Dichter ihn nicht mehr braucht, II, III, Y, VI

setzt F. vor 5i an. Daran sr-hlieC^t sioli nun eine

genaue Untersuchung der Metrik der Eclogeu von

den Taradiiedenstea tieaiehtsponkten, die im Gründe

nnr lehrt, dafs man auf sie ebronologiaeha SahlBsae

niehfc biiuen kann; denn je naclidem man diesen

oder jenen Gesichtspunkt voranstellt, verschiebt

sieh die Reibenfolge völlig; so Tersehted«! rind

die einseinen Oediehte. Darum erhält man aneh

keine so weit gp!n,Mu)e l'bert'institninuug in der

Metrik mit dem Pauegjricus, üals sich daraus irgend

etwa« erwefaen ttfat. Innere Alimente Ar die

Ideatit&t der beiden Diefater fehlen. Gana Bieber

wäre ihre Verschiedenheit, wenn sich zeigen Heise,

dai's der Meliböus nicht Pi«o ist. Der Verf. legt

Gewicht auf ed. IV 55ff., wo vou natorwissen-

scbaftlieheo Studien die Rode iat FOr Piso ist daa

nicht bezeugt, für Seneca würde es pai<sen, auf

den schon Sarpe (.juaest. phil., Rostock 181U, hin-

gewieeen hatte. Der Verf. zeigt Ähnlichkeit mit

Seneca im Ansdmek. Dazu kommt, dalh die iaiie

Pisonis nach der An*ifht von F. kein Bettelbrief

ist; diesem Dichter liegt am Knlim, nur der P^hr-

geiz, ins Hans des I^so aufgenommen zu werden,

bewegt ihn, wahrend der Bnkoliker arm ut und,

wenn er nicht Hungers stirbt, dus allein seinem

Gönner verdankt Man mufs zugeben, dafs der An-
sturmgegen die jetzt ziemlich allgemein herraohende

Hjpotheee Haspta dam Yerf. gelnngan iai, trola

einzelner Bedenken, die bleiben. Der Artikel vou

Skutsch in Pauly-Wissova III ist nicht benutzt,

uud so ist auch das dort hervorgebobeoe Argument,

dalii die Yene ecl. TY 58 von prognoatiseber

Schriftstellerci zu Nutz und Frommen der Land-

wirtschaft sprechen nnd deshalb auch auf äeaeca

nicht passen, nicht widerlegt.

Staglita h. Berlin. B. Helm.

I

Ussani, Le annotazioni di Pompouio Leto a
Lucano, R. Accademia dei Lincei Vol. XIU fssc.

1S8. Bon» 1904. Sl 8. 8«.

Ü. erweist, dafs die ed. princ. des Lucau uicht

vou PompouiuH Laetus stammen kann, einmal aus

den Lebensereiguissen desselben nnd zweitens ans

dar Yita der Ansgabe, welche die dea Pomponina

im Vat. 328') benutzt und redigiert: dafs Pom-
]K)uius selber dieser Redaktor war, ist uuwabr-

sicheinlich, wenn man die beiden Yiten vergleicht

nnd sieht was in der Ansgabe amgalaBBan iat.

Der Kommentar selber in jener vatikanischen H».

ist nicht zu Eude geführt, souderu schliefst mit

VIII die L'oferligkeit zeigt sich auch iu

Wiederholungen und Widersprochen. Der Verf.

gibt eine Probe des Kommentars, indem er die
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Beraerknngen zn den er8t«n 100 Vemo «u-
sciireibt; es ist eiu [{ealkommeiitür mit Iiistorischeu,

geographischen, aiytholo^i^cbeu, archäologiacbeu

NotiMD, wEbrend die Tcitkritik Ternaeblinigt

wt and «leh ior die Hennaoeoiik niohi rM g*>

tan ist.

Steglitz b. Berlin. £. Hehn.

Mftliritio Chicco, La congiuii/^ioiie Cum. (Studio
critico-storico.) Toriuo 1905. XIIu. 145S. 8".

Der Verfasser hat eine eigenlümlicbe Ansiobt

Ton mnMi *iiiidio «rÜiAO-ttoriao*. D«dii be-

ttbiinkt Mine An^be 8. 21 mit folgend«» Wor-
ten: per non nddentnirnii in nn campo troppo

intricato (nämlich die Frage nach dem Ursprung

and dem Wesen des Konjunktivs in Cum-Siitzen)

e troppo lontano dal tema ptopoito, mi Hmitero,

per la prima parte, a riferire solo breremente i

principali risultati delle \n\\ importanti teorie per

iaruc ana giasta e couvenieute appliciizioue. Die-

sem Rezept entBpreehend beriefatet er dann kons

über die Theorien von Ein. Boffmaun, Haie, Keller,

Auteurieth und merkwünl!j»er .veise mich iilier

meine Hypothese von der Ycrscbiebuug der Tem-
pora, obwohl dieie weder in it^gend einer Be-

ziehung rar Frage des Konjunktivs in Cum-Sätzen

atoht, nooh aach Ton ihm iu Beziehnug gebracht

wird. Dem ersteo Teil, der die verschiedenen

Arten des indikatiTischen nud konjunktivischen

«tum oaeheinander liebaDdeli, folgt ein »weiter,

der IJeifpiele enthält, geordnet nach den drei Zeit-

altern der Liteinischeu Sprache, dem arcliaisohen.

klassischen und dem 'kaiserlichen' Zeitalter, das

er In das eilbeme ron 14—138 n. Chr. ond das

eiserne ron 138—476 u. Chr. scheidet. Dieses

letztere ist allerdings nur durch einige Beispiele

aas Geilins, Justin, Apuiejus, Laotautius und £u-

trop rertreten.

Die Literatur, auch die neueste, citiert er sehr

eifrig. Aber leider hut er dif* Syntax von Selinialz

in der 2. Auflage benutzt und gibt infolge dessen

fiber die nrsprSnglicbe Bedeutung der Partikel

und ihre Bedeotni^wmtwieklnng die Ansiehten

der 2. Anfl. wieder, die Schmalz in der 3. Aufl.

in wesentlichen Punkten geändert hat. Seite 81 ff.

lesen wir eiu stattliches Verzeichnis der vou ihm

beootsten Anegaben, womnter »iob aneb die

CiceroBuagahe von C. F. W. Müller 1883 -1X98

befindet. Aber S. 48 eitiert er Cic. Att. 13, 12, 3

in folgender Form: bienuium praeterit, cum ille

waUUnid^ asndno earen eabitnm proceseerit —
oAnbar oboe n wimen, dafs die Lesart aller

flandsehrtftan pntieriit iet, und dab C.F.W. Möller

an Stelle des gänzlich unhaltbaren procestei-it viel-

mehr prorcMifral in den Text j^esetzt hat. S. 49

erscheiut Lungen als der Vertreter eiuer Auslebt

Ober den sog. Iteratiras, an der eitierten Stelle

ist aller keine Rede davon. Es ist ül)erflüt«.sig,

über die nnselbätündige und unwissenschaftliche

Kompilation mehr Worte zu verlieren.

Haina. E. Blase.

AuanOge aua Zeltoehrlften.

Zeitschrift fttr NttBiisnatik. XXV. Band,

3. Heft 1905.

8. 907. K. Reblin g, Eu THdraelimon yon
Byzaiitiiiii Taf. VII. Einem bisher nur aus Münzen
von t^piiesos, Sanios, Knidos, lasos and Kbodos be-

kannten aDtispartanisebeD Bande, der im Verfolg der

See-ii'lilaclit von Kiii<ios (H!>4 v. C ) sich gcMIdet

iiatie, gehörte nach einem neugcruinlenen Triilrachnion

von Bysontion ancfa diese Stadt an; der Bund wird

<iailurch als noch im Jahre .389 bcstelninJ erwiesen,

da erst damals Hyzuntioii für Athen gi woimen wird.

— S. 215. £. .\SBmann, Das Stabkreuz nuf griechi»

sehen IdQuzen. Die Nike der Alexandergoldstateren

tragt ein bisher als Dreizack, Stylis oder dgl. auf-

gcfafstes Slabkrcuz, das durch den Vergleich mit

Hausen pkOnitiscber StAdie als ein pliöuiziscbes

Admlralsxäebea erwtetss wird ; Alexonisr wiUte das»

selbe, weil er dem Besits der Phöaixierflotte die 8ee-

herrscbaft verdankte.

The numismatic chronicle and joarnal of tbe
royal numisrnstio Society. 1905 psrt IV, fonrth

series No. 20.

8. 317. W. Wrotb, The earliest Partbian coins:

a reply to Sir Henry Howorth. Die ?on Howortb fhr

arniuiii'=L'hc PrlKTintrcii erkliirten Arsacidendruclimen

mit ^Aqaaxov (iaatXi<as werden wieder für die ältesten

Prlgangeo der parthlsehen Arsaeiden erklärt; der

Kopf auf der Vorder^eiti! dt-rsclben ist der des auf

der UUckseite durKestellteo Bogenschützen. — S. 324.

W. Wruth, Select greek cob» in tbe British muscuni.

Taf. XIV. XV. MQnzen von Scioae, Aenus, Apollonia

Poiitica, Thessalia, Larissa, Elis, Atameus, Clszo>

meuae, Magnesia Ion., Nysa und Cestrus. — S. 342.

J. G. If ilne, Roman coin moulds from £g}'pt. Zwei

Fände tob T^rracottagofsformen ans Igypten, der

eine für Münzen des Muxiniinns Daza, Licinius nnd

Constantinus I, der andere fär solche des Galerins,

Mnximinns, Galeria Valeria nnd Llebiine.

Kevne des Stüdes grecques. Tome XVIII No. 79

Janvier-Mars 1905.

S 1—75. Paul Girard, Ajax fils de T61amou.

Etnde de Mythologie li<^roique. Dss Wort t*XafuiPf

das wir in dem Beinamen Ajax des Telamonicrs

finden, bedeutet ursprUuglich ääule, Pfeiler. Ttkaitoi-

Moc ist nicht Sobn des Tetnmon nnd bat nichts mit

Schildlialter zu tun. In der nfilrutuiii.' l'ftilcr ist c*

viel älter als die hoinei isclien (iedichte, wie aus den

spateren Inschriften hervorgeht, welche Iflngs dem

Wege des priliistoriscbeu Z^es vou aas Europa nach

i
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Asien wnnilpriidm Völkcr«^rliaff(ii ^ich fiinlon. In

dem tiXufitf'v iliiser lust hriften ist dt r Nieili-rsclilag

JabrtnUBciiile alter Krinuerunticii cntlinlteii. In einem

UngWIUi £zkan ttber dcti mykenisclieii Pfi-iler- uiiil

BMmkalt, wobei der herab- oder liiiianfschnebcnilc

Gott aut lit'iii bckannlen Goldrin^' ms Knossos

itbjpbailiscli und der in leiueu Utiodeu betindlicko

8l«b als Wviideratftb bezeicbneC wird, will Oirard
iiacbweisiMi, «lafs Ajax wie Hermes dem Pfeiler cnt-

sprun);en isl, zuerst ein frieilliclier, lieik'iulcx Frucbt-

barkeitlgotl, der uur auf Anrufung aus seiner liiilzei nen

oder sleinemen Umfussuug kerauskaw, <lann später

ein mit Schild und Lanze, wie auf einem mykeniscbcii

Sietirhib.lruek (Ann Hr. Selniul <if Atliens VllI Fig. 41),

bewaffneter mächtiger Uerrsckeritolt. Das symbulische

Amalott, da« die spftteren Darstellungen an ihm aeiften,

der Schild, ist narli und nnrh zn einvr immer gc

walti):ereu Waffe, wie bei Homer gcscliildert, laran-

ju'cwat-h&en. Ajax isl der Gott des Pfeilers, auch die

Etymologie Aitt( = *Aä.o<; (Herrscher, Wort nicht

griediiadier Abstammung) maebt ihn da/.u; die Aihena
AiovttQ (Pau^. I, 42, 4) aaf der Akropolis von

Megara beifst uicbt uacb Ajax, Soliii des Telamon,
aondern trigt eine alte, vom Orient stnmmetide Be-
zeiclinniii; di r Atliena als Il< i r^i In i iii. — Trol/.deni

Homer für iliii ah lerrn Ajax, den Lokrcr, eine so

panx entKen(n;;est ti!te köriiorliclic Art und BeWnffnunK
findet, ist auch dieser em Pfeilorcott (llodoidokos »
Hermes, Oileus « 7>i*«'«, der Wohlttollemle): Ein
aller semitisrber Kalt im prähistorischen Hellas war
2ner8t dem Pfeiler, dann dessen Genioa geweiht.

Dieser Frochtbarkeits und Reiclitnmsftenim, antbropo-

morpb mit Stab und einem etwas s( iM;irti.:eni Attribut

dargestellt, entwickelte sieb zu Hermes und noment-
li<'h zu Ajax, der nach ihm tthtittavun bellenisti-

bche PfeiiercrinncrnnK) biefs. [Sehr weitsihweifii;

nbgrfafsl; wenifier wäre vielleicht mehr Kcwebcii! I).

Kef] - S. 76-90. Adolphe J. Keinacb. A
proiios des enipreiutes murales de Knossos. Fdnf
Typoo \<M Zeichen linden «ieh auf den kiiosischen

Itunsteincn: Dopinlaxt, Drei- oder Zweizack, l'A il,

ülcru, Kreuz. Wenn anch Doppelaxt uuil Kreuz

(Svaslika) oft als Koltzeiehen anznsehen sind uml
man die anderen Zeichen zuweilen auch dafür anvcheii

kann, so sin<l alle fünf, sofern sie auf llaubteincn

aii(.'t'\\anilt werden, Schrift- und keine Kultzeichrn,

woftkr Kciuacli die verscbiedeusteu Grtknde angibt und
attsniirt. Bei den Namen von Knoso« haben sie nur
alphabeti'^rlii'ii \V,it und iiin> uniiiti'ktureHe Be-

»timmuuK. Wie man üici>ü graphischen Zeichen im
Kinielneu inlerpretieren soll — ab die ersten Alphabet*

zeicluMi di's Kno'^i-chi'ii Alidiahcle« und ZM(.'l<"ich Zalil-

/eiclien als V. k;il.', uU ilie j:el>rauciili( listen ^ilhen-

jiruii) en ist lu i ileni jctzi^-en Stand des Verständ-

I isscs der Kretischen bcbrifteu ooch sehr proble-

inatisrli. Der Zufall wird die Aeswahl der Zriclien

nicht dilTeren/iert hahen. — S. 91- 9t). Ktieiuic

Michon, Tursc de femmc drapee. Statuette de Style

uttiqne. Aus der Sammlung Grteu stammeiider, 1891
in lias I.ouvre aufj.'eni>n'niencr IStadrtu iitdrsn vom
Typus der Akroiinliskotcn, dii^sen Gewaiidung und
wahrsehcinlii ii !: i lhaltung sii ti nur bei dorn VOO

Ijediat in 'Au Mus^ d'Acropole' als Unikom er-

wähnten und klassifizierten 'Mädchen mit den roten

Stiefeln" wie leriiiidct. Die Statue mnfs auch den

rechten Fufs vurfieset/t habe;', wahrend die Kegel im

6. Jahrhundert ist, dafs der büke Fufs vorgeaetzt

wird. Die MO»;licbkeit, dafs der Mftdcheutorso des

Louvrc ein arciiai-^iiToiKlcs siiätcrcs Werk ist, ist

übrigens nicht atiSKeschlosseu. — S. 101— 129.

A. de Ridder, Balletin arcbMogiqne. Antxtlge

aus in verscbieikncn Zcitscbrlften ersi liicnenen Auf-

sittzen mit mannifffaclien treffenden Bemerknnjjen de

Itidders. Ich gehe jeweils die Überschrift uml Puhli-

katiuusstellen uacb Angabe der Bevue; fast alle

diese Publikationen sind an dieser Stelle im Auszug
lieri iis früher mitgeteilt. 1. Architektur. Ausgrabung! »:

Der August ttsbogoi au Sasa (Areb. Jahrbuch 1903
S. 1—24). Das Buch 'de arebiteetnra* VitruTS (Rev.

an ii. 1904 1 S. 222 382—393. II 2G,5/fi). —
II. Skulptur: Die Symmetrie in der mykeniscbcn

Kunst (Arcb. Jahrbuch. 1904 S. ÜT bh). Attische

Grabsteiß mit Hoplitoilromen (Kpliemiris 1903 S. 43
—56;. Reliefs von Thasos (Österr. Jabresbefle 1903
S 123— liSG. .\rebaiscbR ßriecbisciie Stele ( Arcli.

Jahrb. 1903 S. 109—112; ist jetsl im Vatikau am
Eingang des Gabinetto delle Masehere aufgesteiltV

Caryatidc von Tralles (Monuments Piot 1903 S \'.\

—29). Per Ostgiehcl des Uljmpisehen Zcustenipels

(Mtinchemr Sitzungsher. 1903 S. 421-438). Kopf
aus Korinth (Aticn. .Mitt. 1903 S 451-461). Der
Phidiasisclie Zeus (Melanges Perrot S. 109— 120).

Der (ibtijiebel des Parthenon (Arrh Jnliib. 19(i4 S. 1

— 10). Stele von Candia (R. öt. anc 1903 S. 120
— 12S und Sat. Jabresh. 190S 8. 1—9). Attisehe

Grabstelen (.T Hell. Stud. 1903 S 356—359). Kt.j.f

der Hvtiieia (Arcb. Jahrb. 1904 S. 55—85). Her

Skorasisebe Api^lon (J. Hell. Slad. 1908 8. 181-131).
Mittvöi; ytftatqo(f6vo: (Mölanges Perrot S. 317
— 324). Timotheos (Münch. Sitzbcr. 1903 S. 439
— 4^6). Dir Sarapis des Brjaxi^ (Hev. arcli. 1903 II

S. 177—204). Membra difjecta (Ü»tr. Jabresber. 1903
S 79—107). Der betende Knalw. (R. «t. gr. 1904
S. 91, 1! V. arcb. 190:! II S. 205 210 und 411 — 412,

. Arcb Anz. 1904 S. 75—76). Der Kphebe von Tralles

(Mon. Piot 1903 S. 29—37). Apbroditetypen des

4. Jahihumierts (R. arch. 1904 1 S. 374—381, 1902
I S. 301—303, 1903 1 S. 39—43. 1903 I S. 233
-234 und 388—391, 1903 I >. >iH 3«. 1903 II

5. 10—20). Die Artemis von Antikyra. (Kev. arch.

1903 1 S. 989—S87). Sarkophage von Karthago
(C. K A ad. d. ln-;cr. lOn'! S 11 .U, Gaz. d. beaux-

Arts 1903 1 S. 312/313). Luadiirius Relief von

Tralles (B. C. H. 1904 S. 71— 74 i M i Icbeu von

Aiiziü (Östr. Jahrcsbefte 1903 S. 1«Ü-2Ü0, s. jetzt

auch Arndi-Bruckmann Tafel 583/584). Die Demo-
slbenes-Staluf (Anh. .Jahrb. 1903 S. 2.')— 33), Dan.o-

phon (J. U. Sl. 1904 S. 41—57). Die Funde von

Antikvihera (J. H. St. 1908 8. 217—826). Die Galller

vor Delplii iNot. <l. Sc. 1903 8. 177 185). III. Fres-

ken. Vasen: Kretische Keramik (J H. St. 1904 S. 1

-15). Gemalte Metopen von Thernion (Ephemeris

1903 S. 71-96). Eine Sotiades-Vase in Snsa (C. R.

Akad. d. inscr, 1902 S. 428-43S, 1903 S. 216- 219).

Die JoLegenilc (Aich. Jahrb. 1903 S. 37—58) Das

TAlowicron im Altertum (Hermes 1903 S. 256—273;
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E. ^t. nr. 1904 S. 81/82). Ily.lria iiiis Lampsftkos

(Moii. Piot 1903 37—47). — l'uuisclic Nekropoloii

in Algerien (Pnbl. An. bist, de TAfrique tlo Nord 190S
8.5 51) — IV. Ilidiizrii, TerrakotttMi : .\i k;i«ii<nln?r

Hermes i B. C. H. iy03 S. 301— 313). Broiue aus

Pliukis (M^l. Perrot S 191—194). Handspiegel mit
Griff (Scparatpublikution aus dem Art Institut of

Chirajio 1902). üroiizc a. Colif{iij (Mon. Piot 1903
S. 61—90) Gralibüsten a. Terrakoit.» (P.ev. Ärch.

1903 I S. 1—11}. — S. 130—134. Courrier de

Orice (Politisches nnd Soziales aus «lern heutigen

Griet'liciilaiKl). - S. 135—142. Bndiaiizeigen.

*^»iIpS. XYll, 1/2 (1905)
S. :? 46. n ^. tUilTI t tn^, Fipitr;i-e /um

attistlicii Ht'L'lit: kritische uiiil crklüremie lieinerkiiiigfii

zum 'Ptjio^ixöy it^ixLf Kaytaßgtj'taxvv. Ueiiandelt

werden oyogii — d)Of}tii« r)ixrj ; di iiyQatf i ; öitt-

dixaoia — ioxifiaoiet ; ii^ dui^fu,y uifitoiy; (itaitay

— S. 47-53. ST. N. JPArOYMHS, Be-

inerkiiii|i«B nud VerbessemogeD in dem tuii L.

Br^hier in der Revue des Etndes grecqoes XVI/XVII
eröffeiitliclitcii 'liivuurs inf'ilit" ilts Psellos. — 8. 54
- 59 M. K. 2iTE0AMJH^, UXxW**« «VM«»-
/Mota, In dea alchimistischen Srliriften finden sieh

ilirht -^i'lteu Bemerk un^'CIi, liii.' iiuf iillkl;i-si>(lit' An
bcliaiiuniien, oft die selir guter £)i-liritt»telier, zurück-

gehen. Dies wird an Beispielen ans Synesios (Aristo-

tflc'^'. <lIynif>i(i(!()ro.s (Tlipoplirast; PlntardO, J*t. iMarku>

(Tut opliiast) u. a. t!e/.eiKt. — S, t>0 - Ü4. /'. A'.

XATZtJAKiS, Kritik vun Zi^uidt^^' Jtoq^Mang ttq

'Ellijyuf avyyQatftt,;. Diis P^rKebnis eiitspridit der

anfpcwaiidlen Mühe niilii, weil Verf. die cinschläjii^e

Literatur iiii lit (.'cnü^'i nd bcnul/.t. - S. 65— 149.

r. rAFAihA2ij Uer lueiapboriscbe SprachKebrauck
des PlatOB. - S. 150— 15S. W. 5 0STfAJHS,
7.n AristnU'les' ^.Hir^idioit' fJoXirfi« ('an. ,'jr,, t; ist

die Lüikc so auszulttlleu: lä [natfüa oyi'\ dnoiki-
vat. — S. 154—159. J7. S. 0SiTiAAH3, Ober
das tirntoy xtQvyftn des Arrlion Kponynios zn Athen
hei seiuem Auitsuntritt, Arisiotele», '.-i^. IJol. 56, 2:

^öott «i( fljißv n^v mituv tlatXi^tXv 'V' ^?X''*'<

fffrt' f^H» *a\ »qattlv fiixQ* "PZ?? ttXoi,;'. Vorf.

spricht die Vcrmuluiig au;, dieses xr,QV(ifnt i^ehc auf

eine Vurischrift Soloiis zurück, die uunintelbar nach

der DorcbfQbning der attaäxi^tia erlasseu sei. —
S. 160- 165. S. BASHS, l.eges Valeria« de Pro-
vocuiioiie. Das erste lücscr Gesetze, nach Dionys
TOH Ualic. onmiltdbar nach der Vertreibnng der K&>
nige gegeben, ist nach des Verf.s Meinung fingiert;

lias zweite heseitiiu'tc t\as nnliciliurtp ins necaiidi, das

dritte das ius vertieraiuii ticr Magistrate. — S. 165.

B. Termifst im Thesaurus I. I. die AnfUlining fol-

gender Cicerofitellen für passivi-s arbifrnr: Vi rr. V 106;
Mar. 34. — S. 166—178. F. MIIAIT (Wilhelm
Barth Moi^a-oi,*ijq. Der Verfasser unterzieht zu-

erst die Qescbid'te der heiligen Ölb&ame einer ein-

gehenden üntersnchnnt;. die sich nncb mit manchen
ai .lt'ni, il;iniit znsaminciilidii^'fiHlcn Fra|.'cn hP5rli;lfti>;t,

und koiumt zu dem Uesultat, dals der Nanto iioqiat

Ar diese Biame dornos so erklaren ist, dars sie den

der l^ndesv'öttiii al< Kit.M'ntnui lim ilm ii ,\iitril

ffi4(iOf, foJQft) der guuzeu Ulbuunikuliur Attikuä

Inldeten. Er geht dann /.u der FraKC über, wie

diese iiiOat Unter der Menge von andern

£UifBri kennliich waren, and 6ndet, dal^ jeder der*

artige Baum durch einen Zaun (ffijxüf) von den

übrigen getrennt gewesen sein mufs, von dem er

dann auch selbst o^xvg genannt wurde. Uie bisLer

herrsi'hen Je Meinung', in Lysias' Rede rtf^) tor

ar^xor bedeute dieses Wurt nur den Wur/eislock

einer ftoglu ilaia, da man nach dem peloponnesisclien

Kriege solche Stöcke durch eine Umiftunuug geschätzt

habe, Mst sicli aas iufiiereii und inneren der Rede
s*H'S! entnommenen nründen uiclit hallen. Einifso

ätelieu bleiben bei dieser Ansicht g&iuclicb uuerklärt,

alle Schwierigkeit itllt dagegen fort, sobald man an-

niiiiiiit, \i->u a'tersher sei jeder iieilii.'e Olliamii mmi

eiueni Zuune umgeben gewe&en, durch die der Ituuui

genau beteichnet wurde, den die Besitzer von Gmnd-
stücke;i niit «(dehrn Bitumen iiiebt zu ei<!encm Nnt/en

bebauen durften. Die Notiz bei Snidas über fiofjin

nnd ffi^xö; bildet keinen lieweis ficjicn diese An-

nahme, die auch in Uaipokrations Bemerkunfiea Ober

ilen Gotienstand eine StOrte findet. — 8. 179—352.
2,7. MilP.4lTH:i, flhXoXoyixat fifltixi. 1. Wolier

kamen die Jungfrauen, die den Cnor in den Ph&-

nissen des Enripides bilden, und von wem waren sie

al)|_'eseliiikl? Verf meint, ilafs ileni Diihter die

Verhältnisse äizilieus vorgeschwebt hätten, die Kämpfe

zwiscliem Kartliagere und Griechen, wie z. B. die

KrobeniMf,' von Motye durch die .Nfirifentiier (ef.

Pausauias V 25, 5), und ilufs er danm b in aitu-

ciirontstiseher uml freier Weise phöuizische Jung-

frauen von den griechischen Eroberern als Weihgabu

für den delphischeu Apoll geschickt denkt. II. Ob
ÖdipHs in den Phoni.ssen den Finch fiepen seine Söhne

aufrecht erhält oder seine Oesinnung ändert. Es
kommt hauptsftelilich auf die AoiAissnng des 0TO»<f-

C.Vir im V. 336 an, dies kann nur I . deuten '(ritya^my

dtd ititi dfittS, &t inotifiaio xatu lüv %£»ywtr

(Uffyim y^Q M iuttaQduttur9a$ ttts nan^,
nicht '/uf fff nrfyayfiün' äqu'ifitvoc^ (l>eide Erklaninpen

finden sich bei den Scholiasten ). — In )>eiilen Teilen

der Abhandlung findet sich eine scharfe Polemik

pepcn Beriiardakis. — S. 221 f. Zusätze uiul Be-

riebti;.'Uiipen <iu Plioiiadis' Aufsat/. 8. 3 46. —
S 223. U. A \AT2IJAänS, Muy!}oi, Müyi>a,

2:ttfitfu. Wühreuit die BCngriFcliisehe Sprache die

Neigung bat, die Terbindungen vJ^, rx- l^'f ^> Z>

^ zu vereinfachen, wird in ilen oben penanutcn

Wörteni da ein y eingeschoben, wo es garnicht in

der Alteren Sprache vorhanden war, sondern wo es

sicli \\m die Lautpruiinen >.'/, n<p handelt. Die Aus-

spruche mit y ist der Versuch, der alten Lautgruppo

gerecht zu werden, während lautphilologische Gründe

dies unmötrlieb machten. — S. 227—238. /". M.
XATZI.IAKUl. \lm).fy6nnia. 1. Ober das

Wort )(tn)u{toq. II. MuayttOi^^^ ^tlttyaituvt».

Verf. schliefst sich der Etymologie f^n'«^'d-^n^s
an, d. h. er bringt es mit ^fx^av-iaia^t tosamroen

und Ycrteidipt seine Schreibung ptt^yäaifvßa. III. Po-

lemik gegen Psichari, der des Verf.s Bemcrkoug über

Ableitung gewisser WArler ans dem Arabischen bc-

mäii;.'elt buite. — S. 238—268. F. h. FPATSiATOS,
Erklärende und kriiiscbc Bemerkungen zu Sophokles,
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Enripidps, Platoii. S»i)ili Opfl R H4: d/iwö; lU

Kädfiov. 254. xniaxfjd^ lUr lixa^jrjMg. — 567.

xot?x iyvndfit.'hx. — 702. jUy' fT«^;; ?oiT«ido;

fy»aXwy sau. — 707. mir i'f»' «</*/c ff^« m'-rtlf,

«Jk i/yf»c n/ß» .. — 767 f. n^r^fifv {titQtiftfv)

für fhirtny'. — Aiitiu'oiie 61 ff. Krklät uii.'. Wir

inllssüii darauf bedacht sein, erstens, weil wir Wciüer

Bind, nicht ir«ffeB Minner ra streiten, nrettens, weil

wir in ili-r Gewalt MficlitiKerer stehen, hierin und in

noch seliinerzlirljereii Dingen zn gehorchen. — 5G9.

Verteidigung der Forin dQo'iatftw, A. h. des u>, unter

Biuwei« «nf W. ScbulM, Quest. ep. 8. 16 uwl
Solmsen, Unten, znr Oriech. Laai- nnd fentehre
S. 17. — 930. t/f?7tV ^«"«i i',>i^f y h/ov(SW> —- 1105.

oJfiOf fiö^i; fliy, xaifMo^' d' tnioiafiat ... — Phi>

loktetes 380. nie fW dl^dtt^ efda r' «v, wjcuv
«nnSr. — 567. Erklftrunfr, nucli .Irbh — Kuripidc;.

Medeft 5S9 f. ael d' taii (th' toi Xtjmoi; ii/./L'

— 584. 01^ x«J Ol' ft^ viv fig
«jf»' i\<sxi;^tiav tirr^.

— Hecabe 697. Die Kommata sind zn tilgen. —
Hippolytos 323 f. 1. Eiklännifr dor Übcrlicfcrunp.

3. Vonclilag: ot* df^' «xoi-o' iyuyt aov Xtitltf/ofim.— Plate, Phaidon 69 A. VerteidiRnnfr der Behandlang

der Stelle durch TapabasiU'iu ('./.V-j- tl XU. ^ 312ff.).

— E... ti fi^*' trfttv ii 0()VjLoi[in' ihi, xalov

TS xai uy.tOiy xai natut ly lOtavt^ oiclrt x(ii ini

rm'iff tä tx tüiy alaiHfltmv ndvxa dvtt^iQOftit;

drtijrMaiop, -furntQ xni tatta iffttv, ohuf *al lijy

ifittifay tftvxri' iliat xai ngiy ytyoytict rfiäg

Goi^gias 457 B. Die Worte wantd *at l ij oyrn iu

zu sireiehen gebt wegm des mt} Tor ^ijiogtxf-

nicht an ; daher verdient der andere Vorsclilaj; bei

Öauppe-üercke, tij aik^ dyo)>i(( zu losen, den Vor-

zog. — Protagoraa S33 0. Das aitoftuiov mufs zu

naqayiyyfci^at gezogen werden, da es immer mit

Verben der Bewegung, nicbt mit dyat steht; dann
ist aber beeaar 7ia^y$yifopiy^» n »chreibeii.

ItezeDülona-Verzelchnla philo!. Hchrllten.

Aiilbcr^. W., Stuilin de accento latino: Iter. 41

S. 296. Klar un<l geistvoll. K T.

Atti dcl congrosso internazionalo di scienze

storicbe. XI äloria della filoaofia. Storia delle

religioiii: ITit.X. 35 S. 665 f. Inhaltsangabe von

//. lIvllZUHthll.

August ini De civitute dii liliri XXil. Tertium

rec. II. Domfutrt. II. Lib. XIV XXII: Tl. 25
S. 67*; 078. Sclir verdienstlich, aber noch iat der

tchtc Ttxt nu llt ^'ewonucu. .!</. Jül'clier.

Baddeley, A. .1 C. H. und St. Cl., Sicily:

Alhu. 40»0 's. 13. Die Behandlung ist nicht gleirb-

mätsie ^'enn(!.

Hayi t, ('
. Precis ilc riii-t.iirf .IfTart: /»'er. 41

29Ü. \Vubl(;cluncen und »ehr brauchbar. A. C.

Berliner KUssiIcertcxte II. Anonym. Komm.
zu Pilltons Thiäti-t usw.: lUtU. iii nli'l. <l- Xll, 5

S. 98 f. I>i('is und bt'hubarls Tutigtieit kunnen uii iit

hoLli aeiiiiv anjicschlagcu werden. C.Ö. y.urt'Hi.

A. Biglmair. Zeno von Veroo»: ßphW.
8. 1571t Be$|ircchung, ohne «in Oeaaatartdl za

ftUcn, gibt J. iiatr.

nioonificld, Ctrbonis, the dog of Hailr»«: the

history of an idea: /i'cr. 41 S. 298. Mau vermifst

die Beracksichtlgong der Utmivr Ober den Q^en>
stand. K 7:

Bonner, .)., Evldence in Atbenian conrti: J.

.^'ir. n S. 616 f. Grün. Iii. Ii. Neu ist die Ter-

gleichuug mit dem englischen Recht. A. D. —
Daae.: BpkW.4ld S. 1574-1576. DIeee giABdlicfae

Untersuchung verdient volle Benchtun«. Thalheim.

Brakman, C, Sidoniana et Boethiaua: Boll. tU

filol. iL XII, 5 S 103 105. Kntliält u. n. einige an-

begrUndetO Abweichungen von Möhrs Text, hin and
wieder nnch Anslassnngen nnd Ungcnauigkeiten.

S- Coiifoli.

BruDOt, F., Hiatoire de la iangue fran^aise. I:

Her. 43 S. 301-307. Sehr grUndlieh. E. Bmirein.

Rulletin de Geographie liistorique et de-

scriptive: lipliW. 49 S. 1576 f. Hierin ein be-

achtenswerter Beilrag znr Topographie des Bellom
Gallicuni von Sovcr. ./. I^n-hrl,.

L. Castii;liöiii, AnalccU: Z^/»Ali'. 49 S. 1663.
Kur/, angczeitst von Fr. VoUmer.

Cousin, G., De urbibus, qaarnm nominibos voca-

bulum nöXtg finem faciebat: fiolt. tli filol. cl. XII, 5
S. 107 f. Mehr ein geographisclies Repcrlorium all

eine lexikalische oder grammatische Studie. /.. V.

Decharme, P., I^a critique des Iraditions chez

les Grecs, des origincs ,';u lemps de Plutarque: /ioll.

iIi filol. el. Xll, 5 S. 106 f. Skizzierang des Inhalts,

von G* FraeearoK.

Dittrich, Ottmar, Die Grenzen der Geschichte:

Ar'. 51 S. 1795. Die Schrift verdient die Beachtang

eines jeden Uistorflien ond Freaadei der getehieht«

Hellen Forschung.

Drerup, E. Homer: J. dt* tm, 11 3. 615 f.

Gelehrt und reich an nenen Gedmuken. Am, üaw
wUe.

RIegiker, römische, in AnswabI tod A. Sine.

2. AuHaf-'e: A'rr. 41 S. 2«)7. Nfitzlich. E. T.

Kpitajihes, par Fr. I'lessU: lia:A2 S. 312-314.

Gut. P. Lfjaii.

Kuripides, Ausgewählte Tragödien, fttr den

Schulgebrauch erklärt von W, WeeUdn. 3. Iphigenie

im Taurienhmd : IUI. Ji filid. et. XII, 5 8. 97 f. An-
gezeigt von CO. Zwttti.

Exeerpta biatortea ed. ßoiuevain, d* Boor,
liülli.n-WoL.t. Vol. I: (") ^U. 21 S. 653. Der

Herausgeber hat seine Aufgabe mit sicherem Takte

gelöst. A. von IVeutei-^tfnt.

Korrara, G., I. Scntula; i. Laus Piaonts:

/.'< » . 41 S. 298 Beuchtenswcri. K. T.

l um art, P., Le culte de Dionysos en Altiijue:

liuU crit. 32 S. 634. Verf. hat gezeigt, da& der

attische Dionjrsos-Kult so genan mit dem Osiris Qber-

einstiniiiit , liafN er entweder direkt o ler (ibcr Kreta

aus Ägypten iuiporliert sein niulV. /'//. l'/iry.

Mägeli, Theodor, Der Wort-eliaiz des Apostel«

Paulus: AC. 51 S. 1748 1750 Verf. hat sein Gebiet

selir Heifsin und genau studiert und sich eine Ireff-

licho Sachkenntnis erw(Trbon. /{.

Niese, Beaeüictus, Geschichte der griechischen

and nakedottischen Staaten seit der Scblaeht bd
Cbaeronea. 3. Teil: von 188-130 v. Chr.: AC. 51
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S. 1735- 1737. Das Buch bietet für ilenjeiiigeii, «Ifr

sicii auf diesem Gebiete eiuurbeiteu will, eine gute

nnd obmielrtlielio GmodUge. H'. Schvbart.

Novnpsiiim, Dns vom Udiincr Provinzialinusrum

ausK'egrabeut' l,egii)iisluger: Jicr. 41 b. 2ö3-2ä6. Ein

bedeutender Beitrag xor Owcllicbt« dM rOniwlieil

Ueeres. /{. Cagnul.

Paris, P., Entl «nr r«rt «t Tlndintrie da l'Ea-

pagiie primitive: J. dt$ ttm. 11 S. 577-597. Gut.

£ l'oUier. !

Pascal, C, Chraaefa eapta; saggi sopro alcane

foDti greche di scrittori latini: lirr. 41 S. 297.

iuteressaute und wort volle Vereinigung von Ab-

kaodlnogen. E. T.

Pasciuceo, Q., Elagabalo: BoU. difiloL c/.XIl. 5
S. 105 f. Weno avcb nicht oboa ll&ngel, ao doch
tomcrbin dankenswert. ( .(iidinhelli.

Walter Pater, Plato and der Platouinaua.

Ans dem EagHacben ttbertragea von llam Htektt
BphW. 49 S. 1553-1563. Das Sludiuin dieses

Werkes, der Arbeit eines geisl vollen ftlaiioes vou

umfassender Bildang, der mit Liebe seinen Gcgon*

ttaod bflbaodelt bat, kann mit gutem Gewisaen eni'-

pfoblaai werden, dutlav Sehneidtr.

Polizzi, S., Quistioni di returiia iti Ciccruiie:

Her. U S. 297 f. Wenig befriedigend. K T.

Reich, Herrn., Der KSalg itft dar DorneDhraBc:
f.r 51 S. 1732 Ks iflt elo glSeidtdiar Gedanke,
den Verf. hier voilraj,'!.

Roberts, E. S., aud E. A. (iai din r, An intro-

dactino to Greek epinraghy. Part I. Ttie inscrip-

tlOBS of Attica: LC. 51 8. 1750 f. Zur Einfllhraug

in das Studium (Irr aitisclien Epigrapbik «ird das

Buch gute Uieosto leisten. //</.

Henry A. Banders, University of Michigan
Stmlies, hnmanistic series vol. I. Roman liistorinil

sourccs and in&titntious edited by //. A. S.: lipl» H'. 49
S. 1563 1571. Der inbaltnicbe Band wird nmaiat
beifällig besprochen von (Hio liol'-lxicli.

Martin Schanz, Geschichte der Komisihcn Lite-

ratar bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justi-

Biaa. 3. Teil: Die Zeit von Hadrian 117 bis auf

Conttantin 824. Zweite Auflage. Handbuch von
f. V. AJülUr. VIII, 3: Bpl<\l.49 S. 1572 1574.

Auf jeder Seite erkennt mau die bessernde und ver*

ndlMiudifende Hand des unermüdlichen Verfusen.
M. iKm.

Schanz, M.. Geschichte der römischeu Literatur.

Hl, zweite Auflage. IV. 1 : ßoH. Ji filol. d. Xll, 5
S. 99 102. Vortrefflich. A. Vohmipgi.

Schmarsow, A., Grundbegriffe der Kuust-

wisscnsci aft: Ha: 42 S. 315 f. Baacbtauwert, aber
sehr subjektiv. 6. Reinael».

Soater, A., A study of Ambrosiaster: TliLZ, S5
8. S74-676. Sehr gröndlicli M. JüHcher.

Squire, Gh., The m.vthology ol' tlie British Is-

i: AtUm. 4080 S. i> f. Gut geschriebenes, für ein

grOHwres Publikum bestimmtes Uaaübucb der cel-

Hschen Mythulngie.

ladt HS, Aiiiial. X\' XVI coniin. da V.üfmnti'.

üoU. iUßlul. ei. XII, 5 5. 102 f. Sebr uülzlich. 7.. V.

Vegetius, Haknnedleina, vcn E. I.onmatuehi
Her. 41 8. 898. Oaakeaswert. £, T.

Wachsmut h, C, Nekrolog von Br. A. M&iUr
in (Münchencr) .1%. /jq. No. 284.

Wendling, E., ürmanus: /»'.r. 42 S. S09-312.

Der Verf. bat aeiae fast unlösbare Aufgabe mit Ge-
schick bearbeitet. A. I.oity.

iöfiOf A'. in'xoi A : 'Aifiiia XVII, 1/2 S. 60-64.

Das Ergebnis entspricbi der aofgewaadteu Hflhe nicht,

weil Verf. die einschlägige Literatnr aicbt genitgen''

beuutzl. (J. iV. HuUidukis.

Mitteilungen.

Aoaddirie dea iasar^ona et belles-lettres.

S9. September.

Clcrmout GanaeaB, Grieehische, römiscbe und
mittelalterüche Inseliriften ans Syrien; es «eigt sicli«

dafs viele Textstelleii den I'sulnieii uinl ilcni lluheii-

liede entlehnt sind und für die Kritik uud Erkliuung

dea A. T. Wert haben.^ — Maapero, Berichi aber

die Aasgrabnngen in Ägypten.

Ardilelegiaolie Oeaallaehaft lu lerlia.

Januar-Sitziini;.

Der Vorsilzeude teilt die Aufnahme des Direktorial-

aasisteoten der Kgl. Mnseen Herrn Dr. K Oster als

ordentlichen MitL'li(>ih und den Austiiit des General-

direktors der Kgl. Bibliothek a. D. Herrn Wirkt. Geb.

Obem^(lemngarat8 Dr. Wilmanns mit. Der Kassen-
bericlit des Sehat/nieistcrs wird soii den Herren

Aismann und Winnefeld geprüft nnd für ric'itig

befunden.

Auf Vorschlag des Herrn Wellmann wird der

vorjährige Vorstand, bestehend aus den Herren

Kekule von S t ra li o n i t z , Trendelcnbu rt{. Filii.

Uiller von G&crtriugeu und Brueckner durch

Zuruf wledergeirilhlf.

Voriiclegt wurden die an die OcsclIsclKifi ein-

gegangenen Druckschriften: Jiuiiiitfli - yei uiiinUche

KoinihixuioH de» Kai». Arcitäol. Ju»titttl$i Btrieht

über die ForUchrilte der rüutiaeh'gfrmanUehm
Fortchung im Jahre 1904, Frankfurt a. M i Be-
riclit über die Verli. d. Kt/I. Säclis. Ge». d. Wits,,

phd.-hi^t, Jiiatee ^7, 4i Ver/tandluugeu der K.
Akadfmie von {VeUneehappen le Amnterdam Afd.
Letterkuudf VI, 5: ^eue Bildnieoe dfi< A'.iivr.«

AugutUit, von A. E J llolwerda; Kuutilimivriiiclte

Snutmlungeu draAüerh. Ä'ia.-f j/jaii«»'« (II. v. Schneider):

AiMleltutig von Fundutücken au» Kplttioa im unteren

ürlvedere, H'ieu; BuUftino di areheotoaia e »toria

dalmata XXVJJJ, 1-8: Iln.d, conti <Mla li. Acu-
demia dei Lineei XIV, ä. ö\ Soeielä li. di Aapoli:
RwdieoHÜ N. 8. Anno XIX. Atti düfa R. Aeea-
(IttiiKi i/i iirrfieoloyia, lellere e helle a>li vfil- XXIII
.\<sji<,!i 1!>05\ E. Nacbmanson, l.atttf und hormen
der iiiiiijHtttichi n In.nciirif'ten. Intimi.-Ihf». Upptata

1904; M. Wia^n, lie »chobi» rhelurids ad /leren-

»tum rodire tlolmienn traditi». Ilolmiae. 1905\
F. Oustafsson, De datim lainw, Helsinki 1904;
F. Koepp, Alten und A'eur« von AU*o^ Vortrag, gek.

im Vereia /Sr Geechiehte md Attertumekunde iVeit-

/aieue.
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FtTin r wurzle vüvp»!i'f;t : Ailnlf Miiliiidi-;. Kitu-

/•'r(iiini>liitne f>t^tj(ti))e)ii.^rl,i'ii im Mhm'iiih :u

Mfl: i.lalirl'uclt </. (itfellx-li. f. lutliriiujisrln' (>,-

rehichu und Aliertuui§kunde XVUt I) nnd P. Jacobs

thal, Der Blitz in der orientatUaUti um«/ </mV-

fliisfheii h'iiiift fliii' :inii EÜntetiw rf« rotfiffwigt»

iftiU»), Berlin, W tiämann.

Zn rien von Herrn A. E. i. Bolwcrda [s. o]
verotTiritiiriiitii Bildnissen de« Kaisen Augustoa be-

merkt Um Zahn:
Oam abgeMben von iler rohen Formcngebung

macht bei lu-iilon Stnliictten fclum licr niils aus tfiiicr

StUckforiii, (leii'U TimIo siih an ili n auf iler übcr-

flftebe der Figareu st« ! t uK'cblielieücn N iliti ii n kennen

laMeii, vom mindesten liöclist verii&chtiK («gl. I'ernice,

öaterr. Jatimlivfte 1904 S. 154 IT. 175). Irh sielie

nicht an, sie als motlurnc, lun li ikr Statue vun Pi itn.i-

porta aosgeflllirie Fülschuugeii zu erklären, «leiiu ich

hatte Oelegonbeit, eine entspreehende Statuette, die

vor einigen Monai' ti in Berlin urn^iii^', iteiiauer zu

aiitersaclien. ob ilii: jetzt vun Ucrru Kiiiii im Nij-

megen erworbene V\^w mit iler »ou mir ^oeheiieu

identisch ist, o<ier ob diese etwa ein drittes Exemplar
diewr AonaBiasItronieti ist, kann ieb nicht entscheiden,

denn i' kon it^- leitU-r von dieser Statuette keine

Photographie tiurbtelleu. Öie sollte von Bauern in

der Nahe von Bosen auf dem Felde Kefunden sein.

Auch sie zoiKte überall noch die Ouftnilhle. Be-

sonders interessant war die l'atinu. Aus Uronze-

feilspiihncu und Leim oder einem identisriien Binde-

mittel war eine, ziemlich dicke, unebene Kruste her-

Kestellt, die den Eindrack einer «nnciiren Patina

rr.aclicii sollte. Die Br<iiizes|)äiine boten nueli den

Vurleil, dals sie durch Säure sich leicht (>x>üivrcn

liefsen.

Was die Abweirlmnuen der iStatnelten von <lcr

Stutuo von rriniajtortu betrilTt, so sind sie gcwifs

nicht anders zu beurteilen, als z. H. die Abwciehunuen

der nach dem belveiterisrheu A|>ollo gcAUschteu Sta-

tuetten von ihrem Vorbilde (vßl. zuletzt FurtwSnitler,

Athen. Mitteil. UHltl S. 280 ff.), l-'in uns iinlx kaniilfs

sireites Uriginai, nach dem jene Augusiusbililcr ge-

arbeitet sind, brauchen wir darnn nicht antanehrovn.

Herr Oelilcr fUf-tc den Vorlafien hinzu: Otto

Cuiitz, der Siadiasmut Mari» Matfui {S.-A. aiu

Texte n. Utitenuehm^en t. Gfteh. der attehr. Lite-

rftt>ir .V. K A7I'. r 24.1 270 und H. Sie^lcr-

scluiiiilt, I.n Imhiilii dt' l'tiiif III l'aii 02 ac. uvlrf

ire (S. A. «u^ l:n-iie arclu ol. JUV-'», II p.2S7-21l)
und ^ab dann eine Übersicht der neueren to|M)-

prap bischen Arbeiten Uber den zweiten im-
nisclicii Kriep. Ausfieheud von Otto Cuntz' Ab-

handlung 'J'olgimtM uttd ßtiu \\'trk\ besprach er

baniitsSchlich die Hannibals Alpensug nnd die

Schlucht um Metanriis biliatidelndcn Sebrilten

und Auf<;itze folfiendcr For^^lM r : Olicrsl Perrin,
W. Oviaiider. V. Atan, J. Fuclis, .1, L. Strachan-
Duvidsoii, K. Lehmann, v. Pittaluga, R. Dehler
und B. W. Henderson.

Den llunpi Vortrag des Abends hielt Herr Puch-
stein aber die Stadtanlage von Palmyra. Er
eriloterte mit Hilf» einer gröfseren Anzahl von Licht-

bildern den Bau und die Anbge der syriselien

[ Wüstonstadt, wobei er sowohl Photographien als

aucli Stiche au< den Publikationen von Wood und
von t"u^s;l^ hei iit/.te, ferner einen Situutions|daii, den

im Mai I8ri9 Itobert Utzen, damals Regterungs-

banflBbrer, Kcle^ontlicb der Expedition des I>r. M. So-

bcrnbeini aiitL,'(i.<nriiinM hatte, endlich /' ichnunfitni

und Dctailautiiahmeu, die von Professor Bruno Schulz
nnd RefEleraogsbanmefartor Daniel Rrencker her-

rühren, und siili (iberhanpt nnf die uenieinsatn mit

diesen beulen Herren im ."^oniim r 1902 an Ort nml

Stelle auigoführteu Untcrsncliuiii^on stützte'). Du;

Besiedeluug <ies Platxes mitten in der Wttste ist

durch eine starke, etwas schwefelhaltige cjuelle er-

inüjiliclil wor<leii. Alier von der altiiiu (lescliicbte

der Stadl, während des Bestehens der grofsen orien-

talisrhen Reiche, wissen wir nichts mehr. Wir hören

von ihrer Exi'-tenz im erstea Jabriinndcrt v. Chr. erst

durch klassisciie Auturen, und llher die Zeit des

Au^ustus reichen auch die bisher bekannt •cwordeueu

Reste nicht hinaus. Zu der Nachricht, dals der rö-

mische Kaiser Hadrian Palmyra nea geirrandet

hiilic, <iljeiijt zu •-tinin ei), dafs der ^MuNtc Teil der

Sladtruinen aus dem zweiten Jahrhundert n. Chr.

stammt. Dafs irgend etwas davon von der Zenobiis

gebaut werden sei, i^t nii ht zu beweisen; man kann

heute höchsten* <len Platz bestimuteu, wo einmal ihre

nml ihres Mannen Statue aufgestellt war. Die Zer-

BtAruug der Stadt «lurch Aurelian hat nicht ihre voll-

standi),'e Vernichton;? bedeutet, dctin bald darauf ist

von dem Kaiser Diocietian der wcstliehe /ipiel des

Stailtterraius zu einem i^cgionslager umgebaut worden,

und von der Ansbreitung des Christentums bis nacli

Paliiivra li-u't, abfjeiohi'ii von den Naebrichteii Hiicr

Justniiaus kireidiclic und profane IJauliitigkeit, na-

mentlich eine Basilica Zeugnis ah. l'nter der Herr-

schaft des Islam roufs es auch noch eine bedeutende,

ttbrlKcns bezcn);termorsen von vielen Juden bewohnte
iStadt gewesen sein, da ill« r den antiken liebten eine

z. T. 2—3 m hohe Schuttscbicht mit arabischem Oe-

mftuer liegt nnd die Terwandioog des antiken Haopt-
' lieilii-tnms in eine arabische Bur^ noch vidlkommen

1 kenntlich ist. Auch hcut/ntaiic licet das arabische

Dorf, noch mit dem alteiidieindscheu Nameti Tudmnr
genannt, «eientlicb iunerhalb dieser mittelalterlichen

Bur;.'. FOr den Arrhflcdogen präsentiert sich mithin

l'almyra liau]>tsailiiii!i lias rrünimerfell einer

' klassischen, griechisch rOaiischen Stadl auf orien-

I talisehem Boden. Als solche besafs es vor allem ein

j;rofses, .in^et>f stattliches Heiligtum . dafs ih>m Bei

(wie die (incilieii sagten, dem Helios oder dem Zeusj

^'(widmet war und sehr wirkungsvoll auf erhöhtem

Bauplatze i«g. Die Sudt zu üiosem unter Tiberina

und zwar ganz In klassischen Zierformen ausgefllhrten

IleiliL'tum , detn iUte>ten monunieritiilen B.iuwerk von
l'alro>ra, muls sich immer gegen Westen, nach der
Quelle und nach dem Gebirge hin, an dessen Fnfii

' \ eri:l. den I{eirieberii ht im Arehacolog. Jahrbuch
N\ II l'.'KJ. iHtlT. und die dort angefidirteii /.it;ite. IJie

I!«|J iu l'alnivra gefundenen In-.ebriften .sinil ben-its
|iuldiziert, 8. Montz .Sobernheiin, PhIiiij reiii«clie lu-

^ellritteIl, Mitteil. il. Vortlerasiat, (!cse||>e|iaft

vergl. dazu Lidzb.irski in <ler Deutuch. I.iteraturzeit.

|!Ni.\ KmMHT. nnd l'lermont-iianneau im Journal .Vi^iat.

IINk'i, 1 .^iNtlf.
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die Quellp ciifsiiringt , erstreckt lialicii; man k:iiiii

ihre ursprünfjliche Aiistlebiiuii^ etwa iiadi (ki I.a;;i'

der rings verteilten Nekropoleu beurit-ileii. Der er-

haltene, liie Qud da die Nekropoleu durclMchueidende i

ManerriiiR stammt in seinein DördHclicn and weit- <

liehen Teile viclleiiht von Hadrian; vom Damasceiier

Tor au ist er aber jOnger als die innerhalb den I

BiagM befindliclien und, wenn mao von dem EHoele-

tiiniaebeil La^er absiciit, anürheinrml eben iliircli ileii I

Ha<Irianlsclien Neubau gcscliatfcnen Flut/- und Strulsen-

aiilai,'en. Davun sind nun namentlich die grofsen,
j

beiderseits von Sänlenballen, d. Ii. von breiten, onter i

Sänlenhallen gelegenen Trottoirs, von Lauben ein-
j

gefarslen llaoplstrafsen kenntli<'li ^'cMieljen; so die

etwa 11 m breite Ost-Westatralse (Uecnmnuos), in

der Mitte von einer Nord-SflilstrafM (Cardo) u9-

SflmiUen, und die beiden vom Dcciinutiins aus-

gehenden uiiil iniiiriialb der Säulen l'a->l 23 ni breiten

Straften: von seinem Westeude aus die, die zum
Oanascencr Tor läuft und sich vor ibm zu einem

mndcn Torplalz erweitert, von seinem Oslemle aus

die /.um H>ili(.Muin des üel fülireiide, dann nahe der

Kreuzung von Cardo und Uecumanus, d. i. nahe dem
Zentram (Omphalos) der Stadt, das mit einem be-

si»n<]eren Kreuzuntjsbau ausgeslatt(!t ist, eine ^trüfse

Ägora und ein an den Decumanus j;< leiintes, auch

vüu Säulcnstrafscn omzogenes Tlieater. Gerade an

dem Tlieater und seinpm Verhältnis zum Decumanus
ist zu beobachten, dafs beide Anlagen auf einem ciu-

lieitlicben Stadtbauplanc beruhen nnd glcielizeiti^ aus-

geführt twordeu sind. Die Disposition der üaupt-

Btrafsen ist nicht so recrimfifsig, wie man es nach

dem von dem V(i;1imi.'< ii li n an i!em s>ri?'-lien Ajtj-

mca veraiiscbuulichtcn, im kleinen auch an dem Diu-

cletiai]iscben Lager in Palmyra bofo^sten Schema des

griechisch- römischen Stadtbanes erwarten sollte; das

hat wahrscheinlich darin seinen Grund, diiTs die Ar-

chitekten Hadrians bei dem Neubau von I'almyra auf

Utero, nns nicbt bekannte Anlagen Rücksicht nehmen
mnfirten.

Von den Einzelheiten des palmyreiiiM-lien Sladt-

baaes erläuterte der Vortragende au l'liluen nn I Auf-

rissen namentlieh den Ompiialoabau im Zentrum'),

dann die Art, wie die i^aulenvtrafsen an den Enden
torurtig abgeseldossen waren'-), Viic der Knick des

Decumanus da, wo er in die breitere Belstroise nm-
biegt, durch einen besonders prächtigen, au seinen

beiden Fronten auf den Ansclitofs der verschieden

breiten Säulenhallen berecliiielen Strafseiilmueii ^) mas-

kiert war; ferner, wie muu die Säulenreihen längs

des Deenmanns mtt grofsen, auf den Slrafsendamm

Torpescbobcncn Fassaden öfentliclier Gebäude dureli-

brochen hatte*); endlich wie ilie Seitenstrulsen in die

Bauptstrofse mündeteu, entweder unter grofsen Bögen

hl diso Sftoleobalten ^) oder indem an der einen Seite

} D. i. das sog. T^rapylon, s. Caosas I ro und WocmI
lab. XXX III.

Kin gröfseror, aber unzuTerlftfvigrr Plan des Oe-
eiHiiMini'^ bei CaMas I fiä.

\ > Craef in Bauraelstm Denluo. d. cla;«««. Alt.
u. Triumphbogen.

.Siebe etwa Wood taK I, k und ('»ssa.s I 54 link«.

l'aeHae I tü. f«. U7.

der nnterhrorheneii Hallo e'ne eigentümürhe Dnpiiel-

Säule crriclitei wurde';, — alles sehr interessante,

künstlerisch /.. T. vollkommcno Formen des antiken

Stadtbanes, die anderwärts nicht so gut wie in Pai-

myra erhalten sind.

Funde in Aphfodiste. — Brnohstttok des Oeoretom
Diocletiannm in Tegea — Bömisohe Altertnau*

fände su EAnigsfelden.

In Aphrodiaias (in der Nähe von Smyrna) wurden

gelegentlich der daselbst angestellten AuRgrnbnngcn

Reliefs von grofsein tinhi ilii^^isrhrm Wi rt o.itileckt;

die meisten gebüreu der römischen Zeit an, andere

griieti bis in die Zeit der guten Kaost snrflck. Be-

sonders wielitii,' ist ein Aplltroditckripr, iler mit ilcm

im Museum der i'jvangelischen Schule in Snivma auf-

bewahrten Ähnlichk^t bat (V. Z.). -- Ai vanitopoullog

hat zu Tegea ein neues Bruchstück dos Dioclctiaui-

sehen Maximalediktes gefonden. das die Proisauf-

ftr-lluiig Inr Wohlgerüelie, Arzneien, Heilmittel und

dergl. enthält, und darllber in der XVllI be-

richtet. — [Wir werden demnächst eine ebugebendero

Wtlrdigung dieser F.nidoi kniig bringen ] In der

Nahe des frllhercn Klo>itis (jetzt .Vnsialt für Geislcs-

kraitke) Königsfelden im Aargau wurde ein ca. 8000
Kubikmeter euthaltender Scliuttkcgcl augeschnitten;

darin fand man ganz blanke römische Hronzcmllnzcn,

Messerklingen, die wir neu nml fiau/ |,ai t ssaren,

Bohrer von der Form unserer Zontrunibohrer, eiserne

OriiTel verschiedener OrOfse, s. T. mit Veniernniren,

hölzerne Selireibtikfelelien niul eine Menge goscbmiedeler

Nägel und bemalter Scherben (iiund).

An«grabung«n in Ägypten (Zäwat el-Aryan, Biban

•l'Koluk, letaAeb). — Das Corpus nenbabyloniseher

Inschriften.

Wie das Atbenaenm 4(J8l S. 57 berichtet, ist bei

den Ausgrabungen ttnter der l^eitnng des 'Service des

Antii|uit6s' bei ZAwat el Aryan, in der Nähe von

Abusir ein i»rilehtiges Königsurab (II. Dyiuistie) ent-

deckt worden. — Ajrtou soU zu Bibau el-MoInk die

Mumie des Siptah Kiineptah gefunden haben. — In

den 'Annales du Service Areheolou'i'iue du Caire' be-

richten 0. Lefebvre und L. Harry (Iber die Ergebnisse

ihrer Ausgrahuugeii zu Tehneh, >\{;n\ alten Tenis oder

Akoris. Aufser zabireiclicn koptiseheii Urkunden und

Oslroka fand man einen halb in einen Felsen eiu-

gebanten Ammoutempel aus uralter Zeit, <ler beson-

ders in der l£aiserzeit Aa»ehen genofs. Viele Ue-

sneher. besonders Seefahrer, haben auf den Säulen

iliie Na:iieH verewigt. S Ii ]) Ii an I.atii^Mion ver-

otfciitliclit bei Leroux in Paris ein Cor]Kis neubabj loui-

scher Inschriften. Der erste Band ist bereits abge-

sclilossenj er enthalt die Inschriften des Nabopolassar

and Nebukadnczar. Ks werden hier nicht nur die in

Uubylonien gefundenen Urkunden zusammengestellt,

sonderu auch die irgendwo andershin verschleppten,

s. B. die, welche die Perserkönige nach Susa ge>

bracht haben.

>) Cassas I AS oben reciits.

VfMM«o>inelirr Rvlnlilmir: VtoC Itr. U. Ilralicioi, FriedoniMl.
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Die Hennen Verrauer von Profn'Ainioen, Diii!«ertationeD nnd lOMtigaiB Uetf'ir''nli''its<!i-)iriftr>ii werden geheteii,

Kexeuai()naexe>u|ilare aii dia WeiduiABDiob« Huebhandliing, Bsrlin 8W., Ziu: uierntr. oiiisenden /.w wnlici..

entstanden ist. Wir besitzen jetzt eine er-

aoböpfende deutsche Topographie des ulteu Athen,

die nicht nor die gaoie utike Litemtar, Modern

auch alle erhaltenen Mounmente nud überdies die

ganze inoflprne »rehfiologische Literalnr umfalVit

und vorarbüilet. Ein solches Werk war neben

den Torbaudenen nnTolMindigen oder an ein*

aeitigen Stadtgeschicbteii Athens dring«! ml nötig

nnil ist gt".\ir-i vuii al'eii, die sic-li mit der Ge-

Altertniuswisjeuscliuft hatte H. G. LoUiug ueben i scbiciite uud deu .Mouuuieuteu Atliens beschäftigen,

einw knrten grieebitoheu Lnodeekonde aneh eine I mit Frende begrOfst worden.

Topographie von Athen veröffentlicht, die ein Der gOnstige Eiudnu-k. di u das mit mehreren

gute?, iilier vifl /u knappes Bild der Stadt und
[
Karten und zalUrfii lieu Tt'.\tal)l)il<lnDgen aus-

RMMMMlonen und Amelgen.

Dr. Walther Jnd«iob, ord. Professur an der Univcr-

RitAt Urlingen, Topographie von Athen. Mit

48 Abbildnnifen im Text und 3 PlKticn in Ma|)|)e.

Mtiieben r.xr., cn.n.jck-^riic Voriau'si.ii. xii, 4it;s.

gr. 8*. (Uandbach der klassischen Altcrtumswisson-

•ehafk her. von J. fen MOUer, III S, 8.) 18
geb. 20 JH.

In dem Müllerschen Hnndbacb der klus.xisolien

ihrer Geschichte gnb. Als sich vor 10 Jahren die

Notwendigkeit einer zweiten Auflage henmeteUtei

konnte der YerfiMW leider selbct die Bmemrang
und Erweiterung des Buche.s nicht mehr über-

nehtnen. Er war unterdesseu der Wisseuscliaft

durch deu Tod entrissen worden, uoch bevor er

•mno fiberans reiehen Kenntuiaee «of den Gebieten

der Geographie und Topographie iu giOfteren

Werken niedergelegt hatte. .An seiner Stelle öber-

nalioi Wultiier Judeicb die Bearbeituug der neuen

Auflage nnd lehenkt nne jetzt naeh sehnj&briger

.\rbfit für den bislierigen .Nbrifs eine nmfBhritefae

Darstellung der Topograpbie Athens.

Nach den ergebnisreichen Ansgrabuugeu uud

gestiftete Bach auf jeden beim ersten Dnrch-

hKttwB nweht, lit bei mir meh niherem Stndinm

nnTmrBndert geblieben nnd hat neb eogtr allmlh-

lich zu der festen l lierzengniig ausgebildet, dafs

liier ein vorzügliclies Werk vorliegt, wie es mir

bei ungeheurem Fleifse, sorgfältigen ätudieu uud

gewiiseuhuftem Urteil geiohaJbn werden kann.

Als einen der Vorzüge des Büches betrachte

ich die klare und praktische Einteilnng des über-

reichen iStoffes. Nachdem iu der Eiuleituug die

Tersebiedenen Qoellen der topographisehen Fm^
schnng, die monumentalen nnd literarischen, die

alten uud die neuen, ausfiiLrlicli besprochen .sind,

wird im ersten Teile eiue kurze geschlossene Dar»

vielfbeben Foridinngen, die in den letnten beiden
|
Stellung der ganzen Stadtgescbiehte von den alte-

Dezennien stattgefimden Imben, ist es wobl ver- ' »teu Zeiteu bis zum Mittelalter gegeben, ein vor-

ständlicl). dafs von dem älteren Buche fn.st nichts tretl liehe- lii-torisches Bild des Entstebens, der

mehr übrig geblieben uud eiu ganz neues Werk laugen Blüte uuil des VerfalU der Stadt. Erst
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diiuQ folgen iu zwei liiugeti AbgcbDitteu die b<?-

Boad«reo OntenaohuDgeD Sber die Biatoilang der

Stadt, Aber iliru Teraehiedeneu FestuDganiauern

iiiul Ton», über ilire Pliit/e niul 8tr;ir!<eii , über

die «iiizeloeu Gebäude uud Kuustwerko der Burg,

ihrer AbbSuge und der Untersiiidt. Mit eioer

Uiitcrsuchuug über die Vor.'ittldte iiiul iiiitaeotlioh

über die Haft'iist»ilt aebliels: il.is Bucb.

Die drei beigegebeuen Karteu bildfa eioe will-

komniene Zagabe nnd einen aehöoen Sohnmck des

Werkes. Wer selbst an solüben gearbeitet hat

und die Mühen ibrer Herstellung zu beurteileu

weifs, wird die Sorgfalt der IlersteliaDg und der

Verrielßltigimg, sowie die erreiehte grofte Toll-

ttändigkeit buch bewerten.

Auf den lubalt des Buches näher einzugeben,

ist bei dem grofsen Umfange des behandelten

Gebietes nnd bei der Menge der besproebenen

Eiuzelfrageu fast nnmöglioh. Unzählige Punkte

siuii mir beim Linsen nnff»cfa!lcD, wo ich dem Ver-

fasser entweder öfifeutlicb widersprechen, oder auch

rÜekhalUos snstimmsn möchte. Es sei mir ge-

stattet, von beiden Arten einige Pankte beranssn-

greifeu, die auf ineiuem be->oiiiloreü Studiengebiet

liegen und deren Besprechung mir rou allgemei-

nem Interesse sa seio scheint

Bei der Verteilnng der Phjlen und Demen
iunerliiilb des städtischen Gebiets bat Judeich

durcli Verwerfung der bisherigen falschen An-
setzung von Alopeke and Kynosarges sieh {Qr die

T^lnUkigc Auordnnng der 10 Pbjlen im Ersise

rings nm die Burg entschieden. Die Regelmäfsig-

kett seiner auf S. mo gegebeneu Skizze würde

oeh mehr in die Angen fallen nnd noch Qber-

sengender wirken, wenn ebig« klmaere Versebie-

bungan Torgeuomtiieii werden, wenn man nament-

lieh die YIl. Fhjrle nicht südlich, sondern westlich

von der Pnjx, wohin sie stober gehört, einzeichnet,

nnd wenn mau nicht dem Kolonos Agorsios an

liebe, au dem Jndeich als stildtisehem Demoa
festhält, die II. Flijrle vom SO. der Burg bis zum
NW. ansdebnt. Die 10 Plijlen entsprechen meines

Eraditens den von dem Csatmm der Stadt ana-

gehendeu nnd zu den einzelnen Denieu fülireudcii

Hanptsttrafseu, wie sie sieh vor der Erbauung der

theuiistokleiscben Stadtmauer gebildet hatten, und

sp&ter aneh den dnroh sie gegebeneo Hampttoren

der Stadt. Eiu Blick auf die Karte Judeichs wird

uns lehren, dafs die Heihenfolge der 10 Pbylen

um die Burg wirklich mit den 10 Ilauptstrafsen

und den 10 Hanpttoreii Übereinstimmt.

Wir beginnen mit dem Dijiylon niul der snr

Akademie and weiter nach Tliria fährendeu Strafse,

deren Zugehörigkeit zum Demos Kerameikoa uud

damit snr V. Pbj!e durch cwei an ihrar alten

Stelle befindliche Insehriften gesichert ist Das

nächste Haupttor uaeb Süden, das neben dem
Eridauosbett noch ei halten ist, liegt gerade in der

Riehtnng der beifigen Strafse naeh Elensis. An
oder bei dieser Strafse lagen mehrere Demen, wi«

Liikiadai, Rata<lnt und Epikeiibisia , die ziir

YI. Phjle gehörten. Jenem Tor uud der zugehöri-

gen Strafse dtrfira wir also die Zahl YI beilsgen.

Es folgt nach Süden das gewöhnlieh nnd auch von

Judeieh als 'piräiscbes' bezeichnete Tor, d;i8 aber

möglicherweise etwas weiter nach Süden iu der Nähe
des Nympheubügels gelegeu hat Falls es, was
mir besonders wahrscheinlich seheint, gerade an
der Stelle lag, wo Jndeich seiue Hiera Pyle an-

setzt, würde der Weg vor dem Tore durch das

sogonauttte Baratiiron gefShrt haben nnd könnte

mit der dtd xoli^i xalfoftiv^ ödtfc (Berod. VI 103)

sehr gut identisch sein. Auf jeden Fall erkenne

ich in diesem Tore das melitische, weil die von

ihm ausgehende Strafte im Innern der Stadt swi-

sehen dem Kolonos Agoraios nnd der Pnyx hia-

durchführte, die beide nach dem Scholiou an Arist

Vögeln 9»7 und nach Plnt. Tbem. 22, 2 an Melite,

also tar Vit. Phyle gehörten. Dieses Tor und
seine Strafse sind also VIT. Als pirüisches Tor
nehme ich das zwischen den laugen Mauern lie-

gende an; weifs ich doch, dals diese Mauern natnr-

gemäft den kBraesten Weg znm Pirios einschlössen,

nnd dafii anfserdem der Demos Koile, dnreh den

dieser Weg führte, mit di-rn PiriitiH zur VIII. Phyle

gehörte. Dals mau aulserdem auch durch das

meKtisBhe nnd splter sogar dnrch das Dipylon,

das Hanpttor der Stadt, anm Ffrftns geben konnte,

ändert hieran nichts; es entspricht das nur der

allmählichen Verschiebung des Stadtzentrums nach

Norden, nnd steht aneh im Einklaug mit der too

Plntairii Bberlieferten Umnennnng mehrerer Tore,

darunter auch gerade des piräiscbeu. Das pha-

lerische Tor (Phslerou war IX. Phjle) ist weiter

östlich, dicht am Ostfofse des PbilopapposbBgela

ansnsetsen. Das östlich folgende SAdtor der Stadt,

wahraeheinlicb das itouische, führte znm Demos

Alopeke (X. Pbjrle) und darf somit als X. Tor be-

zoichnst werden.

Nachdem wir so die Zahlen V— X eiue nach

der andern für die Haupttore imd ihre Strafsen

iu der Westbülfte der Stadt gefunden haben,

dürfen wir vermuten, dafs auch für die Ostbftlfte

der Stadt dieselbe Regel gilt Meines Braebtens

i>t das in der T.it der Fall. Den Demo« Agryle,

der zur 1. Ftijfle gehörte, glaube ich im BSU. der

Oigitlzed by Google



208

Barg östlicli von Alopeke (X) ansetzen zu dürfen,

weil die Höhen zwucbea Ilissoa und üjiuettos dos

Gebiet Agrai bildeten und snm Demot Agrjle

gehörten. Innerhalb der Stadt und zwar in ihrem

sndliolK'ii und sCulijstlicbeu Teile liifreu fmier die

Demeu Diotueia und Eoiljtos, die aar 11. Pbyle

gehSrteo; ihr Tor (II) erktniie tdi in dem späte-

ren Hadriantor, das au der Stelle eines Tmes der

vorhadrianischen Ringmauer liegt. Ein l">einos

der III. Pbjle war Kjdatbeu, dessen Ausetzuug im

N. and KO. der Burg am Eridanos (wegen der

OerberMen) aneh tob Jadeidi gebilligt wird. Das

Tor dieses Demos war das diocbariscbe, vor dem
die Quellen des Eridanos lagen; es darf also mit

III bezeichnet werden. Für das IV. Tor endlich,

dsis Bftob Norden gwiehtet war, bleibt das aehar-

uiscbe übrig, und in der Tat müssen die Denen
der IV*. Pbyle, Skambonidai, Kolonos Hippios und

Oion Kerameikoii, im Norden angesetzt werden.

Im NW. eodlieh It^ der Kerametkoe lelbat, dessen

Tor V wir oben scbon im Dipylon erkannt haben.

So hat sich für uns der Ring der Tore gc-

scblosseu, genau euteprecliend der bekannten amt-

Uchen Bsibenfolge der Phjlen. Sbd nnsMre ror-

•tehenden Änsetsongra richtig , so hat Jndeieh

mehrere Tore falsch beuannt. Er selbst nnd

aodeare Topographen mögen meinen Vorschlag

prfifen nad entscheiden. Anf keinen FhU wird

man in Znkanft die Fhjlen bei der Bestimmang

der Tore so ganz Ternachlässigeu dürfen, wie es

bisher geschehen ist, znmal uns direkt überliefert

ist, dals die einzelnen Maaeratücke des liinges von

den Tersehiedeaen Pbylen gebaut wurden.

In Betreff der antiken Ringmauer Athens
nntenscheidet Judeicb vier verschiedene Kreise:

1. den pelasgischen Periboio», '2. die ältere Mauer

der Unterstadt, 8. die jüngere oder themtsto-

kleische Mauer und 4. die Mauer des Hadrian.

Anf einer schonen Karte (/u ^^. il'i) werden diese

Mauerringe klar dargestellt. Bei allen vieren

haba ieh mehr oder minder grofte Bedenken vor-

snbnngen«

1. Die pelasgisclie Mauer verlief nach

Judeich am oberen ttande der Akropolis nud

bildete an ihrem Westabbaug ein starkes Vor-

wok: das Enne^pyloo. So denke aoeh ieh mir

die im V. Jahrhundert erneuerte Ringmauer der

Akropolis, denn auch damals geiiörte zur Burg

ein Vorwerk im Westen, von dem ein Stück

unterhalb der Klepsydra tatsSehlieh ao^jedeokt

ist; das ganze war ^ dxQÖrtoXtg iy vw ovaa bei

Tiink. II 15. Die ältere pela-^rrische Festung da-

gegen war meine« Brachteus gröiser und nmfalste

aufser der späteren Akropolis noch einen weiteren

Teil des Westabhauges und fast den ganzen Süd-

abliang bis einsehliefsKeh des Asklepieion. Dieser

Teil, die alte Unterborg, war im T. Jahrhundert

nicht mehr vert^idignngsfähig, sondern bildete

den nicht verschlossenen Bezirk, das spätere Pe»

j

largikon oder PoUsgikou, dae wahrend des pelo-

poonesisehen Krieges dem Orakelspnwfa inwider
' bewohnt worden war (Thuk. II 17).

Judeicb gil>t zu (S. 11), duls diese Ansicht,

wonach auch der Südabbang zur pelasgischen

Borg geMrie, *uiebt mndweg absalehnea' sei,

erklärt sie aber für 'vorläufig noch nicht erweis*

bar und au sich sehr wenig wahrscheinlich'. Seine

Widerlegung meiner Gründe (3. III, 8) kann ich

jedoch niefat als gelungen aoerkeaneo. Ieh boflb

die Frage an anderer Stelle eingehender erörtern

zu können. Hier mufs ich aber wenigstens auf

einen Ponkt hinweisen, der die Kernfrage der

SItesten Stadtgeächiehte Athen« bfldet, nimlieh

auf die Worte des Tbnkydides (U 15) 6ber die alte

Polls in der Zeit vor Theseus. Ich beziehe diese

Worte selbstverstÜDdlich anf die alte pelasgische

Burg Athen, wenu dies auch froher auffallender»

weise bei den Untwmebangen Uber das Pelasgikoo

niemals geschehen ist. Der Gmnd für diese Unter»

lassung ist sehr bezeichnend; er liegt in der fal-

schen Auffassung der Worte des Historikers. Seine

Alchen fiber die Aosdehnnug der Polis zur Zeit

der Könige wareo mit der GrÖfse und Loge der

pelasgi.schen Burg, wie man sie früher festgestellt

hatte, nicht in Einklang zu bringen, und daher

wurden diese wichtigen Angaben nnbeaehtet ge-

lassen. Auch Judeich hat jetzt die alte ummauerte

Burg, die pelasgische Polis, wieder von der älte-

sten l'olis des Tbukjdides unterschieden. Aller-

dings hat er an meiner Freude die aUe BrklSrong

des Thukydidce mm Tdl att%egebea. Er ghmbt
jetzt mit mir, dafs Thnkydides die Euueakrnuoa

und das älteste Diouysiou ebenda am Westabbauge

der Burg kennt, wo ich ihre Reste ausgegraben

habe. Bei dem HeQigtnm der Ge, das Tbolqrdidsa

neben dem Dionysion anfuhrt, schwankt er, ob

das am Burgtor oder das beim Olympieion in der

Neustadt Hadrians gelegene gemeint seil Bei

den Heiligtümern des Apollon-Pythios nnd des

Zeus Olympios bleibt er dagegen entschieden bei

der alten .\uffassung: Tbukydides soll geglaubt

haben, dafs die älteste Polis sich bis zn den

grofsen Bsairkeu im Osten nnd Sfidosten der

I
Burg, also bis sum Ilissostal und bis xur Stadt

des Hadrian an-gedehnt habe. Das ist mir des-

' halb vollkommen unerklärlich, weilJadeicb (S.271)
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seibat zagibt, dafs der in der Grotte am NW.-
Ablung dar Bug ««nbfte Apollon irirklich der

Pjthler ist und sein Heiligtum vou Philostrat

(?it. Bopli. II 1,5) anch knn als to Ut iftoi' ge-

oaoQt zu werdeu 'scheiue'. Der letztereu Uemer-

knDg fügt «r aber biom: *der eigenlliebe Koli-

lUUne dee PjtbioD blieb iteis chnn ApoUoabeiiig-

tum am Iiissos', uml sclilidst Jann bieruiis. dafs

t6 Jlvütov bei Tbukydiüed uur diesen üüzirk be-

Mieboen kSone. Ich bezweifle darahant ntebt,

dafs der fem von der Burg am Iliiiot gelegene

Bezirk frcwölinlirli to llidtov oder, wie die be-

kannte Altariuschrilt lehrt, tö IlvUiov liiuvoi

hieA; eber dieien Namen fBhrie er nieht etira,

«eü der Apdhw dai alten Grottenheiligtums we-

niger der Pythier war als der Iiier verehrU', son-

dern einfach, — und das ist merkwürdigerweise

aie beaebtek worden — , weil nomittolbar nebeo

den Heiligtom am Iiissos noch das Heiligtam

eines andern Apollon lag, nämlioli des Delphinios.

Moftte hiernach für den grolseu Bezirk im SO.

Tor der Stadt der nntarseheidende Beiname 'Py-

tbion* benatzt werden, su ist es fOr QIM nicht

erlaubt, diesen Bezirk lediglich wegen dieses Na-

tueos für das 'eigentliche' oder gar das älteste

Heiligtam det Apolloo Pytbioo ra erkliren. Die

beiden anderen Heiligtümer dee ApoIloo Pythiosi,

der Tempel des Apollon Patrons am Markte imd

das Grotteuheiligtum des Apullou Hypakruios an

der Borg, batten zur Uoteraebeidaog Ton dem
Bezirk am Iiissos ihre Soudernamen erhalten, blie-

ben aber natürlich Hiera des Pytiiiers und durften

daher, weiiu eine Verwechselung ausgeschlossen

«ar, wie bei den Worten des Pbllostrat oder dee

Tbnkjdides, kurz tü Ilvdiov oder lii Ilvlfiov ge-

nannt werdeu. Wie hätte insbesondere Tbuky-

dides, der II 15 von der Polls der alten Könige

ttid ibren Heiligtamern spricht und anadrHeklieb

lagt, dafs diese Polis nur die Akropolis seiner

eigenen Zeit und ilircn Südfuls umfa(r,to. anch

nur auf den Gedanken kommen können, dais je-

mand bei seinen Worten an ein anderes Heiligtum

des Fythiers deukou könne, als au die Grotte au

der Bnrg? Da wir jetzt ilas allmlililiolie Wachs-

tum der Stadt und seiner ApuUouheiliglümer

«inigermaften rerfolgen kAnnen, vnd da wir anek

im allgemeinen wissen, dafs gerade fQr die ülteste

griechische Zeit der Grottenkult charakteristisoli

ist, so dürfen wir sogar ohne das Zeugnis des

Thnkjdideo das Grottenbeiltgtnm des I^thins fttr

seine älteste Kultstatte halten. Erst in jSngerer

Zeit wird dann diT Teiiip'-i des Apollon am iieneu

Staatsmarkt errichtet worden aeiu. Und endlich

würden wir, auch weuu es uns nicht ausdjrQoklieh

flberliefert wire (Phot s. v. ni»to» and Hesjeb

s. T. TIvHoi x^ao«), zn der Annahme bcrediti^rt

sein, dafs der grofsc Bezirk des P^'thiers vor der

Stadt erst zugleich mit anderen Gründungen der-

selben Gegend von Peisistraios angel^ worden

sei znr prächtigeren Feier der Tliargelicn. Wie

trotz alledem Judeieh. der das eine der vou Thnky-

dides genannten alten Heiligtümer mit mir im

Westen der Bnrg ansetrt, noeh daran festhalten

kann, dafs das zngleieh genannte Heiligtum dea

Pythiers mit dem junpen Pythion am Iiissos iden-

tisch sei, und wie er dann auf eine solche Mei-

nung sogar eine neoe Theorie fiber das Uteste

Athen aufbauen kann, verstehe ich einfach nicht.

Wer mir darin zustimmt, dafs die Grotte des

Pythiers au der Burg das vou Thukydides II 15

genannte Pythion ist, mnfs natOrlieh aneh das

von ihm zuglcicii genannte älteste Heligtum des

Zens ebenfalls an der NW -Ecke der Burg an-

setzen, wo es auch durch Euripides Ion. v. 285 iu

Verbindnng mit Strabon IX 404 gesiebert ist. Bs

war jenes alte, vor dw pela^gischen Stadtmauer

gelegene Zeus-Heiligtnm f^a» i^? jtöhMi (Thak. I

126, 6), iu dem das Zeus-Fest der Diasieu gefeiert

wurde. Der groAe Tempel des Olympien anlber-

halb der späteren Stadtmauer war wie das Pytilion

erst eine Gründung des Peisistratos.

Kehren wir nun zum Pelargikou zurück, so

wird man naeh dem Torber Gesagten Tenteben,

dafs ich die Worte des Thnkydides als entschei-

dendeu Beweis dafür verwende, dafs anch der

iSüdabhang der Akropolis {tu in' avt^p n^öc vo-

tov ftiXtota trrfapfiivov) innerhalb der pelas-

giächen Burgmauer lag. Nach den Perserkriegen

war die alte Mauer der Unterburg nieht wieder

aufgebaut worden, nur das Vorwerk am West-

abhange hatte man, wie wir jetst ans den Besten

bei der Klepsydra wissen, snr eventaellen Ver-

teidigung der .\kropnlis erneuert. Der übrige

Teil der alteu Unterstadt blieb damals als ödes

Pelargikon liegen nnd wire verrnntlieh bald all-

gemein als Steinbruch, als Wolinstätte nnd ale

Platz für nene Heiligtümer benutzt worden, wenn

dies nicht durch eine besondere Verordnung

(Ditteaberg. Syli. 20) verboten worden wKre.

(Fortsetsnng folgt.)

A. Sondag, De nomluibus apud Alciphrouem
propriis. Bonnae MOMT.

Der Verfasser dieser sehr fleifsigen Doktor-

dissertation hätte vielleicht gnt getan. Aa<- Nöri^^e

über Alkipbron und seine Schrift vorauszuschicken.
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ds gewib manche der vornuBgesctztcn Leser in

dem priechisclicD .Sclirifttnra der römis^cheu Kaiscr-

zeit nicht völlig zu Hanse sein werden. Nach

G. Schund in Paoly-Winoim Realeneyktopidie

lebte dw Sophist Alkipbrou, vielleicht ans Sjrieo

stammend, nm 200 v. Chr., verfafste eine Samm-
lung fingierter Briefe, die von Fischern, Bauern,

Pennten «nd HelSren herribren sollten. *Wiehtig

ind diese Briefe als Abglanz der Ethopoiie der

spateren attischen Komödie und uls reiche Quelle

für die Keautuis des attiücheu Privatlebeos im

4. Jabrhandert t. Chr.*

Sondags Arbeit zerfallt in zwei Abschnitte: die

Gigeuuamen bei Alkiplirou. deren Beliaudlnui„' der

Titel Terbeifst, ist mit S. S)b abgetan, von da bis

tarn SeblnA eatviekelt der Vf. allgemeine An>

sichten über sonstige fingierte Nameu bei den

Ciriecbeo. Wir beecbränken nne anf den ersten

Teil.

Die Piaebematnen de» ereten Bnehee p. 6 - 18

schliefsen sich meist eng an die Namen de« Lebens.

Verf. bemüht sich zwar in "Epowi-, ^oiaiag, 2'a>-

a!Ht^i und /^afiofUij eine Beziehung auf Üee-

mauneleben an ermitteln, doeb aeheint da» rer-

lorene Mühe zu sein.

S:\ch allerlei Meergöttinnen sind auch tueusch-

licbe Weiber seit dem 4. Jahrb. benannt, s. GW
230S, nnd raX&ttut, r«tlipMf, nuv6nti, XnqoTir,,

rXavxti waren auch sonst üblich
,
ruXriVuro: , l'A-

Ti'loo;, Kr^io^oq, Tqitoivlq sind nach FaXit tj, Er-

n'lottt, ht'fio^öij, T^tav gut gebildet, auch 'Pvi^ios

nacb *jiXiffi9tot, Emr^of nnd ^XoOtiooi gellen als

Fisebematnen speziell auf den Fisebfaog bezogen

weiden. V^/i^wo^ und Avxfnoq werden riclitig

anf a^fitt>9¥ 'SegeUtange' und av'juiiv 'Teil des

Stenermden* gedeutet, irie aneh die sonstigen

direkt auf das fflscher- und Seemanodeben beafi^-

licben Namen Tortreffiich gedeutet sind.

Die Baaernnamen des zweiten Buches p. 13

—

37 sdilielien sieh noeh enger an das Leben an;

es sind nnr wenige, die nicht anuh ein Grieche

nicht büuerliclieu Stumles hätte rühren können.

Der Vf. sucht auch hier öfter in küusÜicher Weise

einen Beeng anf das Laadleben sn finden, wie bei

XatQiati^toi; , da der Krieg doch wenig Im Ge-

r-ehinack des Hanerii ist. W'illkürlicli h:it, nielit

der Vf., sondern Alkipbrou »elbst, oder vielmehr

seiae Quelle das Namenwort nmf» statt anf xü/io$

HJetege* auf 'Dorf bezogen wissen wollen in

Km^a^U^id^ *Dorfineister* KcuUHHMfiAlfS <lMd-

Mtfteg.

Pb das flbotiefbrte CHfoivJUe« nebt Sondag

Meinekee Eoiijeliiar 'Anvliai Tor; aber wenn der

Banor nach oft in ^ Stadt kommt, so ist doch

ein Städternnmou wenig passend für ihn, der dcch

weder uaitloti uucU urbanuü ist; in &iatvhi Zofe

im aweites IdjU Tbeoknts findet SiotvXXoi eine

genügeude Anlehnung. Die Vernintnug Ili^axvtmv

von Txt9aytvfi 'Fäfschen' für da.s überlieferto Ih9a-

xkiiv lehnt der Vf. wohl mit Kecht ab; ich über-

setse *Aflbben' too irl^l^aec ni^tpug, das aneh

äoust als Name dient: doriscbes is kommt auch

sonst in Alkiphroos Namen TOT, wie a. B. in Jo"
ttoifUfi p. 11.

Wenig Nenes bieten die Namen der Hetiren-

briefe des vierten Buches, dagegen sind die Para»
' sitea des dritten Buches mit einer Fülle inter-

essuuter Cbarakternamen bedacht, offeubar einem

Niederschlag ans der jfingeren KomOdie, die diaiee

I

ächamlo.se und gefräf^ige Gesindel aott fflele ihrea

Spottes und Witzes wühlte.

Wirkliche oder auch nur mögliche Nameu fQr

lebende Personen finden sich hier nnr wenige.

hirxt9o^ ist nach einem bekannten Parasiten

dieses Namens benannt, ^oQdafänaXlo^ nach dem
alten für seine Schlemmerei sphchwörtlicbeu

Assjrerkönige wie etwa Xjgoreec Ar seinen Reioh»

tum.

rvüf^üäv, r^vX'/.iiDi', /JniDixlwf. ^iftoviflac und

2iiQov&lvn> kommeu auch uoch im Gebrauch des

Lebens vor, selbst ^xoQmddiji nnd Swttmv sind

denkbar; wie rvuHwr als Parasiteuname zu vei^

stehen, zeigt der daneben anageprägte VoUoame
Mofoytuboi 'der blols Kinnbacke ist*.

*A-iiaaijtot ^Ungekaot' nnd Xmmtqaxiji

sehHeften sieb an die 'Namen wdrter* A- und

-xpfar;-' nii, fi<f"gfnnrifoiivrioc i^t nach dem
(iuttesbeiwort JJuvoiXvnoi gebildet und bei ^Axqa-

toh'fiat schwebte wohl der attische Heros Ulc^ot-

lonötrji vor

Für die Bildung der Composita dieser Klasse

ist die Vorliebe für den Ausgang -ao9(, -mos von

Aoristen der Yerba anf -iC« beteichnend;

Aux,ut'v!>ix{fittaoi {Savitd^w) 'Fuqctt oxi Qtctaog (xoq-

tüs"')- Koii'Xo ii()6x^ifOi (ß^ox'^i^o))
,
Mann-Ulf (i-

viaog (litfavi^w), Utvaxo-anöjfytaof (onoyyilüu>)j

'Pityo-atQäyyiaos (iftQayyi^ti) nnd SiOfdo-4iiM9g

Die komponierten Parasitennamon Htehen

aufserhalb der Namengebnug des Lebens; nur

weuige lehnen sieh, wie *Anntitito<; , Xmeat^tnifS,

die mit fihXo- nnd -^ttfBK gebildeten an Namen»
Wörter alter Prägung an; eine Menge neuer, in

wirklicheu Nameu uicbt gebrauchter Wörter mafs

herhalten, nm den Charakter einer Teraebtliehen

Menschenklasse an sehildem. Bei der Einfilhrang
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dieser neuen Nnmenwörter zeipt sich ein Hesotz

wirksam, das für die grieohiscben zuaammeD-

gesetxten OStterbeinameD Ton mir aehoo ia Bexten-

b«rgen Beiträgen 20, s. 148 f. entwickelt, aber

wie es scheint, wenig beaditct worden ist. Es

fiadet sich hier 'das Bestrebeo, neue Element«

logleidi melirlaeh sd T«-w«iideii, wodordi Grappeu

Ton BeinaaeD eotatobaD, in inmn einnr dem au-

derii seinen Namenwert bescheinic^t Das neue

Element findet sich immer weuigsiens in zwei

Beioamen: mau köoute mit einem Bilde aas der

Fflanseniralt aagan: dia nanen NamanwSrter

qiriefaao als Dikotyledonen 'swaisamenlappige' auf.

Dieses fjesetz— denn dnfs es ein solches ist, ist a.a.O.

a. 150f. mit eiuer Meuge vun Beispielen belegt—
iob fBga »o(fv9-aSiJi ; m^daMa^ als Beinaman tou

Ana hinzu — dasselbe Gesetz gilt auch für die

komponierten Purasitennanien bei Alkiphron, wie

die nacbstebende Zasammensteliuug deutlich vor

die Angen fthrt

Ufuni-ftax^S Ui^un^-ueQtt^ *Bnti/i'afuttoe. —

axo~(ioix^( und liovxiior. — 'Hdt'-öftnt'Oi 7gtx*"

dfmt^. — 'Sroifi-a()t(sioi 'Eiottio-xoaaoi 'Etotfio-

tfdauCof. — Bo^tfi^t^tof JCMaö-fitfiec. —
&aitßö-q>ttyoi yionaS^x^"f^ß^- — Kvtßv ^«/lo;

ErvKToq. — Kmao-rgnTtf^ai; 'EiOfiiö-xoatroc. - ^-tta-

BavAdxamt. — 7)pflnr«ta-iU(irc9( Xvtfo-l^Miii vgl.

^e$Xoniva§. — jätft-ivnQoi; Atno-nvuti^q *IaxvQ-

X$(iOi — \'tQitfT6-fiuxoi 'f'tyv-fiaxoc: l
he-^ser 'Payo-?)

fPtXO'ftaxo^ — Otvo-käkoi ütvo-xd^f — hany-

SKOfdo<tt/>^yt^(. — IliPttito-aniyytaoQ ^«x9-fffMi4F>

- /invxo-nyixiTif Oito-Tirixi^. — '.Ypro-m'anj'C

^ifion i'iti^i. — ^xoQÖo-XfTTinoq JSxofö-oßifQÜmjf. —
2iitfnfvlo-öat(i<ay £nit<fivlo-xaiQttv, Tfantio

yÖQtlaiOi 0tXoiiäytiQOf. — Olyo-xctiQcav 2:jfii<pvlo-

XaiQ4av. — flaieXXo-xdginy TQuntio-xaQoiy. —

'/'I /') X / '

' 07 ijf Uhxo-ftaxo;.

Mt(jiOcii ist, wie der Vf. riclitiü; angibt, Kurz-

form zn Miqtä-ä(inai mit dem Zwilling U*'tx-ö(inai,

Namen Ton Mänseo im Firaeehmaoaler, in denen

das DikuieledunengeMte abenialb in aehftMter

Weiae diirchgefiihrt i<it,

8o liegen uebuneiuuuiier die Namen der .Mäuse

— yittX-afiiO.ij -iny-rroH) yiuyn-nlt-nt UtfQri-

nifqvo-fQMxtii<; — Tvqo-fhffut Tv^'^ttf^ —

Diese Namen sind fBr die Benenonng der^
rasitea nicht ohne Einflnfs gewesen: ^t$xonlya}

\

ist geradezu entlehnt, und wie MtQtdui zu \hqid-

ÜQntt^ gehört, so erinnert HQi fni,'h\uoc au '^{ti-

tnißoidof nud *£(gpai2lo*ar^(Krc au ^Eiißaai-xvtqpi.

Im aireilen Teile sebar Arbeit bietet der

Vf. weitere Ansblicke auf ilie Rijilung sonstiger

fingierter Naiueu in der griechischen Literatur.

Eis würe »ehr zu wijai$cbeu, data der Vf.

sich an einer ersebSpfenden Darstellniig dieser

Leistung des griechischen Geistei; entschlösse; ron

den Phiiakennamcn der Odys'.^ee bis zu den Spit»»

namen der Byzantiner herab ist auf diesem (je-

biete fiel FormeMion, Geist nnd Wita betitigt
'

worden. Hnffimtlieh bedient sieh der Vf. in die-
|

sem von ihm zu erwartenden Werke dann der

Muttersprache, die doch immer eine freiere ik- '

wegung gestattet. Irgend welehe Vorteile bietst

das lateinische Gewand nicht mehr, ja mau kann

sagen: wer lieiitziitaj^e noch liUtein sclireibti stellt

sein Licht geradezu unter den ächeii'el.

Hannover. A. llak.

Faal Sobmiedeberg, De Asconii codicibus et Cioe*

roots Bcboliis Sangallensibas. Breslaner Din.

190S. 64 & 4».

ESne Erstlii4{sarbeit Aber seitgemKlbe Frageo

der lateinischen Philologie, gut gegliedert and

von einer im gnnaen wobigelnnganan Darob-

fübrung.

Albert Clark, der treffliehe Ozfeidar Lati-

nist, bat in der Clasaieal Review 18ÜG 8. 801 f.

und 1899 S. 11!) ff. an pusgewühlten Lesarten zn

beweisen gesucht, dai's die ursprünglich dem

Poggio Bracciolini gehörige Madrid er Ha. X 81

saee. XV (Poggianna HatritenriaesPf») das As-

conius, Psendoasconius und Valerius Flac-

CU8 die Quelle aller mit Poggios Abschrift de»

verloreneu Sangalleusis verwandten Uss. lei.

Sebmiedeberg f&brt den Bewda niebt weniger

raethodiseh nnd nmfassender dnrob, und swar auf

grnud einer vollständigen Verglcichung, die

1903 in Breslau sein Lehrer Fr. S kutsch aui

Aecottins, er seihet am I^endoaseonins nnd Valerias

Flaccus des P fi, vorgenommen hat.

Den Neapolitaner Pseudoasconiuscodex V B *20

saec. XV, den Kef. l»äö im Uh. Mus. 39 S. 580

zuerst naobgewieeen nnd als eine Bs. von eelb-

ständigem Werte beaeiehnet hatte, betrachtet

Sellin, als einen Aldeger des Pju (Nenp. = Pn(.

In Pf» selbst, der xwiscbeu den Zeiten und aui
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Baode riete Variiinten von mindestens drei Händen

zeigt, sieht Schm. mit Clark die Urabschrift, die

Poggio 1416 in Sankt Galieu eigeoiiäudig vom

dorttgeo Arehetypoa genommeii luif. Ob d«r

Codex oictit vielmehr die Reinsebrift einer Re-

7f>n*i(ni ist, die Poggio aus seiner in Skt. CJallen

gefertigten Abschrift später hergestellt hat):' Dafs

die Hand, die den Madrider Text {? n) und die

ftlleeten Raudbemerknugen (P/*') geschrieben

hat, ein nnd dieselbe sei n)it jener Hund, die iu

Poggios Beroliuensia (Hamilton No. 166 = H) der

Attioasbnefe die ältesten Interlinearbemerkungen

angebnutbt hat« irird mit Sobm. wobl jeder Ifir

loSglicb Balten, der die nach 8. .'')8 seiner Abband-

Inng eingehefteten Photographion von P/i M. i'S'^

(31 Zeilen) und H fol. 40" (16 Zeilen) mit einander

Targleiebt. Aber die GlelohmSfrigkeit der Sohrift-

sfign des P ju und P n\ das Fehlen der in der Sozo-

menosabschrift (= S) so häufigen Reste der zn-

sammenhäugendeu Schrift, die Interpunktion, die

die einxelnen Lemmata von den Scbolien nnd

innerhalb der Seholien die einzelnen Sütze sauber

von einander scbeidet, machen nicht den Eindruck

einer üs., die Poggio aelbet 'fetooiter' geachrie-

b«n an baben bekennt. Tor allem aber treten

iele bald richtige bald onriohtige Laa., die, wie

wir ans S nnd aus der Abschrift des Bartolotneo

da Montepnlciano M) sehen, sicher im Text

des Sangalleusis, nicht am Rande oder zwischen

den Zeilen etandes, erst als P|i' anf, wlbrend

P fi die voiu Redaktor als notwendig betrachtete

La. bietet. .Auch bei M glaube ich mit Clark

nicht an eine Origiuatabschrift. Die meisten Vor-

aoMeteongen- einer loleben aind bei 8 erflillt.

Indefs, die Meinungsverschiedenheit, ob der

Matritensis die Urabschrift Poggios oder eine von

ihm und seineu Freunden vorgenommene üm-
arbeiinng der Umlnebrift tut Sebm.t Folge-

ningen keinen Eintrag. Dnrch die von Cburk

angebahnte, von Skufsch nnd Sehmiedeberg ver-

Tollstaudigte firschliefituug des Pfi wird der kri-

tisefae Apparat des Äsconins, Psendoasconins

nnd Valerini Flaeena jedmiUIi vereinfaeht: die

Laa. der .Abkömmlinge des P/i werden jetzt nur

mehr anzuführen sein, wo sie Eraendntioucn cut-

hulten, die iu P/i noch fehlen. An sulchen ist

keine He. reieher als Pn.
Seitdem P (* der Pwiebiing restlos zugänglich

gemacht und überdies von Schm. (S. '>-2 f.) be-

wiesen worden ist, dals Kiersliug-Sohüll (Asc. S. 87

—99) in ibrem kritisohen Apparat dee 8 nnd des

PI (Poggianus Lugdnneosis u. 2*22) die Kollalio-

nen C Bardts an nicht wenigen Stellen un-

richtig wiedergegeben haben, kann auch kein

Zweifel mehr sein, dafs Ref. vor 20 Jahren den

ä unterschätzt hat. Dafs mittlerweile auch iefa

infolge eingehenderer Besebilkignng mit P. Hilde-

brandts Kollatioueu der zwei Florentiner Poggio-

hss. P a nnd P b und der gleichartigen Wolfen-

bätteler Ha. Pg, die mir neben Pia und S seit

1898 ZOT Yerfögting standen , m der von Sebm.

zuerst öflFeutlich ausgesprochenen Bewertung der

drei Huupthss. SMP gelangt war, weife Schm.

houti- so gut wie die Bbrigeu Mitforscher.

Im ersten Abschuitt des S. '60 -b^ umfas&eudeu

«weiten Hanptteiles will Schm. dartnn, dnik die

Scholien des Psendoasconins eine Sammlung von

Randbemerkungen seien, die anf mehr als einen

Verfasser zurückgeben, nicht, wie Madvig wollte,

ein 'oommentarins nnins hominis perpetuns, sed

retractatns*. Anfaer den alten Beweismitteln Ter»

weudet Schm. ein bisher nicht verwertetes,

die Klausularhy tlimen: im Gegensatz zu den

durchweg') rhythmischen Bobienser Cicero«

Scholien sei ein Teil der Sangallenser sicher

rhythmisch, ein zweiter sicher unrhythmisch, ein

dritter sei zweifelhafter Natur. Wie man sich

auch zu diesem Streite steileu mag: Schm. bat

sieber für alle Klauseln im Bobienser Seboliasten

und für viele im Saugallenser ein Kriterium über

die in SMP mehrfach schwankende Wortstellung,

über Wortformen wie damua(ve)ruut donH(ve)rat

aufgezeigt nnd ein Vorbeugnngsmittel gegen rhyth-

misch unzulässige Textandernngen. Merkwürdig

ist, dafs über die Prosarhythmen von sämtlichen

Ciceroschollasten nur der vielgescbmähte I'seudo-

aseoniai eine Bsmerkang nacht (108, 4—7), nnd

sirar eine so leine, dafs sie Tb. Zielinski, wenn er

sie kannte, in seiner vortrefflichen Schrift über

das Klauselgesetz (Pbiloi. 1904 Suppl. IX) sicher

verwertet hätte.

Manche Etymologien des Plsendoaseonias

berSbrea sich mit solchen des Servius. Deshalb

glaubte 1H88 Aug. Gefsner in seiner Züricher

Diss. den Pseudoascouius als Schüler des Vergil-

erklärers ansprechen za sollen. Demgegenüber

nimmt 8cbm. für mehrere Parallelen teils den

Festns teils deu Nonius uls gemeinsame und zwar

als mittelbare Quelle in Anspruch. Mit Keebt.

Mit Isidors ürigg. 20, U ist verwandt Pseudo-

asconins 135, 8—9: dfirfen wir ihn deshalb hinter

') l'nrliytliniiach ist zuf.K-r S. «lo Mo^ ir.'

—

'.!r>(i, U d. Ii. jene Stelle, die luit dem christlicheu

.Ausdruck secundnm vetereui auperstitionem
scbliebt
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Iwidor ansetzeuV Seine Citiite am Planhis Enniiis,

I/Qcilias (193, 2U fehlt bei Fr. Marx) ^iad aus-

uibiiialM ui«ht 808 deo Urtexten geschöpft, son-

dern ans älteren Scbolieu oder Glossareu.

Vou den Konjekturen, die Schm. im SchUifs-

kapitel (S. 52—5») und unter den Promotions-

theeeii (S. GO) empfiehlt, sind neu und gat PlModo-

Mooniui 110,7 SigDificat, 119, 18 AlMnnm dt
Apposition, 131, 11 de <rcdeiiiiit()runi\ pacto, 203,

12') si de iure SicDloram uuiverso (statt everso).

Am rhythmUehea Oiünden liefilnrortet er Cie.

Verr. uct. I 5 die Wortstellong im Lemma des

Paeudoasconins I2!>, 8, ferner II 2, 99 ahseute ac-

cnsatore daiunari statt des vom cod. Lngom. 42

aos dem VorbergebeodeD wiederboltM eoBdeomari

(Tgl. auch Ascou. p. 48, 22. 24), p. Marc. 81 die

Wortstellung der Hsis.-Kinase a.

Daa Latein der Dissertation iüt klar und kor-

rekt, die Polemik stete streog saehlieb und gilua-

lich frei vou den persönlich beleidigenden Aus-
drücken, womit neuli< li rin aiulerer junger Ciearo-

ücbolienfuraeber nm sieb geworfen bat.

WOrsborg. Tb. Stangl.

AiiflsQse au« Xeltaclirin«!!.

Berliner philologische Woelieosehrift 1 (6. Ja-
nuar 1906).

S. 29 f. H. Seil iiier, Konjekturen zum Dtllum
Africanam. Verf. bringt, ohne eine weitere Begrtln-

dang binzosafülge», zahlreiche Stellea dos B. A. in

der TOD ihm geforderten Fassnng.

iti viie beige de aonlsuatiqae. 1905. 61. Jabrg.
Heft 4.

8. 887. L. Porrer, Los signaiares de gravcurs

snr les monnaies grerriufs (Fortsetzung). Der
KSnsder // auf MOmm» vou Teriua und Tarent,

ttjiP in Maaeilia, nAPME in Syraeosae, nO in

Elis, nOAY in MctnpoiHiim, flPOh^HS in Catana
und iNaxus, Jil&OJSiPO^ in Aptera, Polyrlieniura,

S in Hcradea, Tarsntum, Metapontutn, 2^ in Ta-
reatun, Monogramm aus 2^ und ^ (Vj iu Cuidus,

2SiM and Si in Tarentum und Tburii, lü uud J/>A

> statt tti will Schiu. hinc Alter hinc und exhinc
iitatt deiu(-dtt), |KMt, postea, posthuc, poäthacc

tt. KW. kommt weda- beim Boblenoer Scholiatten vor

noch beim .Sangalleni«er noch liei di-n Groriovsohen.

dohinc nur 16:^ ä, d. b. in einem .Vbi^cbuitt dei> P»eudo-
«ricoDiuii, der, swiKhen rhythminehen Partien »tehend,

»einiT-eit» iler Rliytliim-ii futlu lirt S. lini. S. 47. .

Spr!i« lili< h fallen int gleiclu 11 \1 -. Imitt auf: J.'kJ, :!

iiuti'iii, 4 nullioK elegaotine, 7 stii|M m^. s percuNu^,
5-7 Anaphora von iluni uu<l adeu. Uiibeilenklich

wftre 8U8, 12 m <c>: ileou hio oStmg ^dann' int all-

gemein spätlatoiaiscb.

in Tarcntnm. ^f/^V in Mctapontnm, ^QSlSitil io

Syracusac, TET iu Ülynthu«, E in Tburii.

Athenaeiim 4083 (S7. Januar 1908). 4084 (8. Fe*
broar 1906).

S. III. In der Sitzung der 'Royal Namitmatie

Society' vom 18. J;iiiiiur las Lady Evaiis ülni iie

Haartracht der römischen Damen unter Bezugnahme
aaf MflDztjrpen von der Zeit der RepaUlk bis tnm
5. .Iii.], u. Clir. — ir.'. In der Sitzung der 'HcI-

leuic Society' las W. C. F. .Anderson über t;rie-

ehisehe uud römisclie Schiffe mit melircren RuJerreilicn
;

er vertritt die Ausloht, dafs die Reihen wirklich

ttbereinandcr lagen. — 4084 S. 147. Besprechung

lies vieraklij-eii Draniah 'Nero' von Steplian Phillips,

in dem Nero als Begründer der Auffassoag M'art pour

Part' dairvestellt wird.

BullettiiiM ileila commissionc arcbsologicft
comuuale di Itowa 11/111 (1905).

8. 199—145. R. Laaeiani, Tbpograpbiielie oad
epigraphischc Funde vom VII. Ii? /jm}] IX Moiltni-

steine der Via Latina. [Wir liabtii dariilier beieita

in Woch. 1905 N«. 52 S 1425 f bericlitet.] — 8. 146
— 153. L. Cesauo, Bleimatrizen and Tesseren; aaf
Grund neugefundenen Materiales setzt Verf. die Bull.

1904 S. '203 ff. begonnenen Studien Uber den Gegen

-

stand fort. — S. 154—188. G. Gatti, Grlber und
Orabinsebriften an der alten Tie 8slaria — 8. 189
—232. G Stara-Tcdilc, Die hcilijjcn Flaine im
alten Rom. Von l'olj;enden Ulfst sicli mit annähernder

Sicherheit die Lage angeben: 1. Lucas Facutalis, bei

S. Pielru in Yincoli. 2. Lncus Lamm Querqnetula-

nun), neben dem vorigen, da, wo jetzt die Roste der
TitustlierirH'M zu sehen sinil 3. Lncus Kxqnilinus,

auf dem Esquilin, au der Via delle Sette Sale.

4. LncQS Poetelias, aaf der Hobe, wo 9. Maria
Msggiore steht. 5. Lucus Mcphitis, am Anfang; der

Via Urbana. 6. Lucus Junouis Luciuac, du, wo sich

die Via 0, Laiiza von der Via Cuvour abiweigt-

7. Lucus Vestae, auf dem Fomm, zwischen dem Vesta-

linnenhauRc uud dem Palatin. 8. Lucus Streuuae,

auf der lluho oberhalb der Titusthermen, unweit des

Kolosseums. 9. Lucas Asy Ii, auf der Piazza di Cam-
pidoglio. 10. Lacos Cellenae, twitehen Palasso Cae-
tani, Maltei und Moroni o. Guglielmi; vielleicht auf

der heutigen Piazza l'agauica. 11. Loreta, am
Aventin, oberhalb der Piazza dei Cerchi. 12. Lucas
Furinae, hinter dem Hospital S. Gallicano. 13. Lucus

Deac Diae, beim 5. MoilcDsteine der Via Campana,

wo jetzt die Vigna Chiovcnda (frtthcr Ccccarelli) liegt.

14. Lncaa Cameuararo, dicht vor der Porta Capena.

15. Locus Egeriae, an der Ecke der Via S. Sebastiane

und der Mole di S. Sisto, 16. Lucus Robi).'ini«, bei

dem sogenannten Grabmal des Nero 17. I<ucus Se.

meles, am Tiber, unterhalb des Aventin: oder gegeo-

Qber, heim Hospiz S. Michele. 18. Lucus Annao
Perennae, auf der Piazza del l'opolo oder dicht vor

dem gleichnamigen Tore. — Von folgenden ist die

Lage nur ganz ungeftfar anzugeben: I. Locus Ubi-
tiuae: Etqoilien. 2. Lucus Feronise: Campas Ibrtini.

3. Lucas Albionsram : Trsstevere. 4. Lucas Petsiinas:
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TOr der Porta FlanieDtaun, die bei dem jetzigen

Ponte Rotte stand. 5. Lncus I^vcriiae: Via Salaria.

6. Der Lucus, wo die Feier der Locaria stattfand:

zwischen Via Salaria und Tiber. — Vom Locus He*
lemi ist nar bekannt, dafo er am Tiber lag, vom
lucus Pironis und locus Dcac Satrianac nur dar

Same. — S. 233—263. P. Spezi setat seine Unler-

sncbangen Ober 8. Salfaton de Oillia fort. — 8. 264—280. L. Caiitarclli, Arcliilologiscbe Funde in

Italien and in den rümisclieii l'roviiizeu; u. a. Frag-

meutG des Einganges des Diucletianischen Maximal

-

ediktes, ^fuuden zu Delphi; s. CavaiKtiac, Bull, de

COrr. bell. XXVIII I9ü4 S. 400—407; griccliische

Inscbrift aus Argus mit dem Cursus lionorum ciues

A. Pompouius Auifuriaus Prifentiua Paetua, >w. 102
tuid 104 0. Chr.; s. BaH. de oorr. helL XXVni (1904)
a. 4S5£

Zeiiscbrift fOr das Gymnasialweaen. Oktober. 1

S. 577—584. H. Oilliicbewskl ItRt bei«piels-
{

weise am PlatunisclK u Eulliypliron dar, w;is der I'ri-
;

maiier aus der LcktUre eines klassiscbcn SchriftslellerB i

gewinnen kann, den er obne Kommentar liest nnd I

unter Vermeidung je !er unnAtigen Absrhwfifuii!.', so '

data aber Gelesenes und Uckauntes gebührend beran-

g«iogein wird.

American Journal of Archaeology IX, 4.

S. 389—410. C. Botler und E. Littmanu,
Bericht Aber die Syrbche Expedition der Princeton-

üniverslty. In der Gegend von Hanrnn wurden 45

römiscbc und 776 griecliischc InAcbrilten aufgenommen;

DDter den römischen ist eine neu entdeckte lo erwähnen,

welche den San eines Castellum uoTom unter Anto*

niniu Pius boBtfttigt. Audi semitische Inschriften

worden gefunden. — S. 411 — 421. L. Nichols,
Geometrische Vasen aus Koriotb (mit Tafel XI—XVI
and AbMIdungen). — 8. 493—436. 1). Rogers,
ffroyo^ auf liischi iftoi; vnn Tt : wuhr'^i heinlich

Murmurbluck und Marniorpteiler zur Aufnahme von

NaaMMvemlebnitseo. — 8. 497—449. R Stuart,
Kaiserinscliriften auf rOmischen Bauten: Aagnstus

nud Hadrian. — S. 4Ä0 f. P Peters, Der Palast

von Mippur, ein babylonischer, nicht ein parthischer

Bao. — S. 455 ff. N. Fowler» Archäologische Lite-

ratur, Jauuar-Juui 1905.

Kezenslons-VerzelchnlM phllol. Srhrllten.

Aegyp tische Urkunden aus den Kgl. Museen

zu Berlin. Hrsg. von der General Verwaltung. Grie-

chische Urkunden. III. Band, 8. — 12. Heft.

IV. Band, 1. Heft: LC. 52 S. 1786 f. Die roOb-

sarae Veröffentliclinog schreitet in der gewohnten,

i«gelmA£ugeo Weise fort. ß.
Aetoa. Texte latln public avee tradnetlon et

eomBieotaire par ./. Vf/nnTuni: HphW. 50 S. l'iOl

— 1596. Der Kommentar ist frisch und anschaulich

geeebriebea. S. Smihau»,
Apollinaristischc Scliriften syrisch mit ili ii

griechischen Texten, herausgegebeu voa J,.Fl€miH>iiif

i.ASKlSOIJK PHlliOMKIllfi. IWiB. Nw. & 91$

and //. lAeUoMHUi Her. 46 S. 383 f. Gut, be-

sonders das syrisch -griechisdie Wortregister. J.'lt.

Audolleut, A, Cartbagc romaiue: J.detaav.Xll
8. 651>659. BeichhaltignndJIbersielitlieb. H.Cagnai,

Augustini epistniae, rcc. .1. Goldbucher. III:

Her. 43 S. 337. £uthftli aniser. dem gesamten kri*

tischen Apparat einen bisher nuTerOflbntflditen Brief.

K Lejay.

Baccbylides: Tiie poems and firagments. Ed.,

witb introdaetion, notes, and prose iranslalions , bei

U. C. Jelilr. Alflen. 4081 S HO f. Ansgezciclincte,

abschliefseiide Arbeit. Am Scbiufs zieht der fiel',

eine interessante Parallele iwisehen Baeehyltdes and
Timotheus.

Berendts, A., 1. Die bandschrifUiche Übor-

liefornng der Zacharias* und Johannes-Apokryi)licn,

2. OljtT die Bibliotheken der Meteorischen und

08sa-01>mpischen Klöster: Rer. 44 S. 349. 1. Aus-
geieicbnet; 8. Ein Hinwels auf Torfaandene and noeb
zu ermittelnde Handschriften. P. /,.

Brecht, W., Die' Verfasser der Epistolae ob-

scnrornm irornm: Rer. 43 S. SSO f. Sebarfdnnfg
und grOndlich. A.C.

M. ToUi Cicerouis Tosculauaram IMapiitationam

libri quinque, ed. Th, W. Dmigan. Toi. I eoatalBiog

Book-s I und 11: NphH. 36 8. 611 f. Alles in allen

ist diese Arbeit als eine tAcbtige wissenscbaftllcbe

Ldsinng anmsehen. M. Hodermmm.

Albr. Dieterich, Archiv fQrReligitnis^issenschaft.

Bd. VIII. Beiheft: liphW. 50 S. 1604 1606. Zn
den hier 7ereioigten Abbaadlnngen inisert sieh im
einzelnen 0. Sunaet

Jtowvaiov i^ Aofyivov ytc^I lipovt. De snb-

limitate Mbellas. In nsum scbolamm edidit Otto JiiAn,

tertium edidit ./oi<iiiit-.i Valileir. IJplilV.50 !S. 1589
— 1591. Ist beifällig besiiroclicu von ü. l^huert,

Geyer, Fritz, Tupo.i{ra|>liie nnd Gescbielite der

Insel Kuboia. I. Bis zum peloponnesiscben Kriege:

DI.Z. 50 S. 3151. Beruht auf sorgfiUtigem Qaelleo-

stndiam, lllst aher manche wertraBa BeitrSg« Ton
natu rwissensefaaittleher Seite aaberflokalehUgt K<Mw^
huuiiner,

Petrus Josephns Maria van Gils, Qaaesti-

ones Euhemereae: Bjif.W. S ITi^Sf Die Dar-

stellung dieser Dissertation ist weitschweifig, die Be-

weisfthranf schwer so Yerfolgra, das Latein ungefSge.

Goudspccd, G. S., A history of tlie ancieut

world: AUten. 4081 8. 48 f. VortrelBiehee Sehulbvcb.

Ä. Gruhn, Das SehlachtfcM von Issns. Eine

Widerlegung der Ansicht Jaukes: üpli II'. 50 S. 1596
- 1604. Verf. wird bei seinen Lesern sehwofllch

Glaulifn finih'M Kdinuud lM»iinert.

Guiraud, P , Etudes economiques sur l'antiquite

:

Äthw. 4081 S. 44. Sehr gesehickL

William Cyrus Guunersuu, Histüry of n stcms

in Greek: NphR. 36 8. 617. Diese Dissertation

mafs ab eine recht dankeaswerte MooograpU« dea
bi lianddteo Gegeastandes bewtehnet wwdea. /V.

tsioU.

Digitized by Google



819 FebruMT. WOCH8N8€llRtrT FÜR KLA88ISCHB PHILOLOGIB. IM«. No. 8. 220

Heigl, BartUolomucus, Verfasser uift Adresse

des Briete M dfeBebrMr: LC. 51 8. 1782 f. Man
kann bei dieser sehr flcifsigaa Arbflit wirklich TOD
Ergebnissen reden. <i. S.

Hennings, Homgrs Odyssee. Ein kritiselier

KonnMUr: ÖLbL 22 S. 681. Die Kritik doi Verf.s

ist im ganxen besonnen; der Widerlegung von An*
sichten, ilbcr welche die Zeil l iiiL'st weggeschritten

ist, hätte es nicbt bedurft. U. Sohenkl,

Hieronymi bomilioe in PMimos, ed. Morin:
Rcr. 45 S. 305 f. Selir wertvoll. /'. !.,-]',; .

Uirsclifeld, 0., Die kaiserlichen Verwaltungs-

beamten bis anf DiokletiaB. 2. Aotage: ./. de» im. XI

8. 61 7 f. Muslerhaft. If.C.

Homer, L'Iiiade. Vol. VI. I.ibri XXI -XXIV
ed. CO. Xiirttti: Aphli. 2G S. 601 f. Dieser letzte

Teil ist den vorbergehcnden durcbaas gleicbwertig.

//. Klupf.

Horlwein, N., La papvrologie granjIM; J. dt»

«ov. Xlä. 617. Willkomroeii. ItC,
Hntaey, A hamlbooli of latio bomonjm»:

Her. 41 8. 298 f. 8elir willkommen and braoebbnr

E. T.

Isaeas, The specches of I., with crilical and cx-

planator} notes ed. Ili//t.ii/i Wy*e: NphH. 26 S. 603
—610. Das ßnch bedarf zn seinem Ruhme nicht

vieler Worte (iuatac WörprI.

Juvenalis satnrae, ed. A'. IJotuman: Jier. 42
|

8. S14 f. Handlieb und Btttslieh P. I.»jay.

Ko|it iscli irno'^tisnhi' Sdiriftcn. I. Band.

Die l'istis Sopliia. Die beiden lUklu r des Jeü.

Hrsgb. von Carl ScItmiiU: IX. bl S 1770 f. Offen-

bar ist alles noch einmal grQodlicb überlegt und
durchgeprüft worden. 0. Kr.

Koscliaker, Puul, Translatio iudicii. Eine

SlnUie zum rüoiiscbeu Zivilproatefs: AC öl S. 1745 f.

Findet io der Haoptsaebe Zuttinmang.

W. Kroll, Die Ältertumswisseuscbaft im letzten

Vierteljabrbnudert. Eine übersiebt Ober ihre £ui
«ickelnng In der Zeit von 1875-1900 im Verein

mit niclirercn Faebgenossen darfrestellt : liphW.bü
S. Iti07-1G10. Die einzelnen Abschnitte dieses

Sammelwerkes finden hat darehwag warmen Bafiül

bei Olto Sehroeder.

Lncani, M. Annaei, De belle cItHI libri X.

Ittiiuni ed. <'„rul,ii Uosiuit: Dl.'/.. 50 S. 3134. Die

Hauptfragen der Textttberlieferuug sind jetzt in dieser 1

von bobar Vorsiebt sengenden Ansgabe als gelOst an I

iMtrachten. M. Maniün».

H. B Mendes da Costa, Index etymolugicus i

dictionis Homericae: /i;>/4ll'. 50 S. 1585-1588. Mit
der nötigen Vorsicht un<l Kritik zu Kaie gesogen,

kann die.-) Wörterbuch immerhin seineu Nutzen stiften.

Morril, William A., Ou tbo iofluence of Ln-

eratiaa on Horace: DKZ. 49 8. 8054. Das Ergebnis

wird mitBOteilt.

Müllar, Adolf, Gescbirbtskernc in den Evan-

gelien naeb modernen Forschungen. Marens und

MKttlMii^: /.r. 52 S. 1769 f. Verf. zeigt sich als

giiier Kenner der evangelischen Tradition und der au

sie anknüpfenden wiiaenaebaftlicben Speiialarbeit 1

ir. Ooiutu.
'

Müller, Sopü., Urgescbiebta Enropaa: Her. 41

S. 281'28S. EntlriUt manchea Onta, kann abw den
nicht sachkundigen Leser irre führen. 6'. Heinaefi.

Palladius, The Lausiac histor). The Greek
text edited by C. Butler: Her. 44 S. 348. Bildet

eine Qraadlage fbr die Geacfaiebta dca ftflrptiacban

MOnchtnms. P. Lfjay.

Patruni Apostolicoruro opcra. Texlum recon-

sueruut Otcar de Gebhardi, Ado^u» Uaruack, Theo-'

dorne Zakn. Edltio qointo minor: Bj^W. 50
S. 1595 f. Die tiiiT veri iniutrn Srliriften können den
Philologen nicht genug empfohlen werden. tJi. Nulle,

A. Paraii Plaeci satorartim über. Retenanit

SnhtiContofi. Kditio maior: .N/ AA'. 26 S. 612-616.

Hier wird uns eine ganz neuartige, gute und vor-

treffliche kritische Ausgabe geboten, ./da«/ Soru.

Prenfs, Tbeod., Phalliscbe Fruchtbarkcita-

ilftmonen als Trftger des nltmexikanischcn Dramas.
Ei:; Biittag zur Urgeschichte des inimischen Welt-

dramas. — Eltore Romaguoli, Origiue ed el%-

meuli della oomnedia d'Aristofiine. — Deri., Uita

Üuaa ellcnistiea. — Ders.
,

.\ristofaiii', Le Tcsnio-

foriazusc. Vcrsione poetica con iutroduziono e nute.

- Arnold von Salis, De Duriensium ludorum in

oomoedia attica veatigiia. — E. Uauler, Die iu

Ciceros Galliana erwSbnten ronvivia poetamni ac
piiilosopliorum und ihr Verfasser: Dl.Z. 50 S. 3124
— 3133. llerm. Ueich begritfst es mit Genugtuang,
dafo sieh die Erkenntnis von der phinomenalen Wich»
ligkeit des griechisch-römischen Mimus für alle Grund-
fragen der Poetik und .Vsthetik immer mehr durch-

zusetzen beginnt ^ die genannten Schriften sind dureh*

weg höchst ilankeuswerte und erfreulic lie Erscheinungen.

Rodücanachi, £, Le Capitole Kuuiaiu, antiijue

et moderne: AtUett. 4081 S. 44. Brauchbar.

Eduard Reese, Ober Hiibrasdienst: Nph U. 26
S. 618. Die Schrift beruht auf grflndlicher Kenntnis

der einsilil.igigrn Literatur und bietet eine klare, an-

schauliche und 2. T. sehr eingehende Kinfabruug in

dies interesaaBte Gebiet. G. Ä*.

Rostowzew, M., Römische Bleitesserae : Her. 44
S. 346 f. Ein Versuch, diu Uleitesserue geschichtlich

zu behandeln. Ii. <\iifiiiit.

Sandys, John Edwin, Harvard lectnres on tbe
revival of Icorning: /.<\ 52 S. 1788. Wird gelobt

von A'. W—u
Schubert, R., Unteraucbungen ttber die Quellen

snr Oesebichto Philipps II. von Maeedonien: J. äee
Ktr Xll S. ()79. Bietet eine vorzügliche Grundlage
fUr die Geschichtsschreibung. .Im. //. — Daaa.

:

/.f. 52 S. 1776. DIeae Quellenuntersuchnng hat otn

werlvolles Resultat ergeben. K. A'< xmaxn.
Sceliger, Konr., Ist der König Odipus des So-

phokles eine Scbickaalstngöii«? DL%. »0 8. 3186
Inhaltsbericbt.

Sbnekbnrgb, B. 8., Oreeeo (fron tlie ooming
of the Hellcnes to a. d. 14): Atlm. 4081 8. 48.
Gründlich und geschickt.

Sitnniel. 0., Die Probleme der Geschicbts»

Philosophie. 2. Auflage: J{cr. 44 S. .356 f. Eine
Kritik des historischen 'Realismus*. 77«. Seh.

V. Soden, H., Die Cvprianischc Briefsamaslang:

Her. 44 8. 347 f. Verdienstlich. /'. Lejajf.
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Souter, A., A study of Ambrosiaslcr: Her. 44
S. 349 f. Sorgraitige, f&r die Gescbichlc der Religion

in 4. Jahrlrandert wichtige Aiimi. P. Lfjay.

Spraii^'cr, E , Die (iruiiillageii der 'jicschicht«-

wissenscliaft: Atr. 44 S, 357. Scliärfcre Fassong
dar Gedanken wünaclit STA. iSch.

Stoieornm Teternmrr«gBienla,coUe9it^.a£ /IrMim.

I: tter. 4S 8. Aasgezeicbnet nls pliilologiscbes

and als gescbichtliclics Werlt. J. üidrz,

V. Strazzulla, I Persiani di Escliilu eil il iiomo

di TSinoteo vol^zarizzati in prosu con introduiiioDe

«torica: ^phU. 26 S. 602 f. Trotz einer Meinungs-

vencbicdenbait b&li di« Uvteraacbaugen dei VerCaaaora

ftar recht T«rdt«ntHeb ./. SiuUr.
Strtin/, KTitlio, Scbeniatisclier l.oitfudi'ii der

Kunstgescbicljle. Bis sum Begiun dei XIX. Jahrb.:

LC. M 8. 1789 f. Dm BflebMn ist'dnreb racUicbe

K8rM und einen ßcsundeti Blick für die Hauptsachen

ansgesoicbDet und liauu als Leitfaden warm empfohlen

««fden. ti. B.
Wagner, Peter, Neunienkundc. Paläograpbie des

gregorianischen Gesäuges: Li. ö2 S. 1790. Verf.

bat der WiNenebaft «tami betrtchtttchen Dienet ge-

leistet.

Winekler, ü., Auszug ans der Torderasiatischcn

GcBcliichte: /t'n . 4Ü S. 382 f. Genau und brauchbar,

doch «&re eiue i^aeUenangabe wilikommeo. K Thu-
rvtm-Danffin.

Wniisclie, A,, Die Sagen vom LcSicusbaum und

lA-beiiswasscr: TUJj/^. 26 S. 690-692 Die Aunalime
eines Natannythns nnd die Prioritftt der oaeyriecb*

babylonischen ToniellugsireH fet nicht erwiesen.

A. Bertliolet.

Mlttellaiigeii.

FreaAiMhe Akadanle der WisseBinhailin.

18. Janaor.

Philosophiscii-historische Klasse.

Hr. Stumpf las über die Einteilunir der Wissen-

schaften. Um den wesentlichen EiKeutttmlicbIceilen

beatimnitar Wiiajnscbafteu. wie der Psychologie, der

Oesdiichte, der Mathematik, gerecht zu werden, murs
man statt eines Prinzips eine Mtdirhcit sich kreu-

scnder EinteiloogsgrQndo bcuntzen, deren jeder die

Mnnnfghltigkeit des Wiseensdiaitosystenia von einem
besonderen Gesichtspunkt ans beleuchtet. Herr

V. Wilamo witz - Moelieudorff legte eine Mit>
teilnng vor: 'Das Panionion*. Das ZMitralheiligtnm

des Bundes der zwölf ionischen Stildte ist nicht älter

als der Anfang des 7. Jahrhunderts, folglich gehört

auch der Bond nicht in die Urzeit, sondern ist unter

dem Drucke der Lydergefabr geschlossen. Herr
Diltbey legte ein« Mitteilung des Herrn Dr. Groct-

bnysen in Berlin vor: 'Ein Brief Kants*. Der von

den Verfasser iii Paris anfgefundone Brief Kants an
Uadner ans d«M Jafare 1759 hetrift den Strait aber
den OptiminiBB.

Altaafliidisah« Badatax».

Dio gewOlinlieihe Taxe fQr ein Miinnerhnd war in

Aom «in Qnadrans, '/s A*i d.h. etwa l'/sl'f- (vgl.

J. Marqaardl, Privatleben der Körner I ' [1879] 267).

In den Provinzen scheint sie etwas höher gewesen >n

sein; in einem Dorf« Portugals wenigstens zahlten di«

Männer einen halben, die Franen einen gansen As
(vgl. Marquardt I. c. uud L. Friedllnder, Dar8tdlnn«en

aus der Sittengeschichte Roma IIP [1881] 133).

In diesen Zusammeubaug gerUckt, ist ciu Wort

des Bischoft AnbroeiaB von Mattend (t S97) in

seinem etwa 388 abgeschlossenen Lnkaskommentar

(vgl. M. Schauz, Geschichte der Rom. Lit. IV, 1

[19041 307 f.), der im Grand« aus Uomilieen an
dip Christengemeinde von Mailand besteht,

bemerkenswert. Es heilst dort lib. VII. n. 158:

qaadrantem antcm in balueis dar! solere

reminiscimor . . . (rec C. & II. Schcnkl im Corpus

Script, eccles. laiin. uol. XXXII, pars IV [1902]

352, llj.

Bearon, HobenzoUem. A. Maaaer.

HwmisBiatisches.

Das Kgl. Münzkabinct zu Berlin, das «och 1840

beim Tode Friedrich Wilhelms III. nar etwa 6500

antike und 7000 mittelalterliche and neuera Mitnsea

und Medaillon enthielt, ist inzwischen in mlillltnis-

mJUsig kurzer Zeit zu einem der bedeulendsten In*

atitato seiner Art geworden: es siblt beate etwa

90 000 antik« nnd 1 10 000 mittelalterKeh« nnd neuere

Gepräge, hat also in der ('M -iimtzifTcr I/Ondon und

Paris fast eingeholt. Insbesondere besteht zwischen

diesen drei grSAiteii Kabinetten seit Jahren ein leb-

hafter Wettkampf auf dem Gebiet der griechischen

Mflnzkunde, Die Entscheidung darüber, ob dieser

Kampf zu Gunsten Berlins ansfallen soll, wird

nächstens im preufsisehen Landlage erfolgen. Der

Bankier Lübbecke iu Braiinschweig beabsichtigt näm-

lich seine im Laufe von mehr als dreilsii; .lahron

mit berTorragender Kennerschaft, feinstem Geschmack

nnd grorsen Mitteln snsammengebrarhte Saainlvng

griuchi-clior Münzen zu \cniur=eri), die unter allen

vorhandenen Privaisammlaugen iUinlicher Art an»

erkannt die erst« 8tdle «inalmmt Si« amfhbt nicht

weniger als 341 Gold-, 8444 Silber- und 19 119

BroDzemQnzen aller Zeiten und aller Iiiind<>r der

hellenischen KnItnre|iodie, von den Säulen des Her»

kules bis znm ilnfsersten Osten des damals bekannten

Asiens und von den russischen Steppen bis zur Sahara,

darunter nicht nur grofse Baiban der schönsten und

seltensten bekannten HQnzen, sondern auch eine sehr

bedeutende Antahl wissenschaftlich noch nicht be-

arbeiteter nnd publizierter Stücke. Der Preis, ra

welchem der Ankauf beantragt wird, beträgt 757 OOO
Mark; davon sollen 157 000 Mk. ans den Etat der

Kgl. Museen und dem Erlös der zu erwartenden

Doubletten sich ergeben, den Best von Mk. 600 000
soll der Landtag bewilligen. Die Sachverständigen-

komniission des Mftnzkabinetls wie der Akudeinie der

Wissenschaften haben den Ankauf bringend befürwortet,

und es wäre nur zu wflnschen, dafs die Bewilligung

ebenso glatt erfolgt, wie vor einigen Jahren die Ak*
<luisition der nnhezo ebenso bedentcnden, an Stück-

zahl freilich um ein Drittel Rerin>.'eren Sannnlung des

berabmteu Miluzforscbeis Dr. Imhoof-Blumer. Auch
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bei dieser Erwerbnnjr hahe» sirli iiatnrpfmäfs eine Diosciiridis Anaznrbei de materiii medica libri

•.Mofse Anzftbl zum Teil selir wertvoller Doulilctte» qninque, ed. J/. W'eUiiitinu. Vol. II quo coiitinentor

cr^'ebcn , deren zweite Abteilung eben jetzt, vom libri III et IV. Berlin, WefdlMllll. XXVI, 889 8. i.

12. März ab, durch die bekannte Mflnzliandlnng von
|

Ji 14.

Adolph Hefs Nacbfolfjer ia Frankfurt a. M.. Mainzer
I Hock, G., Grievhucitt. Weiliegeiräuche. Wttri-

Landstrarse 49, im Auftrage dei. MQnzkabiiietts
j

\)\xx^ H. StQrts. 184 8. 8. Ulf 8.

zur VersteigeniDg gelengmi wirtl. Dieselbe Firma
I [loratii epistnlac, erklärt von W. \Vfyel.a>,pt.

Tenteigert vom 5. Mär« tb die amüMigreiehe SAmm. ; goii« Perthes. Ansgabe A, Kommentar unieroi

lung siiclisisrlipi MüM/cii und Medaillen des ver-
| «f^jj^ yj jgg 8. 8 8 10

storbuncn Herrn Adolf Kneist-Dresden, sowie polnische '

, i* .i n
*

r. «V. •
i

• . «—
MüD»« .Dd Medlilleo am dem Bl^iUe D». Jarobstl.al P.. Her BI.Ix ,n der ür ntalsd«

«tm* OaiMiKiaM "'"^ Qriechuc/ifn huiitt. Eid formgeschicntliclier iu-
siger aanvier«.

^^^^ WeldoMw«. VI, «0 8. 8 mit 4 TWdi.

Ji 3,60

Weiisenfels, 0., ArüloUles' Lehre vom Stsat

Bahr. H., Dialog von, .lA.r.^a,. Berlin, Mar-
,

(^J^"«^/' »jj
^

qnordt ft Co. 78 S. 8 mit 1 Photogravnrc und 15 Voll-
;

^
^'

biblern Cart. JC 1,26} geb. in LeiDW. l,öOj io 1 »• WiUraowiti-Moellcndorff, ü-, Die Text

({csebielite der gi* - " • » ^^t-t*^--*.^

Uiitrr-iii liini«;«'!!,

2öa S. ^. .Ä' 8.

170 8. 8. JC i,60. I VwintvorUicbu Ucdaum: Prof. Ur. Ii. Urs beim. Fri^dwM.

Verzeichnis neuer KQcher.

Letkr J( 2,50. < itnet>icl>te der griecbisebeo BiJctdiktr (PbUolOflidn

Bucolici graeci, rcc. et cniendavit L'. de W'da-
'

H'',',' I.

"' WeldmMD. Xi;

wemlt-MoeUendurff. Oxford, ClareadoD Frese. XV],
,

ANZEIGEN

Verlacs der Weidmannisohen Baohhandlmi^ in Berlin SW. 08.
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u. 227 S.) 1908. geb. 8 Mk.
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NOH MI'N II. K.XCKUITA DE MUTLTIBI S Kl VITUS ED. TU. BCTTNEU - WuHST. (In \\.r-
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WOCHENSCHRIFT

IJNIV.OFMIC«.

WAR 20 ?9r>r

FÜH

I^LASSISCHE PHILOLOGIE

Sa bMi*h«B

mi P«aUiiil«r,

H15RAÜS0B0EBBN VON

GEOllG ANDlliiiiiEN, HANS 1)UAH£IM
UND

FRANZ HÄRDER.
23 Jahrgan ST. 2^ F. l n-'inr.

OrlaBiii t'***>i iBiartptlonaa, ed. W. Ditten-
bargar. ToL II (W. LuMd) 8»

A. Fiek, Vorgriechiiche Oritnamen «1* Qaoll« Tür dii-

VorgeaehicDte UriechenlBnda verwertet il'rollwitic^ 2i7

W. Jvdeioli, Topographie von Athen i\V. Uörpfold) II 'JS^

Th. Monniio'n, Oesanimfit« Schriften. I. Abteilang:
Jnriatiarlic Hchrifton. I, IM, iK. Kortuimann) . . - 'i''>

Cirt-rr>. ViirririiTi, in Aiwwahl viiii C Ii n r d t (KoU.) . .

B. äehätse, JaTanalis Kttaioos (J. ZiabMi) ......
H. Taroar, Dia UtaioiMlw Bpmdiab S. Aal. (P. lligrw) M7

mr Saxta. Vttr Qaiata (PrSqm^V ........ M7
AiuzBije.: ßi'wnb«r|rcni BeitriicnXXX, 1. 2. — Rnvnc numia-

mntiiiaa I.V, iL — Kevun belff« <Ib numismntiquv öi, 1.

Tha CUaakal Raviaw XIX. ». - 'Athmd XVII, SM. -
Tba ABMriaaa Joaraal «f idiilotofr XXTI, « M8

ICfz^nn'tmt • Verz^ifhui» . 2fil

MiUtibuigtm: Acadvmii* du» iDacriptioii*. Ü. und lü, t>ktobi<r 264

Die H«rT«l TvAuver von PrafpMmnen, DisiierUtionen niid sonstigen Uelef^enheitMohriftAii wenlen gebeten,

RwwMioBatnnplu« «ai die W«idu««B*Qhe Baehhandlnng, Berlin SW., Ztaiinereir. M, elintendeii n wallet».

ReseuBloaea and Anselgen.

Orient is Graoii iiiscriptioiips selectae. Snpple-

mentum sylloges inscriiitioiium Graeciirum ediflit

Wilbelmni Dittenberger. Volomen altcnim.

Lipsiae 1905, 8. Uirzel. Vil,750& df*. 22 uK, geb.

24 Jl.

Mit gewohnter Rfibrigkeit bat Dtttenbei^r

auf den 1903 erBcbieneaeD ersteu Daiul seiuer lu-

frchrifteiisaniriilung miB iletn griecliischeu Orient

iiuierhiilb zweier Jahre dea Scblal^band folgen

Imww. Wiiveiid jener m 484 Nommeni ein«

Amwmbl der grieebiscbeu Inschriften aoe der

Zeit der selbständigen liellenistiscben Reiche ent-

hielt, nrnfafst der letztere iu Nr. 4:^5—723 eine

reichhaltige Sammlung epigraphisober Denkmäler

«« der Periode der BSmeriiernehaft, denen nch
nnter Nr. 724—773 nmfangreiehe Naehtrigo «d

beiden Teilen aiisclilier^cn.

Der Hauptuiiteii an dem ächlulsbaude i^t

natmrgenüUs d«r römitchen ProTio« Aeia sage-

iailen (Nr. 485- 527: dazu zahlreiche Texte der

Appf'iid!.t), und ans letzterer wiederum stellen

PergAiuon, Epbesoe und Milet (eiuscbliclslich

Didjmaj ein bedentendee InaehriftenkoDtingent.

Tod liervorrageuden Städten anderer Provinzen

.«ind namentlich .Mexandreia. Ankyra iiu<l Palmyra

sowie das ägyptiflcbe Theben durch eine giülsere

Zahl TOn losehriften vertreten, wfthrend C yperu

nnr 5* Bithyuieo, Pontes und Kappadokien nnr 4«

Armenien nnr 2 Inschrifttexte geliefert haben.

Aber biuaicbtlicb der Aoewahl seines Materials

soll hier mit den hoehTordienten Heraoegeber

nicht gerechtet werden. Denn die grofsen Hanpt-

nnd Staat^taktioueo, von denen namentlich zahl-

reiche Urkunden der Üiadocbeoreicbe im ersten

Rande Zeugnis ablegten, treten in der Periode

der politischen Abhängigkeit der kleinasiatischen

Landschaften von dem weItlH>lierrHclieu<!en Uom in

den Hintergrund. Sie siud abgelost worden von

einer Unn^ von Bhrendekreteo, in denen der

ruhmredige Geiat eines von frBherer OrOAe sehren-

den Zeitalters sich erschöpfte. Aber nnch diese

! Zeogeu von der Einschränkung des politiäclieu

Horiioutcs siud für uus oft von uuschätzbarem

I Werte, da sie neben der yervollsiSndignng der

Personnlnotizeu für zum Teil hervorragende Per-

sönlichkeiten einen höcb.st lehrreifhim Einblick in

die kommuualeu Verhältnisse der bctreffeuden Ge-

meinden gestatten, die nicht selten duieh wahre

Kabinettstücke »pesiellilsr Bdehmng, ww i. B.

durch «las Astynomengenetz von Pergamott

(Nr. 483). den Zolltarif von Palmjrra (Nr. 629)

oder anoh dnreh die in dem ^Senatoseonsoltnm de

Stratoniceusibus' (Nr. 441) zusammengefafsten Ur-

kunden in wirkungsvollster Weise illustriert werden.

Was Dittenberger auch in dem ueuateo, ab-

sehUebenden Bande seines Werkes an einleaehteii>
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deu huturiäoheu Nachweiseo, gläckliciieu Text-

mifinrnngm und feinnanigen arehlologiseheii

Koinbinatiouen, mit einem Worte ixa Frachtbar-

machuu^ de« oft so apröilea Iiiscbrifteumateriala

für die mannigfachäte Bereiciieruug unseres

WiBMns geleistet bat, ist wahihaft stannaaswaii.

Sfeiue Äuswalil der griecbiseh*orieiita1iiieheii Ia>

sclirifteii, die der früiier lierausge^jelienen Satnin-

laug griechischer laBchriftea als würdiges Seiteii-

stSck dienen soll, gehört ntdi ümfaug vnd In-

halt sn den epigrHphischen HaudbBohero aller-

enten Banges und ihr Wert wird noch hervor-

ngend erhöht durch die Beigabe ausführlicher,

lioli über das gaaxe Werk eratreckeader und ud

den FleUli eines Senliger erinowrade InhaltsTefw

zeichnisse, von deueii allein die Namenregister

gegeu 130 8piilttn utufasseD.

Remscheid. W. Larfeld.

AngMt Fick, Vorgrieebische Ortsnamen als
Quelle für die Vorijcsch ichf o Orieclieuliunls

Terwertet. Güttingen 1905, Voudeiiltoeck & Rap-
reehL gr. 8<>. VIII, I7S 8. ft M.
In seinem Jahresbericht über die griechische

Diakktforschung 1S82— 1899 hat Ref. hervor-

gehoben (Burskian 1900 6-i), dafs man aas spraoh-

liehem StoiF nie siebere Anfseblflsse Aber die Tor-
gescbichte üriecheulauds gewinnen werde, nnd als

ein weiteres Hilfsmittel anf die Ubereiii^titninung

.der geographischen Namen hingewiesen. 'Eine

qrstenuitiaebe Zosaromenfassnng des gaoaen Ma>
toials unter diesem Gesiobtspnnkt wire eine seit-

gemäfse und sehr druikeiiswerte Aa^be.'
Die Losung bringt da:^ vorliegende Bnch in

einem viel faöberon Grade uls Ref. es damals nur

ebnen konnte. Fiek bat das weite Gebiet der

geographischen Namen Grieobeulandü in der Ab-
sicht, es ans dem Griechischen selb^it zn deuten,

bereits sehr ausführlich in deu Beiträgen zur

Knude der indogemanisehen Spraeben (Bd. 31—
33) bebandelt, er ubersieht die Möglichkeit indo-

germanischer Deutungen ebenso wie die Geset/.<>

iudogermauischer Namenbildaogeu in Geschichte

.und Mythus, die Spraehwinkel der lascbriften wie

der Glossen wie kein anderer, nnd er war schon

damals darauf aufmiTkanrn geworden, dafs es in

Griechenland eine Reibe zweifellos UDgriechisoher

Namen gibt. Naebdem Kretachmer nan verrnntet

hatte, dafs die nicht indogermanische, hettitiaebe

Urbevölkerung Kleliiiv<iens sich als Pelasger und

Leleger einst auch über die Inseln und das gric-

ebiscbe Festland ausgebreitet habe, wartete die i

neue Angabe gewniermaAen auf den Herrn Yf., '

und wir müssen ihm für das eingehende uud geiät-

olle Werk ta tiefem Dank verpfliohiet sein.

DaTs er seine Blicke Ober Griechenland mit

Illyrion und Thracien uud Kleinasien selten hinan»-

schweifen läist, zeigt eine weise Beschräukaog.

Aber für die aneh beute noeb so anfserordentlieh

schwierigen etlinologischen Verliiiitnis>e derHalkan»

lialbin^cl wird hier das Fnndauieut fest ie'xründi't.

Die bisher nur sehr unklare Begriffe vertreteutleb

NameB der Kydonen, Pelasger, Leleger, Tyrsener,

Karer, Phoeniken, Makedmmf Iraker erbaltes

nunmehr einen festen Inhalt, bei dem man sich

etwas Gewordenes uud wieder Vergangeues mit

einer bestimmten Gescbichte vorzastelleu venn^.

Eine Inbaltsiibersiebt Aber das ^um Bncb n
geben, ist bei seiner grofsen Wichtigkeit nicht

uötig, es Wörde auch nicht muglich sein, von der

geistreicheu Art des verehrten, so jugeudfriscLeu

Ponehcrs einen Begriff tu goben, deesen ktUute

Verbindaugea uns oft freudig erstaunen lassea,

auch wo wir zwingende Beweise noch vertnis'cii,

z. B. wenn er dem mythischen Heiden Arkadieus

*de8 alten Pela$>gerlande8*, Holaia», dem Sobnt

des Kypselos, Enkel des Arkas, mit dem eiuzig

deutbaren Wort der beiden nugriecliisrhen In-

Schriften von Lemuos, dem Eigeunaineu UoUic
einen Namensfetter naebweist (S. 1031). — All«

Freonde europäischer Yorgesoluohte seieii naeb*

dräcklich anf das hdehst anregende Bach hin-

gewiesen.

Rastenbarg. FreUwits.

Dr. Walther Judeicli, ord. rrofcssor an der Univer-

sität Erlangen, Topographie von Athen. Mil

48 Abbildungen in Text uud 3 Plänen in Mappe.

M«nehenl905, 0. H. BcckscheVerbßsbh. XII, 4I6S.

gr. 8". (Handbuch der klassisclicn Alterliunswi-scr

•

Schaft, her. von J. von Maller, Hl •.», 2). 18 Ulf-

(ForttMjtzuiit; uiL<l ücLliifs.)

2. Eine Uromanerung der von Thesens ge>

schuffenen grofscn 'radförmigen' Unterstadt nimmt

Judeich für die Zeit vom VII. Jalirliuudert oder

spätestens von der Zeit boluns bis zur Zeit der

Petsistratiden an. Dalk eine solobe Mauer be*

standen habe, glanbeo fast uUe Topographen nnd

Historiker, nur streiten sie sich Ober die Zeit

ihres Bestehens. Der eine schreibt ihre Krbanuug

dem Tbeseus, ein anderer dem Solun uud ein

dritter dem Peiaistratoa m; ancb Ober die Zsit

ihrer Zerstörung ist man uneins (vgl. Judeich

S. 57 und Es gibt auch in der Tat keine

einzige Nucliricht über die Erbuuung einer vor-

tbemistokleisehen Mauer oder über ihre ZentSmogi
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Meines Eruclitens hat diese ältere oder, wie wir
[

sie der Kürze halber oeDDea wolieu, 'soloainctie'

Mu«r niemalB bettandeu. Die Nadbrichtoo, au
denen man ihr Bestehen erscblielst, hut mau fulaob

Terstanden: sie bezielieri sich alle anf dcu pelas-

giächen Maaerring. Klarer ula es v. WiLunowitz
j

(Kydatil«» 97) dargelegt hat, kann man die Un*
|

mS^ehkait des Bestebeus einer solchen Ring-

maner für die Zeit vor deu Perserkriegen iiiclit

beweiseu. Aber auch nur einzelne Stücke eiuer

älteren Maner können, wie aich zeigen lül'st, vor

den Perwnrkriegeo nieht mehr vorbanden gewesen '

sein.

Erstens ist dio Nachricht über solcho «Stücke

(Tfauk. I 8d, ü) schou deshalb auf den vou Jeu

Persern serfkOrten pelaagieehen Poibolos an be-

zieheu, weil der Historiker ausdruckUnb von dem
Wiedcranfbau der Hünser und Mauern spricht, die

die Perser zerstört hatten. Dabei ist noch zu

beaditen, daft 4ie Atbener bei der Riekkebr Ton

Salamis in dar Tat noch grofse Stücke der uberL n

lind nutcrcn pelasgischen Mauer vorlanden »ml

uuQ die Mauer der Akropolis und ihr westliches

Vorwerk «war emenerteut die Haner der alten

kleinen Untaratadt am weellicbeu und sOdlichen

Abhänge aber nuaufgebant liegeu ]icr?ea und da-

für die damalige grofse Uuterstadt mit einer

Maner nnigaben. Der Mauerkreis wurde so tat-

siehUeh anfallen Seiten binanageeeboben, wie Thu-

kjdides erst später (I 93,2) hinzugefügt. Es war in

Wirklichkeit etwas ganz Neues, was die Atheuer

dnrcb L'muiuueruug der grolseu uutereu ätudt aus-

führten, ab«r der atbeniiobe Historiker betont Ter»

ständlieberweiae die Tatsache, dafe es sieh um das

HiDansschicbeii einer friilieren Ringtuauer gchaudclt

habe. £r gibt damit oll'eubar dieselbe Dursteliuug,

die der Demoa Ton Athen dem Binsprueb der

Spartauer gegeuüber gegeben hatte.

Zweitens ilarf man bdianiitcu, dali) die Athener, '

Eslls wirklich noch Rest« einer tbeseischeu oder

lolentsehen Slun«r^er Untnatadt beatandan bitten,

doeb sicher vor der Ankunft der Perser wenig-

stens in Erwägung gezogen hätten, ob sie diese

Mauer nicht wieder herstellen sollteu. Die ver-

ehiedeneu Vorschüge zu Mafsr^eln gegeu die

Pener werden nns mitgeteilt, aber von einem

solchen Vorschlag redet kein Sobriftsteller. Altere

Mauerreste bestauden cl)eu vor den Perserkriegen

nicht. Die vou Thuk^diües erwühuteu Stücke ge-

hörten snr pelaagieehen Maner der alten Polls nnd
waren erst durch die teilweise Zerstörung dieser

doppelten Mauer durch die Pcruer entstanden,

üaae Verteidigung hinter dieser Mauer war aber

[..A8SIS0HK PHI1X>L0UIB. 1906. No. 9. 880

in den Pcrscrkrii g<Mi nicht möglich, weil die

ganze pelasgiscliu lüugmauer uur einen kleinen

Teil der BeTdlkemng anfcnnehmen Termoebte.

Drittens branchen wir nur einmal den Vei^

such /II inuidieii, ein paar Punkte d--; vermeiut^

liehen solouiscbeu Mauerringes zu bestimmen, um
nns klar zu werden, daJs es zwtsaben der pelas-

gischen und der themistokleisebeu Stadtmaner

keine andere Ringmauer gegeben haben kann.

Die Aufschrift des iiadriautores lehrt uus, dafs es

die Grenze bildet zwischen der tbeseisohen nnd

der hadriannehen Stadt Es wird daher an die

Stelle eines vorhadriauischeu Tores getreten sein,

nie Aimahiuc Judeichs (S. 118), dafs es die Stelle

eiut's vorthemistuklcischen Tures eiuuehme, und

dafil der themistokleisehe Ring das Olympieion in

die Stadt eiogeHch losten habe, ist deshalb unhalt-

bar, weil in diesem Falle daa alte Tor von The-

mistokles bis zu Hadrian ohue Mauer uud nn-

benntat bitte stehen bleiben mfissen, nnd beson-

ilcrs weil der östlich anütofsende Stadtteil, WOtttt

er schon seit Themistoklos zur Studt gi liort hätte,

nicht von Hadrian als seiue Neustadt hätte be-

zeiehnat werden dfirfon. Jodeieh setst sieb Aber

beidee hinweg, angensebeinlicb um erstens eine

Stadtmauer /.wieoben Olympieion und Pythion zu

haben, die er fiSr sein obeu besprochenes falsches

Pythion braucht, and feruer um eiueu engere)'.

Manerkreis als den themistokleiseheu nm die Burg

hemm zeichneu zo können. Dits Hadriantor iet

und bleibt — daran läfst sich nicht rütteln —
die Grenze der tbeseischeu Stadt, die Themisto>

kies nicht etwa vergröfsert, sondern nur mit einer

Maner umgeben hatte. Tbesens und Hadriau

waren die (Jründer der Stadt; das Tor bezeichnet

nua noch heute die von den Allen angenommene

Grente ihrer Grfindnngen. ünd auf der andern

Seite der Bnrg bat der Areopag, wie ebenfalls

V. VViliimowitz überzeugend dargelegt hat (Kyd-

atbeu iä. Uäif.), bis zum \ . Jahrhundert aufser-

halb dar nmmanerten Stadt gelegen. Wae Jndeioh

dagegen engt (8. 1 13, 13), ist nicht beweisend und

entspringt nur dem Wunsche, den Art-opag schon

iu seine solonische Stadt aufnehmen zu kuuueu.

Wenn wir nun einen Mauerkreis ziehen sollen,

der das Hadriantor anf dar einen Seite nnd den

Areopag auf der audern uuch draufsen lallt, ist

es da überhaupt möglich, eine Ringmauer zn zeich-

nen, die uicht mit der pelasgischen, wie wir sie

oben besprachen, ansammenfiele?

Überall, wo wir vou einer iiltei in vorpersischen

Stadtmaner hören, ist also der pela.->gische Peri-

bolos der alten Polls gemeint. Auch bei Thuk.
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IV 57 ist das der Fall, denn dafs clor Text hier

nicht ganz iu Ordnoag ist, hatte ich scbou fröher

ans <lem Anidraek UN« iv Kfqafiaxm statt ^i' tm

l$e> A. vermutet nnd lehrt jetzt die parallele Er-

zählung des Aristoteles (Stant der At!i. 18 . Nur

weuD die vermeiutlicbe tbescische oder solooische

Manar uiditanatiart hai| iitaaah^ Baibshaltuug

das Namain nilti Ar dao palasgisdiea Maaarlnreia

bis ins V. Jahrhundert verständlich.

3. Uber deu Mauerriug deä Thoraistokiea weicht

maine Ansicht von derjenigen Judeicbs nur inso-

fern ab, ala icb, wia aoeban sehau dai^agfc warda,

das Otyiupieion anfserhalb der Stadt lasse nod das

Uadriantor als eines ihrer Hnnpttore anuehuie.

Als Hadrian die Mauer iiier aufhob, wnrde au der

Stalle des alten Totbb ein Trioraplitor arbant.

4. Der Lauf der Biognanar dar badrianischeu

Neustadt mag «o gewesen sein, wie ihn Judeich

vermatnugsireise annimmt. Die zn einer Rekon-

stroktioB banntaian Maverspuren nnd aber an-

bekannten Datums and können sebrwohl aus

jOngerer Zeit stammen. Es ist nicht einmal sicher,

ob sie überhaupt zu eiuer Stadtmauer gehört

haben. Deshalb sehaint mir die F^«ga berechtigt,

ob Hadrian seine Nenstadt fiberiianpt mit einer

FastnngsmaBer nmgeban bat

Von den Stadtmanem wenden wir nus ko

dan Anlagen im Innern der Stadt Alles was wir

Ober die Gebäude der Unterstadt aus deu Resten

nnd der Literatur wisseu, hat Judeich selir voll-

stiiudig zusamuieugetrageo und zxxr Uerstellung

eines geeoblossanen Bildes der Stadt Terwertet

Wenn .er uns dabei anch ein Bild des Staats-

mnrktes entwirft, so dörfen wir nicht vergessen,

dal's dies bei dem Maugel fester Anhaltspunkte

sehr problematiseh ist. loh denke mir den Staats-

markt bedeutend schuiuler als Jndeich und balte

daran fest, dal's das nördlichere der beiden von

mir au seiuer Westseite ausgegrabeueu Uebüude

die Stoa Baailaios nnd das sSdIiebere eina andare

Stoa ist, vermutlich die ftax^ otod. Hoffieiitlieb

löst die griechische arcliäologiache OesicÜschaft

bald ihr Versprechea ein und setzt die vom Deut-

schen Archäologischen Institut begonnenen Gra»

bvngeo fort Einige Bftnaer bei dar Stoa Basileioa

hat sie zu diesem Zwecke schon angekauft. Durch

diese Grabung werden sicherlieh weitere Fixpuukte

für die Uekoustruktiou der alten Agora gowuuueu.

Als einen sehen ttugst vorhandenen, aber leider

zu wenig benutzten Fixjmnkt betraehte ich seit

•20 Jahren deu Hepliaistos-'rcnijiel, den auf dem

Kolunos Agoraius crhaltei:eu AJarmortempel, dem

trotz siclierer topographischer Zeugnisse immer

wieder neue Namen beigelegt werden. Zu meiaer

FVende sehe ich, daft anob Jndddi ihn als He-

phaistcion anerkennt.

Zum Schlufjf beabsichtigte ich. die Bauwerke

der Akropolis näher zu besprechen und auf mehrere

Pnnkte dnmgeheu, in denen mir die Darl^ogeo
Jndeichs Ober diese Bauwerke nnriebtig an ssis

scheinen. Da diese Rezension aber schon za lang

geworden ist, mul's ich mich anf einige könsn

Bemerkungen beschränken.

In dam Streit Bbar das Altar das Niketenpeh

eutHcheidot sich Judeiob Ar die jangere Banzeit;

ich halte die ältere für gesichert. Der Pyrgo!

sowohl als die kleine Treppe und auch der Tempel

sind filter als die Propyläen nnd atamuMa sni

der Zeit des Parthenoubaias; der jetzige Fnf»*

bodeu um den Tempel hernm und auch di-r Altar

vor dem Tempel habeu dagegen ernt wülireod

oder naeh dem Propjläenban ihre jetzige HShec-

liigc erhalten.

Der Annahme eiues ursprünglichen , alter nicht

ganz zur AuafQbruog gelangten Planes des Drecb-

tbeiou, wia leb ihn wiederhergestellt nnd in im

Athen. MitteiL lfK)4 8. 101 f. vorlünfig TaiSflint>

licht habe, sollen nach Judeich f?. 24^5 f.) 'scbwere

Bedenken' entgegea.stelieu. Das einzige vou ibm

geäofserte Bedenkeu, dul» mein Plan für des

heiligen ölbanm die 'denkbar nogOnsiigstsa le-

bensbediuguugen' schaffe, ist unschwer zn widar«

legen. Da ich deu ganzen mittleren Teil

Baues ohne Dach annehme, erhalte ich eiueo Uof

Ton rnod 10 : 18 m, iu dsesan Hitte dar sin Drittd

des Ranmas einnehmende Verbind uugsgang isit

einem niedrigen Steiudach überdeckt war, Obsr

das der Ölbaum jedenfalls noch hinausragen lolHe.

leh verstehe nieht, warum der Baum in «isM

solchen Hofe nicht ebenso gut hätte gedeibeu

können, als in dem Tempel des Erechtheiis, «o

er 7.U Herodots Zeit stand, oder in der Ecke des

(>päteren Erechtheion nnd nnigaban ron

Mauern des Pandroseion, wia s|>Btar seuie l'nur

gebnng war. Die vou anderer Seite geltend gf-

machteu Bedenken werde icii iu einem Aafsai'^

in dan Atiian. HitleiL an widerlegen soeheo.

Jadeiebs basond«ra Tbaoriaa ibar die Bedeo»

tung und Geschichte des alten Atheua-Tempeh

halte ich meist für verfehlt. Ich stimme ihm bei,

wenn er im Gegensatze zu A. Michaelis Bod

anderen an der Stalle dea bantigaa ErsebtheioB

keinen alteren Athanatampal annimmt, denn weder

ein Baurest noch eine literarische Nachricht

spricht für einen solclien Hau. Wenn er aber aoA
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Jie Existenz einen iiltnron Ercchthcns-Tompels ein

dieser Stelle leugnet, so steht dem das direkte

Zeagnis Herodoia Qod aneb der erhaltene Heet

eines ültereu Baues entgegeu, (U>r we:jtlicb an das

jetzige Ereclitheion stöfst untl früher sicher weiter

uacb Osten reichte. Der beim Baa des jetzigen

Ifreehthekm allein erhalten gebliebene TMI, in

dem lieh der heilige Ölliaum befand, gehörte

elieuso sicher zum Pandroseiou der spätere« Zeit,

wie zum Erechthens-Teuipel der Zeit Uerodots. Er

bildete eine Celle dieeee Tempels, die, wie rieh

ueeh erkennen läfst, uhne Dach war. Nachdem
der uene Tempel den Naiueu Erechtlielon erhalten,

nrorde die alte Ceila mit dem Ölbaum tu dem
aiwtoftenden Flandroteioii gerechnet* So erklSren

«ich die rerscbiedenea Nachrichten Uber den Auf-

stelluugsort des Olbuiimes vollkommen. Judeicl»

befindet sich daher im Irrtum, wenn er einen

ilteren Ereehtbenetempel bei dem Olbanm leugnet

und ihn im westliebeu Teile des alten Atbena-

TempeU erkennt.

Ebenso unhaltbar ist die weitere Meinung

Jadeiehs, dafii dar Opiethodom, in den die SobfttM

der Atheiiu aufbewahrt wurden, weder im alten

Athena-Tempel noch im Parthenon gewesen sei,

aoodera einen besonderen Bau gebildet habe. P'Qr

mieh nnterliegt ee aneh nieht dem geringsten

Zweifel, daf:» das Ilinterhaua des alten Tempels

seit den ältesten Zeiten als Schatzhuus diente und

idcotiach ist sowohl mit den in der alten Heka-

tompedon-Imebrift genannten elnffurs», alt aoeb

mit dem in den loschrifteu des V. nnd IV. Jabr-

hoDderts oft genannten Opiathodom.

Aach iu der Frage nach der Fortcxiäteuz

dw Ilten Tempeli halte ich die Aurieht Jndeiehs,

dtCi der Tempel 406 abgebrochen worden sei, fflr

iirtfimlich. Seine Begründung scheint mir sogar

hMOnders schwach und leicht widerlegbar. Denn
hmQr<t9^ (bei Xenopb. Hell. I 6, 1) beifiit nieht

'er bräunte nieder', sondern nnr *er geriet in

ßrand', und ferner ist die lleparatnr rlos dorch

den Brand beschädigten Tempels nicht nur durch

die swet Iniehriften (bei Hiebaafii, Arx, AE 30

ud 81) gesichert, sondern nammitlieh aneh darch

fie fOn Jndeich (S. t' l l, (!) vergessene oder ihm

ntht bekaoute Tatsache, dafs der Stjlobat des

Tempels mit Anuabme des StSokei nnter dem
Grechtheion noeh im Mittelalter erhalten war.

Iberdies kommt der Tf'mj)el iu dou späteren In-

schriften noch als ti^;(al0£ ytüf vor, wird von

Pmanias beeebrieben nnd aneh von Strabon all

eine der Sehenswürdigkeiten Athens genannt, i

Wenn Jadeieh, der alle dieee Zengaine an wider- '

logen sucht, in Bezug auf das letzte Zeugnis be-

hauptet, ^als Strabon Tür jeden uubefangeueu

Beurteiler^ nnter 'dem alten Tempel der Poliae,

in dem die ewige Lampe war, nur das jetzige

Erechtheion meinen könne, so ist das eine Ver-

drehung der wirklichen Sachlage. Wer durchaus

noeh die frBhere tot Bntdeeknng dei alten Tem-

pels aufgestellte Ansicht über die Atheun-Tempel

festhalten will, der mag in dem «p^«''©? des

Straboa dos Erechtheion sehen, indem er eine

nieht gans nnbed nkliohe Übertragung diese!

Namens auf einen ganz neuen und auders ga«

stalteten Marmorbau annimmt. Ein unbefangener

Beurteiler ist er aber nicht. Wer dagegen die

Tielen nenen Tatiaehen in Betraehi rieht, die erst

mit der Entdeckung des alten Tempels bekannt

geworden sind, \iud wer dauu nicht vergifst, dafs

dQxatos yewt der amtliche Name dieses Tempels

war (flir dai V. Jahrhnndert gibt die selbst Jn-

deich su), der wird in dem ugx'^tog vtwt des

.^trabon zunächst nur diesen selben alten Temjiel

der Athena sehen und nicht dun Bau, der nach

Pamaniai Breehthmon hieft. Und wer rieb dann

weiti r daran erinnert, dafs der Künstler Kalli-

machos, der \ erfertiger jener ewigen Lampe, nach

der Überlieferung älter war als die Fertigstellung

des Ereebthrion nnd daher erst an einem jüngeren

Künstler umgestenipelt werdeu mufste, der wird

mein Urteil Aber den obigen Ansspmeb Jadeiehi

rersteheo.

Anf weitere Etoielheiten dee Strritee Aber den

Alten Tempel kann ich hier ntoht eingeben ; ich

muis mich darauf beschränken, hier nonlimals

meiner festen uud neuerdings dnrch weitere

Gr9nde bestirkten Überzeugung Ansdmek in

geben, da& der Alte Tempel im Altertum nicht

abgebrochen worden ist. sondern zur Zeit des

Puosanias noch aufrecht gestanden hat

Beim IVwthenon bat Jndrieb rieh zn romner

Freude die neuere Theorie an eigen gemacht und

den Beginn des Tenipelbaues noch ins V'l. Jahr-

hnndert gesetzt Vou den Persern durch Brand

besehSdigt, ist der ünterban des Tempels mn
Menschenalter liegen geblieben, bi.s Perikles und

seiue Künstler auf ihm den prächtigen Marmorban

errichteten, der der Stolz Athens für alle Zeiten

geworden ist.

Nachdem ich so den Inhalt des Buches be-

.sprochen nnd in einigen Puukteu meine ab-

weichende Ansicht dargel^t habe, schliefse ich

die Bespreehnng mit dem Wnnsehe, dafs dai Bneh

so viele Leser und Freunde fiudeu möge, dafs bald

eine neue Anflöge nötig wird. Bis dahin werden
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die Aiugrnbinigeu au der Agom hoffentUcb so

weit fortgeschritten sein, dr.fs das probfematisclie

Bild dea alteu ätuutsmarktes durch sein wirkiicbea

Bild enetet werden kann; bis dabin wird anob

der Verfasser hoffuotlich seine zum Teil veniKet« !!

Ansichten ühcr die Tempel auf <\>:r Akropolis auf-

gegeben halten. Wilhelm Sörpfeld.

Theodor Mommien. ricsaniiii''lte Schriften. I. Ab-
teilung: Juristische Scliriflen. Erster Band
Diit Mommseus Bildu» nod swei Tafel». Berlin

1905, Weidmanasehe BaeMiaodkiag. VII, 479 8.

8° 12 Ji., geb. in Hlbfn 14,40 Jl.

Der Anfang,' eines {rrolsen Unternehmens!

W euo dasselbe beendet iat, liegt .Monimseua

Lebentarbeit beqaem zugänglich vor uns. Der

gewaltige OrgaDiaator wisaensehaftlieber Arbeit,

der in dorn Altmeister mit dem genialen Forsclier

vereinigt war, iiiit. da >cine Tage znr Xcii;e gin-

gen, auch auf dem eigenen Arbeitstelde, auf dem
die Garben Qberreiob nmberlagen, Ordunog an

schaffen gesucht. Sein im Jahre IÜO'2 nnfge^etztes

Te,<tament richtete au Otto Ilirschfeld und

Karl Zuugenieisier das Ersuchen um Herans-

gabe seiner kleinen Sebriften, ^weit er aelbit

dazu nicht kommen sollte'. Durch das frfihzeitigi>,

noch vor Mominsen^ Tod eingetretene Hinsclieiiien

Zangemeister)« ist Hirsch fehl diese Püicht allein

zugefallen.

Das Ganze wird in einzelne Abteilungen ge-

gliedert sein. .Mit der juristischen Abteilung ist

der Anfang gemacht worden. Hier hatte Momm-
SM lelbat, wie Hirschfeld im Vorwort berichtet,

mit der SaniailnDg begonnen nnd dafür in Bern-
hard Kftbler einen sachkundigen Mitarbeiter ge-

funden. Anch hat der .\ltmei.->ter selbst noch

drei Bände fjjt die«e Abteilung vorgesehen uud

ihren Inhalt bis ins einselne festgestellt Der
Torliegende er>te Hand wurde von ihm soweit

gefördert, dafs bereite im ne/ember l'JOi mit dem
Druck begonnen werden konnte. Aber im Mai \W6
aehon bei dem vierten Bogen kam der Drnek ins

Stocken. Nach .Mommsens Tod Gbernahm Kfibler

die 8elb9tiiiiil!'.^e Drucklegung, uinl meiner ener-

gischen Förderung der Arbeit verdanken wir es,

dafs binnen Jabrsafriit dieser erste Band heians>

gekommen ist.

Er enthält zuvorderst die zum Teil itn ersten

Bande des Corpus iuscriptiunum Latinurum be-

handelten antiken ücsetzestexte mit den Kommen-
taren: die lex repetnndarnm (8. l-~64), die lex

i^aria (05—145), lex mnuioipü Tarentini (14(5

—

161J, den Aufsatz 'über den Inhalt des mbrischeu

Gesetzes' (162—174), 'ein zweite« Brnchstück des

rubrischeu Gesetzes vom Jahre 70,')' (fragmentnin

Atestinum, 175-191), den kleinen Beitrag im

Bormannheft der Wiener Stadien Ton 1902 n
CIL XI 1 14(; (i;>2— 19:^), die lex coloniae Genetirie

( 1!I4— •.'tj4l. die 8tadtrechte der latinischeu Ge-

uieiudeu äalpeusa uud Malaca in der Pronot

Baetiea (265—382), die sententia Q. M. Mblnci<l^

um inter Genuates et Viturios (3^3- 391). DilM

angeHchlüsscn sinil ilie 'zwei Sepulcralreilen im?

der Zeit Augusts und Badriaus' (.31)3—424) do«1

dio anf Papjri bezüglichen rechtsgetchiehtliebM

Aufsätze ans der letzten Zeit, die zam grO&tco

Teil in der Zeitschrift der Savigny- Stiftung ver-

öffentlicht sind: Ägyptisches Te^^taluent (des C.

Louginoa Castor) vom J. 189 n. Chr. mit Nach-

trag (429—444), igyptiseher Erbsehaftsproieft au

dem J. 124 n. Chr. (445—455). ägypt. Erbschaftv

prozels vom J. 135 n Chr. (45t)— 464), endlich

der 'Ägyptische Papyri* überscbriebeue AufnaU

an« der genannten Zeitschrift XVi (1895) tuul

zwar 1. Der Sgyptische irfeoodenotö;^ II. Die nbn-

uud zwanzigjährige Verjährung (4G5— 47'!!.

Neben dem Juristen, der sich mit antikem

Erbreeht besohfiftigt, iat alao sameiat der Forselifr

Uber römisches Pro?inxial- nud Munizipal wesen sc

die.senj Bande hervorragend interes.siert. Hier Imt

er alles iiischriftliche Material samt den moiter-

gültigeu Kommentaren des Meisters beieioaadar.

Erfreulicherweise hat aneh gerade die gmnd*

legende Arbeit über die Stadtrechte, <lie im

Mittelpunkt des Ganzen steht, eine .\Dzabl ziem-

lieh nmfangreieher Znsätse erfahren, die w
Mommaena letatem Lebenqahr stammen. Sie mi
durch dreieckige Klammern / kenntlich ge-

macht: vgl. /.. B. S. -.'.S;! ja. 2.S5 7, 327. r23i

330. 134, beisooders häufig in IV F, dem Abschnitt

Aber Cantionen praedibns praediiaqne 8. 357. 29ii

358. 3Ua. 3CI.40a, 364. 45, 365. 47 n. 49, 96&

54a n. 54b, endlich 370. 59a.

In den übrigen Abhandlungen üind von iiea

Bearbeitern die Citate naobgeprnft nnd naeb des

kritischen Ausgaben unserer Zeit gestaltet, ferner

ist die seither erschienene in Betracht koiumeiide

Literatur augegeben nud auf Berichtiguugeu, ki

es Ton Mommsen selbst in späteren Sehrifken, i»

es von uuderen, hingewiesen. Alle diese ZusätM

sind in viereckige Klainuicrn f] eingeschlosseO'

Die dem beatigen £>taud der Wisseuacliaft eul-

sprecheude (3itierweiae der lusohriften stammt wm
grofsen Teil von H. Deaaan; bei der Korr^t"'

haben sich L. .Mitteis und für die Papyrusurknndw

U. Wiloken verdient gemacht. Alien diesen Min*
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ueru ist die Winentdiaft so anfriahtigMn Dftok

»erpflichtet.

Gleichzeitig mit dieser jaristischeu Abteilung,

Toa der zwei weitere Bände bald folgen werden*),

iit die Hennigabe der hiitoriMlMD, philokigiBehen,

t'{)igrnplii8obeQ und numinnatischeo Schriften in

Angriff genomnion worden. Möge das grofs«j

Uuternebmen wacker vorwärta scbreiteu! Dafs

AoiwabI nnd ZoBMDiiieostelluiig im Sinne des

groieen Toten erfolgen verdea, «nd dnlk du Werk
80 pietätvoll, wie ea begonnen wurde, zu Eude

geiubrt werden wird, dafür bürgt ua» der Name
Otto HiiMliftld.

TBbiageii. Inet Wmumun-

Cioeroi Yerrinen. In Auswnlil heransg. von C. Bardt.
Leipzig, Tcubner. Text 1903. 8" VI u. 136S. «eb.

1,20^*. Kommentar i;»OÖ. 8". XX, 1 288 geb. \ ,AO.M.

In der schönea Ausstattung der Teubnerscheu

Sdifileronsgaben erhalten wir hier die wichtigsten

Scllcke der Veirioeo mit nosAhrliehem Kom-
mentar. Der Textband enthält von der Diviuatio

30 Paragraphen (ausgelaaseii sind 43), von der

Actio prima 2i (32), von der 4. Hede 120 (31)

mid von der fünften 140 (48). Dorah eine dentache

Inhaltsangabe der ansgelaseenen Stellen ist der

Zasammenliaiig jedesmal hertrestellt; aufserdem

enthält der Kommentar eine ausführliche lohalts-

fiberneht der Reden. Man kann Aber die Zweck-

nfifngkeit der verkürzten Ausgaben streiten» weil

ein vollständiger .Abdruck das Buch uiir wenig

verteuert hätte, und der Lehrer nun iu der Aus-

wrIiI beeebrinki ist — m> Termine ieh nngem die

hül):«clie Geschichte von der AnsplQuderung von

Haluutiuin, wo V^erre.«! unten am Meer in '-einer

Säuft« wartet, bis ihm das Silber herabgcbrucht

wird, aocb die Anfbobnng des Ebrenbeeoblosaes

der Syrnkmaner mit der Tbeonktoeepiaode, nud

wi5rde lieber eine Anzahl von rhetorischen Aiupli-

fikationen entbehren dergleichen wirkte, wenn

es mit büdiicber Leidenschaft unter dem Aufgebot

aller Mittel dee Yortrages Aber daa Fomm tftnte,

ist aber uuertifglieb, wenn ee serriawn nnd ser-

pflückt mühsam in unsere dazn so wenig geeignete

deutsche Sprache übersetzt wird und bat baupt-

leehlicb die Abneigung gegen den 'PhrasenbeldeD*

Cicero verschuldet. Doch wie man sich uulIi /.n

den einzelnen Stücken stellen mng, jedenfalls ist

es erfreulieb, dai's die Autorität von Bardt auch

nf die Seite derer tritt, die ea Ar rerkebrt halten,

die Reden foUailodig tn leaen.

*} Dar zweite Baad ist tot kunem ersehieneo.

Iu der Einleitung stellt B. in lebendiger, eigen-

artiger Weise znniiclist die Schicksale Siziliens

unter der liömerherrschaft und die Organisation

der Provins dar, daou behandelt er Bntatehung

nnd Wasen den Bepetnndenproiiwea sowie seine

Formen, endlich geht er auf den Prozefs des

Verres und den politischen Hintergrund der Sache

näher ein (S. XVII ist 30 Millionen Sesterzen ein

Veraeben etat! S Hillionen, aeatertinm trieieoa).

Der Kommentar legt noch mehr als der za

Ciceros Hriefen das Hauptgewicht auf eine wirk-

liche Verdeutschung. Es ist erstaunlich, mit wel-

cher YemtiUtit der Varlaaaer es reratebt, den

rechten Ton sn treffm: da wird icopidonu tn

dornig, ronstut zn ja, conveuit mnfs, tlids willst,

tiimirum ja, ja (zur Einführung eines Witzes), nulla

mlv» nunor die aieherste Genesung ist aa erwarten

u. 8 w. Geraden unei-schöpflicb ist er an Aos-

drucksweisen zur Besoiti^iiiig der schleppenden

Konsekutivsätze, die er unnachsichtig verfolgt.

Anob in aaoUiflber Besiehoug findet rieb Tiel

Eigeoartigaa, nnd kein Lehrer wird daa Bneh obna

reiche Fördemng and mannigfache Anregung aU
der Hand legen — fireilieb auch nicht ohne Wider-

sprach, und so möchte auch ich hier eine Anxahl

von Stilen, wo leb mit dem Varftaaer oiobt fiber-

atnatimme, besprechen.

div. 4 quo adiumento 'es mufs ein Begriff ein-

geschoben werden: der Hinweis auf diesen Vor-

teil, den Cieilios Torana bitte*. leb beaiehe ad'

iumento auf Cicero: was mir beUen sollte, micb

dem Anspruch der Siknler SU entiiebeB — dies

AuskuuftsmitteL

dir. 16 ms «sis praepontmn . . dueta ririh ttt

'ieh atlinde flbor allen ... ich babe die Berech-

naug aufgestellt' — mir scheint, es heifst: sie

hätten mich allen vorgezogen ... sie (die Sikaler)

haben in Betnidit gezogen.

dir. 69 timulant u tutrari^ man motnU ftnmt
*die Yerba des Affekts nehmen im Lat. häufig den

Nebensinn der Aufseruug der Affekte an, admirari

staunend anerkeuueu'; also wäre moleste ferre

hier: ihrem Ärger Anadmek geben; ieh finde die

Äufserung des Affekts in »imulaut tt minuii den

wirklichen Affekt iu moleate ferunt.

iV 1 ttudiuin . . morbutn et iiuaniam . . latrO'

mmum 'Pkaeion . . Idioajnkrarie . . Kleptomanie*.

Bardt liebt die Fremdwörter, die unserer jnngen

Generation schon anfangen fremd zu werden;

Passion wird kaum noch iu diesem Sinne gebraucht

(B. empfiehlt et aneh Y 180 'niebt ana Pkanon');

IdioiiTnkraaie kannten von 40 Primanern nnr zwei,

nnd nnr einer Torband den riebtigen Begrüf mit
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dem Worte,*) Kleptouuuiie keutie ich uur iu eut-

achuliligemleiu Siun, es wür^lo also allenfalls für

morbum et imainain iiu Muüdc der Freuude passeu,

gibt aW dM derbe latroeinium nicht wieder.

IV 10 steht eine läiigore Auseinaudersetziiiig

über imperium ac pofenlat, die diimit scliliefst, dafs

(lieaer Anadruck tatsächlich 'höhero uud niedere

Beamten* bedeute. Aber an unserer Stelle kann

i.< ijui t'fiit'l cum impario ae potftlale niclitü nuderns

bedeutca al.> 'der Statthalter', der die höchste

Militär- und Civiigewalt bat.

IV 20 ntque ddunA tutivvar» ri posnnt 'sie dür-

fen nicht, weil sie dauu I6geu mülstcn' — dorn

widerspricht der Zusatz «» ponsint, der doeli Itc-

deutet: weuu sie es könuteu, obue zu lü^eii. i/e-

bml geht auf das ihnen von Verres privatim ao-

gefSgte Uurecht, sie haben gar keine Vecanlassnog

ibra zn helfen.

lY 33 ituUiliaai t . tmuntiam: ^men» Fähigkeit iu

ASekt an geraten, otnrada Diekfelligkeit*. — Ich

kann hier keine andere Hedeataug des Wortes

erkouueu, wie g 40, wo es der Gegensatz zu ratio

ist, oder § 38, wo es syoooyiu mit furor steht.

IV S4 citpidltaUm auf manat 'sollte dessen

y!erz uud Hasd sicli vom Silber ferngehalten

habeu' — besser: sollte der seine begehrlichen

iiäude . . .

' IV 37 Uetiuhw *nngew3hulich trelflich'— das

ESpitbetOD ist äo at gegriffen, dafs 'trefflich' genBgt.

IV 39 Eripliylatit iircepiiiitis in fubuli» ea cupi-

ditate, Iii 'wir haben auf der Bühne die habsüch-

tige E. gesehen*. Das kann ace$pimu» wohl nieht

heil'sen, eher: in der Sage haben wir von der

Begehrlichkeit der £. gehört — oder: die Sage

erzählt vou . .

.

VI 58 qtiem in /h/o vo/utofnm iodm eorpori*

vtmigii* »tMiitmiM 'den Verres brauchte nmu uur

anzasehen, um zu wisseu, in welchem (?) Kot er

sich gewälzt hatte' — von Verres selbst ist uicht

die Rede, sondern toü«» steht im Gegen-

satz za leviter presso ve»tigio: die Sporen seiner

Ui't:it(Mi sind so deutlich, ;iN oV» ein Keiler sieh

mit seinem ganzen Körper auf der lurde gewälzt

hätte.

IV fiS kann Irigemini le<ti nicht richtig sein.

Das wäre keine cupiilitas iiicredilnlis, wenn Verres

für jedes löpeisezimmer die übliche Anzahl von

leeti optime ttrati haben wollte; das baadsehrifb*

liehe trieeni wird schon richtig sein: er hat mehr

•i >il) S. It? 'um mir •ellist (>inl)r:ine zu iiwh-Iiimi'

ein einziger Schüler verstellt? Auch Lokalitiit für

locaa S. I4J6 wird der 'Ortticbkeit* wddien mtlsaen.

als eine zehnfache Garnitur zusammengebracht.

Mit welchen Zulilen zu rcchuon ist, zeigt Hör. ep.

I 6, 43 sibi milia quinque esse domi chiamji'dum.

Vgl. aneb II 188.

IV 86 «« eonventii 'oben zu § 55'. Dort ist

civn-euiHx erklärt als 'üerichtssprongel , der die (V)

ia der Provinz wohueuden römischen liürger um-

fnfst*. Die»e an sich anfechtbare Definition paAt

hier nicht, wo es heifst haec agehatitur iu cou-

ventii j'iilain: 'au einem Gerichtstage' oder 'vor

der (vor Gericht) versanimelteu Menge'. Zu </i-

varittari bemerkt B. 'wie man sieh den Mann mit

auäeiaaudergeapreizteu Beiaeo an die Reiteratstne

ifebnnilen vorstellen soll, wissen wir uicht'. Ich

denke, er wurde darauf gebunden, liegend, die

Anne am Kopf, die Beine an den Hinterbeinen

Je^ Pferdes befestigt, wie die Sklaven anr Folter

auf den eculens geschuallt wnnlen.

IV 93 retpiirdniid 'sie vermilsteu es = sie sag-

ten, sie wHiden ee mit Schmers vermissen, wenn

es ihnen verloren ginge = sie fQrchteten fDr*.

Diese l instände biiul iiiclit vonui5ten, SIC TOf-

niifsteu den Apulio wirklich, dcun Verres hatte

ihn gestohlen. Die Bewachung der Ten|ielt die

dann eingeriohtet wnrde, sollte weitere Diebstähle

verhindern.

IV 110 ut viderelur 'es war, als ob herrsche'

— offsnbar herrschte.

IV III UtHutM» nOH eiaet t'ffti» urhit, sed

owi«<*« nacrrdotfü , oruneti arrolae ntqite andslile»

(Jersrit eete vitientur: 'accolae uicht cires, nicht

einmal incolae, sondern nnr Anwohner, wie bei

Plautns cives populäres Incolae accolae adveuae

omnes' diese Stelle palkt nicht, hier zeigt der

Zusatz atque antUtitts, was unter accolae CererU

za verstehen ist: ihre politische Rzisieni ist ihnen

gleichgültig, SIC fBhlcn sich nur als Diener der

Göttin, ihre ganze Stitdt ist gleichsam ein Annex

des Tempel«. Ähnlich Liv. '26, 11, 9 vom Tempel

der Feronia: Capenates aliiqne aceobw eins erant,

primitias frngom eo portaute:>.

IV 124 iit iot riros prinuirios . . velitii ennf te-

meriiati et mendacio uieo coutcios 'Sinn: die Au-

nahme ist doch nicht statthaft, ich ginge in leiden-

schaftlicher Verblendung soweit, den hochachtbaren

Milnnern gleich falls (ftUm •'fe consriof) ein so

anbedauhtes und wahrheitswidriges Urteil snzu-

trauen, wie, ich ee abgegeben habe (meo). Man
vermiftt die ausdrückliche Erklärung, dafs die

.Augenzeugen ihm heistimmteu, die nur implicite

darin liegt, dufs uur die Nicbtaugeuzeugeu die

Köpfe sebfitteln*. — Mir scheint die Sache viel

eintMher: ihr kSant glaoben, dafs ich nidit läge,
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denn so Terblendat biu ich doch nicht, üula ich

nitflh offen blatnierca mochte , tudein ich so viele

hdditchtbare Mäimer (die die Stiche bearteileu

kSoDflD, ««1 IM TSmi g/mhm k«beo) zu

Zsu^n meiusr draittM L8g« inadite.

TV 138 ftonorißce »auf coytiturgitur 'um uns be-

«onders zu ebrau'. Will uicbt Cicero darauf biu-

deuten, daft er dos Benehinen der Syraknnuier

laden fiiod, als er erwartet hatte? Alao »ane

= allerdinge, ich iniiA es sagen: dorehaas ehr-

erbietig.

IV 140 mram ammtm in UIm'. 'wie ieb dnehte

Iber die Kreaturen dae Yerres, nämlich mit der

änfst^rstci) Veranlitnuff' — m. E. wie gat ich es

mit ihueu («ieu Sjrrakaaanera) meinte. Der Wecbael

reo eerum and Ulo» ist niebt aaffallig. Weiter

überNtsi B. aonn^ti negoläque ^lodtu »»»cfpiiy

'meines amtlicheu Vorhabeus', ohne die etuge«

kUmmerttiD Worte zu berüoksichtigeu.

IV 150 t((i Utmtm loudtnt, ir( Htim aJ»H *abar

m loben (?) dieb in besonderer Weise; Heins . . . —
A l.-'t soll heifsen: bereit ist bei der Zeugeuver-

uebuoug ala Zeuge gegeu V. auszusagdo; das

wire eine jedeufalla bei ans nnmdgliobe KQrze,

rielleieht ist mtVit aosgefiiUeD: sich mir aar Ver-

fügung stellt'. Ich verstehe die«e Aiimerkmig

nicht; Cicero will sagen: Nuu mögen dich die

H. loben, aber Hejoa darf dabei nioht fehlen (er

Bola dabei sein, weil ar er ein Zenge fOr Cicero

i^t Il<)"' und sie müsseu liort'it sein. ;iiif ni»Miie

Frugeu zu antworten. Daun wird sich zeigen,

dals die laodatio uiebtig ist.

V 1 «ih/Io 4N>«t pnvidmJwm *imt prosmoha
Lateiiiei , dem allea grofs oder klein, laug oder

kurz ist. Hingt lange vorher an, sich eine Sache

m Bberlegen, wir überlegua sie grüudlioh* —
gairtraieh, abar hier niebt nfa<rfbad; hier bat

tiinlto ante Seine besondere Kruft: Cicero will

nicht warten, bis Hortensias die Uichter durch

Seine Rede beeinflafst bat, sondern ihm in der

Anklagerede sarorkommen uad too langer Ebnd
<li'' flache vorbereiten.

V 4 qiioii ilebeam forti^tin obduere 'was ich

fielleiebt rerpflichtet wäre, anadrücklioh zu be-

tooaa* — eher: was ieb -fielleieht darehaetseo

inöfste (vgl. Verr. III 168 possnnius hoc teste . .

quod dic'mns obtioere, V56, Caecina 7i> und

öfters; debeam älinlich wie Sex. Rose. 73 statim

ficisae debeo).

V 5 ralifjiia out havibuii "Cicero wünscht beide

Möglichkeiten verneint, aber er entstellt die Wahr-
heit, denn ea stand bei Lirioa, dafa die Fechter

dea Obaigaiig auf Fli5&«n und Fasanrn versaehten*.

— Diaaer Vonmrf ist höchst ungerecht, denn

Cicero sagt genau dasselbe, wie Floriis; er er-

zählt, dai's sie den Versuch machten, aber erfolg-

los (oar dab «r dam Eivgreifeu dea Oraiaas ni-

abreibt, was näeh Plöns die Gewalt der Stro-

nuiiig vernrsachte). Verres kam also nicht iu die

Lage, sie zu hindern, da sie gar uicbt, ueque ua-

ibna neqne ratibos, naeh SisUien kamen (es steht

da aeeedere, nicht iratiairt).

V 8 itoniiiiornm disciplina: 'Solbstzneht des

Herrn, das beste Mittel gegen Ausschreitungen

der Skbifen' > das tifc sdir nodam gedaebt, hier

ist die Strange Zaoht der Heeren gamoint wie

§ 1)3 die des Verres.

V lü fxamiiMlait 'keuchend, weil er seit längerer

Zeit ans Bett gefesselt, dea Gehens angewohnt

war' — aber Apollonins ist ja ganz gesund, er

eilt herbei aufser sicli vor Furcht über die

anerwartete Vorladung; sein alter Vater blieb

rahig im Bette.

T Sl u» tquaUtre in tordibiut 'in Sack und

Asche' das würde bedeuten: in Trauer, aber

ApoUouiuä litigt iui Uefäugnis in Scbmatx und

Slank; die antiken Gefängnisse werden wohl alle

fthalieh aasgsaahen babea .wie Sallast dos TaUia-

uum schildert: iucultu teMM» oJon fotJa atqtu

terribilu eitu faciee est.

V '23 quae vtl vita rtete rei/tmt poxuent, anti-

mar« pMmia nett q«eo erklärt B.: *das kann wohl

(las Leben kosten, wieviel Geld es aber geko.stet

haben mag (?), lälst sich in Zahlen gar nicht an-

geben'. Ich würde sagen: wiertel Oeld diese

drohenden Leiden, ftr donn Abwondnog aelbst

der Preis des Leben« nicht zn hoch wäre i'd. h. mau

möchte lieber sterben, als sich ihueu aussetzen),

dem Verres eingebracht haben (aimlieh von den

anderen roiehea Siknlani, die Uinliehee fSrehteten,

wie da^ was dem AfK^lonios |>as8iert war), kann

ich nicht sagen.

V 36 iiu imagiuum wird als Reeht dos Adilen

bexeiehnat and hinangefügt: *es stand gonaa ge>

nommen nicht ihm, sondern, da er homo novus

war, seinem Sohne zn, der damit die Befugnis

erhielt, die Waohsmasken seiner Asoendenten qni

aelk onraK aederant (aoll heiftea *aeinea Vaters*)

. . . öffentlich aufjnnähreu'. Cicero sagt richtig

iiu üiKiaiiii» proJeuJue, durch die Adilität be-

kam C. das Recht, sein Bild sa vorerbon.

87 it( . . wdtatnr hind das Ei^bnia ist: eben

dieses Amt ist ... an den recbten M mu gekom-

men* — ich denke, ul ist nicht konsekutiv zu

fasseo, sondern final ond schliefst sieh an aoliu»-

teiftHM al labori» an: mao aoll nimlieb sehen . .

.
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38 HO" vtOito C/ielitlonem a domo tun exrlwleie

noluUti 'der Sinn ist nicht: du haat sie zn dir

kommM faMMOf MNidOTn: da hüttaat es gsdnUet»

www «M 10 dir gekonoMn wäre (falls da niai-

ISch zn Hause gewesen wärest)' — Verres war

allerdings so Hause; weit eutferut, der Cb. sein

H«Q8 to «rbwton, bat «r ihr deo grSAtao Bin-

flnfs anf die Geschäfte der PrStar gestattet, so

dafs iu ihrem Hause wie später iu dem Boudoir

der Fulvia die wichtigsten Geschäfte entschieden

woideo.

416 peeuaiaa M mtgata» iu apemm IpoaljoiMs

faUuf ütquf inanes es't^ pfrurriplnn 'für Verres

wareu Gelder auageworfen, die er verwendeu

tollte, um gewisse Arbeiten in Verdang zu geben,

was er ober ateht tot*. leh rentohe nieht, wie

Verres öffentliche Arbeiten ftir die Mamertiuer in

Verdung gebeu konnte; es beifst: viele Gelder,

die ia Wirklichkeit fQr Yerree, d. b. iBr den Baa
jenee Sehiffee aiMgaworlm waren, waren, am
Verres niclit blofszostellcn (rapid ein» peperns'e).

fäl.sclilich gebucht worden (perteriptw) für nicht

auügeführte öffentliobe Arbeiten, z. B. Ar Aus-

beneruog eines Tempelt, Pllaifttrang einer Strafte

nad dergleichen.

fiO frunifiito 'an (Jctreide, iu Gestalt von' —
mir ücheiut es Dativ und sjuoujm mit pro J'ru-

mtMio § 6i.

69 Die Erklirong m dietem Abtöte itfe mir
uiiverstäudlicli, vor allem der Satz: 'der Gedanke

wird mit ironischer Beistimmung: ich verstehe

(video), das lobt rieh hören (audio) begrüfst, dann

folgen aot der Seele det Verret Gründe da-

gej^cn". Mir »clieiiit die Beistimninng nicht iro-

nisch, sondern eruatbaft; hätte Verres Liljbaenm

oder Panormnt gawihlt, to wären es zwar nicht

die richtigen Orte geweien, ober teine Wahl bitte

sich immerhiu verteidigen lassen. Die Sätze lu-

tMcH . . non rr/omudat und quamquam Si/raeiisat

tind alto nieht am der Seele dee Verres, sondern

aat der Oioerot geeagt, er gibt nieht GrBude

gegen video und audio, sondern dafQr.

102 in tabulas re/ert 'Listen' — gemeint ist:

liUst ea protokollieren.

V26 pitlilic* 'der Gemeinde, privatim ^«tA«^ den

eimelnen'. Da nnr von Dezo die Bed« ist, heiftt

et: ihm persöulich.

139 Furor 'ist liier ein göttliches Wesen, das

Cicero der populären Auffa-ssuug entnommen oder

lelbit geeebaffen hat' — dagegen tehtiot mir
quidam zu sprechen, das ebenso mit /Wror rer-

baadea iat 153 nad itfS.

141 lioninieni iiibt-t rudinuniiinn Venei io »et ro

prounttnt 'er veraiilalste, dai's ein Veuuaskiuve

gegen ihn Klage erhob'. — Konnte ein Skbv«
Klage erheben? Ist nicht der Venerius einfach

der Amtsbote des Verree, der die Vorlodong fiber-

bringt?

\b\ eomfiti «t coMjrfi *der Redner tehwelgt im
Bilde des Gladiators; tatsächlich scheint der Straf-

antrag eines Adilen vor dem Volke nie über eine

Geldstrafe liiuausgegangeu zn sein' — An wirk-

liche Hiariehtaog deakt Gioero natOrlieh gor nieht;

er bleibt einfach im Bilde vom böten Tier, dos

gefanjTen ist '.ti fx Iii» te luqnei» extieris . . . tibi

in titaiore» playas tnciäendum est) und erlegt wird.

154 Hullum /aemN« ete. *Bs itt ein arges Ver-

breeben, Sertorianer geweeen so aein oto.' — In

Wirklichkeit bezieht sich /'<»c(//i/j» auf Verres: weuu
V. solche Sertoriauer getötet hätte, so wäre daa

ein farobtharee Verhreehen (158 E fnrom emoe*

dorn «( hnmattitati» et inauditae cntilelliatiji e( pocn«

tiovae proteriptionis) , Cicero wQrde sich frenen,

weuu Verres sich desseu schuldig gemacht hätte:

ui/iil nt quod U maUtm /trobar^^ womit der An-
fang von cap. 59 wieder an^enommea wird.

158 quo dokire nvivn ^taniftn dolor vie uoti

deficit . . . Jiyua dolore weo^ 'wie pathetisch' — soll

denn dolor aneb in den folgenden Sättea mit nkthoa

flbenetzt werden? Das PVenulnrort ist in dittom

ffinne überhaupt nicht mehr Sblicb, wamm alto

nicht: scbmerzbewegtV

186 Her *der Urierliehe Ummg . . dieten Anf-

ang mufs Verres besorgt nud sich dabei bereichert

haben.' Daj> kaun unmöglich iter t'n riendum
exigendumque curare heilseo. Jler ist die Stral'se

lellMt, die Terret »o liederlieh hat pflattera latieo,

dals die Wagen stuckerten niul di« FufsgSnger

fürchteteu, sich die Beine zu breclieu, vgl. I 153

quia a siffHO ]'orluiiiiii in circuiii maximwn venitt

quin i$ «no qnoque grad» d$ otantut tum «ommo-

neretur; quam tm oiom . . . «iW metlt eJMyut», iU im

ipne illa ire >ion audeat.

Eine Anzahl wunderlicher Druckfehler kann

ich mir nnr to erklären, daft der Verd dia Kor-

rektur nicht telhit geleseu hat; da itt S. 8 wird er

KU wieder geworden, S. (i Anstrengung zu An-
schauung, S. 7 g '22 haben will za haben wollen

(ebenda itt in me esse «weioBal tertehieden Bber-

aetat), S. 10 tehmUern zu schmähen, S. 2ti pic-

turam zu pictarum, S. 4'2 der zu er, 8. (i4 fest

verbunden zu fast, S. in der Palästra zu in

den Palästen, 8. 73 rie werden tagen an wir
w. s., S. 95 aus ihren BQchern (odar Akten) an

ans ihren Briefen, S. 105 Ehemann an Bhren-
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mann. 8. 43 tobt Ungereebiferiigkmton, S. 44

eitnmnt st»tt instrnxerat, S. 81 nicht nar tapfere

•tatk nicht tapfere, S. 45 iat tiiribulum zn tilgen,

S. 90 nna atatt sinas, ä. 125 wird za uetore fälsch-

lieb 6 78 dttert. Zawsilen sobeint etwM wnge-
lillleu zu sein, z. B. S. 47 'der r5ni. Stantsdienst

»erlanf^t durchaus die Toga mul zwar die weifsc,

die duukle, die wjaiger scli mutzt, trägt der Ar-

boifttf, den OiiMbramMitel der Kanf^önner* —
de et sich hier um die tnuica pnlla handelt, und

dor Arbeiter überhaupt keine Toga trug (tu-

nioatus pupeilug), »o vermute ich, ilal's uacb 'duukle'

etwe aasgefallen ist <irt Tranergewaad; die' Te-

nike^; dodi i^^t nuch so noch oiobt alles in Ord-

nnng; denn auch iler Senator trug im Hause die

Tunika, freilich die laticlavia, nicht die palla.

Dir. 26 renjMain . . ttueepkuH *iab meine , ich

habe der (sie) Sache der Siknier 0beruommeD)>, der

Sache Moms mich angenommen' — das einge-

klammerte Wort fehlt, atatt der ist die sa lesen.

lY 18 'quae quia dimt , . pwtimitt wird lelb-

•tindig, duM lortenMiren nnd wnlUe, waram er

so tat'. Das ist mir uorentlndlieh, aoUte es etwa

bei&eu: und weil er so tat?

V nu, 125 ul noH Jicum idt kousekativ:

sehweigen aod niebt den Mnnd dant aofton . .

.

wie ich finde (mdtüidw) daf« — Ver eebweigeo

i.st mindestens ein ueaes Lemma ausgefallen,

videautur würde ich übersetsen: 'wenn es «ich

benumtellt*. VeU.

Beinoldai Sohtttxe, luvenaüs Etliicus. Greifs-

walder Üissertatiou. GieifswaUt 1905, Druck von

Jnliat Abel VII, 106 S.

Oer Wert dieser mit grefsen Fleifs und mit

gntem Urteil geschriebenen [Mssertation beruht

aof der reichhaltigen unJ uach üucblichen Kubrikeu

lecbt Kweckini&ig angeurduetenMaterialsammluug,

«afGmnd deren der Yert sein ebne Zweifel dnreb>

ans richtiges Qetaintarteil Ober die literarische

Eigenart des römischen Satirikers i Iah in zusammeu-

falist, dal'a Juveual zu der Popularphilobopliiu sei-

ner Zeit in rielfaeher sehr enger Besiebnng siebt,

den ihm im Mittelalter gegebeneu Beinamen Etbi-

cns dalier durchaus verdient nnd mit Unrecht oft

einseitig als Deklamator hingestellt wird. Uegen-

fiber dieser letrteren Anffinsnng betont Verf. n. a.

treffend (S. 87 A. 3), dafs du dem Juvenal hei

Martial 1 7. 91. 1) gegebene Beiwort facundus ihn

keineswegs als Deklamator zu bezeichnen braocht,

d« das A^ekÜT aneh aof Dtebter angewendet

werde nnd Javeoal vor der Abfiisiung der Satiren

wabxeebeinliek sebon andere Oediebte gaMbrieben

habe. Wie wenig SpraebgelmMioh nnd Bedeweise

an sehr zahlreichen Stellen der Satiren zn der

gewählten Weise der Deklamatoren passen, wird

in c. 16 der Schrift eiolenebtend dargetan und bei

der Analyte der 6. Satire mit Reebt daranf bin-

gewiesen 45), dafs ihre fast naohlässige

Stoffanordonng jedenfalls mit der Kbetorensehole

nichts gemein hat.

Die lablreieben, s. T. geradeca Qbemsdiend

bis ins Einzelne gehenden U bercinstimmungeu,

die sich zwischen Jnvenal nnd <leu Popularphilo-

suphen in Bezug anf die Beurteilung ethischer

Fragen naebweisen lassen, kSnnen leiebt tn vor-

sebuellen Hypothesen über die Quellen des Dich-

ters vorfaiiren: Schütze beweis!; dieser Gefalir

gegenüber erfreulicherweise eine sehr besonnene

Haltung; er ftbrt die wichtigsten PUrallebtellea

zn den Ansrahruugen der Satiren vor, gibt aneh

die Möglichkeit des Zuriickgeliens auf eine ge-

meinsame Vorlage (u. a. Bion S. 16) in einzelnen

Fällen durchaus zu, betont aber mit Recht, wie

sehr einerseiti die Anaebannngen nnd Beispiel-

typen der Popularphilosophie in Juvenala Zeit

kurrente Ware geworden waren und wie der

Dichter auch aus eigenen Beobachtungen, aus dw
Lektare der Historiker (S. 20) nnd anderer Sebrift*

steiler hat schöpfen können. Von diesem Stand-

punkt wird Felix Bocks Vermutung, die G. Satire

gehe auf Seuecas Schrift über die JLbe zurück,

mit Reebt als niebt ansreiebend begrSndet tnr&eb-

gewiesen (S. 44), ebenso die von Fritzscbe aus-

gehende Zurück wei-nug der 10. Saitire nnd der

11 Dialexis de» Maximus "Tyrius aof «in und die-

selbe Quelle (S. 46 A. 4). Für die letstgenannte

Satire erbringt Verf. (8. 46 ff.) durch eingehende

Analyse ihres Gedankeninhalts den Beweis, dafs

Lehrs iiir mit Unrecht die pliilusophische Grund-

lage hat absprechen wollen und dafs das Qediebt

gar niebt so Obel komponiert ist. An 10« 124 f.

nimmt auch Schätze (S. 60) Anstofs uud findet

die Zusammeusterung der zweiten Philippika mit

den ridenda poemata tadelnswert uud töricht —
naeb meiner Ansieht niebt mit Reebt, da es neb

an der Stelle doch nur um eine — obendrein iro-

uisclio — Verf^leieiinng der beiden Werke Ciceros

einzig uud allein unter dem (iesichtspunkt der

Gefahr bandelt, die sie fBr ihren Verfasser mit

sich gebracht haben. Nicht ganz zntreffend er-

scheint mir auch die anf S. -ii f. gegebene Zn-

sammeustellung von 15, 43 ff. mit dem Bilde des

wfieten Gelafss bei Philo de tik. eont 5; es ist

kaum aamnebmen, dafb Jarenal b der 15. Satin

die oblimmea Folgen der Sebmamereien nnd
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Triukgelage zu scbildtiru beabsiclitigt, der Krtuipf

eotstebt ja, wie Verf. selbst riciitig bemerkt, aber

wohl nieht aairaiebead berSdniehtigt, bei Jnveoal

gar nieht unter den Sohinausenden selbst. So liefse

sich wohl noch eiue oder die audere Ausstfllung

aa Schützes Darlegoageu wucbeo, auch bier und

ood d«, n. s. am ninint und der YosaianmaDtho-

logie, noch eiue vereinzelte Parallelstclle nach-

tragen, die für die Charakteristik der Popuhir-

philosophie dea ersteu Jaürliunderts uicht belaog-

losiflt: aber da* mag hier billig unterbleibeo «od
lu>l»c'r eiu uoohnialiges Wort der Aiierkeunuug die

Auxei^'L' (lieser Krstlingsarbeit scliliefseu, die der

pbiiologiticbeu SobuluDg ihres Verfassers nostreitig

alle Ehre naebt.

Bernn-Wilmeridorf. JiUn fiekea.

SiTeraer, Die lateinische Spraebe. Dritte, voll-

stäudig neu bearbeitete Anflanc. Wien und Leipzig,

A. Uartlebens Verlag. VllI u. 182 S- 8". Geb.
SKSOh-SuT.
Dieses BQchletn ist Tür diejenigen bestimmt,

die zur Erlernung der lateinischen Sprache den

mSherolleo Weg der Autodidakten eiusclilugen

wolleo; es will die Leraeadeo w weit hringmi,

dafs sie sich an die Lektüre von Caesars bellum
Gallicutu in eiuer kuinnientierten Ausgabe wagen
können. VVeuu auch uoch uiaucbo Einzelheit iu

der Formen- and Satdebre gealricbea werden, der

Übungsstoff reichlicher sein köODte, m iat doch
das Buch als brauchbar m beieiehDeu.

Berlin. p. Meyer.

Q. Sau, Lateinische Pmfnagsaafgahen uikI
Formen. PBr Sexte. Vlle. 145 8. Geh. I,5ü
Für Quiuta. VII u. ];!4 S. Geb. 1,40 Jf. Slntt-

garl 1903, Adolf Boriz .v Coiui».

WeiasSeker schreibt (in Baumeisters Haudbucli

1 3 pag. 157) von den warttembergiaehen höheren
Schulen: 'Die Versetenugan finden alljährlich im
Jnli auf grnnd einer schriftlichen Versetzungs-

präfnog statt, die sich über alle Uaaptfiicher cr-

etrecki. Die Aafgabea werden von den Lehrern

der nricbathdhenn Klasse .... gegebeu'. Solcher

Prüfuiigsaufgaben, die teils aus Eiuzelsätzcu be-

stehen, teiU kleinere zusammenhiuigende Stücke

iind, bat Raa airei Bindeheu Ar das Lateinische

geMmmelt und, mit einigen Zutaten versehen,

herausgegeben. Was für einen Zweck das (ianze

haben soll, ist nicht recht eraicbtlicb; als Lbungs-

bneb kann ee ja nicht dienen. Da« eine lehrt die

Sanimlnng nach Cberwogung d«e Ref., dafs ein

248

Durchbcbnittsschüler norddeutscher Gymnasien den

Anforderoogen, die in Württemberg gestellt werden,

wohl gewachsen ist.

Berlin. ?. Meyer.

AiKszUge aus Zelteclirlften.

Bczzeubergers Beitrilgc. XXX, 1. 2.

S. 153-166. Jarl Charpentier, Etymologische

lUitr;ige. 2. Gr. x^tjOff iynof eiiihillt im crsirn Teil

«(fda-, dies tu got. htöl Dach, üaos; also 'Haus-

tnfluditaort*. 4. Lat terutdri m ugwutnu' «aa-

xff*i Hcs , altisl. hriöpa 'durchsuchen'. 5. Lat. cmj:
eig. 'Pfahl': got. hrugqa Stab. 7. alov-tiVfitffii

alav- aus «III' 'Kampf zu skr. inSli 'dr&ngt*, da^

neben aizi- in aiatfivÜTag 'Kampfordner'. 9. Lat.

carfnnm Hagebuche zu skr. k'tpt^ 'GcstrOpp*.

10 Lat. äin«$ 'Zweigabeluug' zu air. dm Hand.

11. Lat. ntwcid'MiM kurzsichtig za got. biniuhijun

'MenommOi^. — 8. 167—175. A. Bezsenberger,
Die Eiilstuhung der griechischen Verbalbetonun;?.

Wackernagels Theorie, dafs die indische Enklise des

Terbs im Hauptsatz auch im Griechischen bestanden

habe, wird bestritten. Schon iu der Gruudsprache

wurden zusammengesetzte Verba auf dem Prüfix

betont, und zwar aus einem logischen Grunde, der

Auiiihcse halber. Das Verbftltitis xtl/ua*: »aca-
xu(iiu ist dasselbe wie okr. ndmaft': i uamati, d.

iiriiiiKu: i/>iif'f,vini, lat. k'iiIiI: tucülit. Durch dsa

Dreisilbeagebel^ wurde ^irttyyoi^ zu intyvoiB aad
danach trat auch yfoi^ fOr *jn>it^ ved. j-tfif tia.

— S. 176. Prcllwitz: lut. eimex ans eim-ox tob
braunem Aussehen': skr. gyämä- 'scbwarzgrau'.

Revue numismatiqae 4. Serie IX. Band 8. TVt>

roester 1905.

8. A Hotte de la Pnye, Honneiee Arsa-

cides de Iii colleotioil Petrowicz T;if III. Petro-

wicz' Zuteilung einer Reihe von arsacidischeu Mtluzen,

die aus der partbisclien Serie herausfallen, an eine

auKebliihe parlhljche Nebenlinie in .\rnicnien wird

hekänipfi uuil ilie Glaubwürdigkeit des Moses von

Khorene für diese Periode der arnieuisclien Gcsciiicbto

bestritten. Einige seltene Manzen der Sammlung P.

werden besprochen (Phraatos II, vielmehr Artabaans II,

Mitliril.itis II, Sinairocr-, l'hraatcs III, vielmehr

Mithriilutes Iii oder Ürudes, Mitliridates III. Oroiles I);

die Naehfi^lger des Gotarzes, Volü^cses I u. II und

Vardanes; die Hünzeii des Vulogescs III; Kupfer-

mQuzen des Ghosrocs aus der Elymais. — S. 170.

Ueni Dussaud, Monuaies nabateenncs. übersieht

Ober eine im jonroal ashitique publizierte Arbeit des*

selben Yf-s (Iber die MOnsen der Dabatäischen Könige

von .Ar.tus III (S7— 62 v. C.) bis Miilirhus III

(101— lUö n. C). — S. 177. Jules Maurice,
Iconograpbie par les m^dailles des eropereurs romaias

de la fin du III'" et du IV" sidcles. Fortsetzung.

Tal. IV— Vll. Nacii einlKtn Vorbemerkungen Uber

ilie Zerstiirunj; iles dioiletianischen Verwaltungssystcms

iu der Zeit von 306—324 werden die Mauqporträts

der Oaleria Valeria, dee Maxeotins, seiaee Sohnes

Romulas, der Helena, des Oottstaatiuns I, des *T>'«

aa Februar. WOOflüNSOHRlVT ITOR KLASSISOHH PUILOLOOIB. IWA Nu. 9.
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rannen' Alexander und der beiden Licinii bcliandelt,

in den verschiedeneu Mtlnzstülten aiid Altersstufen,

mit kurzen historischen Erläuteningeo. — S. 231.

A. Blaucliet, Les trteon de noiuMies romaines d*
Combonrg et de Yunnee. Fand von SOO Anfoniiriiiiii

des 3. Jalirh. bei Diiig^ und ein Abnliclier von ca.

3000 Stack bei Vaiines. — S. 335. Funde antiker

Mlliizen. — 8. S58, rgl «neb 8. 974, saehHdi ge-

ordneter Nachwci« der neueren Arbeiten tllicr nniike

Nonfematik. Pruc^s verbanx de la societe fran^aise

de nnniamtiqiie: 8. IX rOmiMhe Zinndeaare.

lUvae beige de •amiainaltqii». 1906. 6S. Jabrg.

1. Heft.

S. 5. L. Forrcr, Lcs signatures de graveurs

aar les monnaies grecques (suite). Der mit <2> zeicli-

nende KQuatler in Tlmrii, Terina, Pandosia, Velin:

0. 0/ nad WAIS in Herocleo, Metapontum, ^ea-

poMi, Tarentan.

The Cl.iüKicnl Review XIX 9, Dezember 1905.

S. 4.U. Der Ilerausni'l*fr bericbiet über die

ublrt'iclien Stellen, die sich in der letzten Zeit tiber

die Hotwendigkdt einer Reform der Aassprache
dea Lateiaiaehen in England geSufsert haben.

— S. 432— 434. A. Lanj; widerspricht der Auf-

fassong Ii. a. Ufttrjfi, der die JoJniv§ta der Ilias

Mr eine Poaae erklSrt hat: a. Wechenaehr. 1905
No. 32 8. 880. — S 434 f. G. Nor wo od inter-

pretiert Kur. Baceli. 775—7 (cf. 263— .)) und liest

S39 §i d' ori^rÖK fXam VftnVt k^ipöftta^a ytff.
—

S. 485 f. W. He;idlam vermutet Cratti^'Uqo^fq fr, 8

(Kock I p. 132) Ol * daxliii fttytaQ' i/Jo^ftoXvitno,

itä d' iat' äXfidi:. — S. 436 f. J. Elniore sucht

die chronologiacbeu Schwierigkeiten, die ArUtoph.
Pa» 990 bietet, dadurch zn heben, dafs er de» Ge-

brauch von 13 fQr eine unlic^tinimte 2Sahl darcb einige

Beispiele erweist und aucli hier annimmt. — 8. 437 f.

J. P. Poatgate beaprieht dieae Beispiele, fligt ein

paar hinzu und versuclit diesen Oebraurh zn erkiilrcn.

— S. 438 f. I'. Sliorcy interpretiert J^iato re*p.

566 E. — S. 439 W Headlam vermalet 7V«leM
CM. VII 670 txi^qi'*' oti yt^xt^aty. - S. 439 f.

£. A. Sonnenschein verteidigt die Angaben seiner

Griaehiacben Grammatik Uber den Konjunktiv, Oiilativ

and Impeiativ Perfekt! gegen die Vorwarfo J. E.

Harryti a. Woehensebr. 1906 No. 3 8. 81. — 8. 441.

W. n. I) Hüu^t' niaclit einig« Angaben Ober die

Aussprache von d, ^ etc. in Aatypalaea. — S. 441

—446. J. P. Poatgate, Die rfpranentatio Uuifo-
rurii in der oratio ohliqun bei Öiisar, ergänzt die

bereits gegebenen Listen (s. Wochenschr. 1905 No. 32
S. 880) und gebt dann in 9 Paragraphen auf eine

Prüfung des Materials ein. — S. 446 f. A. W. van
Boren sucht an zwei Briefen des Plinius (Hl 6

aad IX 89) n zeigen, wie dieser bei der TerOllBBt-

Behang aalnoa Briefwecbsela KQrznngen Tornahm. —
8. 466. J. E. B. Mayor weist auf DQcbelers
«oldeues Doktor-Jubiläum am 13. Marz 1906 und auf

die Semmlaug su einer Büste uud Stiftung bin [Berg-

Mirltlach« Bank, Kaimrplatz, Bonn], — C. Torr

' widerspricht kurz und bündig der von Richaniton

! und Cook versuchten I^sung des T ricren- Rätsels:
I R. Wochenschr. 1906 Xo. 3 S. 83. — S. 471 f. F. H.

Maraball weist im ArchAologiacben Monata-
bericht anf folgcmle Fände ete. bin: ftatie»: Tin

Salaria l'hellenisti'icle T)aL;ödien- Szene .Vndro-

mache? — auf einem Terrakotlarelief eines Kulum-

bnrtnma), Farento («Iraalilaeb« Ortber), Yelletri

' ( Voiivgegenatftnde aus Ton). Sardinien (Marmorstalue,

des Dionysoa ana Caglian), Populonia (ein Paar Hydrien

mit Darslellangea des Phaon, <les Adonis und der

Aphrodite), Corneto Tarqninia (Grabfund), Ostia

(Wasserrühreu ana Blei mit Inschriften), Pompeji

(Hana reg. ? Ina. IV mit WaadbUdem)^

'./.7i7y« XVH, 3 4 (IGOf))

Das ganze üeft besteht aus Abb.uidlaugen von

K. 8. Kontos , Ünirrera ^$loloy$M^. Wir mSaaen
nn<< Iiier ilnrauf besehntnkeii, kun den Inhalt der

einzelnen Kapitel zu verzeichnen 1. utQoiytti —
njil<ltntovttf. — 3. ittffiifn — rir^cd und ittgalvat.

— 3. itiQ^a9at niiil inQvn^trf}ttt — 4. Nicht t)

ivyac, sondern o ^ry/k iiiefs es im Griechischen,

auch in der Bedeiitany des sp. C^fyaQtd. — 5. lojfl«»-

Hv^MM* — lx>'o^v\^^iitut. — 6. Auia9mr — ct^
nttebtav and dqntovat — ditimun. — 7. ßeXrtß —
ßtXnovfint, ßfXjioxrt-;, ßf).Ti(i)i^i;, ßtXriojiixvi. —
8. Vcrba, die von Komparativen und Superlativen ab*

geleitet aind. — 9. kfaovtt9a$ nnd ^tM{n\tttf9m. —
1 0. ^tgatov — i^Toy — II. V/xordr^/tifm , nicht

Wxadf/ukc. — 12. Wxodf/uai'xöc — iilxadtipaixol

und l^tmdiifucatot, Uixerd^Mncal. — 13. näyxa
xivoih'ta xä).(iiv narr« y.tvttv i« xaXtZc (zu

Alexander Trall. I, 571 l'usciiin.). — 14. xccAa>(

wurde in älterer Zeit nur zweisilbig flektiert, la

alexandriuischer Zeit auch mehrsilbig {xaltmt, tiälitaf

usw.) — 15. d »aluif, nicht ^ xdXwi, und rd
xaloidioy, nielit lö xnXo>dtoy. — 16. nf(fuyiai und

nQon6<fayiat (nur Singular, nie Plural). — 17. iij^-

Qavrat, fUjitavtin nsw., fifißivvtm^ JutXttfUtqvvttu

nsw. (nur Singular, nie Plural). — IS. futifayto,

i'^i,Qtty%o usw. (desgl.). — 19. nixqQyiui rtviKfOQa

— xiKQavtm ow/a^oforl (Enrip. Hippol. 1355 mab
es ai^fiifOQä heifscn). ~ 20. Wendet sich fielen Ber-

nardakis' Behandlung der in den Kapiteln 16 11. bo-

sprocher.en Formen. — 20 [sie!] ivtnXt^yto — ivt-

nirtkfjyto (L>sins geg. Ergokies §6. Es mufs mit

Cobet ivinXtivio geschrieben werden). — 21. ntQt-

^^o)yntt (gehört zu ntQU^toficn. nicht zu ntqi4i^u>(S(tat).

— 22 ixfXQ't'i*' - ixixQiyto. Über dos Perfekt

von xgovofiat {xf)toovi.iin). — 33. hthtXjitVtü oad
xaitxtxluyro (weisen auf xixXftftat hin). —
24. MiX^toi, nicht AUXttog. — 25. nttta^t, nicht

tina9ihi$. — Ein Wort hnwit» ms invim bat ea

nicht gegeben. — 26. Eurip. Iphig. Aul. 1268

*&ia<fai' tl Xiaut iftäs ist Xi/ffa» Ind. Fut., nicht

Conj. Aor. — 27. üjK^ FMSiT «U^OfMM. —
28. tCdaiftmv ityös nsw. e^dmftoiffCi» uvä uPOg,

i}avftdC«» ttvä tiKoc usw. — Es folgen ZasAtze und
Verbesserungen, auch zu <len Kqtttxd xai y^aft^anxd

"A9nvü 1904, sowie ein Zusatz von A' X. XAPtTÜ-
NIJHS.
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Tbc American Journal of pliilulogy XX.VI 4.

8. S77. E. W. Fsy, A seimmie stnrfy of (be

iiido-ironian nasal veibs Dritter Teil. — S. -109.

W. Peterson erönert, in Er^iänzuiig seines Aufsa'zes

aber die wirliii»!»teii tlaiuisclirifteii der Verrineii im

tauten Heft d«a Jourunl vi plüloloii^, di« Leniteu

des Vatilcftniseheii Palimpsestes der yerrinen and

leigt, ilafs II. Heusel (De Ckeronis Verriiuirum coJi-

oibuB, Berlin 187$j diesvu Cudex mit Umeclil als

felliciMlmM «netor bezvlcbiiet. — S. 4S7. R. El Iis

sclircibt Culex 3()H flaminio drvotn Jeilit qui Cor-

pora fidiiiiitue = 'tlie liero wbo devoled bis liuJy lo

his prieBily futictiun and delirered it lo tbe flame';

nud Ciris 6li fyw Vn^amn aü uiatrmt nd «m
Heeatrii Sive illam mongtro penuil n. b. w. — S. 441.

M. L. Knik-, Beiträge zur Textkritik und Intcr-

pretotiou des Prooeminms des Tlinkydidesl I

—

i'i.

— 8. 454. E. 0. Perry, Nokfolog Mr M L. Earta.

— AfluHge: Htrmat 39, 9—4 (H. L Ebeliiig).

Kezenslonai-VerzelchniH philol. SetartItiMi.

Anspicins, Epistel an Arbogastea, lioniisgeigeboo

niid erklärt von W. BramlMs UitL Z. 96, 1 8. 159.

Sehr sor^riiltiß, in der Erkilrniig mitaater n weit»

gebend. P. L.
Dibliogripbi« derdeaticbenUnireriitlten,

von \V. Ernum und E Horn: lia: 47 S. 402 405.

Stilir nützlich, enthält aber duiii einige Locken. IL

Bloomfield. M. Cerberus: tbe Hislory of an

Idea: Clattr. 19, 8 S. 41S. B^iadigt nnr nun TeiL

./. P P(o»tpate).

Uorero, E., II principio fondatneutale del sisteina

di Empedocle: Z.
Jf.

I'hüoa. u. philot. Kritik 127, 1

8.43. OmndMch. Chr. D. Pfimm.
Boas^ If., De eptgramnatis .Simonideis. I: Gom-

nieuiatio critica de Epigramnmtuin tradiziune: iiiAL

difilol. cl. XII, 6 S. 121 f. Vieles bleibt trots der

minutiösen Bebaudlung probleniatisch. I'.Cfnareo.

Brunn, 11., Kleine Sclirifteu, von //. BuUe und

//. Brunn. 2 Bd. : Zur griechischen Knnstgescbicble:

Boll, di filol. f/. XII, 6 S. 134. Angezeigt von Y.

Christ, W., Geschichte der griuchisclicu Lite-

ratur bis auf die Zeit Jnstinians, 4. Aufl.: Zö0.b6.ll
S. 973 f. Die Durcharbeitung ist auch diesmal gründlich

gewesen ; der archäologische Anhang ist eine dankcus-

warte Neuerung. E. Kulinka.

Deaioir, M., nnd Uenser, P., PtiUoaopbiacbes

Leseboeb: Z./. PMlo». u. philoi. Kritik 197, 1 S. 99
— 101. Fllr die Schule nicht geeignet, eher ftir

ätudiorcndc und solche Leser, die selbständig den

Zugang zur Phileaopbie suchen. A. Me»ger.

DOnzelmann, £., Aliso nnd die Varusschlacht:

m^. Z. 96, I S. 158. Die schwierige Frage wird

aielit gefördert.

Ebwald, R., Aldlielros Gedicht De Tirgioitate:

72 «r. 47 8. 417 r. TerdlmiatlScb. P. L.

("rank, T., Aitraction of mood in carly latin:

ZAü. 56, 11 S. 978 f. 'Mflge aich der Verfasser eut-

dillefion, mit gleieher Exaktheit die Iiier [bis Lo
crctins] behandelte Ersc lieinnng auch durch die

\

klasaiaclie Latioität hindurch zu verfolgen.' J.irvliing. '

Groteufelt, A., Gcschicblliche Wertmafsstäbe io

der Geschichlsphilosopliie bei Historikern und im
Volksbewufateciu; IJul. '/.. 96, I S. 99 Berfidi-

sichtigt zn wonig diu Hauptfragen der modernen plii>

losüiiliisdien Weltliteratur. A Vierkandi

Uarnack, A., Die cliristlicbe Religion und der
Suldatenttaud In den rralan drei Jahrhunderten:
/fcr. 47 S. 416. Inlialtsangabe von P. /..

Uartniaun, M., Ül>er hlstorisdic Kntwickolnng

:

IUkI. Z. 96, 1 S 100 f. Der Verfasser sieht sirMige

Geaeismäfsigkcit als die Gmndlage aller geschichtlichen

Entwickeluug an, bat aber den Grundgedanken nicht

Qberatl klar hervortreten lassen. A. l'ifikauill

11 erod ot. Jahresbericht von JJ. KalienOerg: iU
/. d. Oymtt, Nov. 8. 850.

Hirscli ffl 1 , 0, Die Kaiserlichen Vcrwaltungs-

beamtcn bib auf Diocietian: liuU. </. eomm. areh. com.
di Koma 1905, II/III 8. 985 f. VwA ein neaea Weilt.

Caniarelli.

Homers Ilias XIII XXIV ed. by W. I.eaf, 1. ed.

:

aa#irr. 19, 8 S. 402-408. T. L. Agar nennt diese

Aasgabe die beste und voUsUtodigate nuter den iu

England eraehienenen, maeht auf die Erwetterangea
gegenüber der ). Auflage nufmerksam and ateaert

eine gröf!>ere Reibe eigener Notizen bei.

Horsz, Satiren, im Vcrsmafs des Dichters Qber»

aetit von E. Vo^t und Er. tan Hoff». 2. Anflage:
Hrr. 47 8. 415. Wol.lgelungen. P. L.

Ilora/, Dreizehn Satiren, übersetzt von E.Voiit-,

26 Oden, verdeutscht voo Er, van lluffn Her. 47
S. 415. Nottart.

Horaz: The Latin text with Cutn'iiyton'it Trans-

lation: Clattr. 19, 8 S. 411. ./. P. Pfottgatr) ist

mit den Auslassungen nicht einverstanden.

Kanfmanu, G. M., Handbuch der christlichen

ArcbftOlogie: Bull. d. eomm. arch. com.di Uonia 1905,

11/111 8.286. Vortrefflich. (\»,tartlli.

Leo, Fr., Der Saturuische Vers: BoiL di /Uol.

et XII, 6 8. I93>197. 8ehr eingebende Dailegime

des Inhalts, von V. Et^iaui.

Libanii opera, rec. /{. Eoi^titr. 1: lio: 4ö
8. 4S6 f. Gut; auf die versprochene Behandlung der
Acceutsetznng in zweifelbaften FiUea darf maa
gespannt sein. Aly.

Loening, R., Geschichte der strafrechtlichen Zu-

recfanongsiehre. I: Die ZorecbDOOgslebre des Ari-

stoteles; Z.f. PkÜM. M. phiht. Kritik 197, 1 8. 80 f.

In hohem Grade anregend nnd förderlich, fj. Utielitl.

Lacili canninum reliquiao rec t\ Alarw, II:

XöG. 56, 11 8. 976 978. Yielleiebt wird vielea in
Marxschen Texte geändert werden müssen, aber der

Kommentar wird trotzdem dem Luciliancr fUr lauge

Zeit das ./ und S} seiner Arbeit sein, der WisSOa-
schaft aber ein >ttr,fta ii uti. .1. ,1/. SlvrcaKttr.

Meissner-Stcgniann, ililfslmch für den latei-

nischen Unterricht der oberen Klassen: ZöG. 56, 11

S 979 f. 'Diese Neuauflage verdient ob ihrer klaren,

praktischen Darstelluni; gcwifs aller Gyronasiallcbrcr

Donk und Anerkennung.' ./. Entgcli.

Merobaudis reliqniae, Dracontii carnina, Eogeuii

carmina et eidstnlae, ed. Fr. VoUmett H«r. 48
S. 429 f. ."^or^riiltige Arbeit mit raidibaltlgfln Bei-

gaben. P. Lejajj.
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Mflllcr, Rans, De viris illustribus. I^ateitiiscbes

Lesebucli nncli Nepos, Livias, Curlins für <lie Qunrta

liOlierer Leliraiistalteii. 6. Aiifl. : /f. /. </. 67/mn. Nov.

S. 678. Wird auf Grutid eigener Erprobung aul's

Wlmste einprolileii von Ai. Jacobi.

Niese, R., Gcschiclitc der criecliisrlicn utnl mo-

kedoiiisdicn Sta.itoii seit tler Sclilaclii liei Cliacronea.

III: IJigi. Z. OÖ, 1 S. 101 r. Die Disposition wird

bemingelt, die GrttndUehkcit vermi&t nml di« Uii-

Tonttämligkdt dar Qnellciningabcii guttilclt von üttoeh.

P*S€oU, Faiium Apollinis, cannen praemio

aoreo oraatam. accedunt septen poanata landata:

Her. AI 8. 420. Notiert. /*. h.

Penzias, A., Die Metaphysik der inatcrialisiisclien

Geschichtsauffassnng: Hi^ 96, I S. 98 f. Ab-
gelelmt von E.

Persius. Le Satire di P. tradotle e commentate

da F. Müh: BoU. di fifol. el. XII. 6 S. 137-130.

Vieles iet mtfelnngen. V. Brugiiola.

Philosophie. lUrirlit Libor die italienische pliilo-

•ophiaclie Literatur der Jahre 1903 und 1904: Z.

für PftitoB u. philo$. Kritik 127, I S. 43 67 nnd 106.

Pindar: Fivc Oiies rciid. iiito Eiigiish hy IT.

J{. Faton: Clatar. 19,8 S. 411. Aoerkenueitde An-

Mige fOn J. P. P(oat(iatf).

Plattier, S. B, Topogn^hy and mouuments of

•nctent Rome: üuU. d. comm, circA. min. di Uoma
]90j. U/III S. 986 f. Gflt. iiar wire diie toII-

Itftndigere Bibliograpliic crwaiischt. fj.Canlarelli

PliniBB d. j. £piatole "scelte. lotrodnzione e

commenlo dt /.. S^ntmi*. Beil. di filoL el. XII, 6
8. 181 f. Gates Scliulbuch. f.. Simxoni.

S. Preufa, Index Itocrateus: Ciatur. 19, 8 S. 410.

Wird nvr sehen Im Stieh« laaieu. H. Riehard».

Profumo, A , La fbnti ed i tempi dello inccn<Iio

Neroniano: Bull. d. tmum, arcA. com. di Roma 1905,

11/111 8. 981 -285. Ton grofeer Bedentnng. Za
wünsrhrii w.iro, dafil der Verf. seine Ilesullati? kurz

uud Qbersicbtlicli Air ein gröfseres Publikum zusammen*
fiiase. /.. Cmtarelti.

Hasch, Fr., Ijalcinische UI)er>iclzuugen dentscber

Gedicbte: Zöü. 56, 11 S. 1028. Nacbdichlangen

wiren willkommener, doch weift der Verfimer mit

seltener Gew:iniltheit <tns Lateloiadia filr acuie Zwecke
za verwenden. J. (joUuiy.

Rasi, F., Saggie di alenne pwlicelarili Bei versi

eroici e lirici di s. Eiiiiodio: Utt> 47 '8. 41fr.

Grtlndlich und lehrreich, f. A. •

Reich, H., Der KOnig mit der Domenkrone:
Her. 47 S, 415 f. Interessant. P, L.

Roatagno, L. A.. 1- Ancora del nntiiriili<(nio

dei Soerafe. 2. Le idee pedagogichc nella filusuäa

cinica e spezialniente in Aniisteno I: Z.f. I^lulvs. u.

pküof. Kritik 137, 1 S. 44. 1. Verwertet die Ar*

Mitm von Cliii^ipelli. S. Amweitnng von JoÖs
Werft Chr. 1). Pflaum.

Selians, M., Gesebicbte der rftmiscbon Literatur,

ni, 9. Avü: Xtrn. 56, 11 8. 874-976. Die be-

wondemswerte Gcwissenliaftigkeit und sorgsam nach-

besaemde Hand riea Verfassers treten Überall hervor.

£ Kmtinka, . .

Sopliokles: Tragedios translated into Englisli

prose by /i*. V. Jebtr. ( lassr. 19, 8 S. 419 f. 'Em*
pfehluug ist völlig QberfiQssig.' ./. l^oatgate).

Sweet, 11, A Primcr of Phonctics, 2. ed.:

Clrtfar. 19, 8 S. 41 1 f- J. P. l\o*uinU) erhebt alleriei

Einw&nde gegen die Methode des Verfassers.

Taeitna mit Anasdilalk der Germania. Jahrea-

berlehtvon G. Aiufrr.eir. Z. f. <i.(Ji/im.. Not. S. 329.

Taciti Historien e<l. ( . IJeraeut. I: Buch I uud
II. 5., 2. T. neubearb. Aufl. bes. von W, HeraHt»;
Boll, di filol. cl. XII, G S. 131 133. Vortreffliche

Textgestaltung,' vurzüglicho iiearbeilung des Kum-
niciifars. /.. Volntayyi.

Thukydidcs VI ed. by ^1. It' Spralt: Oat$r.

19, 8 S. 408 410. WInl von //. Backhai» in ganiOD
güustig beurteilt, doch erscheint demaellian der Kom*
mentar nicht Oberall klar genug.

Thnkydldea erkl. von J. Oa$ten. TL Bd.,

VI Buch, 3. Aufl von S/nip: Holl tli filol. cLlLU, 6
S. 122 f. Lobend angezeigt von T.Cetarfo.

Xanopbon, Nachträge zum Berieht des Tor-

Jabrea, na H,Utlrieht X.f,d.<iyiM,TBiw, 8.844.

MltlellunKcn.

AcadAaie de« iosohptions et bellea-lettres.

6. Oktober.

Clermont-Ganneau, Zwei griochischo Inschriften

ans Berubeci die eine liaodelt von den EinkOnften

ans Pttlaeattaa Salutaria nnd erwibnt Arindeta and
Petra. — Hnclscii, Die Inscliriftensamtuluiig von

J.-J. Boi«sard (1528— 1(>U2), s. Wucbenschr. 1905
No. 49 8. 1858.

13. Oktober.

Tocilesco seudet einen Beriebt Ober seine

Poncbangen in den Donanilndern : Daa Denkmal voa
Adam Klissi ist ftlr Trojan errichtet, das angebKobo
Grab des Cornelius Fuscus ist das Denkmal eines

ßarbarenfbrsten; in Tomi fand aleh das Standbild

eiue.s Dichters oder PhiloaopbeB, smui denkt zonAcltst

an Ovid.

Verzelelinls neuer Rdcher.

Homer, Odjrasejr, books 9—16, trauslated into

englisb verso by H'. Muekall. i. Horray. 250 p. 8.

net Sil. .5.

Macdonald, G., Catalogue of Greec Coitu in

tbe Hnntesian Collection, Unlversity' of Glasgow.
III. Füurfhcr Asia, Norll ein Afriia, Western Enrope.

Glasgow, Maclehose. 808 p. 4 wilh 163 plates. net
Sh. 63.

V. Mach, E., A handbook of greek and roman
tculpliiie. Gay & Bird. net Sh. 7,6.

Negri, G., Julian the Apostate. Translated

trota the 3ud Italiao ediiion by JL Vitconli Arm.
With an introdnction by P. Vdlari. 9 vols. T. llsher

'

Unwin. 35-1, 312 pp. illustr. Net Sh. 21.

Plaatus, Captive, wiih iotroduction by J. Uenunk.
maekie. 8h. 9.

Swoboda, II., Deilnkge zur pricrbischcn liechls-

^enrhichu. Weimar, H. Bölilnu. l.MS H. ,K i.
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ANZEIGEN.
Verlau; der 'Weidmannsohen Baohhemdliins in Serlin.

3i( 34)iil|irruiiUu gecigiute IDerke.

ffiffriifditt htt bttttfrltfit £ittiriitnr ^«f'««'-

flNmk 10 Dtv in SkSiotoAMk 18 It
.w tu Ma-MfMi4n yt^HlMM «ttialHiicMMtn, M« filt Mt MaMiMm «cf^liMii IM, |M m» »«Mtl Mt 6#eiiiMc

iMrail, ka| V* Mf «liiiMiB OwtOMlhiUiim «tRnifiMftH^r 9Ht|>M iiiik «uf tHMf^cr 9ir*ftttm« ber tli»MUfl|m itatiifii4«ii(m

»'"H" ?t?ffternionn« ?Bona{*bfflf.

mc M fMM|l tanl WmMt «uWattn*« M «iMii «ilnwfknitn« Mll|(ii 9nl« «nMilinikc MMtgOt tMHUk Uc v«Mf#(ii
«krft (C(k, «•nraon tc.) im» Mt ,9»«ta vir 9IU«f*Mi* kic ««(4(4«* Nc Steiif^NIf.

9eUti|« jM ^w» «irfHIrtitii M« flibirif Mbcnn. Sritte n^bt«. — SM
^änbr (Mrb in SeineiDonb ä Sb. 6 St.

3eb«r, ktr »en b«r Atütc unk (Henialt b< r 64ian1<t<" ^Tarnen biic4kninfl«n ift, «irb M<fe fdPtvUtfB. «nb Bcr1lSnkli4

9<^iil«eiitn Cr[iSuttruns<n afa^t Hm (t«|<n ntituft ju 6nb« ((ftit.

ifofftll00 Ih'ltWIflt
'^'^ ^ unfcrct Bcit. Son •«in ActtMC Sn elctaiitcin Seinen'

banb 0 9t.

Cm niiiTHi^c« 3<iunlUM |ii SslKMaq, •4li«*fiTBMil» «iM >nniM( MHnns kM bnl Sfühigniln Snain uf tRHifUr
litfraturMfioHfi^cr OrunfcUjt.

VfmM9it icnM KVCM M inner c^mien nm «n^ wniniin. jjmcnr wnnscne wtiMfC. w. <>•

3(Pci a^äutf. «e^. 18 TO., flcg. flfb. 20 3R.

.Hb: M%n nidbl an, biei(* SM lAt (ine kcr gUn|(nkfl(n biegT«|>til4'tnii>4cn eciHungcn, bic ciiiim bc.inM«r ^i titcr bi« ic|l

! gMt ittoMMii Ihitk VI tOUnm. 9m «rHRk Mt >bi MriaraM tüUM ftr MtatMM a|araMtrtfHi »u < t
-

XtiUfidc ititeciturteitunii.

Sic aicUa |<^nin •(}ft^Mttg(n «u» »«uif4(t Sag* imb Vdi^l^U ««tkunen gcMtl unf<(<c ^ugcnb tttnf» •«maul |tt mttt»,

«I« U« M niW4M «Itniinif.

:^mBerlwmfII ^»w «tri l>c< ttbrn. »"CTt ^
Da^Iat« 11 von Theodor Mommwn. Zweite Aiirtage. Mit zwei Bildnksen.
JfcOaeil Ulla AUISatZe ]„ elcKantm, I....ine(.baud 8 M.

Üb«r»U in diMcm Baabe seiet lich Mommavii »la ii«r Meiater <!«• Worte«. Die FUlle und Tiefe der sam Auedmck
fiMukn wbOi* dw Works aaiMB bMb«Bd«i Wort.

ti( Stade r«<i> 8ir»ftt<iiuu« bcn .siibirn ou« tcr bcutifn «nisiiital«!!» oOmumi IM» tanlw Mirie fa* »(« t»Mnt SogM»
bcfttmml, bi-r fic eine unietbaUtebc unb lebnctt^t kfettUit bidtn.

n&v1AnllianVlA nTvotfülllAn t 'jcrset/t vou Ulrich Ton »ilouiowitz-Moellondorir. Irrster

miOCIilSUllO AragOmoU t nanri: Sophokles, üeilipus. - liuripide-s, Hyppolytoa.- Eu-

ripiiles, Der Mutter Ititt^ang. — Kuripi<le!<, Herakles. Vierte Auflage. In elegantem LeinenbaDd
GM. — Zweiter ISami: üreiitie. \'ierte Autliige. lu elegantem I^nenband b iL — Dritter Bud:
Euxipid«8, Der Kvidop. — Euzipides, Alkesti«. — Euripidee, Meden. — Eoripidee, IVocriaiieD. In
elegutem Ldaeobaod 6 IL

Diese als loeisteilioft enefhonittoil Ob«raotnuis«o iprioebisclier TnmSdien wenden sich an das grobe gebildete

Puliliknm. Sie geben dem Leeer einen rollen BsgrUT von der OrttTs« dar olton Dramatiker. Jeder wird fanis werden, wie
H vniK diese HchöpfUDKen vou Uin r WilfellBf Wo bO«t« verloren hobtB.

Leben der Griechen und Römer ^ÄLETJllJrÄi
Mit Jitiil AMiildungen. Gebunden in Ilalbleiierbautl "Jli M.

aahl and Konar ist eins dsr bestsa. sowie em reieiisten und sohönstea illnstdorten WeriM ttbar i

KnlturrSlker. Essathllt atoonuo TonJMohrangm für jeden Fraoad des 1

Geschichte der römischen Litteratnr. Von Fr. Aly. Geh. 0 M.

I>as gomeinTcmtan lli Ii i;> sohriebene Werk sobildert in knnen Umrissen, unt(-r BtiilUj{iiiit{ von uu^^. » ulilttin Proben,

dto Eatwiekelnng dar römisdien iiitacatnr tob dam Aafllacan bis mr Zeit des VoifiUleik Fttr «ül« Kreunda das kUsriiohsa

Vnrlag der WeidmatuisdieB Budihasdlmig, Berlin SW. Dmok TOD Leonhard Simion Nt, Bertis SW.
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fl .1; «»•II.

anHohlwoin, N.. La püpyrologie grecaae (C. Woweijr)
Hinko, Th., Di« aiexandriniaohe l}ieillliaf> mM

einer Cbankktenntik (Z. DpmbitMr)
Frank, T., Tin- influ.'iue ><f the inAaitiv« upon rerb»

•nbordlnnt4.| : . it il Dliiüu)
.

Philologie» linmburgKnsin, aiugeateUt tou der Stadt-
bibliothek la Uambarf; (W. Mitaehe) HK

Sprnchwärterbaob. SnmmlunirdentiHibarandfreiDdMr
Sinnsprüche usw., iK rauKtfi'irobon von Fr. v, Lipper-
heide (Fr. Härder 206

Aiugtge: Berliner pbiloloeische Wochemichrift ü. 8. — Kor-
reepondenxblatt der We«tdent«oben ZeitaobriH XXIV,

I-IO - Bolletin deoorrMVOB'daoci* b«IUlliq|n*XJUX,9>ia.
Kos XI, t m

UitteOuiii/f ii : ri i iifHisrhi- Akadiimiii di r \Vu«t'ii»< Uat"l<»n, 1. Fe-
hrunr. — A r c Ii HO 1 o K i 8t; Ii« (• i< « ol 1 iin Ii n t't lu UiirUa.
F«brtii»r-t>itiaD(5. - Dur rechte Arm live LaokooD. —
KinateUnag der TaaoharMbelten bei AntikTtbera, —
Brnohtang fliaar nputeohta MehtoloKiicoen Schalta Akh«B ... . . , . ,

VwmtdUtii I

Die Herren Verfassor von Prof^riiinioeD. Digsertationen and sonatigen (^elefj^lidtaaohrifteu worden gebeten,

UaMBnonaeuniiiUra •& die Weidui«iineche BncbliaBdlaoc, Berlin SW., Zimnerstr. 94» einmdeo sn «oUeu.

Rezensionen und Anzelipen.

La papyrologie grecqoe, bibliographie raisonuce

(oanages paUMs nvant le 1** jaoTier 1905) par

Hicola« Hohlwein. LovfiiB 1905, Ob. PaMtn
libraire ^diteur. 8°.

Der Verf. verö£feutlioUt seit vier Jabrea biblio-

graphwelie Arbriten ttbm* di« PapjnMkaDda in der

Zeitschrift Masee Beige, revne de philologie clas-

siqne. Band VI— IX l'tüi - lOOö); es kommt er-

wünscht, dals er sie ia diesem Samtuelbaad für

weitere &eiie berauigibt. Dee Beek iit tlber-

gtobtlich ungelegt und besteht im weeeotlicben

aas den AnszüRnn von 819 Biicheru und Abhaud-

Inngen zur l'apyruükitude, die nach dem lohalt in

riele Kategorien geordnet sind. Das erste Kapitel

luuMlelt Aber die Bedentm^ der Papyrmlraode,

die papjrologischeo Zeitschriften, die Äusgra-

bnngeu. popularigiereude Arbeit«!) und Anleitungen

und die Bibliographie der Pap^ru^ikuude. Das

swmte Kapitel ÄUt die EV^pyraMammlnngeo naoh

den einzelnen Ländern auf. Das dritte Kapitel

bringt die .Anfzöge aus den Arbeiten, welche die

Sprache der I'upjri betreffen, Ttitsacbeu der For-

menlelire, Syntax, Lexikograph isohes. Vtertee

Kapitel: die historiächeu Arbeiten, dazu Clirouo-

logie. Geographie und Topograpliie. Fünftes Ka-

pitel: die Adiniuistratioa und das Kriegswesen.

Seehelea Kapitel: Aber die religiösen Yerbiltuisie:

dae Serapenm in Memphis, die Priesterschafton,

die AofschlBs-se der Pap3rri über das Jndentum

uud Urchristentum in Ägypten; die Zauberliteratnr.

Siebentee Kapitel: die Steoem. Aebtee Kautel:

dee Reebt: Vormondschaft, Adoption, Erbrecht»

Testament, Prozefsordnung, Heirats-, Kauf-, Dar-

lebuskoatrakte, Edikte, Baukakten, Bemerkungen

BOT Tedinik der janitiaeben Spradie und Forara-

lare. Neuutes Kapitel: Medizin, Mathematik,

Astrologie. Zehntes Kapitel: Metrologie, Numis-

matik. Elftes Kapitel: Kuriositäten. Zwölftes

Kapitel: die Arbeiteo über Palfiographie nnd

Tachygraphie. Znletzt ein Namenregister d«r

papyrologischen Autoren. Die literarischen Pa-

pyri und ihre Bibliographie sind gruudtiätzliob aus-

geschlossen.

Ea iat nun klar, dab bei dem aog^enren Um-
fang und der vielfachen Verzweigung, welche die

Papyruskunde auftuweiseu hat. trotz allem FIcifs

Mängel und üugenauigkeiteu vurkouimeu können;

io fehlen gleieb ta Anfiing die *HittMliiogen ani

der Suintnlnng Papyrus Erzherzog Rainer*, weldia

in den Jahren ]88ü— 18'J7 die einzige papyro-

logiscbe Zeitschrift waren. S. 22 (No. 70) 0. Rib-

beek eto. benibt anf einem llilkreretindntt nnd

ist zu streichen. S. 37 B. Die Angaben sind im

allgemeinen nnd im besonderen unrichtig: z. B.

das Corpus Papyrornm iiaineri l ist nicht 1475

ersehienen, es wurde anoh nicht von L. Mitteis
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heransgegebeo; dor Sats o'est parmi eto. leidet

an schwereo Uoriditigkeiten. *Den Band III der

'Studien zur Paläographie und PapyrnskunJe' 1904

erschieueo, mit 700 Urkandeo, keuiit der Verf.

oiobi. Maocher nabedeateodeo Abhaudlaug wird

Tial m viel Ehr« aogetao, dafQr kommeo andere

grofse niul wichtige PobUkaÜomn mit einigen

Beilensorteu davou.

Immerhin bat der Verf. fBr seine Kreise eine

nStzliehe ZnaammenfasBaog gegebm. Wir beeitzen,

in (leutsclier Sprarlic. die geuaoen Bericlite F.

Vierecks iu Buraian-Müllen Jabresbericbten.

Wien. G. Weiiely.

Thaddäat Sinko, Dir' alexamJriiiiscIie Dicht uii^;

(Tersttch einer Charakteristik). Krakau 19üä.

67 S. 80. (polnisch).

Der dnrdi i«ne Arbeitmi anf dem Qalmta d«r

klaSMSchcu Philologie mv\ der Gcscinolite di-s Hu-

manismus iu Polen rülimlicb bekauDte Verfasser

hatte als Privatdozent an der Jagellonisoben Dni-

ersitSt in Krakau im Winteisemeatar 1908/4 Ober

die alexaiidriDische Poesie gelsien. Einen Anssog

aus jeiteu Vorlesuugeu bildet die nnter der oben

angegebeaeu Überschrift ver5£feutlichte Abband-

lang. Der VerfaMar Yenooht auf Omnd der ein-

?chlügigeu Literatur, besonders aber (Ich betrcffsn-

deu Artikels Georg KuiiHcks iu PuuIy-VVissowasi

Realeucjklopädie eiu Bild von der alexnudriaiscbeu

if*oesie ca aotwerfen, deren Geist er mit dorn Pii-

(likat des Grof^städtertnuis am trefTeuüsteu cha-

rakterisieren zu können glaubt. Die im besten

Siuue des Wortes popnl&re Skizze bat den Zweck,

die Landalente des YarfiMsers mit diesem Zweige

der antiken Litentnr bekannt zu machen. Es

versteht »ich wohl ron selbst, dafH der Vrrfassor

auf dem engen Ranme von 62 Seiten (4

—

Gö) das

Thema uieht bat eneböpfen können, doeb moTa

mau einräumen, daf? ihm der Versuch iunerbalb

der Grenzen, die er sich gesteckt hat, vollkommen

geluugen ist. Zum Scliluls (S. ti6 f.) wird der

Einflnb der «lexandriniseben Diehter enf die poU
nischcn Humanisten des XVI und XVH. Jahr-

hunderts (Köchanowski, Szymonowicz, Simou Zi-

morowicz) und auf die französischen 'Parnassieus'

der nettesten Zeit in K&rce besproeben. '8o haben

also — lesen wir S. Ti? — die alexandrinischen

Dichter trotz ihrer hoheu WcrtKchatzunjf des lite-

rariscbeu Nachlasses der \'crgaugeuheit es ver-

standen, neue, dem Zeitgeiste Reebnnng tragende

Formen sn finden und diese mit neuem Itilialt

ansznfnilen' .... Einige Druckfeliler (z. H. 8.

Kimak aast. Knaack, S. G7 Auth. l'ul. VII 7U1

anst. 708 n. i. w.) kann der Leser leiobt berioh-

tigeu.

Kolomea (Oalisien). Z. Dembitser.

Tenney Frank, The influeiicc of tlie iutiuitivc

upoii verbs suburdinateil to it. S.A. ana

Amer. Joiirn of Pliil. XXV No. 4. 18 S.

In Erfülluug eines Verspreobens, das der Ver-

fasser in der ?om EUferenten in dieser Zeitaebrift

1904 No. 8A besproebenen Schrift 'Attrantion of

mood in carly Latin' gegeben hatte, nntersncbt

er in diesem lehrreichen Aufsatz die von Infini-

tiven abhiingigcu NebensStse nnd Au TerbUtnia

der konjnnktiviaehen Konstruktion an der der in-

direkten Rede und der eigeutlicheu Attraktioti.

Bekanntlich schreibt die bisherige Grammatik,

ohne Beweis allerdings, viel£&eb dem Infinitiir die

Kraft m, dm Yerbnm einea abhängigen Satssa in

deu KoujunktiT zu vernandehi. Der Verfasser

widerlegt diese Theorie, indem er alle von Infini-

tiven abhängigeu Sätze im Altlatein bis anf Ln-

eretios ezel. snmmelt nnd ansgewSblte Partien

des klassischen und spftteren Lateins snm Ver-

gleich heranzieht.

Er untersucht zunächst, welche Arten von

Ywben Aokft an der Ujpotheee gegeben baben.

Dem historischen und exklamatorischcn InfiuitiT

fehlt augcnscheiulich die angenommene Kraft, die

verba diceudi nnd sentieudi kommen naturgemüA

niebt in Betraeht, und die Eonjnnkti?e in Ab-

hängigkeit vou lufinitiveu, die wieder von Verben

des Befehls wie iubeo, vetOy pottulo und Verben

des Affekts wie miror abhängen, sieht er mit

Becht ab der indirekten Rede wesensrerwandt an.

So bleiben zwei Gru|)pen vou Tufiintiven übrig,

diejenigen, die auch durch einen Konjunktiv er-

setzt werden können, naeb Verben daa Willens

mit abniiehsr Bedentnng nnd aolebe, die eine

uotwendige Ergänzung des übergecirdnoten Ver-

bimis po$sum, debeo, coepi, proyero, cesgo^ audeo

u. a. bilden. Was die 1. Klasse betrifft, so ist eiu

Infinitiv wie Plant. Capt. 888 «ob neeot tru$

operam dare tuo vetn-i doiuino, qiind is velit ein

Ä([iiivalent des attrahierten Konjunktivs, wie er

sieh z. B. üudet bei Ter. Ph. 449 quae in rem tuain

fltn/, veUm f«eia$i nnd da ferner der Infinitiv oft

mit einem Accusativ verbnndi n ist. so ergibt sieb

eine formalo (Hcichheit mit der oratio obliqaa.

Weuu uuu ein solcher Infinitiv mit dem Accusatir

die Kraft der Attraktion eines abbiogigen Ver-

bnras gewinnt, so mag er sie auch wohl dann

behalten, wenn kein Accusatir dabei steht, wie

Aul. 751 J'ucfre quod bibeal licet. Beider zweiten
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Grnppe ist der Infinitiv nicht ein Äqnivaleut des

Koiijoiiktivs, es lioonte hier höobsteaa die Analogie

nit dar «raten Grui^ tririnam geweaen mib.

Nach Aofzählnug nnd BesprecbiiDg der koo-

jnnktivisclien Beispiele, neben denen er stets die

iudikativischen weuigstens statistisch aufführt,

kommt er su dem ScbloTs, da£i, wo keine andere

EiMiniDg anweidit, dieeer den LatatniaelMn

eigentrmiliche Konjimktiy anf eine mechanisohe

Analogie mit der oratio obliqua oder der eigeiit-

liciie Attraktion zurückgeführt ;rerden müsse. Wie
mh dar antidpstoriiebe (fiitnrale) Konjnnktir,

der aieh biofig mit Verben dM Wollens verbindet,

hier ron fiinflofs aain konnte, wird im folgenden

graeigt

OiaMrKonjonktiTiw bei dem Inflnitir begegnet

nA seltener, als der der eigentliehan Attnkiioa.

Die einscbriiiikeiulen Bediugiingen aber, nnter

denen er gofuudeu wird, sind uogefiLhr dieselbeu,

«i« bat j«n«aiL Dmr Konjanktimi mulä ein inte-

grurei^er Bestandteil sein des im Inflnhif mia-

gedrückten Willens, Wunsches vtc. Es darf kein

besonderer Nachdruck auf dein V^erbum liegen.

Er begegnet eher in generalisierenden als in deter-

mirativan Sitten. Die Stellang des Yerbanu
mofs beachtet werden nnd der Punkt des An-

schlnsses au den lufiuitivsatz, R. gehört die

Mehrzahl der attrabierten Verba zu lielativsätzeu,

die an das Ol^ekt dea Infinitivs anBoblieTsen, nur

wen^e achliefsen sich an das Subjekt au. Nur

wenige sind Adverbinisätze im Anschlnfs an den

Infinitiv selbst, während diese Konstruktion bei

der eigentlichen Attoiktion Qberwiegt.

Die Statistik ist dem Verfasser unr Mittel zum

Zweck, er ^pürt überall sorgfältig deu Grüudeu

der von ihm beobaohleteu Erscheinungen nach.

Seine Arbeit sobafft festen Omnd und Boden anf

«nem Gebiet, wo bisher eine anbegrflndete Hypo-

these herrschte. Aber das letzte Wort ist doch

noch nicht gesprochen. Die mcchauische At-

traktion mala wabneheiolich noch weiter ein-

gssebilnkt werden. Hanebe SKtae beriUma aieb

mit gewissen Typen von Bediugungssatien. Der

Konjunktiv Cic. Verr. 3, UM uHiil euiquam probari

colo, quod non antea milii probatum tit ist doch

«abl deiaalbe wie in dem Bedingnngaants bei

Virro 1. 1. 10, 5 definitioHM . . . non fitcile per-

tpiriuntur, tiisi artieuladm $in( fxplieatae. Sätze

wie Lael. 40 turpi* excmatio etl . . . ti qui$ contra

fttn pmMieam sa amm eav$a fatmhtt sind sehon bei

Cicero nicht selten und finden sich in der späteren

Lutinität sehr häufig, vgl. ßlase, Studien nml

Kritiken anr lat. Syntax. II. Teil. Progr. d. Uerbst-

gymnasiums Mainz 1905 S. 44 £F. Die Sätze sind

generalisierender Art, in welchen Plautuä aller»

dings nur den Koiy. PriU. dar % Ftonon gebranebt.

Aber aofserlmlb dar BedingnngasiftEe sind die von

Frank S. 434 angefahrteu Stelleu mit der .3. Person

zum gröl'seren Teil derselben Art. Von den Bei-

spielen ans Terens S. 435 ftthlt er angensebeinlich

aelbet, dab aie niabk reaht hiarbar pasaen. l^a*

840 ex quo fturint eommoda, «tu» ineomtnoda

aequoimt ferre ist ebenfalls ein allgemeiues Urteil,

ein geueralisiereuder Satz. Deuaelbeu Koujunktiv

dee Parfekta der 8. Person bat BBobelar in dem
iteratiTen Bedingungssatz Plant. Tmc. 370 *i m-
ieiit rele pitcts, ue effugial cavet hergestellt. Über

dieseu Konjunktiv, der bei Cicero und Caesar

häufiger wird nnd im G^rfUJatein maasenhaft an&
tritt, vgl. meinen Aufsatz im Archiv f. Lat. Lex.

u. Gr. X S. 3l3ff. 'Zur Geschichte der Futura und

dea Konjunktivs des Perfekts im Lateinisoben'.

Da bier Bberall ron Afttraktimi atebk dia Beda
sein kann, so wird aneb bei dan pnnllelen Kon-
junktiven anderer Satzarten aof dteaa firklimng

verzichtet werden müssen.

Maina. H. Blase.

Philologiea Hambnrfsnaia. Fdr die Mitglieder dar
48. VcrsaramlunK deutscher Philolügen und Scbol»

mänuer aasge^tellt von der Stadtbibliotbek an
Hamberg. Hamburg 1905, Redmckt bei Utteko
&. Wnlff, E. H. Senats Bnchdruckern. 4 u. 58 S. 4°

Die Schrift ist ein mit der grtifsteu Sorgfalt

angefertigter Katalog der auagestellten Keimelia

ans der Hiunbnrger Stndtbibliotbek, deren Baap^
bestandteil eine Auswahl älterer pbilologisobar

uud historischer Handschriften bildete. Gewi-sen-

baft ist in dem Katalog augemerkt, wenn anf einer

dieser Has. eine Aosgabe gaas oder rorwiagend

beruht. Mit geringen Auanahmen illbran alla

Manuskripte aus Schenkungen her. Unter anderen

haben Lncas Uolstenius uud Friedrich Liudeubrog

beigeatenert, deren Bildnisse die Schrift schmQoken.

Ans dan Manaalniptan aeian biar anriUiot: Korn-

meutare zu Plato und Aristoteles, die beste Ha.

von Ovids Briefen ex Ponto, die eiuzige bekannto

Hb. vou Fseudoplutarch pro nobilitate, lulii V'a-

lerii apitome, walabe Zacher and KQblar nnbakanaf

geblieben ist, mehrere PMltarian und eine Apoka->

lypse mit Miniaturen. S. 28 folgt ein Verzeichnis

von Autographeu uud Briefen fast aller Gelehrten

dea 16.—18. Jahrb., aoek einiger ans dem 19.

S. 34 schliefst sich ein Abeohnitt an : Hambuigiscbe

Pliilologeu zur Zeit Scaligers. \n\ klarsten zeigt

sich der Zusammenbaog Leidens nnd Hamburgs
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ra jener Zeit iu dem handschriftlichen Naohlafa

der beiden Brüder Friedrich uud Ueiarich Linden-

birogt nBoh denn Tflnehtadeoso 8ebriftifig«n hier

mm erstenmal der Nachlafs anter sie verteilt ist:

er enthiilt Abschriften nnd Auszüge ans Soaliger-

schflD Papieren, aaoh das Uandexemplor Soaligcrs

OD *P. Vlrgitn Hmodis App«ii^ JoMplii SmH-
gflri in eandem Appradioeni oonunentarii et oasti-

gationes', Lugdani. 1573, mit zahlreichen Rand-

bemerkungen nud Verbe8«ernugen, und dazu noch

da« betreffende Manuskript Scaligers. Iu einem

ABhuga wird aohlielUieh gehandelt 8ber den

Briefwechsel des Hambargischen Senats mit dem
Kardinal Barbariui über die Haudücbriften des

Holstenius. Durch Vermittlung dos Kardinals ge-

langten 1678 Toa den 81 Terraaobten nnd hier

Ter»eichneten Handschriften des Gelehrten 29 in

den Besitz der Hamburgischen Bibliothek.

Gr. Lichterfelde. Wilhelm Siuche.

SpmehwOrterboeh. Sammlung deutscher nnd
fremder SinnsprOchc, Wahlsprüche, In-

schriften an Hans ond Gerät, Qrabsprache,
SpriehwSrter, Aphorismen, Epigramme, von
Bibelstcllen, Liederanf uifjen, von Citateii

aus älteren und neueren Klassikern, sowie
aas den Werken mederner Schriftsteller,

TOn Sclinaderhüpfln, Weiter- ni)d Haaern-
: regeln, Redensarten u. s. w., nach den Leit^

Worten sowie geschichtlich geordnet und unter Mit-

wirkunt; deutscher Geleiirtcr und Schriftsteller

herausgegeben von Franz Freiherrn von Lipper-
lieide. In 2U nioiiatlichen Lieferungen, je 3 Bogen

fasMud, so 60 Pf. (76 b. Osten-., 80 c. Schweiz.)-

Oesamtpreis 19 M. 1.— 10. Tarnend. 1906. Ex
pedition des S]>raGhiiOrterhndiei Berlin W. SS» Pott-

damerslr. 38.

£s ist nicht leicht, über das vorliegende Werk

an Mnem abeehiielsenden Urteil an gelangen, ein-

mal, weil nor zwei Lieferungen vorliegen, dann

deswegen, weil in der AnkiiiiditjiinjT auf Rücli-

manns bekanntes Buch Bezug geuouimeu wird,

das ganz andere, featnmgreite nnd mit grSlater

wnieniohaftlieher Genauigkeit dnrehgefBhrte Ziele

verfolgt, während hier fast so getan wird, als

weuu CS nur an Büchmanu oder seinen Bearbeitern

liege, dafs sie nicht eine so hohe Zahl vou Stelleu

beibringen, wie hier geboten werden, endlieb, weil

in dieser, gelinde gesagt, etwas sehr BelbatbewnTe-

tcu Ankündigung Verlieifsnugen gemacht werden,

die denu doch uicht völlig erfüllt worden siud. —
Sahen wir, was geboten werden soll. 'Das Tor-

liegende Buch nntemimmt ee, nicht allein das

Wertvollste zn sammeln, was die deutsche Lite-

ratur auf dem weiteu üe biete des bprucbcs be-

sitzt, und was aus fremden Sprachen an Citatan

n. s. w. Uansreclit bei uns erlaugt, sondern es

ordnet aneh den ganzen, omfaogreieben Stoff so

an, dafs der grofse Schatz, den wir besitzen, hier

in seiner Vielseitigkeit erschlossen wird. Zn dem

Behufe wurde das System der Konkordauzeu an- .

genommen; also jeder «meine Spmeh endisnt
|

naeh seinem Hanptleitworte alphabetisch einge*

ordnet. Die .Vtionltinng innerhalb der einzelnen

Artikel erfolgt chronologisch, soweit das Alter

eines Spruches zu erkennen ist. Der Leser wiid

also in ühersiehtHehater Weise in den Stand ge-

setzt, sich leicht zn unterrichten, einmal, was iiher

irgend einen Begi-iff, z. B. Weib, seit Beginn der

Literatur überhaupt bis zur neuesten Zeit Bedeu-

tendes, Eigenartiges nnd viel&eb Bleibendes ge>

sagt worden ist, sodann, wie ein Begriff im Laufe

der Zeiten bei uns und den anderen Kulturvölkern

sich gewandelt hat, uud wie er durch den Mund

der Denker in prägnanter Form ram Ansdmek kaoi.

Wo sieh an einem Leitwort wegen der Ohe^

Alle der Begriffe, die sich damit verbinden, eise

solche Anzahl von Sprüchen fand, dafs die Über-

sichtlichkeit verloren zu gehen drohte, wnrdeo
|

diseelhen naeh Nehenbefirifbn gsordnet Ab»

sind z. B. die Sprüche zu dem Leitwort Frao

(siehe auch Weib) folgendermnf^en freordnet; als
,

sittliche Kraft; als Gattin; als Mutter; als Er*

steherio nnd Lehrerin; im Hanse; in dmr Oemll-

schaft; in der Kuust; als Gehilfin und StOtM dss

Mannes; als selbständige Arbeiterin.*

'Was ans fremden Zungen Aufnahme fand, er-

scheint zuerst iu deutscher Übertragung. £s wer-

den an Stellen gegeben ans dem:

Grieehisehen 711

Lateinischen 701

Italienischeu 253

Französischen 630

Euglisehen 1109

ans der HMligen Sehrift 1500

Weiter folgt ans fremden S})rachen, ohne fils-

rarische Bearbeitung und viclfiifh mir in der Ll>er-

setzung, etwa die uachstebeude Auzahl von Stellen

aas dem:

Ansehen (Indisch, Sanskrit» Penisob) . . 18S

Germanischen (Norwegisch, Schwedisch,

Dänisch, Isirindi-sch , Friesisch. Nieder-

ländisch, Flämiäch, Altnordisch) . . . 200

Romaniaohen (Spanisch, Porti^esiseh, Rn>

manisch) 76

Baltisch-Slawischen (Esthnisch, Finnisch,

Galizisch, roiuisch, Kassubisch, Kro-
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ntiscli. Lappländisch [!], Litanisch,

Tschechisch, Rawiaoh, Serbisch, Sla>

wisch [»ic!J, TamaKMh, Walachiaoh) . 150

SemitiaoheD (Arobiseli, Atluopiteb, Agyp»
tisch [?J, Hebräisch) 85

Onentalischen [!] (Chiuesisch, Japanisch,

Orientoluch
[!J) 27

Unltmebea (TuteriMlt, TOMtBoiseh, TAi^

kisch, Ungarisch) 54'

'Von allen Stellen wird dio Herkunft augegeben,

wo es sich um Citat« handelt, zum Namen des

7«rfiM8en d«r Hitl des betreffiraden Werkes ge-

setzt, bei StLÜeu aus Dramen Akt, Szene and der

Name der redenden Person, das Entstehungsjabr

oder, wo dieses nicht zu erforsobeu, das des ersten

EneheineiM hinzugefügt. Bei einer grSAeren An-

sahl Ton Gediehten nnd Liedern bedeutender

Antoren koTiute auch der Monat, stdhflt der Tag

der Entstehung bezeichnet werden. Bei Liedern

ist fiberbanpt, wo irgend möglich, aacb der Name
dee oder der herfonragen^ten Komponistea ge-

geben worden nnd dazu eine ganz genaue Da-

tieniDg der Kompositionen. \'on bekannten Opern,

Operetten, Singspielen bringen wir den Tag der

enten AafiBbrnng und den Ort, in welehem sie

diese erlebten/

'Als Mitarbeiter an diesem Werke sind zu

neuoea: fSr die allgemeine Kedaktioa, für das

Deotidie nnd GTieebiscibe: Weither Qneeken-
atedt: for das Lateinische; Hnns Grau; fQr da»

Itatienische Carlo Pozzoni; für das Französische:

Ernst Zimmermanu; für das Eugliscbe: Faul

Drabig.'

*Dee SpmebwSrteirbadi will ein literarisches

Urknndenbuch sein, nicht allein zum Gebrauch

de» Gelehrten, sondern für die Gebildeten der

Deutscheu Nation und darSber hinaus des ganzen

dentseben 8]n«dig«bietee.'

Zunächst wird man hier fragen, warum denn

'ohne literarische Bearbeitung' geblieben sind —
uuu eigentlich alle Stelleu, die nach der Heiligen

Sehrift genannt sind. War ee denn so schwer,

beispieLsweise für Norwegisch, Dänisch . . ., Spa-

nisch . . Polnisch, Russisch, Serbisch . .
., Arabisch,

Hebräisoh . . ., Türkisch, Ungarisch u. s. w., zumal

in Beilia, einen Feehmann sn befragen? Dann
wiren wohl anch die merkwürdigen Verwendungen

der Worte 'Slawisch' und 'Orientalisch' in Wct^fall

gekommen, die oben angedeutet sind, und mauches

ssdere seltsame. Die so gerühmte ehronologisohe

Aaordnvng der Stellen hat den Ühelstaad, dab
solche, die unmittelbar ron einander abhängen,

getrennt sind, anlserdcm ist sie auch nicht uberall
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genügend durchgeführt. So wird Goethes 'Was

mau in der Jugend wünscht, hat man im Alter

die Fülle* (15 a) und (inllparaars *Was man in der

Jvgmi wflttscbt, bat man im Alter genug*, so

sagen die Kelchbogabten mit Fug; wir aber,

minderen Pfunds Verwalter, was wir jung hatten,

wünschen wir im Alter' (16a) weit ron einander

getrennt, obadioo die sweite Stelle dodi eret dndi
Vergleiohung mit der ersten ihren rollen Sinn er«

hält. Auch die literarischen Angaben 'Dichtung

und Wahrheit (1809—1831) S. 2 Motto' und (für

Grillparzer) >8lmtliobe Werke (1872). Gedichte.

D. Begehrenden* genügen nadl dem oben an-

geführten Programm nicht; es mnfste gesagt

werden, wann die Stellen geschrieben siud, was

doch nnscbwer festmsteUen war. — 8. 16b oben

steht 'Alter schützt vor Torheit nieht', in der

Mitte, nach eiuer Reihe ganz anderer Gedanken,

'Alter schützt vor'u Dohrweg nich. Berliner

Redensart*; ob es sich wirklich rerlohnt, sddie

Berliner AnedrOeke, die veiehUeh, aber dnrdniM
nicht vollständig dem Werke einverleibt sind, auf-

zuführen, sei dahingestellt; jedenfalls müTsteu die

beiden Steilen beisammen stehen. Statt der

tOriebten Berliner Bedensart bitte besser die

überaus feine Bemerkang eiueu Platz finden kSO"

uen: 'Wenn nur die Torheit vor dem Alter

schützte*. — Unschön wirkt es, dafs die alt- nnd

mittelhoehdentehen Oitate mit sog. dentedier

Schrift gegeben sind, besonders, da die langen

Vokale doch lateinisch gedruckt sind; man sollte

hierin keinen falschen Patriotismus treiben, son-

dern sieb der guten IVadition der Grimm * Lneb*

mann, Haopt u. s. w. anschliefseu. — Die fremd-

sprachlichen Citate sind nicht in ihrer ursprüng-

lichen Form alphabetisch eingereiht, sondern nach

Mafsgabe des bei der Übersetzung sich ergebenden

Stiehwortee; das h&agt ^ mit dem Phoie dee

Werkes zusammen, hat aber den Übelstaod, dafs

man nuu erst raten mufs. wie denn die l'ber-

setzung lauten mag, um lieu Spruch zu ündeu.

Hier hatte dvreh yerweieongen geholüsn werden

müssen; dann würden solche Auslassungen wie

S. 44 (inzwischen angemerkt) nicht möglich ge-

wesen sein. — Die Form der Citate ist oft recht

weitsehweifig, so S. 5 'Quint [!J Hontins FIacc.[!J,

Epoden (um 80 Chr.). Übers, von Vors. No. 2

V. 1 u. .3'; man schreibt doch Uor. Epod. 2, 1.3

(ca. 3Ü V. Chr.); wer dit- zwei Verse übersetzt hat,

ist wirklich ganz gleichgültig; dodi daron unten.

Betmehtea whr aon die Auswahl nnd Behand-

lung der Stellen selbst. Auf der Rückseite des

Umschlages zur 2. Lieferung wird angegeben, dafs
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eigentlich 1 20 000 Stellen gesammelt worden seien,

TOD deneo aber ans praktiachen Grönden 90000

über fiord gaworiMi Niao, lo da& but 80000
übrig geblieben. Ich glanbe, dafs nnter diesen

30000 mindestens der dritte Teil hätte fehlen

Qod TOS jeoen dO 000 eiu Teil hätte gerettet wer»

dett wtaM. FwiUeh uA dtm &»m Behioknl «Ihr

solcher Werke, ihifs sie Jem oiuen zu viel, dem

andern za wenig bieten: über was wird hier alles

citiert! lat denn Eben' böohat triri&ler Ans-

pradi (S. 19): 'Zu sweien geht MMm das BekdfoB

leichter von der Hand, nnd mau geniefst die Lmt
des Daseins besser, ul.s wenn mau allein ist' wirk-

lich wert, hier aufgezeichnet zu werden? Und

«obbe SadMo finden sMh ni Handerteo. — Bin

weiterer Übelstand, der übrigens nnch bei Büch-

mann nicht immer vermieden ist, liegt darin, dafs

öfter Citate bei Scbriftstellera nuter dem Namen
idM Oitieresden fautt dem dai eifeatKoben 1Ir>

\

heben stehen; so ist S. la (Abend) 'nondnm om-

ninm dierum sol occidit' bei Livins als Ausruf

Philipps V. von Macedonieu citiert uud mnfste als

grieebisehetflprielnraii gebenmeiebnet werden.

So mfiJste der Leier S. 9a nach der Angabe:

'Nnnqnam se minus solnm esse, quam cnm solus

esset Marc. Tull. Cicero, V. Staat (um 54 v. Chr.)

& 1, K. 17, g 27* MhlieAeo, daft Cicero tob eieh

nde, während er das Wort dem älteren Africanns

miieist. Dadurch iiTidert sich dann natürlich auch

die Chronologie solcher Stelleo. Aocb sonst läuft

bei den ebronologiMbeB Angaben uaoebe Wandere

fiabUi mit nnter. S. 8b steht bei 'dulce est

desipere in loco* Tforaz' Oden (um 18 v.Chr.), ol)-

sohon doch ganz sicher feststeht, dafs das vierte

Bneb der Oden von 17—18 verfalst ist; wie

stimmt das zu der grorsartigeo Aakliad%nng 8. 2?

Von Ovid wird öfters angegeben, er sei 'um' 43

geboren, gestorben 17 u. Chr., z. B. S. 5b. Nun
Uegt die Baabe dodi lo, dab wir aas Hieronyains

genau wissen (nnd dsgegsn sind meine» Wi.nsens

nie Bedenken erhoben worden), dafs Ovid am
20. März 4^^ geboren ist, während sein Todesjahr

insofern ntobt sieber stebt, als maa swisobea 17

nud 18 n. Chr. schwankt. Auch bei Livius' Ge-

burt (z. B. la Abend) hätte die Zahl 59 nicht ein-

geschränkt zu werden brauchen. — Nun ein Wort

an den ObeneteoDgao. Wo klassisebe Arbeiten

Torliegeot ist es gewiß nützlich und nStig, den

Übersi-tzor zu nennen, schon deswegen, weil die

Form de« Citats dadurch seit langer Zeit bestimmt

ist, selbst wenn der Sinn niebt gaus getroireD

sein sollte. Hierzu rechne ich Vofs' Homerüber-

satning, Soblagels und Tiecks Übertrsgnng des

Shakespeare. Sonst ist es aber ganz gleicligültig,

Ton wem die oft anfssr allem Zusammenhange

nnr ad hoe gefertigle Übenelaang «uer oder der

andern Zeile herrührt Wenu man liest z. B.

S. 80b Terenüauus Maoios, übersetzt von Grau,

oder anderswo Geliins, fibaneiat von Grma, und

det^tsioben nodi mebr, so mnft man doab nn-

nehmen, dafs Gran diese ganzen Schriftsteller über-

setzt habe, während es sich nur um diese einzel-

nen Stelleu handelt, die laugst auch sonst in

(Stierwerken llbenetat sind. Wenigstens mfifstea

dann, wo es möglich ist, die anerkannt besten

Übersetzungen geboten werden: wer wird z. B.

jetzt Horaz' Satiren nach Voi's geben, seit wir

B irdts Übersetsang beben I Mandimal sind die

Ubersetzungen geradezu falsch, so S. lOii (Allein-

herrschaft) der berühmte Vers der Antigene 733

(1. 787)

nilit od« lir»%^ MfSf M> Ms
'Bin Staat gehört nicht einem ganz allein. L bers.

von Jordan'. Der Sinn ist: 'das ist kein Staat,

der einem Manne gehört', d. h. 'von einem wirk-

lioben Staat and staailieber WohUabrt kaan keine

Rede sein, wenn er Eigentum eines einzigen ist|

also nur die Interessen eines einzigen gelten'

(Hüter), 'da von einem Staat uicht die Hede sein

kann, wo alles mnem «ndgsn gebSrt' (Bmlin)^ —
So steht S. 5a (Achsel) 'Etwas anf die leiehte

Achsel nehmen lat. ferre sinn laxo . . . (Horaz

Sat. II 3, 172): mau lese die llorazstelle nach, am
das IlibTSirstindnis na wlrdigen. — Eine flble

Gewohnheit, £e nllerdings in neuerer Zeit Mode
geworden zu sein scheint, ist es, auch die Titel

gewisser ausländischer Werke willkürlich zu übet-

setsen, ohne den eigentlieben Wortlant hinsnsn-

fugen. Das mag wieder bei soleben Werken be-

reclitigt sein, bei denen sich eine solche l'ber-

traguug längst eingebürgert, aber wer rät S. 10a

Tit. Marc, [sie!] Plaatoa ... Der Grobian* anf den
Trncnlentns? Und warum (S. 29) Ovids 'Fest-

kalender' statt des echten Titels? Üafa aber

Tereutianus Maurus' versifiziertes Lehrbuch hier

S. 80b ab 'Heldengedi«bt* beaeieknet wird, bitte

«obl selfaet dem alten Pedanten ein Liohahi ab-

gewonnen.

Auch der 'musikalische' Teil des Uut^ruehmeus

leistet niebt alles, was in der Anklndiguug ver^

heir>en wird; so ist als Komponist des Scheffol-

[

sehen Tronii^etcrliedes S. ;^b Nel'sler angegeben,

aber die früher äehr beliebte alte Melodie muliite

doeh mindesleos daneben erwihnt werden. —
Man wird vor allem ein Urteil über die Voll-

' stindigkeit des Werkes erwarten. lob habe daranf
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z. T. schon oben penntwortet, mochte aber doch

Mch einige bestimmte Stellen bezeichnet], die ich

Tenoilit habe. Die Leser werden ja daraus er-

Mbm, €k diM» DeeideraU wiehfig tind oder Hiebt

Denn das gebe ich von vornherein zn, dafs nichts

leichter ist, als bei der ßcnrleilnog eines solchen

Uuternebroens Lücken zu äuden; oft haben die

HenuMgeber gewiA «elbet die Anfitahme eoleher

Stelleu erwogeu und »io wieder ans bestiinintou

GrSnden aufgegeben. — Da auf dem Titel auch

*Wahliprücbe genannt werden, tio erwartet man
8. U bes. 8. 7 6ber die berabmte Deriie Fried»

riehs III., A E I 0 U, die über dem Portal der

kaiserliehen Burg zu Wieu steht, Auskauft; sie

wird aber nicht erwähnt. — S. ib rermisse ich

Bürgere *Der Haan, der das Weiiii und dae Aber
erdaeht. Hat rieber am Hiekerltog Gold sehon

gemacht'. (Der KniHor und der Abt). — S. 4b

(Abwesenheit) fehlt die Hauptsache, die Angabe,

wessen ef%ies dnroh Abwesenheit glänzten; das

ist dodi die «nie FIrage, die sieb selbst ein Laie

beim Lesen der Stelle vorlegen wird. — S. 4b

fehlt 'Acli. wie iwt's möglich dann, dafs ich dich

luäsco kann'. — ti. Oa. Warum ist hier nicht der

^pitfloeeste Vers* der Aeneis oitiert: *iee(ere n
snperos ueqneo, Acheronta movebo'? (VII 312).

—

Zu Afrika (S. 8a) müfste wolil auch die lateinische

Fassojig angegeben werden 'semper aliquid aovi

Afriea oltnrt* (PItnias n. b. VIII 42). — 8. 11 fehlt

»Allieit*, s. B. »Allzeit mit Hnt\ Motto des Grafen

Tieorg Andreas Rosenborg; 'Allzeit fröhlich ist

gefährlich, allzeit traarig ist beschwerlich, allzeit I

glfidliob iak betrflglieh, Eins nms andre ist ver-

gn%{lidi*. Motto des llarkgrafen Kj^I tob Borgaa.

— S. 19b steht zwar 'ix Jid; dQx<^fieo9a, aber

et fehlt die bekannte lateinische V'ersion 'Ab love

priocipiam' (Verg. Ecl. 3, 6UJ; Übrigens Lütte zum
griesbiieheB (Htat aneh Aratos eitiert werden

i8mo» dessen Werk mindestens ebenso viel Eiu-

flab ausgeübt hat, als Tiieokrit^ (jcdichte. —
8.30a (Armada) wäre es erwünscht, über die la>

trinisebe Fbssang ^Afflarit Dens et disripaU sunt*

.Auskauft zn erhalten; a. die vorzOgliche Ausein-

andersctznug bei Rüclinmnn. - S. 65a: vgl. Hüch-

maon s. v. 'betrogene Betrüger*. — 8. 71 b (Blind):

*Inter eaeeoa regnat «tnbo*. —
Doeb ioh bredw bier ab. leb hütte so viele

Bedenken nicht geäufsert, wenn sieh das Werk
nicht an ein allgemeinere» Publikum wendete; ich

meine, dafs gerade darnm eine grüt'sere wisseu-

sehafUiebe Akribie bSite anfgewendet werden

mössen, als wenn es sich um ein Buch für Ge-

lehrte handelte; die würden schon Sfuren und

Weizen zu scheiden wissen. Bei einem volkstüra-

lichen Werke ist es schön, wenn man.die Wissen-

schaft nicht lästig empfindet, aber seblimm, wenn

man rie Termibt. Daan filblt man sich aber bei

diesem Werke öfters veranlafst. — Und doch will

ich mit alledem nicht gesagt haben, dals das

Ganze nichts tange. Der Inhalt ist so reichhaltig,

daft es immer noeb «in OennA ist, in dem Wv!»
zu lesen, und wäre es auch nur deswegen, wmI
uns hier Äufserungen von Schriftstellern geboten

werden, die leider fast gar nicht mehr gelesen

werden. Wenn unser Volk mit Hinnem wie

Lichtenberg hier wieder bekannt gemacht wird

(dessen Aphorismen bekanntlich selbst Nietzsche

unter die immer wieder lesenswerten deutschen

Prosaaebriften liblte), oder too Thomas Mnmer,

von La Roohefaneaald, Angelus Silesius, von Logaa

und .»-o vielen anderen ein gnti^s Wort hört, so

ist daä gewil's nicht zu unterschätzen. Wenn der

üeransgeber und die Bearbeiter sieb Teninen, dat

Werk einer grfindliehen Dnrehriebt an nnteraeliea

und es damit anf eine festere wissenschaftliche

Basis zu stellen, so werden wir es mit gutem Ge-

wissen weiteren Kreisen empfehlen können.

Berlin. fraai Haider.

AiiKzQgc aus Zeltscliririen.

Berliner philologische Wochenschrift 2 (13. Ja-

nuar 1906). .3 (20. Januar 1906).

S. 62 f. P. Wefsuer, Zu Aemilins Aiper. In

W.8 Sammlung der AsperfraKuiente ist 8. 46 ah
No. XIV a einzuschalten das Scholiou Vcroniiuse zu

Vergils Ecl. VU 38. Dadorcb wftcbst die Zahl der

von Asper nadiwtÄslidi sitierten rOmlsehen Aotoren

um vier: Cicero, Plaut us, Varro und Atta. Sodann

bespricht W. Kettuers Bebauptaag: 'Aspro usi esse

videntnr Serrins et PrlseiaBOs' and WNst dieselbe,

soweit sie Scrvius betrifft, zurück. — S. 64. E. Iloff-

manu. Ein römisches Grabepigramoi. Die vou

L. liorsari in den Notizie degli Seavi 1898 8. SSI

No. 182 veröffentlichte Inscliritl ist zu lesen:

nlovtst xai A«»v xai o[f/«Jvf}
1
0siiat<fovf%]

\

Die beiden Uber dem Epigramm eingemeiiseUen üuch-

stabea ^ K bedeoteo wobt dn^tee» «stnrjt^^ovfeK* —
3 S. 92 f. Eh. Nestle. Gno'itiM lic'; ztim ;:rierliischen

Aliihabet. Behandelt die vom ünostiker Murkus auf-

gestellten 2^hlenspielcreien, welche Irenaeiis, Ilippo-

lytos nnd Epiphanius crwälincn; s. S. Hippolyt! re-

futationis omnium liaercsium libromm deceo qeae

sujiersunt rcc. L. Dnncker et F. O. SehneideifiB,

Gottinj-ao 1859 S 3 10 ff.

Korrespoiidenzblntt der Westdentscben Zeit*

schrilt XX.1V, No. 1— 10.

1. Kegensbnrß. Ein Stack der Mauer der

Castm Btifi» «arda freigelegt — 2> Mains: r«in.
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971 7. Hin. wocflBNSQHRnrr irOR jclassisohk puilolo(»ib. .iws. N». la m
iDwbrifteD. — 3. AaigrabaDgen in HaUern i. W.
1904. 9. A. Riete weist daranf hin, daft der ge-

nauere Roridit bei Cassius Dio Olier diu Varusscliliicht

sie in bergige Oogeud verlege, nicht wie Velleius uud
Florns in Sumpfgegend. — 10. Bin Oealtateiisteiopel

in einem Teller. — 14 AltcrtnmsfQnde in Motz und
Sablon — 15. UaJlern i. W.: Reste eines Feld-
lagers? - lü. Caerwent (Venta üilttrutn): Weib
ioscbrift au i^ar« /^emu MiuOctlus. — 36. A. Biese:
Itas CogBomeo Super ist = Superua fBr sonstiges
Supfrior. — 32. Metz: unter den Funden von
Sablon befinden eicli viele röm. Grabscbriftea mit
gallischen Namw (CatitmitMy Cara$omm, T^aunu,
Popptua, Cilta). — 38. J. Zellen zu der Inscbrift

der vicaui vftfiea comlslenlf» Canteilo Matdacorum.
— 50. Bruchstück eines Militärdiplomes ausEining
a. D. — 51. Sablon bei Metz: röin. Friedhof. -

SS. BroamtataMte der Minerva aus Köln. —
64. Gröfsere KallorömiscLe Ausiedlung im Walde
Wasserscbied bei Birkenfeld. — 65. Trier: Unter-
baa(M tuitar der Aren« dea Ampbitbeaten. —
66. AngralniDgen bei Haltern i. W. 1905.

Bnlletiu ile correapondaace hellinlqne. ZJUX
(ia05), 9-12.
Dm ganze Heft (p. 417—573) entbitt dellscbe

Inschriften, Rcclinunf;en und Inventarc; aller Epochen,
»"ine Fortsetzung der Publikation S. 169—257, von
F. Darrbacb Die Steine sind bei den auf Kosten
dea DacdeLoubut 1903 veranstalteten Ausgrabungen
an Tkge gekommen. In n. 158 ist bcmcroerkenswert,
dafs die im Inventar aufgezählten Kränze mit Bucii-

staben a bis y naromeriert sind; der Bacfaatabe ft

Ist ala t»&, ir, n als la, nät beieicliaet Nr. 183:
grofse Inventarinscbrift aoB der E^odw der 9. atbe-

niscben Herrschaft.

Eos XI, 1 (1905).

8. 1-10. Th. Stnko, De CaiKmacM epigr. XXHI..
schliefst mit den Worten: (Calliuiachus) argumenta-

tiones pbilosopbornn), quibus animorum aeternitas

comprobatur, mcndacia et nu;<as esse pntavit. —
- S. 11— 13. J. Krözel, Ad Taciti Ann. I, 35, 14

liest promptes vires ond sncht diese Konjektur zu

begrdnden. — S. 14— 18. W. Klinger, Zur Ge
schiebte einer poetischen Formel, will ausgebend von
denBrachstHek derEnripideiseben Melanippe(fr.508N.)

(ifiaQtiaf iiaQx^afuy beweisen, dafs die Formel
'Und wenn der Himmel wär' Papier' (vgl. R. Koebler,

Kl. Sehr. III, 293 ff ) ihren Ursprung im Osten, resp

in Judfta habe. — 8. 19—29. J. Kopacz, Über
Piatons Phaedo, gibt den Gedankengang des l)ialogs

wieder and bebaaptet xum SchlnH», dals die Unsterb'

Hehkritsfrage Ar Plato kein Gegenstand streng matbe*

matischen Wissens, hondern ein Glaubens- und Hoff-

nnngsakt sei. — S. 30—33. S. Schneider, Zwei
Propbezeiangen betreÄrad den Wdngott, sucht den

Beweis, zu erbringen, dnfs 1. Mos. 49,8—12 »ich

nrsprUn;!lich auf den Weingott Dionysos bezogen habe

und unter griechischem Biufldb entstanden sei, indem

er Ear. Baccb. 373 sqq. am Vergleicb faeraaaiebt

TU» aoa der Oeaeaia angeflllKte Stette %etniditet 8.

•la etnea im tlezaadiiniiicben Zeitalter eatatandenen

Einscbnb, welcher der eben aogefUirteo EaripidM*
stelle seinen Ursprung verdanke. — 8. 84 — 4f

.

Tb. Sinko, lluinanistisciie KIcinigkeiteu, bringt aus

lateinischen und grieciiischen Dichtem (resp. Pro-

saikern) Parallelen ra ersdiledeoen Stellen polniacber

Humanisten (Callimaclins Bnonoccorsi, Rej, Simo-

nides). (Fortsetzung folgt.) — S. 62—64. Bibliu-

grapbieehe Kotlieo.

ReBMMloiia-V«mleliiiln phllol. Selirlflea.

SnYPIJÜNO:^ BA^H, 'Ptonaluy -xohttia,

^ ßaatlfvofiiyi] xai tj iXtvi^i^i BpU W. 51

S. 1624-1633. Das Werk verdient die Anerkennwif
aller Faclinnlnner. Friedrich Cauer.

Bast in, J., Pr^cis de phon^tique et röle de

raccent latin dans les verbes fran^ais. 2. Edition:

HerA^ S. 447-449. GrQndlicb and braucbbar. h.Sudre,

Benseler-Kaegi, Grieehleeh-deatseliea Schal-

Wörterbuch, 12. Aufl.: %. f. d. Gyvm. Oki S. 621

—633. H. ikadlmOUer bespncbl eine grölaere Zalil

von Stallea, die in einer nenea Aaflage dea verdienat»

Heilen Werkes anders behandelt werden könnten.

H. Bosschcr, De Plauti Curculioue disputatio:

NpliR. 1 S. 5-8. Die Untersncbung ist durchweg

mit pbilologiscbem Scbaifsinn nnd pbilologiacher

OründNcbkeit geführt. L. Bnthhdd.
Brandt, P., Sappbo: A'. Jh. 10o5, I S. 74$.

Frisch und mit Sachkenntnis geschrieben, aber nicht

ohne Mingti. Die Obertregnngen ins Dentaebe eiod

niangelliaft. Joh». Gffkm.
Kvaristo Breccia, II dirittu dinastioo nelle mo-

narchic dei successori d'.\lexandro Magno: Np/tH. 1

S. 10 14. Diese nOtzlicbe und tleiTsige Studie beaatr

wortet die aufgeworfenen Fragen vielfach sicher oder
doi Ii so gut, wie es möglich ist. Otto Srhultitff*.

Bruns, J.. Vorträge und AofsAtse: N.Jb. 1905.

1

8. 749. Bietet llberali ioterenante, orlgtadl aageflable

Probleme, fördernde Behandlung, annehmbare, wenn

auch oft nur provisorisch gültige Resultate. Th. Zie~

lintki.

Chndzinski, A., Staatseinriebtangen dea (4-

mischen Kaiserreichs in gemetnwissenscbaftlicher Dar-

stellung: Z. f. d (Ji/mii. Ukt. S. 608. Dir vii lfacb

schwer zng&oglicben Ergebnisse der Forschung sind

hier dem Lehrer in vortrefllidier Weise heqaem in-

recht gelegt. T/i. litcker.

Ciceros rhetorische Schriften. Auswahl für

den Schulgebraucb von W, Heeb: Z.f. d.iiyinu. Okt.

S. 611 Wird aufs wärmste empfoiilen von J. Kohm.
Dahn, Felix, Die Oermanen: IA\ 2 S. 45 f.

Dies aaregentle und Qborsichtliche Werkchen kann man
mitFng und Becbt nur angelegentlichst empfehlen. V.JJ.

Dehio, Georg, Handbacb der deutschen Knnst-

denkmaler. Bd. I: MittcIJeutschland: AT 2 S. 62 f.

In diesem ausgezeichneten, dankenswerten Handbuch

sind aneb einige wenige römische und vorgeschicbtliehe

Allertflmer berücksichtigt. K- S.

Deniubtlienes' neun Philippischc Reden fQr den

Schulgebrauch erklärt von C. Hehdantz. 2. Heft.

1. Abt. Bede V-IX. 6. verbesserte Aufl., besorgt

von M(Mi« Blamx BphW. 59 8. 164»-16ft9. Der
Kaamenttf iit im groBeo wid guaeo aaverindert;
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278 • .7. Hin. WOOBBNBOHRIfr IOR KLlBSttOHB PHILOLOOtS. IMC No. l(k 374mm
von deo TextkoiQaktttrM «ardMi Tide al^iiwlMeii

dnrch K. Fiihr.

1. Didymos, Kommentar za Domosthcnc<«, hoarb.

TOD U. JJüi» und W. Sekubarl. 3. Volamina
a*f7Pti>>ca ordhiis I?. Onunmttlconini pm I.

Didymi de Demosthene commenta com anonymi

in Aristocrateaiii lexico recognoveruiit //. Uiel» et

W, Sc/iubart: JA\ 1 S. 24 5. Wird in der Haaptp

nebe zastimmend besprocbeo von F. U.
Diels, H., und W. Scbubart, Anonymer Kom-

mentar zu l'iatuiB Theaetet nebst drei BracbstQcken

pbiiowpbiBcbeo lahelts. Unter Mitwirkung von

J. L. iiabetf: LCi 8. 55 f. Über den Komnenter
•elbst macht eine Reihe von Mitteilnnf;en F. D.

Frank, Tenney, Attraction of niood in early

Latin: J)I.Z. .i]/53 8. 8185. üflMiditig «nd «durf-

kinuig. Fm, Thomas.
Wilhelm Franzmeycr, Kallixjpnos' Bericht über

Jas Prachtzelt und den Festzag Plolemdus' II:

Sphh, 1 S. 8-10. Der Henptwert dieser Scbrift liegt

ii der Felnbeit der Einsolainflibningen. Gmtav

Fritäch, Joseph, Der Spracbgebraoch des grie-

chischen Romanschriftstellers Ucliodor and sein Ver-

killnis zum Attizismus: VLZ. 51/52 S. 3186- Referat.

Albert Goedeckemey er. Die Gescbichte des

griecbisehea SkeptixiBBUs: NphR. 1 S. 14-19. Diese

Darstelinngen dtJrflen die Wissenschaft im Riofscn

und ganzeil kaum merklich fürderu; dazu hat Verf.

die Sprache geradezu mifsbandelt. A. Fatin.

Hacqoard, Alg^rie Sabara-Soadan. Vie^ trevenx,

Toyages de Mgr. Hacqnard, pour l'albA Marin*. LC. 1

8. 15 f. Wird gelobt von V. 11.

Uale, ü., and D. Bock, A latin grammar:
Her. 49 S. 446 f. Ebenso wiaeeRsebaftHdi «ta braach-

ber fOr die Schule. 1'. Lrjioj.

ilirschfeld, ü., Die kaiserlichen Verwaltuugs-

beamteo bis auf Diocletian. S. A.: ^..Jb. 1905, I

8. 744. Eine grofiurtige and selbitverieagDende

Ariwh. jVfeA. Rorimozew,
Ilnlz w cifsig,' rt>nngsbnch fQr den l'nterriclit

im Lateinischen. Kursus der Obersekaoda und Prima:

/. d. Oymm. Okt. 8. 618. Offenbar aas lang-

jihriper Praxis erwachsen, verrftt dies Hnrh üherall

den bewährten Scbolmann und trefHichcn Kenner des

LMaiaisdieB. K. R Sakahe.

Jlgar, O., Hoaar vnd Horas im GyniDasial-

tnterricbt: N. Jb. 1905, II 8. 517. Jedem Lehrer
ist iii ei. iistcm Interesse Ii nlen, das Buch IprQBdIieh

•iorchzalesen. Th. Opitz.

Alfred Jeremias, HeootheiistiBehe Strftmnngen

innerhalb der habylonisclieii Religion; BpftW. 52

b. 1663 f. Alles iu allem geuomraeu ist das Schrificben

leieh ao Ideen oad Aaregnngeo, ürttM iUümur*
Josepbas. (Envres complötes, tradnites sous la

direclion de Th. lieinacit. 1. Ul. Vll, 1 : Her. 49
S. 444 f. Ein herrorragendee Untem^meo Id vor*

Mglicher AosnUiraug. F. I^ay.
Walter Jndeicb, Topographie Ton Athen. Hand>

bnch von lican v. Müller. III. Bd. 2. Abteil.

2. HUftc: UpUW. 51 S. 1634-1637. Dieser Band
Ittt eiae teMcbHeb bestellende nnd lebhaft enpftin-^ Uteita tooflgUth ans. H. BUtmner, — Dass.:

NphH. 1 8. 19-22. Dem Verf. wie dem Yerkger
gebohrt unser Dank. K. Fuekmbaeh.

Carl Maria Kaufmann, Handbuch der christ-

lichen Archäologie: BpJtW.bl ä 1638 1641. £iDe
got geeehrfebeae, reebt abaraiohtlidie DaratelliiBf.

n\ l.üdlke.

Novum Testamentum secundum cditiouem S.

Hieronymi, reo. ./. Wordnoortli. II, 1. Acta a|MH
stolorum: Her. S. 445f. Der kritische Apparat
ist vermehrt; das interessanteste 8tQck ist die dona-

tistischc Capitalatio. F. f.ejay.

: Ostermanne lateinisches Übungsbuch. Ji^er
Teil. 8exta. Ausgabe C, bearbeitet von H. J. Mtältr
und G. .Michaflis: Z. f. d.Gymn. Okt. S. 615. Das
IIan|itverdicnst dieser iieubearbeituug besteht iu einer

anderen EinteUu« vad Anwdnnng dee LebretolliBe.

H. ßerndt.

George Washington Pascbal: A study of

Quiiitus of Sm\rna: yphH. 1 S. 1-5. Eine aus-

riihrlicbe und gründliche Untersuchung. F. Kelmiplzow.

Perrot et Chipioz, Histoire de Part dans l iui-

tiquit^. Tome VMII. George» Ferrot, La Grece

archaiqae. La scolptore: BpkW. 52 S. 1664-1672.
Dieser neue Band dee menumentalen Weclm let wohl
dankenswert, bringt aber im ganzen nicht daa^ «na
wir erwartet haben. Fuilwig Curtttu,

1. Heinrieb Schäfer, Urkunden der ftlteren

Aethiopenkönige. — 2. Kurt Sethe, Crktinrlnn der

18. Dynastie: LC. 1 S. 8f. Zu 1: Eine vurzuglicbe

Ausgabe. Zu 2. Dia Texte Bind iorgflUUg «iedef*

gegeben. —in</.

Schenk, K., Lehrboeh der' Geschiebte tär

höhere Lehranstalten. 2. Auf!., diu lu-arheitct von

Juliut Koch. VII. Teil. Lehraufgabe der Ober-
Sekunda. Gescliiehte des klassischen Altertoms; ü.

f. d.Gymn. 0kl. S. 634. Es ist eine Freude, .in der

llaud eines solchen Buches den Geist des Altertums

der Jugend nahe zu bringen. A. Heimann.
Schmidt, L, Gescbichte der deutschen Stimm«

bis tarn Ausgang der Yfllkarwanderang: H«r. 49
S. 453. Gute ^uanmenatellnog der wissenichaftUchea

Ergebnisse. E.
Schubert, Rnd., Untertadiongen Ober dieQneUen

zur Gescbichte Philipjis II. fon Mbcedonian: J)LZ.
51/52 S. 3201. Referat.

U ei u hold Sc h Uetze, Juveoalis ethicus: BphW.
öl 8. 1613. Der Verf. dieeer Dissertation verficht

seine These mit Oesebick nnd Glflck. Carl iJo$iu$.

Seiler, Fr, Griechische Fahrten und Waude-
rungen: M. Jb. 1905, II S. 597. Die Wiedergabe
der RefseeindrUcke Ist sehlicbt, rein menschlich, tief

empfunden, echt and ehrlich. .1 /.^hmt-.

Sodeu, Herrn. Frbr. v., Die wiclitigsteu Fragen
im Leben Jesu: LC. 2 8. 41 f. Findet mmeist BelMI
bei Gu»tav Ff'tnrvnnHi'r.

H. Stouding, Griechische und rümische Mytho-

logie. 3. AuH.: BphW. 52 S. 1664. Dm BOebleln

scheint wobi geeignet, den Laien m orieotierea.

P. SUngeL
Stoicornm votcrum fragmenta CüIlCi.;ir Joanne»

ab Arnim. Vol. 1: Zeno et Zenonis discipuli: OLJX,
51/52 8. 8174. Trota einiger Bedenken Ton Ad.
J)grcf im ganien th sehr tOchtige Lristnng beseiehnet.
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7. mns. WOCHmSOHBirT VOb KLA88II0BB FHILOLOOII. UM«; N«. k «76m
TMitllt (mit AusscblnCs der Germania), Juhres-

bwidit TOD G. Andruen: Z.f. d. Gymu. Okt. S. 293 f.

Uteacr, Herrn.« Ober ravtekbend« Sittan- und
BMhtsgMeblebt«: DLZ. 51/53 8. 8309. Jo». Köhler

gibt Andeutungen 7.n einer vertieften Aaffa»siHi>: licr

Tom Verf. besonders besprocbenen JQngUogSTerbäode.

Wftlde, A., linteintacbes etymoloRiMhes WOrter-

bnch. Lieferung 1-5: Z. f. d.Gf/tnn Okt. S. 618.

Fafst die Ergebnine jahrcehntelaDger ForMbnngeo
kaapp mMnnwn und verqrfdit, ein itandard «ork

zn werden. A. Chavdiobw
K. Walter, Herders Typus lectionntn; Bph W. 52

8. 1672 f. Die Mitleilangeii des Verf.s sind von be-

deateodem sebnlgeecUebtUcben Interene. 0. Wtiftm-

fei:
K. Wcssely, Tnpograpliie des Faijiim (Arsinoites

Momas) in gnecbisclier 2kit: B^iW. 51 S. 1637 f.

Eine eorgMllge TorarMt. fP. KrtiL
P. J Wlioclor, The whence and whither of tbc

Boderu scieiice of iangnage: BphH\ 51 S. 1641.

Ein anregender Vortrag. E. Sekwj/ur.

Winekler, Hngo, Aaaztig ans der vorder-

asiatiseben Gescbicbte: DLZ. 51/52 S. 8SO0. Nntz-

briagend. .1. \yifilriiif7nH.

Woermann, Karl, Geschichte der Knast aller

Zrften nnd Völker. 9. Baad: Die Kanst der ehiist-

liehen Völker bis zum Ende des 15. Jahrhunderts:

LC\ 1 S. 28 f. Dafs das Werk, die erste evolatio-

aislische Weltgeschichte der Kunst, sich eine domi-

nierende Stellung erobern wird, scheint ans iweifeUos.

Max Kemmerieli.

Geor^ios D. Zekides, Jto^&üiam; tig 'EXi.^vai

mm^H- Bd. I, Heft 1: NphK, 1 S. 5. Unter

den Uer ni^eiUen Sonjekaren ftadea sieh aneh be-

achtenswerte VerbesserDii^'cn. ./. SitcUr.

Tb. Zielinski, Das Clausel^'estt/ in Cireros

Reden. Gmndzfigu einer oratoriscbcu Uliythmik:

Bpf> ir. 52 S. 1659- 1G62. In dem Buch steckt viel

FIcils und Scharfsinn; dennoch kann es nur mit Vor

lieht benutzt werden. \V, Kroll.

Friedrieb Zacker, Sparen von ApoUodoros' neql

JhSv bei ehrlftlicben Sebriftstellem der ersten ftluf

Jahrhundcrlr: H/yhU: 51 S. 1617-1C23. Diese

Dissertation tindet wenig Beifall bei FeUa Jaeoby,

MlttelluHKen.

Preniaisobe Akademie der Wissenschaften.

1. Febrear. OeeaataitzaDg.

Herr Schmidt las Uber 'Die Poesie der Natur-

völker'. Er leitete tob den Ursprüngen taktm&bigen

Oborgesehreis and mimischer Allkanst Efanelgattungen

der primitiven Lyrik ab, mit Ausblicken auf Drama
und Epos. — Herr Harnack legte eine Abhandlung

des Frbm. von der Oolts vor: Unbekannte Frag-

mente altrliristlif her (iPiiiciiuleordiiuiifren. In dieser

Abiiandluiig wird auf drund einer jüngst verüffent-

lichten ütliiopisclieu Kircbenordnung und anderer

Qnelien gezeigt, dals die saUreicben wieotalischcn

KtrcbenkotiBtitntlonen trirklleb an der Kirclienordnung

des Römers HijijKilNt eiiio ihrer ILiuptwurzeln hal)(;ii

und dalis Teile dieser bchriit noch nachgewiesen wer-

den können. Auch andere altchriatliche liturgische

Stacke werden aus späteren Quellen ausgesehieden. —
Herr Conse berichtete aber die Anagnbangan des

Kaiseriidien Aehäologischen Institnts Im SpitheriMt

vorigen Jahres iii Pergamon. Der eingehendere Be-

riebt der Herren Dörpfeld, Uepding and anderer

Mitarbeitec wird te den Atheaiiehan Mittaihngea daa

lastbnti ccsebeiaaa.
.

Arehiatogisaha Sssellsekaft an Berlia.

Febrniir Sitzung.

Der IL Vorsitzende Herr Trendelenbarg er»

Affhet die Sitnrng, indem er die AnAiabm« der Herren
Oberlehrer Freye, Oberlciirer Dr. Helmke, Prof.

Dr. Kossinna, Prof. Dr. Freiherr von Lichten-
berg, Direktor Prof. Dr. Sclimidt, Oberlehrer

Schneider (Ebcrswalde) nnd Prof. Dr. Wentzel als

ordentlicher Mitglieder sowie des Herrn Seminar'

kanili<lat Dr. Habark als aaAarordanilidiea Mitgliedes

anzeigt.

Herr Winnefeld legt tot: B<mähiUk$r der t^L
Mvfffn :u Berlin, Die grittio»^ Skutpl»t TaB
R. Kekuiu von Stradonitz.

An die Gesellschaft waren eingegangen und wurden

vorgelegt: Jahres/ir/U »tf« (hteir. Arc/i. Inst. VIII 2.

Aeademif. Ii. de ßetgiqtie, Bulletin 1905, 9— 11.

W. Friir. V. Ijind&n, Uie Bedeutung der Htönizier

im VölktrUben (Ex Oriente lux 4). A. Mayr,
Au» den fAdnikieehen Nekropolen von Malta (8itt.'

ßer. der h',r. //ay-r. Aht,l. ,/. Wi.i^. 190.') TTI).

Ferner wurden vorgi lcgt: Fr. Adler, Die Alexander-
«clilaclit iu der Casa del Fauno tn I'innprii (Detit»eh*

liuudfc/iau 1900 Februar). Almgren, Kung Björn»
IJög, Stockholm 190Ö. Dörpfeld, V'erürennuny und
fientiittutiff der Toten im alten Griechenland (S.-A.

auH Mrlunge» üieoU). O. Hock, Grteekitehe U'etAa»

gebräu^e, WOr^urff 1905. Camllle Jnllian, Vtreiit-

ni'torix, ühergelzt wu H. Sieglerscliniidt, (ilogan 1008.
Der Vorsitzende teilt mit, dofs Herr Sarrc sieb

freundlichst bereit erklärt hat. am 14. d-. Mt<>. die Mit-

glieder in seine im Kaiser Fricdrirli-Mu-eiiin leiiiwcise

ausgestellte Sammlung islamischer Kunst /.u (üliren.

Herr Wiegand berichtete zunächst aber die
neaesten Entdeckungen in den Ansgrabuugen

I

TOB MI]et Bei der Kledcrlegung einer bytantlniseben

Festangsmauer kam die widihTlüiItein- VonliTw aml

des Theaterpruskenions mit einer prächtigen Dekoraiiuu

von Siiulen znm Vorschein, die nnlen aas rotem, oben
aus schwarzem Marmor be-^ttlioi. Freigelejit wurde
die ganze uürdlichu Agura um Löwenhafen, wo sich

n a. eine wichtige Inschrift des V. Jahrhunderts v. Chr.

fand, ferner ein grofter Teil der gewaltigen TharmeB
der Kaiserin Faostina der JOngeren. Hier fenden sieh

leben^grol'^i' Stntueii des l\Tns|iielendcn Apollo tiiul der

Musen, Kopien nach den Werken das rhodischen

Kaustiers Pbiliskas. Besonders wichtig war tfa Ent-
deckung des zur sfidlichen Af:i>ra fölirenden Markl-

lores. Es war etwa 30 m breit und liatte diei Tore.

Die zweistöckige Arrliitektur mit allen inren Marmor-
tabernakehi, Giebeln und Halbgiebeln konnte darek
den Regiemngsbaamelster H. Knackftts vOiNg rekon-
•truiert werden. In liyzantini.-.clu r Zeil dniite dys

Tur al» Eingang in die groise letzte Üefestiguug der
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Stadt, weicbe in die ü^it des Kaisers Justiiiian gehört,

tri» dM grabe loMhrift bewies. In Dlehster Nälie

Cnd fleh eino 80 m lange, sehr interessante alt-

bfnotlnisclie Kirche. Diese siebt vermutlich an der

Stelle ciocs alten Asklepiostcmpels, zu «lern ein It) in

breites, reich dekoriertes Randbogenportal aas Marmor
führte. Eine Opferinscbrift fQr Asklepios war in der

Kirche verbaut. Auch Orakelinschriftcn sind geruiuien

worden. Der Redner ging dann za seinem speziellen

Thema tber moA entwickelte, wie ans iierini^n Frag-

menten die grofee Weihitisclinft des milesischeu Rat-

hauses wiedergewonueu werden kouittc. Sie lautete:

,TiiMurdioa and BerAkleidee (weibteo das RetlMw)
ftr deo XSnig Antiocho«^ Epipbanes dem Apollo von

Didyma, der Hestia Bulaiu umi dem Deniois''. Daraus

ergibt sich als ErbanunKstcrmin des Katliausis vun

Milet die Zeit zwischen 175 und It>4 v. Chr. Hera-

kleidcs war der Reicbsscbatzmeister des Epiphanes,

sein Bruder Timarch war Statthalter von Babyloniei».

Sie waren Milesier von Qebart and von nnbegreustem

Einflo6 am Hofe der SeteoUden, bis sie von dem
juniiien KOnig Deinctrios gewaltsam beseitigt wurden.

Herr Conze berichtete Ober die im Herbst 1905
nit Genehmigung der türkischen Regiernng vom ArchAo-

loijischcn Institut unter I^^itung Dörpfelds und untir

Assistenz der Herren Hepding, Schazmann, Zippolios

nd SnnoB In Pergamon aosgefülhrten Arbeiten, bei

denen anch die Mitwirktin!: des .\rheifsiinfsrhers

Oewgioe Paraskewopolos auerkeuuend zu erwübuen ist,

Herr DOrpfeld führte seine Naebnntersachang des

Theaters mit wichtigen Ergänzungen der Herausgabe

Bobns im 4. Bande der „Altertttmer von Pergampn*
zn Ende.

Mit den Mitteln des Iwanoff Fonds wurde die

Untersuchung der Grabliüi;cl Mal Tepe und Jigma-Tcpe,

sncb zweier kleiner Uflgel, in Angriff genommen
Danacli erscheint der Jigma-Tepc als älter als der

Hol-Tepc und als aus iler Königszeit hcrrülirend. Das

schon Iftiigst geöffnete Innere der Mal Tepe wurde
^ns aasgerftumt. la das lauere der Jigma-Tepe
einmdriogen Itonnte nur der Anfang gemacht werden.

Die kleinen llili;el ^abeh hisber kein Resultat

Die Aufdeckung des Gymuasiums für vimv wurde
so weit fortifefliiirt, da& die Oetliebe Hlifte des ge-

waltigen römiselicn Umbaus der Aida^re der Könipszeit

in ihren Kesten frei liegt. Besumlers bemerkenswert
ist ein mit vier Säulen aus buntem Marmor nach dem
Nordnmgan(;c des Hofes sich öffnender Saal mit je

einer groison lialhrundniscbe am Ost- und Wcstemic,
einem Inscbriftreste des OebiUlu OSeb, wie Herr
Hiradifeld bemerkt, oieht vor Marcos nnd Tems, so

dstieren.

Von Einzelfundeu im Gymnasinm ist eine in Wicdcr-

(crwemiung gefundene kurze äolische Weiiiinschrift

u Poseidon sos dem 5. Jahrbnoderl t. €%r. «Is die

I ip<>te bis jetzt in Fergamoo geAwdeae Inschrift so
trwiihneu.

Vollendet wurde die im Jahre 1904 b^onncne
Aufdcfkung eines zweigescbos'ii^f'ii IVrislylhauses süd-

westlich unterhalb des üj mnasiuniü, uherl;alb der Haupt-
strsfse, eines Baues der Königszeit, der um das

2./8. Jalirband«rt n Cbr. von einem römischen Konsul
(}. Clandins Attalos Faterrlisoas bewohnt and damals

neu wiederhergerichtet wurde. Aufser der im Jahre

1904 gsAmdsnan Hannealnaehrift dieses Bewohners

ist im vorifien Jahre ;iorli eine zweite gefunden worden,

welche in einem homerisch anklingenden Epigramm

zum Genüsse der Gastfreundschaft des Attalus ein-

ladet. Teilweise sehr woblerhaltene Mosaikfufsbödcn

der Zimmer gehören meist der römischen Zeit, zn

einem Teile aber mit späteren AaslMBSerODgeD dST

Erbauungszeit des tluuses an.

Nachdem durch Geizers Abbamllung über Pergamon
unter Byzantinern und Osmanen (Abb. der Berliner

Ak. der Wiss. 1903) die SpAtzeit von Pergamon aus

deo iiterariscben Qaellen aufgehellt worden ist, er^

öffnete uns im Oktober v. J. der Besuch des Kaiser-

lichen Konsuls in Smyrna, Herrn Mordtmauu, die

Aussieht, dsfii aach die Denlcnller der nabaiaedani-

seilen Periode der Stadtgescliiclitc zu dieser Aafhellunu;

weiter herbeizuziehen sein werden. Dabei sind wir

auch der Mitwirkung des Mitdirektors des Ottomani*

sehen Mnsenirrs in Constaatinopsi, Harra Halil Ediien

Bey's, versichert.

Dem Tortraga folgte die orflBbmag einigar Liebte

bilder.

Der ansAihrliebeTtt ßericbt Ober die Arbeilen der

Jahre 19(14 uiiJ 1905 wird in den Athenischen Mit-

teilungen des Instituts im Sommer d. J. erscheinen.

Zum Scblufs sprach Herr Köster Ober das Altar
des athenischen Niketempels. Die Mitteilung

erscheint demnächst im Archäologischen Jahrbuch.

Dsr rsehte Arm des Laokoon. — Einstellung der

Tanoherarbeiten bei Antikythera. — Errichtung

einer ungarischen archäologischen Schule zu Athen.

Ludwig Pollocb in Rom ist in den Besitz des

rechten Armes einer antiken Kopie der Laolcooo*

gnippe gelangt — .\rm ohne Hand mit Schlangen-

fragment — ; es zcifit sich deutlich, dafs der Arm
nicht die nach der Höbe gerichtete Haltung gehabt

bot, wie ihn die Obiicbe fiestaoration zeigt, sondern

in einem ziemlich spitzen Winkel sich dem Hanpta

iiilhorn niulV. Dafür spricht auch der Umstand, dafs

mit dem Arm zugleich vier Locken abgebrochen sind.

Die Scblange omwand vom ROcIien ber vOlUg dm
ohereii Arm und den Puls. Dafs übrigens das neue

Stück nicht zu der Gruppe des Vatikans selbst ge-

hört, zeigt, abgesehen von dem Gröfsennnterschiede,

der allcriiings nicht sehr bedeutend ist, die Ver-

scbiedeubeit des Materials und die gröbere AusfUiirung.

Pollach wird ttlwr seinen Fund demnilcbst in den

römischen Mitteilungen berichten. — Wider alles Er-

warten haben die Hebnngsarbeiteu bei Antikythera,

auf die von ollen Seiten so grofsc Hoffnungen gosctzt

werden, eiu schneUes Ende gefunden, ohne da£s auch

nur die geringsten ESrfolKe erzielt worden wären«

Uber lU''!! uiierliörtcii \'otvnii^' wird der 'V. Z.' be-

richtet: Wie der Unternehmer der Arbeiten, Leonidas,

Bürgermeister von 8petsae, mitteUt, hatte er mit der

i,'rierhi<ic}ien Regierung einen Vertrag abgeschlossen,

wotuu h diese ein Kriegsschiff, Krabti, Taue u. s. w.

zn >t, li. II hatte, wibrand der Unternehmer die Taucher-

maschine besorgen mufste. Mittels dieser Maschine

ist es möglich, iu der Tiefe von ÖO Faden (= ca. 150 m)
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Arbeiten TonnmAnen nnd bk» dO lliaatoD auf dem
Meeresgrande zu Terweilen, «aimnd WDrt dem TRaeber

für Untcrtauclieii, Nachsnclien und Heben nur 7 Mi-

nuten gegeben sind. Die von der Begiernog nach

sar Terftflfaof geitelHea Meheo KmoiMn-
ntspracben iliirm Zwecke aber nicht und rc-

nicbt einmal nach Antikylhera. Infolgedessen

kelirto noch der Bpboros Stafs [dem sonst manche

scbOnen Kntdecknnpen verdankt worden] wieder nach

Athen zurück, und die kleine Taucbertlottille folgte

gteich nach. Infulye der starken Nordwinde war das

Wettar den Hebnngsarbeiten niclit gOnstig. Trotzdem

wnrde der Meeresboden Ms n S7 Faden Tiefe ab-

geenebt nnd die Ausdehnung des Wracks fest ßest eilt:

diasa betrigt 37 m in der Länge nnd 8-12 m in

der Breite; der Anfuig den Wradn Hegt ie eioar

Tiefe von 26 '/j Faden nnd geht hinunter bis zu

8S Faden. Kinige bereits gehobene Marmorfipuren

fialaa Ina Heer sortek, da die Taue rissen; von

einigen Harmorgegcnständen haben die Tonrher SiQcke

abgeschlagen. Wann die Arbeiten wieder aufiicnonimen

werden, ist unbeatlnnt. Bedauerlich ist, dafs die

griechische Re){ierung ao geringea Intareaae fttr ein

Unternehmen zeiKt, das die wtssemcbnftHelieo Kreise

der ganzen Welt mit gröfstcr Aufmerksamkeit ver-

folgea* — Die Zalil der arch&ologiscben Schulen zu

Athen wfrd denniefatt- wieder nm eine vermehrt

werden. Diü ungarische Regierung hat der griechi-

schen mitgeteilt, dafs sie eine eigene archäologische

8^ale in Athen m bagrflndan beabdehtige.

Verxelchnls neuer Bücher.

L'annue linguibliiiue, publice sous les auspion dl

la Socie(e de phOabgü. H. 1908—1»©4. 0. KüBsk.

flieck. Fr. 6.

Ballardini. 6., InvenUrio eritico e UUiograin

dei eodici e delle pcrgamcne dell' arcliivio dcl comnot

di Faenza, con prefazione di A. Materi. Faeuu.

XXX, 128 p. 8. L. 5.

Boissiar, G.,U eomjnralimi deCotflma. Haehiita.

Fr. 3.50.

Cardlnali, O., H regno di AiyMio. Ricerche di

storia e di dlritto pnbblico Roma. XIV, S02 p. 8. L \%

Champault, Ph . Ph^niciens et Grecs en Ilalie.

d'opri» P0df»8it. Etnde g6ograpbiqae, bistoriqn. !

sociale, par uiie mitbode nonvelle. Leronx. Fr. 6.

Iloroeri IHadis pictac fragmaata Ambrodai»

phototypice edita cura doctonun AJ. Ceriaui e A.H^^
Milano. 45 p. 4 obl. fig. e 104 tao. L. 100.

Lanelani, R., Scoperte topagnloha ad apign-

ficbe dal VlI all' Xt miglio della «»8 LatUM. Bom.

17 p. 8 0 1 Uvola. L. 1.50.

Levi, E., Dislanaratto deila «mtoMt taAta. Ff-

renze. 330 p. 32, L.

Munoz, A., I codici greci miniali delle niinoii

biblioteche di Roma Firenze. 100 p. 8 fig. L 4

Natoli, L., Gnida illastrata di FaUrtuo, Pa-

lermo. 88 p. 16. L. 1,50.

Storu-Teddc, G., 1 boscbi aacri ddl' antici

Mama. Roma. 48 p. 8. L. 3.

Yaglieri, D., I «oiiaali de Bon» «ntiea.

313 p. 8. L. IG.
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J. Horovits, Spotmi fri«dii«oh«r Wnm im Orlawki

von Fr. K«rii (A:K«c«a) . . fT. V. «
Ii. Wenfrer, Pii|>vnulbnohiiiiir md BeohtawitMunlisA

(f). Srhnltli(<rii' SMJ

H. I.oi hiit, l'ytliUKi)ra.-( ili' Kl-Kiou |il Hofsbocli) . . . 15<7

NattiDg, ätudiea in tlio Si-c>iia««. I. Conc«MivttSi-
olftOMt m FlMtUi 11, Bubiniiaciv* nrotMia
imUoftttT* utoSoOm in ÜrnaU» 0. Oottiair) . .

H. Volluar, Jwoi «ad da« Smoammapht (T.

A.BiM«, PidacogikmBArMito.XMwralca(V.

lirnlaa

Fvattobrlft, der 49. Venanunliiiiff deaUcber Pbilo-
IoK«a In HambufS dantabraebt vom LehrerkoUeciom
des Chriii ti anp u m« in A Itona (W. NiUrli«) . .

AHMzüf/e: Uorlincr philologiachc VVochpiiBchritl 4. Archiv
tnr IntpiniM-he l.exikograpbie.imdUiBimmatikXlV, U. —
A cli<'iLM>'uni MÜVi ..................

Ktzeiuvinii I 'erzeifhaiit

IMtUmnif«: Acn<lt>inio iIm inai-riiitiona. SL Bild 10. Novambar.
— Zu der Kntdeckans der römiaaban Villa in Urvilla.

"la VUU ia Maraob

Di« Herren YntuMt wm IfkuRnninw, DiiMrtitioM md MMtMiau UelagMünltMohzIfkau ir«rd«n

KflMiMiniuttMiylu« an dte WeidinsBaieh« "BneUumBnag, Barlia 8W^ Ziamaftr. Bi, ataaaadaa > «oUan.

RcMDSIoneii und Amelgvo.

J. Horovitz, Spuren sricclilpclior Mimen im

Orient; mit einem Anhang Uber das ügyp-
tiaebe Scbattensptal voi Friedrich Kern.

BerUa 1905, Hajrer & Malier. 105 8. JC 2,40.

HamiMD Reichs grofs augelegtes Werk 'iler

MmuiB* bt Bieber eino Quelle reicher Belehrung

ffir tK« Literainrfonohnng der Temhiedsnaten

Völker geworden. Mit ebenso viel Eifer $3» Ge-

schick hat er die Fiulen anfziidcoken pewufst,

welche die Tolkstütolicheo Schwiiuke und Poaaen

der eatlegeoaten Zeiten nnd Gegenden mit eionnder

Terbinden, und sehr mit Reeht bat er die unzer-

störbare latente Kraft dieser nur zeitweise au die

Oberfläche der Literatur tretenden ÜnterätrUtnung

der Volkapoeaie betont. Man kann die Bedentang

von Reiebe Werk rHeUialtloa anerkennen nnd

trotsdem, oder gerade deshalb, die ihm auiiaften-

den Schwächen lebhaft beklagen, die »Mtie reine

Freude an der Gesamtleistung nicht aufkommen

laaaen. Der Mangel an Prfaiaimi und Seibaikritik,

der schon Reich oft den Unteraehied von ervreis-

baren Tatsachen und unerweisbareu Hypothesen

verkennen läfst, hat sich bei seineu Anhängern

BatargemiUs gesteigert nnd beginnt gefiibrKoh so

werden. Ich möohte aegui, es ist unter den

Uteraturforschern jrerndezii oiiif Krankheit, die

Mimomanie ausgebrochen, deren Symptome mau

TontBglieh an der Scfarift ron Horofiin

kann. Das Schliniinstf bekommt der Leser gleich

iu dem einleitenden Kapitel 'der griechische Mi-

mns und sein Einflnfs' (S. 1—15) zn hören. Da
werden nicht nur mit Reiebe riebtigen Oedttnken

auch alle seine Irrtümer wiederholt, z. B. die Be-

hauptung, Theojihrast habe (h'ii Minius als eine

[ilfttjati (iiov lä ti ovyxi^fui^iieva »ui uavfx''^6^ff

ntigtiximv definiert,*) ea werden aneh mit grSfster

Bestimmtheit unglaubliche Behauptungen aufge-

tischt, an denen Reich gnnz oder halb unschuldig

ist. Elinige Beispiele werden genügen: Nach H.

lamen ticb *aohou im 9. Jabrh. namentlich im
Peloponnee aolche primitiven dramatischen Dar-

bietungen nachweisen'; liic Jalirlmndertzahl ist

nicht etwa eiu Druckfehler, wie milde geatnute

Leaer naidnt «nnehmen nwrden; wer Reich

8. 476 naehHeat, kann erkennen, wie H. deaaen

durchaus i^nnehinbare Gedanken zn seiner Rehanp-

tung verarbeitet hat. Horovitz weifs auch, dafs

der Mimns 'auch vom Theater dea Dionyaoa, daa

weiter der Iclaaaiaehen KomOdie ala HefaraHtte

dient, nnu (wenn ich recht verstehe, im 4. Jahrh.)

vertrieben wird', dafs Tragöden uud Komöden
sich aaf dem Kothuru bewegten, er kennt die

*) Ich mnb, nm mit der Viderl«^ung nicht sn
i)t eil zu werden, auf Ilberga Jabrhlleher IMS XI 6SHL
verweisen.
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Mimen im 3.Jahrb. v. Chr. 'bereits als festgegliederte

Zaoft bemfemäfsiger Sehaupieler, die anter Lei-

tnng «BM Arehiiniiniis stahea*, nnd besengt, dalii

PbiHstioti 'noch bis tief in die byzantinische Zeit
{

hinein mit zu den Klassikern der griechisclieu
j

Dichtaog gezählt wnrde\ Diese ßiüttiu Uürfteu

gmiBgeD, mn dM obnfliolilich« AonehreilMo und
Verilrt'lien Reicbscher Sfttsd in charakterisieren.

Aber dies Kapitel soll ja nnr die Einleitung zu

der Schrift aeiu, die sich 'Spuren griechischer

Bltmeu im Orient* nennt; der Verliuier wird

sagen, 'auf das erste Kapitel lege ich keinen

Wert, denn ich biu Orientalist und nicht klassi-

scher Philologe', worauf dann freilich zu erwideru

kt» wer nicht weift, daf» die grieehiseben Komiker

kttnen Kothurn trugen, tut besser über die Bnt-

wickhmt;; iler dranintiselien Poesie bei den Grie-

chen nicht mitzureden. Nnn, ich bin nicht

OrieDtnliitt 1mm. nlio fiber die Leittnngen de«

Tttfi^ten in orientaliaeher Philologie keinerlei

Urteil !ibge!>pn, über das kann jeder sehen, der

aich die Mühe macht, 11.8 stellenweise gauz amii-

aautes Buch darobznleaen, daft es seinen Titel mit

Unreobt trigt. Jeder Leser moA erwarten, daft'

der Verfasser Pignreo, Motive, won^lich auch

Anfserlichkeiteu der Anffnhrunp des grieehiseben

Mimas bei deu Urieutaleu nachweist, so wie Reich

dae s. B. im indiidien Drama getan hat, aber

davon bringt H. blutwenig. Kapitel II 'miniisehe

Darstellungen im Islam' enthalt im wesentlichen

sehr ausführliche Ucscbichten rou arabiseiien listi-

gen Witsbolden nach Art unseres Enienspiegels,

die mit dramatischen Aufführungen nicht das

mindeste zu tun haben, nur die Mitteilungen über

arubisebe und ägyptische Vorläufer des türkischen

Karagöz berflbreu das eigentliebe Thema, bringen

aber, soviel icli sehe, nichts, was nicht schou in

.lacobs Arbeiten über das ialamitieehe Sehatteu-

«piel enthalten ist.

Kap. III 'Tbeophilos uud Maria Hiraeu um
Christi willen' wird grBTitenteile dnreh eine Ober-

|

$et7.ung einer halb rührenden halb widerlichen '

Ueschichte eingenommen, die der syrisclie Bischof '

Johannes von £phesos berichtet. Zwei Kiuder

Tomehmer aatiodienlMbet Familien haben in selt-

samer AskeRe freiwill% das Los von Mimen uiedrig-

st<'r Art auf sich genommen, sie singen und spie-

len aul deu Stralaen, lobseo sich prügeln und als

sittlieb, verkommen veraebten, bewahren dabei

aber ihre jungfrauliche Beinheit und verbringen

die Nächte im (Jebet. Das. was in diesem Bericht

kultur- und religionsgeschicbtlicb interessant ist,

hat kflrslich J01i<dier (Arehiv f&r BeHgionawiasen-

Schaft VII 37.')) vorzüglich verwertet, aber für des

Mimns lernen wir aus ihm schlechterdings nichts;
|

denn daft es im VL Jahrhundert in Aatioehia and

anderen syrischen Städten Mimen gab, bnmellt

nach Reich niemand mehr zn bewei.?cu.

Das IV. Kapitel mit dem Titel 'ein syrischer Pili-

logeloe' bringt naeb BL den Beweis, *weiiii es «ins«

SoIcIh'u noch bedürfe', für deu mimischen Urspre^t

des Philogelo?. Es ist uns bekanntlich eine Samm-

lung von Witzen erhalten, die den Namen trägt

0ilQfÜt$f Ar TS?»' Vc^eiriUovc aar) 0$lBtmlov yfayi-

/iaTixüy. Reich hat anf grnnd einer etwas donk-

leu Suidasuotiz diese Sammlung für seinen Pbi-

listion in Ausprucb genommen uud daraus gefolgert,

Philistion habe die klaesisohe Dottorefigar dir

Antike, den axoiaaTtxog, geschaffen. Die völlige

Haltlosigkeit dieser Hypothese glaubte ich a. a. 0.

546 für jeden, der selieu will, nachgewiesen za

haben,*) aber H. zeigt, dafs ich zo optiraistiscli

war. Naeh seinen einleitenden Worten wird man-

cher Leser gleich mir aunehmen. H. habe eine

syrische I bersctzung unseres Pbilogelos entdeckt,

in der die Sammlung Pbilistions Namen trigt:

das wftre fretlieh noch kein Beweis, dafs sie wirk-

lich Ton Philistion stammt, deuu sein Naiai

könnte ihr gerade so willkiirlieli beigelejjt seiu

wie deu Versen lier atyxQtatf Mfvüvdf^v «n

0*lMnU»m( — aber immerhin wftre das etvis,

was mau für K. geltend machen kannte. Dodi

so leicht macht es H. sieb und uns nicht, man

höre: Ein syrischer Kleriker des 13. Jahrb., Bahe-

braens, hat mn *Bneb der erheiternden BndUi*

Inngen* wesentlich aus arabischen Qaellen sn>

sannneiigestellt, dessen 1,0. von II. in Uber-etznii'^

mitgeteiltes Kapitel heiiiit '£riieiterode ErsühlnugeD

on Mimen nnd Komikern*. Idi mnft es H. aatli^

lieh glauben, dafs üich das Wort ^jomiqi der Übsr*

Schrift in der syrischen Literatnr mir uneb ein ein-
\

ziges Mal bei Erwähnung des Komikers Menauder

findet; dafs aber 'mimse' nicht mehr Mime iu

Sinne dea Sehanspielera, sondern gans einfteh
|

Narr l>edeutet, räumt II. ausdrücklich ein nnd

bestätigt jede Zeile des Kapitels. In allen 46

Schnurreu siud nämlich mimse die Träger de«
j

Wities, sie enoheinen in den trerseliiedeosten
|

LebonwteUlingen arm und reich, jung nnd dt,

aber niemals in Verbindung mit dem Theater.

Nicht eine einzige der Geuchichteu steht im

grieehisehen Pbilogelos, nicht eine eintige hat

*; Christ, de.SÄcn etwa.-* verkl.iusulierte Zustiinmiinx

(Griech. Uteraturgesch. 4. Autl. NSl) II. triiunpliierenil

fcegen raieli ausspielt, bat meiaen Aufsatz wobl nicbt

geie»en.
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pnc<'hiscl)e VerhiUtnisse znr VorimsHety.ung. niclit

wenige dugegeu siuil überhaupt uur aus urabitich-

ijrtfeheD Znatändeo heram erkliriiob. Dm weoig-

steos ein Beispiel so bringen, teile ich No. 22

mit: 'Ein anderer (minwe) sah einen Jiulen. dor

Christ geworden war and sich nicht gut führte.

Er sprach ta ihm: O dn, der Mose enBrot liat

und Christo iiiclit ^'eflillt. geh zu Muhaiumed;

vielleicht stirlist ilu l>:ilil, nnrlnlem du /u ihm ge-

gangen biat, be?or du ihn ebeufulls erzürnst. Denn

ieh weift, wenn da aoeb bei ihm lauge verweilet,

w wirst da anch ihn emiimeD*. — Also, weil ein

•yriacber Kleriker, der dunkle Ahnungen von der

Exieteoz griechischer Komiker hat uud das Wort

qhniqi offisnbar iSr gleichwertig mit mimsS Narr,

Spafemaebwr nimmt, diese beiden Worte im Titel

einer darchaus nngrieohischen ^chnurren^ammlntig

verwendft, darum ist der trricfliisch»» Pliilogelos

Tou Fbtliütiuu! Ich kuuii mir nicht versagen,

den 8ats mttmteilen, mit dem H. den eraten Teil

des Kapitels beschliefst: 'Körte, der sonst der

Leistno}^ Reichs spitu- nowinnieninj^ nicht vorsapt.

bat ihm in der Behandlung des Fhilogclus Maugcl

nn Methode uud Eritik vorgewwfeo, iriUirend nm
der Kyri.>^ehe Philogelos deo Nachweis rom mi-

luischeu l'rsprung der «»riechisdieii Srlirnirrrn-

sainmlDU({ glänzend bestätigt'. — Von meiuem

Urtnl Aber Reichs Behandlang des Philogelos

kauo ich niilitn /urückuehmen, aber ich würde

glauben ihm schweres l iirecht zu tun. wenn ich

H.8 viertes Kapitel mit irgend einem Teil des

Reiebscben Werkes aof dieselbe Stofe stellen

wollte.

Knrv, kann ich mich üWv die beiden letzten

Kapitel 'Minuis im Arabischen" und 'der ^Iinul^^

in jüdischen (Quellen' fassen. Bei einem eiuzigeu

srabisebeo Dichter des 7. Jahrh. kommen ^Mimen

von Gaza' als Schimpfwort vor, sonst kennt das

Arubische nur die Femininforin miimisa in der

ikdcutung Uure; von arabisciieu l'osseu, die vuui

Mimos abstammen, ist keine Rede. Btwas mehr

BerBhruDg mit dem Mimos habeu die Juden,

schon weil sie nicht selten in ihm verspottet wer-

den, aber einen jüdischen Mimus gibt es so. wenig

wie einen arabisehen und aaeh im Hebräiseben

heifst Mimin einfach Hnre.

Nicht zu billigen i>t endlich die Ausstattnng

der Schrift mit 6 Textillastrationen, die mit <lem

Thema nnr in sehr losem Znaammenhaog stehen;

den Karagös Fig. 2 kaon man sich gefallen lassen,

aber die \ riilyaken-Vuseu gehören uicht hierher.

I>a8 Krfreulichste, ja eigentlich das einzig Er-

freuliche au dem U.8chon Buche ist der Anhang,

in dem F. Kern schlicht und anschaulich von dem
ägyptischen Schattentlieater erzählt; seiu Hericht

verdiente es statt in H.s Bneh in dem von Reieh

zu stehen.

Basel. A. Körte.

Leopold Wenger, l'up} ritst'oi schun^ uud Hechts-
Wissenschaft. Ein Vortrau, pehnlten im Grazer

.liiri>,ienvcroiii ;un 31. Januar 1902. Graz 1903|
Leuscliner &. Lutiensky. öti S. 8". 1 JC.

Die Publikation der grieehtseheo Papyri ans

Ägypten, der lebendigen SSeagen des Rechtslebens,

di«s die Juristen teils theoretisch konstruiert, teils

aus der Praxis heraufgearbeitet haben, hat den

Anstois dazu gegeben, dafs von den Vertretern

der historischen Rechtswissenschaft, die neh seit

Jahren immer mehr von griechisch geschriebenen

l{echtsi|uellen nbj^ewandt hatte, eine ganze Anzahl

»ich mit Eifer und üeschick dem ueueu Gebiete

der E^pymsforsehaog sngnwandt hat. Unter die-

sen ist einer der oifriesten. der hier mit schönem

Erfolg ^earlteitet hat, Leopold Weuger in Graz.

In gefalliger Form berichtet« er in dem. hier ge-

drnckt vorliegenden Vortrag den Mitgliedern des

Grazer Jnristenvereins vou detu Wert der Papjri

im idlpemeinen nnd ihnr jurintisnlii'n Redentnng

im besonderen. Da es siuii im Ilahmen dieser

Stndie nicht darum handeln kann, dem F\iiAmanno

Irenes sn bieten, so verziehtet Terf. auf aoafBhr«

lichere Quellen- nnd Literatnrnacli wei^e, aber anch

so gibt er in seinem Vortrage üiier das allgemein

Bekannte hinaus manche forderliche Anregungen

nnd neigt überall den Forscher, der mit allen

Einzelheiten der Forschung vertraut ist, wenn er

auch vor einem gröfseren Publikum taktvoll da-

mit zurückhält. Von den Schriften, die einen

fthnliehen Zweok Terfolgen, scheint mir die Ton

Weoger gerade wegen ihrer ansprechenden Vovxa

uu<1 der allgemein verständlichen Darstellung be«

sonders empfehlenswert ta sein.

War snr Orieutiernng 6ber die Frage nach

dem Wert der Papjri fSr die Rechtswissenschaft

reichere Literaturnachweise wiiuschr, findet sie

teils in dem Vortrage von Ludwig Mitteis, den

ich in dieser Woehenacbr. 1902 No. 15 S. 399 f.

angezeigt habe, teils iti zwei Arbeiten von ita]ieni>

scheu Gelehrten, Biagio Brugi, / papiri gvfci

ti* Kgitto e la »toria del Jiritto- romano, Atti del Ii,

Ist Veneto di seieuse, lottere ed arti LXI, 2* parte

p. 807—814 nnd Roberto de Bnggiero, 77 di.

rtttn roiifino f la piipiriilopin, BollettinO doll* Ilt.

di dir. rom. XIV (1901) p. .07—79.

Zn wünschen ist Tor allem, dufs dieser Vortrag
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eines beredten Vertreters des Juristeustaudes auch

werbende Kraft besitze; denn die Zahl der Ja-

liiten, di« neh der Erklimog der Pkpjmsorlranden

zugevvaiult liahfii, ist im Yerbältnis zur Manuig-

faltigkeit und Mussouliaftigkeit dos Materials nocli

uicbt grofs genug. Für den Reciit^liibturiker liai

et ja eiiWD gmos besonderen Reis, tn nnterrocben,

wie im Niltale Sgjptiscbes, griechisches uud rö-

misches Kocht iiieinander^graifen, Hcb beeiofloweu,

ubsterbeu uud auflebeu.

Da Wenger aaeb niohtjnristisebe Dinge, die

doreh die Papyri in ein helleres Licht gerQckt

werden, durch gut gewählte, typisch«' Hcispielc

zu erlüuteru versteht, so darf seine lehrreiche

Seilrift ebenso sehr, wie den Juristen, aneb den

Historikern, Philologen nnd den Mathematikern

und MiMlizinorii, dit' für die (jf^eliicliti" ihrer Dis'-

zipliiieu luteressü haben, zum 8tudiuin eupfobleu

werden.

Franenfeld (Sehweis). Otto Seliilthelb.

H. leehet. Pvtliagoras de Rlii^gion (annales de

l'anlTersite de Lyuu nouv. s^rie, II Droit, Lettrcs

issc. Ii). Lyon et Paris 1905. 138 8. mit

18 Texlabbilllungen.

Eine fleifsige und gute Kenntnis der Deuk-

mäler wie der Schriftquelleu zeigende Arbeit, die

aber larotsdem so euig greifbaren fitgebnissen

gelangt. Das hat der Verf. selbst gelBIllt und

schliefst mit den Worten: 'on ne mr reprochera

poiut d'avoir teroiiue par uno hjpothese de plus

une 4tnde, on les hypotbises tienneot fbro^meot

la plns grande place*.

Nach Lochat ist Pythagoras ein genialer, neue

Pfade eiuschlageuder Küustler wie Myron. Er

bricht wie dieser mit der Cberliefernng and stellt

die mensebliobe Gestalt in Titigkeit dar, in Stel-

lungen, welche dem Gleichgewicht des Körpers

nnd der gewöhuliclien Lnge der Glifder wider-

streben. Diese Auuahme wird nicht durch das

beetStigt, was wir mit Sieherheik von d«i Werken
des Pytbagons wissen. FKnios and Fansanias

uennen nur kurz die Namen nnd Kampfesweisen

der von ihm gebildeten Sieger, ohne irgend eine

Änsknnfk Ober ihre Haltung oder Bewegung zu

geben. Seine besser bekannten Werke wie der

piii'r teiifii$ fiiliflhnn, der Jiiata f'frens vwhis, der

claudicam uud der cilUaroeditt^ qiii JJicaeus appel-

latu» Ml, haben doeh entweder rohige oder ganz

wenig bewegte Motive, oder gehen wie die Gmp-
l)en des Apollon gcj^eniiber dem Python, des Po-

lyneikes gegeuüber dem Eteokles nod der Europa

auf dem Stier nicht über das ancb in älteiön

I

gleichartigen Denkmälern übliche Mafs der Be*

wegnng hinaus.

Dann stellt aber Plinins den Pythagoras niefat

etwa uebeu Myron, sondern bringt holde in eineu

^ehr deutlichen Gegensatz (u. h. XXMV 59): viat

rnni Pytliaijora» liepinus «jc Italia pancralia$U

Detphh poaiio. Da er gleich daranf Ton Fjrtba-

goras sagt, f>r habe zuerst ') die Sehnen und Adern

liervorgehohcu und das Haupthaar sorgfiiltiger

(äüiyeidiui>) gebildet, während er vorher (58) vou

Myron berichtet, er habe Haopt- nnd Sebamhsar

nicht richtiger (emeudalam) ausgeführt, als es im

roheu Altertum geschah, so ergibt sich als Unter-

schied, da£i die Haarbiidung, welche bei Myron

noeh arehaiseh war, bei Pythagoras der Wirfciid-

keit schon mehr entsprach. Dies nnd die tow
Verf. eiugeheiiil behandelte (S. 46 fg.) Angabe de«

Diogenes Laertius (VIII 47). Pythagoras sei zuerst

auf Khythmos uud Symmetrie bedacht geweseu,

sind anfser der Liste der Werke die sieberea

Ausgangspunkte für die Dorcbsuclinng der er-

haltenen Denkmäler. Leider hat man dabei we-

niger Erfolg gehabt. als bei Myron. So liegt keiu

besonderer Omnd ror, dne soerst von Benndorf

herangezogene Grabrelief des Agakics von Halimni

in Attika (S. 21 fg., Fig. I ) für beeinflufst von dem

Pankratiusten des Pythagoras zu halten. Wahr-

seheinlich, wie der Verf. meint, ist dteee Ver-

mutung uicht.

Zu dem besonders lierühmteu . in Syrakus

stehenden Pbiloktet de.1 l'ythaguras hat mau

schon frBh neben Plinins das Epigramm der

authol. Plauud. IV 112 mit der Überschrift tk

tixoK^ 0tXoxtriov herangezogen, weldies zwar dfii

I Namen des Künstlers nicht ausdrücklich uenut.

ihu aber als nUm^g bezeichnet imd mit seinen

letitoa Worten *^ n6pw dfyäiutf,

denen des Plinius eniut ulceris dolorrm seutiri'

[
etiam tpfelauten vidfutur gut entspricht.-') Neuer-

dingü dagegen erhobeue Zweifel weist der Verf.

mit Keeht ab. Ftartwingler (Antike Gemmen III

S. Aum. 1) hatte in der nh^ des Epigramm

einen Fels erkennen wollen, anf den Philoktet

') Aus primut kann man, wie auch sonst, nur er-

»chliefsen, dafs der Gewährsmann des Pliuiua «liese

KigentOmlicbkeit zuerst an Werken des l'ythagons

hi'ohaolitet hatte, \n us icli wegen W. Kinn, Gescb. der

griech. Kunst 1 S.ütib bemerke.

*) Da das vorhergdiende Eirigranm (anthoL Plaaud.

IV III) da.-i f.'leichnann^e GeniUlilv i\i-< I'jtrrhasios fVi.-rt

und in «ler Fla-tik kein anderer l'lüloktet eines nam-

haften Kiuixtler.-^ bekannt ist als der den PythagORiA,

s<i kann doch jrAttffif^ ifi^ kein anderer sein aUebea
«UeiWT.
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sich, wie ruohrcre C>eiiimeD zeigeu. stützt, und zu-

gleicii eiugeweudet, lUeäer Feis küuue docb kaum

bei einftm Werke des Pytbagoras Toraasgesetst

werdeo. Der Verf. zeigt jetzt (S. 23 fg.). dafs die

nhf^ wie bei Supbokle« viehiidir die Felsgrotte

uf Lemnos bedeutet, iu welclier L'hiloktet wobut.

Die bisher snr VeraosehBuliebnog der Stotoe

lKTat)<:;ezogeiieii ßemmen halt L. nur für freie

Nachbilduugeii , erkennt i!'.iL'e<^«Mi eine Koj)ie in

dem vou C. Albaccini ah Uiomedes mit dem Pal-

ladioD erg^Mten Ifsraortono des paluw Yaleu-

tioi io Rom (8. 58 fg., Fig. 6— 11)*). Seioer

Rompfbaltiing und Keinstelinng nach hat der

Torso zwar Ahnlicbkeit mit eiuem langsam und

Torsiehtig sieb vorwärtd bewegeudeu Philoktet

uod eioe «tlerdings wenig antik wirkende Besten«

mtionsskizze (S. 83 Fig. 13) Tennsebaniiebt aooh

die Möglichkeit, ihn so zu ergänzen. Aber sicher

s{)rtcbt dagegeu, dal» der jageudiicb friacho, ja iu

der Behandlung der Hant nnd der Mnskeln fest

weiche Körper (s. nameutlich Fig. 8) diesem soust

als älterer, raeist stark bärtiger .Mann gebildeten

Helden nicht augebören kaun. Andere Deutungen

wie die daraes (Mns^e de sealptore V 8. 70,

Taf. 830 No. -208.5) auf einen Diskoiiwerfer liegea

demiKieh futsolucden näher. Mau miil's daher zn

den üeuimen zurückkebreu. So aebr die«e in

Einxelfaeitsn nnd dem firiwerk nm einander ab-

wsiekea, so stimmen ^rade die am smgf&liigsten

peschuitteopn , wie die bei Furtwäugler, Antike

(iemmeu Taf. XXI 21—2-1, XXXI 10 abgebildeten^)

iu drei Uauptpaukteu mit der literariscbeu l'ber-

Keliimng fllierein, sonSeksi in der flberans ürinen

Ausführung aller anatomischen P^iiizelheiten an dem
Ruiii]>fe de.H dureli die Krankheit und die kärgliche

tlrnäbroug abgemagerten lleldco, an dem stich be-

tonders stark anfatBtxenden rechten Arm nnd den

Beinen (nervo» et venitH expreuxit PHoius). Daou
veranschanlieht aber das ängstlich tastende Vor-

Khiebeu des verwandeteu rechten Fulses geradezu

meisterliaft den aneh fon dem Kanstkr so gnt

'} Auf dip^ Denkmal bat unter llervorfiehunLr sei- i

ner Ähnlichkeit mit dem Tübinger iIuplito<lrumeu

F. Häuser im Arehiol. .Fahrb. II (1887) S. 101 Anm.S4
tiinv'pwit*sen . aber fini' l)"MiUin;{ in diesem Siim«> ab-

f:elelint. l'urtwangler ;.Mei.ster\v<'rkc li. griech. Thtfitik

s. lürj i Inelt sie jedoch für wahrscheinlich, weil < r di-n

behelmten Kopf noch Air sugebOtig ansah. DageKen
erwthnt er in den Intermesd S. 12 Anm. t die jetzt

von I.. vor'^' traßenr Di utuiij; auf Phik>ktet als viel-

leicht riclitige Vermutung eines Unbdcannten. VgL
seine Antiken GemmMi III 8. 238 Anm. 1.

*) Stark T*>r$TrürHerte Abbildungen liei L. S. 25

Flg.2—1» S.ti» Fig. 14.

ausgedrückten Schmerz, während er in dem^ruhlg

doiktebendeu Philoktet zweier auderer Gemmen
(a. a. O. 25, 26) nnd eines pompejanisehen Wand-
bildes (Aunali dell' Inst. LI [1881] Taf.T S. 255)

lauge nicht so dentlioh zur Geltung kommt. Knd-

lich zeigen jeue Ciemmeu bald geordnetes, bald

wirres, aber immer fein aasgearbeitetes Hanpthaar

und meist auch Bart.

Auf einer Silbermünac VOU Krotou mit dem

Üracheukampf des Apollon, welche um einen

hohen, reiebgesebmfiekten Dreifufs den Gott in

kleiner Gestalt nnd das fliek ihm entgegenringelnde

Ungeheuer zeigt, darf man nicht einmal in Api>llon

eine Kopie nach der den gleichen Vorwurf be-

handelnden Gruppe des Pytbagoras erkennen

(8. 26 fg.). In dem TSIIig frei komponierten HBnc-
bilde ist mlmehr der woitiui- den grSfstea Platz

einnehmende Dreiful's die iiauptsacho, währeud

die Stellung und Bilduug der kleinen Gestalten

dnreh den neben ihm firei bleibenden Ranm nnd

das Stempelruud bediugt ist. Wegeu des Raum*
mangels hat oflfeubar auch der in völlig freiem

Stil arbeiteude »Stempelscbnuider Apollou ganz

jugeodlieb, fast knabenhaft dargestellt, was aller-

dings L. nicht erwähnt und auch Heine stark rer-

grolserude Abbildung i Fig. h) nicht erkenneu

lälst. ') In der Gruppe des noch dem reifen

Arebaismn« aogehörenden Pytbagoras kaun man
Apollon sieb kaum anders als einen erwaehsenen

Mann denken.

Das dritte Kapitel (S. 1)H fg.) behaudelt zu-

uächst einige Marmor- oder Erzwerke, welche

Fnrtwingler, W. Klein, Kalkmann n. a. dem Pj-
thngoras sngewieseu haben, ohne ihnen beizn«

stimmeu. Danu folgt eiue Liste von drei Torsi

und vier Köpfen (darunter der 'Pollax' de» Louvre

nud der Jflnglingskopf von Perintk), welehe der

Verf., meist uach dem Vorgänge anderer, dem
Pythagora-ä mit Sicherheit anspricht.

Königsberg i. Pr. Otto Aobbaek.

H. G. Vnttisg, Stndies in the 8i>clanse. I. Con-
cessive Si-clauses in Tlautus — II. Subiunclive

protasis wiih iniiicativc apudusis in l'lautiis. Uni-

vorsity of California rublications. Classical jtltilo-

logy. Vol. I No. 2 p. 35 -94. January 31, 1905.
Berkeley tlie Uuivcrsity prees. $ 0,60.

An der ersten Stelle der Torliegendeu *8tadies'

p.85—49 bebandelt N. die plantinisefaen Gebranehs-

) Scliärl'ere Abbildungen haben u. a. J. Friedlander

und A. von Sallet, das kSnigl. Maaskabinet* Ta£ VIIl

Tf!l \iad P. (iardner, the types of the Greek coins

Taf. \' 7 gegeben.
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weisen des lateiuiücheu Konzessivsatzes, insofern

dieser mit ni, etsi, taiuetsi, etiumtsi, tatuen bi und

tauMD «tsi eiogeleitflt iit Er nnteneheidet so-

aiebst eine tehliehte -implo, noraiRl) and eine

intensiTe KoDxegsion. Letztere ht kurz. ge«a^t

eiae Übertreibuug eines iu der Situation iiegeodfu

Gedaukent wie Baecli. 128 qoi u deeem habe»«

lil^lUUt mutnni esse nddecet. während erster« eine

vorliegende Tiitsnclie eintacli hU snlrln- unerkeunt

:

so Mea. 746 f. $i tue derides, at pol ilium uoii potes,

patrem meain. Hieranf wird dai tollttSiidigo Ha-
teriiil l^lnntus vorgefBhrt nud zwar mit ge-

legentlichen Mifiuerknngen . welche bei der inten-

Hiveu Konzession beispielsweise die Fnige betreffen,

ob in den eiueluen Fällen das Verb oder andere

Redeteile oder der ganze Gedanke intendiert wird.

Zwei Tiibelleii charakteri'?ieren schlielklifh die bei-

den genannten Arten des Konzessivsatzes nach der

gnuttiDatieck wiehtigsten Seite, indem die erste

die Frefiuenzzahlen der in beiden Arten der Kon«
zesäiou gebranchten Kiiileitnngspartikeln, die zweite

hingegen iu derselben Weise den buiderseitigea

Moduagebraneh angibt. Daraoa ergibt rieb, dafe

in 90 Fällen 48 mal si in schlichter, hingegen in

46 Fällen iOmal in intensiver Konzession er-

scheint: »i als die eigentliche Partikel der blol'sen

Annahme eignet sich eben mehr wie jede andere

zur Einfuhrnug des irrealen Gedanken;«, den die

intensive Konzession enthält. Dem entsprechen

auch die beiderseitigen Modusverliältoisse. Wäh-

rend bei der sehliebten Konseision die Frequeu
dt's Indikativs nnd Konjunktivs dnrch die Zahlen

68 und 17 dargestellt wird, erscheint iu intensiver

Konzession der Indikativ Timal, der Koujunktir

hingegen d3mal. Die Bberwiegende Hänfigkeit

des KonjnuktivM bei intensirer Konzession erklärt

sich daraus, dafs diese nur Unwahrscheinliches

nod Unmögliches enthält, zu dessen Ausdruck eben

der Konjnnktif — nnd swar bei Plaatus aaeb der

präsentische der ueeifriü ti rc Modiiti i--t.

.Mehr Charakteristisches l'iir l'lanlus bringt die

xweite Untersuchung: Konjunktivische Protasis

mit indikativiseher Apodosis bei Plaatns 8. 50

—

94. Unter 1. fällt die Betrachtung des reinen

KondixioualSatzes. Hier bezeichnet N. als Grund

fär die Verschiedenheit* der Form der l'rotasis

und Apodoeis, a) daTs der Inhalt der Apodoiis

gaii/ unabhängig von dem der Protasis ist. So

Merc. 4^)0 at ego si velim, i^un Janlnr ('werden

angeboten') septem et viginti niiuae: das Augebot

ist gans nuabhiogig von der Bereitwillig^Mt den

Preis anzunehmen; übrigens schlielse der Indikativ

auch iu sich, wa» iu dem augegebeueu Falle sein

würde. — b) Die modale Bedeutung gewisser

Verba im Nachsätze, namentlich von posse, er-

leiehtert den Gebraneb des Indikativs. Iiideaeeo

fallt aneh der Gebranch des Indikativs von posse

unter die unter n, c nnd d nnfgestellten Gesichts-

paukte. cj Die V'ereiuiguug eiuer Periode mit

einer andern doreh Anakolnth. So Bad. 566 vel

ego anmre ntramvis possam — si probe adpntus

riieni. Mil. 685 f. nam bona uxor suave duetnst

— si sit usquani gentium,
| ubi ea possit inveuiri.

Der Bediognngssata ist eine uaobtrigliebe Kor-

rektur, die nicht von vornherein vom Sprecher

beabsichtigt war; er ist eigentlich Teil einer

andern Periode uud enthält den Modus, der dureb

die Gesetse der Koadirionaleiltee im allgemeinen

gefordert wird, ohne Rückzieht anf den Modus de-s

Verbs im voraugeheuden Satze. — d) Die noch

uueutwickelte Sprache sur Zeit des Piautus. Diese

Erkiftraag wird besonders fBr das Fntor neboi

dem Konjunktiv in Anspruch genommen. So

Mo-it. i)G f. ita tc lorabnnt putihulatum per via.s

stimulis, si hnc reveuiat seues. l'oeu. 7'i') si pul-

lem, uon reelndet. Unter weleben der hier nnf-

geführten Gesicbt^ipunkte jeder einzelne K.ill /»

stellen ist, das ist nach dem Ge.-ttändui> th -, V|>

selbst nicht immer möglich: es gibt Fälle, die sich

nnter a, c nnd d bringen lauen. Zu bemerken

hätte Hef. zu all Mem nur, dafs, was N. als we-

sentliches Merkmal für c aufführt, nämlich dal's

zur Bedingung eine andere .\podosi8 gehört als

der seheinbar als solebe fimgiereiide 8ati, aoeh

dem Falle a zukommt. Vgl. Ps. 740. St. 171t,
Aul. 311. Stelleu, die N. unter a bringt. Wenn
es beispielsweise St. 171 f. heilst: Nunc si ridicu-

laro homioem qoaerat qnispiam,
| veoalis ego enm

cum ornamentis omnibus, so ist klar, dafs der

logische Nachsatz ist: 'so möge er wis8en\ —
'2. Der Konzessivsatz mit si eingeleitet. Wie
im reinen Kondmonabata dient anob himr der

präsenti^^che Konjunktiv znm Ausdruck der irrealen

Annahme. Auch hier findet sich nach dfin Kon-
junktiv des Vordersatzes der Indikativ sowohl von

modalen wie von anderen Verben, was oaeh N«
logisch ganz richtig ist. .So Ps. J')! attjue adeo,

!«i faeure possim, pietas prohilx^t: der Indikativ

betone das Stattfiudeu eiuer Tatsache vor uu<l

naeb dem Eintritt des tu der Koaxeerion gegebenen
Umstande-s nnd überlasse dem Hörer die Folge-

rnug, dals dieselbe auch während dieses Umstanilo

fortdauere, während der Konjunktiv im Grunde

eine Beschränkung anf die Zeit der Konsession

bedeute Indem N. die äufsere Wirkung der bei-

den Modi betrachtet, au findet er den ludikativ
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14. Min. WOCHENSCHRIFT FÜR KLASSISCHE PHILOLOGIE, iwß, Nu. 11. 294m
UbIiaAer uud uaclidracksvuller, wäiireud der Kou-

jnnktiVf der gratuoiatisobe Symmetrie eneugt,

gtAU^^ leu Der Torliebe f8r dieee Symmetrie

glanbt N. es zuschreiben za müssen, wenn gerade

bei Cicero Foriiieu wie deberem, oporteret, posiem

und liceret im konzessiveu Nücbäatz keine äcltoii-

heit sbd.' Bei Plmutui bingegen fiodno lieh onr

fünf Falle mit dem Kcujanktir im Neohsatz, die

nicht der iinfsereii Symmetrie wegen, sondern mit

Uückbtcbt auf deu (jedaukeu uiciit auders gestaltet

werden durften. — 8. 8i im Objektentee, d. i. in

sog. ErwartangpUMO. Hier möchte Ref. uur

vtederholeo, woran er schon in dieser Zeitschr.

1904 Sp. 11 50 f. eriunerte, dais uämlich das ai der

Erwnrtang niebt ohne Berlleksiehtigung der ent-

sprecheudeo Gebrancbsweisen von ti und idy be-

Ir.mdelt werden sollte. — 4. Die unbestimtute

Öecuuda siogalaris. Dafs iu Fälleu wie Cupt. 202

m re mnl* aoimo ei bono otere, «diavat ein or-

siehlieher Znanrnmenhang swlscben der aube-

ätimmten 2. Person und dem Konjunktiv besteht,

ist nach N. zweifellos, deim uur an einer Stelle

— ihr etehen 14 mit dem Kooj. gegenSber —
gebmndit Plratai bei nnbeetimmter 2. Person den

ludikatiT. n&nlicb Asiu. 242. — 5. Loee aogefSgt«

Bedingungisitse. Hier kommen die wenigen Fälle

des lose augefQgteo si tcias (Merc. 44j multo bercle

nie magifl «enex, li ta eeiae) nnd dee waneebenden

« modo zar Sprache. — (i. Mirari (miram) iu der

Apodosia. Der Fall ist uur durch zwei Stelleu

vertreten. — Anhaugsweise wird der üaterduhied

Bwiaehen ei mit dem Konj. dee Prieene und dem
ludikativ des Futurs uud eudlich der frageude

Kuodizional^ntz von der Form quid ai tit'i und

quid si est? besprochen.

Der Wert der Njjcheu 'Studios' ergibt aich

au der TalMwhe, dab H. Blase in deu 'Studien

und Kritiken zur lat. Syntax' II Mainz 1905 8.37

mit Bezug auf das 1. Kapitel des 2. Teils bei N.

erklilrt, dafs N. obue Keuatuis des i. Teil» »einer

*6tudimi* im weeentliehen von denselben Geiiebts-

punkten anageht und /m denselben Ergebnissen

kommt. Damit ist doch wnlil N.s Schrift im all-

geueineu charakterisiert. Auf jeduu Fall bietet

lie mne umnebtige Durcharbeitung des innerhnlb

der gesogenen Grenzen statistisch Tollstfindigeu

Materials und bchlilt insofern ihren Wert, wie

mau auch über die Ergebnisse im eiuzelueu deu-

ken mag.

Wien. J. eoUlng.

Hans Vollmer, Lic, Jesus uud das Sacaeeoopfer.
ReHgionsgeschichtHche Streiflichter. Gieften 1905,

A. Töpelninnn. 32 S. 8°. J( 0,60.

Naclulem der Verfasser fast die Hälfte seinem

Vortrages dazu benutzt hat, um uus eiueu LJui-

bliek in seine religiousgesehiebtiiehen Lesefrüehte,

aber aueh in seine wisseuschaftlicbe LeichtglSnUg^

keit zu pew"ilireii. gehiugt er iinf dem Umwege
des C5lner Karuevals uud seiner antikeu Vorläufer

endlieh in dem SehriftstSek, auf welches er seine,

auf dem Titel augedeutete Hypothese aufbaut, die

vou Caninont in den Analecta F^ullandiaua XVI

(1897) veröffeatUchteu Akten des hl. Üasius (ab-

gedruckt aneb ron Knopf in den ^Ausgewählten

Mirtyremkteo*, Tttbingon 1901 8.86fF). Diese

erziililcu. dafs zur Zeit der gottlosen Herrscher

.Maximiauus uud Diokletiau iu der Armee die

Gewobubeit herrschte, zur Festfeier des Eronos

einen Soldaten dnreh das Los su bestimmen, der

dn irsigTage hindurch die Freiheiten eines Königs

nach seiner Willkür geuicfi>eu durfte, dann aber

dem Gotte als Opfer dargebracht wurde. Das

Los fiel auf den ClvisteD Dasius; smne Weigerong,

auf den giitzendieuerischen Mammeoscbani einsn-

geheu, führte zu seiner Vernrteilunfr nnd seiner

Hiaricbtung am 20. Nov. 3üä in Üurustorum. Der

Verl will niebt auf Einielheitett des Beriehte he-

steheDt aber es liege kein Graud vor, 'an der in

unserem Bericht vorausgesetzten Tatsache eines

Menschenopfers bei dieser militärischen Satur-

ualienfeier la nwmfiiln'. Er folgt hier ohne

weiteres Parmentier, wdeher in der Kevue de

Philologie XXI (1807) mit aller Entschiedenheit

für die Geschichtlichkeit dieses Zuges der Akteu

eiugetreteu ist uud ibu iu Verbindung mit ahn-

lieben Riten, iosbesondn« mit der ursprflngUeh

persischen, dann aber aueh in die Nachbarländer

vorgedrnugeueu sog. Sacäenfeier setzt. Doch ist hier

der mit köuiglicherMacht uud Freiheit Ausgestattete

ein Gefangener oder ein Verbreeher. Caumont, der

sich anfangs zweifelnd verhielt, trat schliefslieh

auch auf die Seite l'armeutiers (ebendaselbst).

Wer mit der bagiograpbischeu Literatur des

ausgebenden cbristliobeu Altertums einigermalseu

bekannt ist, mufs jedoch sofort in jmem Bsrieht

die pbantastisehe Ausarbeitung eines ablieben

Schemas erkennen. Neu ist dariu uur die ein-

leitende Erziilduug von dem Krooosopfur, welches

als «in allgemeiner Brauch jener Zeit in der

Armee vorgeHihrt wird. Ein regelmäfsiges Meor
scheno]ifer aber, öffentlich und unter Mitwissen

und Mitwirken von Uffiziereu ist am Beginn dos

4. Jahrh. an sich etwas so üoglanbliobes, daft
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wir dafUr eine zuverlässigere Bezeugung verlaugeu

dtlrfen. lodefil alle Zeitgeuosaen, aneh di« cbrist-

licben Apologeten und Poletulker, schweigen über

ilie an^'fldicli notorische Saciie. Ferner, wo aouät

vou MeuBcheoopferu in dieser Form innerhalb

oder BttfiMrhnlb der Saoiett die Rede i«t, bandelt

es sich immer um zuriickliegende Zeiten. Weuu
V^ollmer durch seirc Au?IInlckswei^e den AiisclH-iii

erweckt, als ob Porph^rius liir «eine Zeit die&es

Opfer anf Rhodos bezeage, so redet jeuer in Wirk-

lieblcmt der Vergangenbeit.

Bei der Schildernug des Sacäeuküuigs ..ti-igt

Huu vor den Augeu des Verf.s, der Hich jetzt gegen

S«hlnl'8 »eines Vortrages auf eigeue Wege begibt,

^nnwillkfirlidi das Bild des Hellanil« im roten

Mantel mit dem schmerzendeu Diadem und dem
Kohr iu der Rechten' auf. Vou den Sacäen her fallt

ihm Licht auf diese Sceiie. Die Verurteilung Jesu

all Kdnig der Jnden *mooble io den orientaliaolien

Soldaten Erinnerungen au die Sacäen weokea, und

so vollstrecken sie das Urteil unter Cercraonien,

die ihnen von jenem Kult her geläuUg wureu'.

Dieee Wege mSesen wir also geben, nm eine ans

der Situation sofort verstäudliche Scene, die Ver-

hoIiiMing eines der Soldateska pn-ispeticljenen l'rä-

teudeuten auf den jndiacbeu Königsthron gcschicbt-

lieb an begreifai. Wir mBasen snerat das Sacaen-

oplnr als eine verbreitete Binrtobtang 12 der 5at-

lidien Armee uns erdeiikeu, daun syrische Truppen,

die damit vorzüglich vertraut seieu, als Exekutoreu

der Verspottung uud Hinrichtung Jesu hinzuffigea,

eudlieb in der Sebildemi^ dee Perserfettes bei

Diou Chrjsostomus die Vorlageu für die Vorf^bige

im Hofe des l'riitoriums in Jerusalem suchen —
alles Dinge, die iu iler Luft schweben. Uud da-

mit soll die Religionsgesehiehte *ein Bedenken

gehoben haben', sogar die Geschichtlichkeit der

evaiigoliH« ! eil Berichte and ihre eigene *konser-

vative Kraft' bewähren.

Der Terf. spricht snm Scbhirs ans, daft die

reltgionsgescbiehtliche Methode mit ihren Ergeb-

ni-<Hcii den 'Seh wiifheii' noch manchen 'Schrecken'

bereiteu wird, ich geiiüre nicht zu diesen äch wa-

chen, aber ich meine, dnük durah solche ^religions-

gesehiebtlicbe Streiflichter*, wie sieh diese Lese-

frBchte uud Einfälle neunen, derReligiousgeschichte

selbst der allerscbiecbteste Dienst geleistet wird.

Tietor Scbnltse.

Alfr. BISM^ Pidftgoglk und Puesie. Neue Folge.

Berlin 1905, Weidmann. VIII, :\62 i>. «r. H« 6 J(.

Die hier veröffentlicshtcn Aufsätze reihen sich

wflrdig an ihre Vorgäugcr. ^ bieten riel be-

berzigeuawerte Aoregiiug für die Schüler niclit

blofs in den Entlassnngsreden (ß. 136 ff.), «ondo-s

auch in den 'Gedankengängen im deutscheu Unter-

rieht' (8. 55 ff.), wie in dem 5. Alischnitte, der die

Überschrift führt: 'Zur Behandlung Goethe« io

Prima' (S. 116 ff.), nicht minder in den Schlob-

kapiteln VII—X (S. 178 ff.), die teiU Storm und

Frensseu, teils Schiller imd(!octhp sowie Bismarck,

den Biese den Schülern meuschlich näher za

rücken versteht, gewidmet sind. Wie diese knappe

Inbalteai^abe der bisher berüekrifdiligtoii Ab-

schnitte scbou zeigt, findet aber auch ^r IiehlW

des Deutscheu und der Geschichte in dein Bncbe

reichliche Belehrung für die Methode aeiuer Dissi*

plin, anschaniiehe, nachahmenswerte Beispiels,

ilurch den Unterricht Verstand, Phantasie nnd

Herz der Schüler iu {»leicher Weise zu befriedicren

uud zugleich io idealem Siuue für die ernsten

Anfgaben des Lebens vonoarbeiten; iBr den Pide-

^'or^eii im allgemeinen sind in den ersten drei

Aufsätzen ('Hie Phantasie', "Was ist Bildung':''

'Das bildungss^ebeu der Gegenwart') sichere

RicfafÜnien fOr Braiebuug imd Unterricht ent-

halten. Oa aber die Darlegungen keinesw^ in

schwer verstäudlicher, trockener Form gegeinn,

sondern vielmehr trotz der Gediegenheit das

Inhalts leicht lesbar sind und die Sprache dss

poettsebea Reises nicht entbehrt, eo wird jeder

Gebildete gern in dem Buche lesen und ius-

besondere auch deu Eltern der Gjmiia.sialschüier

könnte dessen Lektüre aiifs wärmste empfohleu

werden, damit sie von einem saTcrliesigen Ge*

wfthrsmann kennen lernen, wie das deutsche Gym-

naHium seine SchTiier für das Lebeu heranbildet,

ihuen deutsches Fühlen uud Denken uugesuclit

vermittelt. Über Binielbeiten — in Inhalt oder

Form — mag man anders li iikcu als der Verf.

dies hindert aber nicht, da,i tüchtige Buch als

*Vademecum' für die studiereude Jugend (der

obenten Klassen), für die Lehrer (flir die An*

fäuger zum Muster verstüuduisvoller, selbständiger

Nacliahniung, fiir die Erfahrenen als erliebendes

Dokameut ciues wackereu Berufsgeuos^en) sowie

fBr alle jene hinnstelleo, die in dem Realismiii

nnserer Tage nooh nicht das Interesse für Pids>

gogik and Poesie verloren habeu.

V. Tbuaser.

Festschrift der 48. Versammlung deutscher

Philologen und Sehnlmftiuier in HamburK Har^

f^clirarlil viiu dem Lehrerkolleuiiim des kimi»!-

1 liclieu Christianeamtsu Altona. ÄiU>naldU5,
I fcdrockt von Marlin Gehricke. 4 n. 119 S. gr.S'
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lu dieser Sylloije Altonaer (iyiiiii.isi;illelirer winl

ilaa allgeiueiue iDlerewe der xw«iUi Aufsatz er-

wecken: *A.Tu Tbeodor MommBdus Schalzeit

von Adolf Wae Ii holte*. Dater d«a 8«I«ktaaern

des ( 'hristiatieums bcstaud seit 18"i8 ein Verein

uuter dem JSameii 'Altuuaer wiMeoscbaftliclier

Venrin*, deoen einziger Zweek die wiateDsehaft-

liche Ausbildung teinor Uitglieder in gegenseitiger

freier Tütigkoit wur. Pieseiii Verein Init Monim-

seb, DAcbdem seiu jüugerer Bruder T^cbo schon

IrSber eingetreten war, nnr ein bslbss Jahr, seit

Oktober 1837, angehört. Der Verein besteht

noch lind bat die Arl)eiten seiner Miti:lieiler sorg-

fältig aafbewulirt. Die wcrtvolUten Arbeiten

Theodor Mommsens, drei dem Verein eiugereiclite

Aufsätze, hat der Direktor des Ujmnamaais Av-

iioIHt zu Mommseus acbt/.igHteui Oeburlstag heraus-

);egeben, und dieser erwiderte darauf dem V'ercin

in folgeuden sehBiwi Verten:

*Avs der TorrankeDea Zeit, als noch dte I^ockc

mir braun war.

LbermUtig der Sina, taacbten die BUktter empor.
Hoisn ist leicht niiJ reich; schwer ist vnd karg

(las Gewinnen;

Werde dem jungcu Geschlecht jenes wie dieses

7.U teil!

Blicken wir Aiteu znrflck auf das Wogen und

Wagen der Jugend,

Uushehi irir freiUeh dam; aber im Liclieln ist

Ernst*.

Nebeu jeuen drei Aui'HÜtzeu existiereu aber

Bodi fon Momnuen eine Anzahl Bezeusiouen, die

er, den Statuten des Vereins gamiUs, Ober die

Arheitou seiner V'ereinsbriider geliefert bat, und

einige andere Arbeiteu, die von der Vielseitigkeit

seiaes Strebens, von der KBhnbeit und doch zu-

gltieh Besonnenheit seines Oeokens Zaognüi ab-

legei). Auf Grnnil dieser Arbeiten und der Be-

urteilungen, die »ie ihrerseits bei dea Mitgliedern

gefunden haben, schildert nun Waohholtz Mumm-
>cns Leben im Vweio. Uati erbilt einen ti^n
Killblick in die Kntwicklnng des .lüugliagj. Schon

damals sind einzelne A aiserungen kcDuzeichneud

filr den Manu, wie: 'Auch Rez. (MommneuJ ist im
aligeiueineu oieht fBr da* eBtoerreiide Daldnngs-

}>rii!zii>: intles wird er nie einen Haf:» gegen einen

ganzen iStHud als gerecht auerkeuueu', oder: 'Die

bessere Hinoritiit der Studenten ist nie stolz nud

^ wenigflteu auf ihr Wisaen, eher auf ihren

<'liarakter, der allein den Stolz rechtfertigen kann',

lu der itede am iStiftuugsfeste setzte iMomiu-seii

aaseiaaoder, dafs der Verein darin seine Uerechti-

gnag habe, dafs teiM Mitglieder geistig in&ndig

eiea, und daA sie die hiSehiten Ottter dee Men-

schen, Denkfreiheit nud Willensfreiheit, errangen

hätten. .\ls Momm^eu Ostern 1838 an« dem Ver-

ein und vom Gymottsinni schied, am anf die Kieler

Unirerrität Oherrogeheo, blieb seiu »Kraftgenie*

im l)ewunilerndeii Aiidi iiken. Der grolse Gelehrte

erhielt, seiner Gewoliubcit gemüfs, bis zu »eiuera

Tode die Verbindung mit dem Vereine. Aua einer

Znsehtift an seine *jaugen VereinskoUegen* werden

uns die Worte mitgeteilt: 'Mir ist es in diesem

Kreise zum erstenmal nach einer fast einsam

erlebten Jngend dentlicb geworden, dafs der

Mensch sieh am Mensehen schleifen mnlh wie der

Diamant am Diamauten, nnd welcher frnelitliare

Segen iu diesem gemeinsamen Streben liegt'.

Schon in seiner Präsesrede iu der ersten Sitzung

des Jahres 1838 hatte Mommsen das Thema be-

haudelt: 'Immer strebe zum Ganzen n. s. w.' und

ausgesprochen: 'Wissen und haudeln, erkennen und

wirken, das sind die beiden grolseu Ideen, deren

eine, je naeh seinem Charakter, den Mensehen

fesseln niuf's'.

Vorangohen dem Aufsatze über Mommsen .sehr

beachtenswerte Bemerkungen 'zu griechischen

Sehriftstellern' rem -Direktor Riehard Ar-
nold t. Parnienides 8, 59 Diels wird für vixi'

adar, vorgeschlagen r. äffav^ 'dunkel'; Aesch.

Agam. I5ti für |iV (ityülotg dyathtlq vermutet $1;»'

pitf^UiMm 9a^. Soph. An^g. werden die Vene

1244 ff. einzelnen Choreaten zugewiesen (der Bote

sei schon naeh v. 1243 abgegangen); ebeudort

wird 134j i' (so!) ini *(iaii, unter Verweisung

anf 1.^41 «f Y* «V %Mr belogen anf die dnrrh

das IxxvmXtjfta zu Häupten Kreons !>ichtbar ge-

wordene Leiche der Königin. Oed. Tjr. 1035 f.

werden als Interpolation verdächtigt; ebeudort

1031 wird t^^^ vermutet f&r wm^pK; (Laar.; »sn-

xorj Par. A). Eur. Ipb. A. 614 wird für dnOtvii;

y (cfKt vorgeschliigen äfftpaliatata unter Hinweis

auf ileieiiii ao(fuiia9' lißgöy nöda ziu^e7o'

•sehr ersiehiag*. Strab. 11,507 bessert Arnoldt

fldöioiy, (TxonotVra»' (statt «/., axonovyttg). Pausau.

3, '21, 2 empfiehlt er für W/idov Kranses Kon-

jektur &ifnöoi, Diudor 20, 74 ändert er xati-

nttvanr in »tntmtv&etto oder umiireasi' nnter Ver-

gleich von Ca -. t'"r) 42 ö uffftog sneai. Plu-

tarch Dio liosert er nXtlniot' iliir 7T?.tlotü)t') . .

öianvijiji^^yiuifi Ael. Aristid. 1, ]30 Ddf. X*^S
Mfanl^ (für ätfapas^. Anikerdem werden noeh

andere Stellen aus den angegebenen Sehriftstellern

und aus Pindar. der Antliol. gr. l'ul., den Schol.

zu .\ristiiph. und aus Suidas l>e«proclieu.

Wilhelm Volibreeht handelt 8.55-72 'über

den Wert ron Xenophons Anabasia ab tie-
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schicbtsquelle' in sorgfältiger, besonnen abwägen-

der Weiae. Abweicheutl vou seiner Daratelluug

in der Anabasw, beweise Xeuophon daroh Stollen

seiner Hoüeuikii, «I iis Kyros schon vor dem Tode

seines ViittTH nacli ileiii 'l'liroue strehto und sich

die ünterstüUuog der Lakedüiuonier m dem

Zwecke Tenebidlto. Von deo StreitkrSften nod

dem Zuge bis zur Schlacht bei Kaum konnte

Xenr)|)lioii, in der Umjj;ebiiug des Proxenos befind-

lich, über d.i», was über die Fer»oaeu uod Vor-

gänge im grieohhebeit Heet« hiiiBiulag, niokt

GeotlgeiidM «rfiUireD. Die ClmiiktorbtiltM dat

Kyros nud der drei Strategen Klearcb, Meuoti und

Proxenos bind, das mnfd man zugeben, nicht sine

ira et studio geschriebeu. Was Xouopbous Dnr-

stollong seiner eigenen lltigkeit anf dem ROek«

sage anbetrifft, so hatte znerst Mnre darauf auf-

merksam gemacht, d.iCs jener sich alles Verdienst

zuschreibe; darauf hatte Yollbreclit diesen Gegeu-

etnnd im Sebnlprogramm tou Battebnrg 1880

eingehend erörtert; uau fafst er hier noeh einmal

seine Hedenken, verbanden mit denen von Dörr-

bach und Gomperz, zusammea. Zeige sieb Xeuo-

phon in aeinen Hellenika partoiieeh und einseitig,

so müsse mau ihm in der Auabasts in eigener

Sache tioeh weniger ( )l)jektivitüt ziitraneu. Die

Auabasis sei nicht eiufach ein schlichtes Memoiren-

werk, sondern tngleieh nud baoptsäiebHch eine

ReehtfertigaogNchrifk. Sehnde, dafs wir die frOher

veröffentlichte Anabasis des Stymplialicr Sophai-

uetos nicht im Original, sondern nur im dürftigen

Auszuge aus zweiter Uaud bei Diodor besitzen!

Bedenken wir die Aamafsnugen der Arkader anf

dem RQeksnge, erinnern wir uns der Eifersucht

griechischer Feldhcrrn nach dem Siege bei Salamis

einem Tliemistokles gegenüber, so dürfte die Ver-

roatnng nieht an gewagt erseheinen, dal« jener

Mitstratege Xenophous dessen Verdienste herab-

gesetzt, ja vielleielit entstellt hat, wogejjen sich

Xeuophous Selüstbcwufstseiu erhob. Jedeofalls die

Verdienste nieht weniger Loehagen, sowohl

eigener als anderer, bat Xenophou iu seiner Sohrift

anerkannt. Wenn Oomperz die Krage so stellt:

'War Xenophon- wirklich der leitende Geist de^

denkwQrdigen UDternehmeus gewesen, wie kommt
es, dafs sein Feldherrntalent fortan bradi tag,

dem es doch iu jener Epoche des griechischen

StaatsleViens nimmer an Verwendung hätte fehlen !

können V' so hat sicherlich das Miiiitraueu der
|

Lakedimonier, das ihm sehoo vorher emstliche
j

Gefahren bereitet hatte, ihn, sobald es sich machen
!

liel's, aus der Führniig iles Heeres gedrängt, nach-

dem er, durch Treue gcgm das Heer und durch

seine hellenisciie Gesinnung getrieben, vielleielit

anci) schon aus d^r Heimat verbanut, mit deui

Heere der Lnkedftmoni4r uaeh Asien sam oeae«

Kampfe gegen die Perser zugezogen war. — Znn

Seliliirs erklärt Vollbrecht, es bleibe noch genng,

worin Xeaophou allerdings als zuverlässige Oe-

sebiebtsquelle betraebtet werden nrnfs: in der

Darstellung der militärischen Operationeo, in der

Beschreibung des Lebens und Treibens im grie-

chiscbeo Söldnerheere, ferner der Zosläude im

Perserreielie nud (konnte Vollbreehi hinansetses)

itt der Darstellung der RQcksiehisloeigkeife sparta*

nischor Hegemonie und der Intrigen der sparU-

nischeu Beamten, zwischen denen sich Xenophoii

und die Sölduer biudarchwiudeu mafsteu. Gerade

fSr diesen wichtigen Gegenstand gibt es kaam

eine anschaulichere, lehrreichere Qnellselirift ab

eben Xenophous Anabasis.

Auf diese dankenswerte Uutersuchuug folgt

von Karl Eiebler eine matliematisehe Abhand>

long 'Beitrag aar Grafauanu scheu Punkt«

rechonng', über die ich. ein .Mtphilologe, nicht

urteilen kann. Von S. 97 an liefert Egbert

Begemann 'Znr Legende vom Ueiligeu Georg,

dem Drachen tSter' den Nachweis, da6 das

Gedicht vom St. Georg in Arnims und Brentanos

Wunderliorn , dessen Quelle 'Ein Christliches Ca-

tliolisches Rüefbüchl, Anno 1601' ist, fast gaut

genau der L^nda anrea dea Jacobos de Vorar

gine (1230 -1298) folgt; diesem Nachweise fügt

er zwei vulgär-griechische Gedichte über deuHelbtu

Stotf hiuzu, vou deueu das läugere, vollständige

in kretischer Mnndart swisehen 1453 and ISÜ

abgefafst sei. Zum Beschlufs der mannigfaltigea

iulialtreiehen Saramelschrift veröffentlicht Jo-

hannes Clausseu cineu Brief Samuel Pufeu«

dorfs ans der Altonaer Gymuasialbibliothek, wsl«

eher Ekide 1686 geschrieben ist, an der Zeit, da

Pufendorf im Begriff stand, ans Ni-hwedtaehem

Dienst in braiideuburgischcn überzutreten.

Zu Vollbrechts Aufsatz über Xeuupiioot

Anabasla: Zu Diodor 14, -29, 1 Aauit' hatte schon

^Ve^seliu^' lieiiierki , d.il's iler Name aus Tdtäy »e^

schrieben sei, uitil ilal's der Alischiiilt über den Köck-

MH der Zoliiitausciid vvold auf Sophaiiietos zurück-

gehe, der, wie bei Stcpii. Qyx. Uberliefert ist, die

Vftlkurschurt TütH iiaonTe, welche Xenopbon TIbsx**

nennt (mit der Pluralcnduii^' kh, Vfjl. Aapdorx«-

Dieselbe Völkerschaft ist vielleielit iu dem Völker-

vorselcbnls Anab. 7, 8, 35. welches von einigen aadi

auf Sopliaiuetos zurQckt;efnhrt wird, mit KoUoi

nieiiil, Mit der Notiz X. Anab. 7, 8, 25 OQXoyfi
otSe fijc ßamXiw; xu^c in^l9oiui>- . .

0««-

t'lx^c xai '.iQußiac Jfgvijq vgl. man, aufser Ansb.

1,4 Üu 1,5, l,Dijd.l4,21,4it«Xfrro»/»i»'''.<^rsfi
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nOQexrfivn di naqa %r,v 0otvixr,v). Wcssnlings Ver-

nratniig ist mit Rerht von fast allen angenommeD.
Dana der Bericht Diodors getat scblierslich aof einen

Aufjenzeiifien znrnck, und Teilneliiner des Zuges haben

nur in ganz geringer Zaid, so viel wir wissen, den-

adben beschrieben. Leider ist nan der durch Epboros

vennittelto Bericht bei Diodor do Icnapp fast aberall

anf des Notwendigste beschränkt worden, dafs selten

nur Widersprtlche zwisciieii Dioilcir nnd Xonophon
bervortreteii. Ich weise zouiikcbsl auf folgende zwei

hin. Diod. 14, 19, 9 ragt: tefc /»^v ^yifi6inp

^dtdrjXinxn rij»' *7Ti i6v dStXtföv e'vaßaan', tÖ

nll^og ixQvmtf, dagegen Xen. 3, 1, 10 jjdf» f^y
Ini ßaatUa 6f/uiv älliK oidtlf nX^v Klui^jia».

Und Diüd. 14. 27, 1 behauptet: UnmitlcHiar wach der

(lefiinueiialiin« der Feldbcrrn durch Tissaplicrnts tyi

tüy olttif Tjjf i^ytftoiflltv aniüutxav XtiQta6(fo) (v}.'l.

14, SO, 4); dagejjeo worde nach Xen. 6, 1, 17. 31 f.

dem Chefr. die ftova^fa erst in '^mtryif bei Sinope

üVcrgcbcn und darauf heifst es 6. 2, 12 tj /itV ovv

lov nayiü^ ^'^X^ XnQiaö(fw iv-taiita »ateXv^
^fiif^ fxTij f, ißdiuji ü(f' Ii iQtdr,. Trift nun die

Vermiitunt; *'<>n Supbainetos' Urliebersdiaft fürKpboros-

i)iodor das Richtige (was fflr die erste Stelle wtgen
ijeftSattf selir heimrlcenswert sein wllrde), «o würden
jfiu- Widersprftche als absicbtlicbc Entt;cgnuiigfn Xeno-
phoiis crsclieinen. Dazu kommt nun die Uebaujitunfi

hi'i Diod. 14, 37, % dofs der Rest der Söldner (o*

nXtlatot at(fattmutdv tl^KSnifot l^r^v ßlov) Xeno-
plion, den Dicidor beim RilckzuKC sonst nie erwähnt,

itst in Thrakien zu ihrem Fcldherrn (also zu einem

unrUhmliclieren Kriege) gewftklt hat, wogegen Xen.
von einer derartigen förmlichen Erwahlung in Tbraiclen

nii-lits cr\v:U)iit, aliet erz.llilt, wie das dunli Annxibios

Tücke erbitterte Huer wieder in Byzanz eindringt und
Xen. bestürmt, an ihrer Spitze sich dieier Stadt zu

bemä. litirni ; abiT 6, !, 19 flf. teilt er ausfnbriicli mit,

dtfs dau der Gesamtoberbefeld schon vor iler Wahl
des Cheir. angetragen sei. Wie in der attischen

Volksveraammlang, so polemisiert auch Xen freilieh

nicht unter Namensnennung oder ausdrQcklicbcn Ci-

laicn gegen den Verfasser der früheren Analtosis;

aber, abgesehen von der Erwftbnnng einer Verurtei-

lung des Snphainetos 5, 8, I, erxfthlt er doch 6, 5, 13,

«le er in eimni Kriegsrale mit die'^cin in silmrfen

Streit ;:eraieu sei; man Vgl. nur, aufser onovd^ ino-
htßöiv 14, <lic scharfe Entgegnang Xenopiiom § 18
»0 ()ta (id r I tt i ~7rirr'hy ytrTiOf ][/Btitniy ITWf-
uaaifut dg' oi'xi cniniinai tt^tOV auf Sophai-

Nttloa Bclimffe Äufscrnng ^ i:! 5ii ßovlijc ovx
etfieir e«f ti dtaßittioy iati loiovrov viinoq.
Also die Möglichkeit einer Animositiit /wiselien beiden
iiiiifs zugegeben werden. — Was llbri-ens die Ab-
tassuugszeit der Quelle Diodors betrifft, so köuule man
auf die Zeit noch vor Hochsommer 895 sehliersen,

Will es W\ Diodor 14, 2«, 4 nach dv Sehlacht bei

Kanaxa hvii'st: tb imniv dutdltt (Arttserxcs) ttv-

toy (TissaphenM) #ztMr ^»IW, ohne daTs an die

Hinrichtung des letzteren auf Befcld dessellicn Königs
;;eJaciit wird. Freilich ein bchluls ex sileniio. Aber
aadererscits gehörte Sopbaiuetos zu den ullerältcsten

Strategen der Zclintauscnd(Xen.Anab.5, 3, 1 13).

Gr. Lichterfelde. WUbeba Hitsehe.

AiiH%ü|;e all!« /ieltMClii-ifteil.

Berliner philologische Wochenschrift 4 (17. Ja-

naar 19U6).

8. 127 f. Albert W. van Buren, Der Ctstor'

und der Concordiatempel aaf dem Forum Romanam.

B. unterscheidet vier Baoperioden an dem Castortempel.

Der Tempel IV. wird der Rekonstruktion des Tiberius,

lU. der des Metellus 117 v Chr. zugeschrieben, IL

ist etwas frtiher, I. (o;)iin i|uadratnm von sebmaleren

Blöcken aus Caiipellui l in) liat die gröf!,te .\linUcbkeit

mit dem flitesteu Mauerstack an der äW.-£cke des

Palotin anil wird das ursprüngHcbe Oebinde (4il4

T. Chr. von Postumiu» «ewciht) vorstellen. — Auch

beim Coacordienteupel stellt ü. vier i'erioden fest.

IV. ist ^ne (spK^) kaiseriielie Restanration (s. C. I. L.

VI 89); III. rnhrt von Tiberius In r, 10 n. Clir , II. ist

die WieLierherstellung des U|iiiuius. bald nach 121

V. Chr., I. dftS ursprünglich von Camillus bald nach

366 V. Chr. geweihte Gebäude. Verf. wird in der

'Classical Review' seine Ansichten ansfOhrlicber be-

grSnileii.

Archiv far lateinische Lexikographie und
Orammatile XIV 3. (5. Dezember 1905.)

S. 301—316. J. Zeller, Vicus, platea, platio-

danni. Verf. gebt von iler BeobacbtUDg aas, dab
vicns und platea auf obcrgermnuisehen Inschriften

auffüllend häufig und teilweise in eigenartiger Wv-
binduug begegnen. Vicns iu der Bedeutuug 'Üti-ai'su

innerhalb der Stadt* nnd Quartier findet sich in allen

Teilen des Reiches; nanieniürh s'iid fftr viele Kolonien

und Municipien iu den verschiedensten Provinzen

stidtisehe Yiei mit Namen atadtrihnlscher viel bezeugt.

Solche vici intranuirnni finden sich über nicht nur in

wirklieben Stadtgenieinden, sondern am Ii iu blol'sen

vici, seien es nun eigentliche Dörfer oder die (lusi.

städtischen Vororte der gallischen nnd germanincbeu

Civitates. welche rechtlich nur vici ohne Stadtrecht

wumi. — Platea wurde schon frühzeitig durch den

Verkehr mit Gio£»griecb«oUuid Ins Lateinische ein-

geführt ; schon bei Plantns ist es sehr hinfig; be-

sonders oft erscheint es in der lateinix ben RibeHib .r-

fetzung. Uio Form ist fast immer platea, plaiia sieht

G. L L. IX 5746, aaf den beiden Inschriften von

Köngen nn I in den platio<l:inui von Main/, plataea

bei Augnstin confess. 2. 3 und C. 1. L. Vlll 51.

Oberall ist die Bedeutung = Weg, Strafse klar, and

xwur werden, wie mit vicus, nur die Sirofseil tm

Innern der Stadt so bezeicliuet. In Rom scheint das

Wort im offiziellen Sprachgcbranch gemieden wurden

zu sein, in den Provinzen ist es sehr häutig und be-

zeichnet die breite Strafsc, die Hauptstrarse. Dann
bekam das Wort aneli die Bedeutnni; vuu Qnaitier.

— lu dem plaliodanni der Maiuzor Inschri'^l (s. Becker,

Bonner Jahrb. 67, 7 f.) liegt offMibar Zosnmmensetzung
vor aus platia und dem keltischen dan — iudex, ina-

gister, Richter, .\nfselier. Man sah darin eine He-

amlung Ober Wege uud Straf&en; Z. siebt darin die

Vorsteher der vici, die in Rom mogistri vicorum

hiefscn ; sie hatten die Vorstandscbaft des Haupt-

festes des betr. vicns am compitum. — Anhang:

Plate» — Platz. Das Wort ist in die romanischeii
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äpracliou (aufser ileni äpaiiiscbeu), sowie iua Oentsclie

nnd Eo||li>che Qbergcgnugcn, aber in der Redentang
Tlatz'. iiiclit 'Strafsp"; ilalici licpjt nicht dir eigent-

liche Form |)luk>u, sondern platea (wie bei Hör. cp.

II 2, 69; Catoll 15, 7 i zu Graadfl. Der BedeotDORS-
Qbergang vollzog sich nocii in spritröinisclu-r Zeit; s.

z. B. Victor Vit. bist, porscc. Afric. prov. 2, 1 3 Das
Penlsi he hat die Form erst Ende des 13. Jhds. aus

dorn Italienischen übernommeo. — S. 316. £d.
WOlffiin, Haee inter. Horn« 8at. II 6. 59 (vo mit
Halm und Landfiraf vcrtittir /u lesen ist statt per-

dilur) liul II. drswc^cii nicht iulerea gesetzt, sondern
haec ioter, weil er nicht blofs eine Zeitbestfanmnng
geben, sondern den Noininalhcgriff zur Oeltnng bringen
nollte: 'unter solchen Gesihäften nnd Gedanken'. —
S. 317 360. Ernst Buduara, De scnnone dacty-

licorum Latiuornm quaeitionos. Die Arbeit zerfällt

in eine praelatio, die eiffentliebe AvsfBIminK, die selbst

ans fünf Teilen bestellt, und einen Kpilu^iis. Üie
Praefutio enthält Bemerkungen 'de vocabulis uietro

daotylico non aplis'; die Zahl dieser WSrter, d. h.

derer, die einen Crclitus, Ttibracliys oder .\ntispast

enthalten, ist Uberaub urof»; dazu kommen noch die

mit Bacchiiis und lonicus a minore, die im Hexa-

meter nur im 5. und 6. FofB«» im Pentameter ilber^

hinpt nicht stehen können. — In der eigentlichen

Ausfdlirung werden die 'remcilia" hchandell, ilie von

den Dichtern angewandt wurden: I. remedia e voca-

buluram in versn Ainettone petita (i. e. rocum eollo-

catio, elisio, prosodiae niiitatio, II. rcniedin, ^ua« in

sonomm, III. remedi.i, ijuae in foruiarum alteniali'iuc

posita sunt, IV. remedia syntactica. (Die folgenden

Teile werden erst im nftcbsten Hefin behandelt wer

den, ninlieh V. remedia lexiealia nebst appendi\ de

vocabulis epiris. Der EpiiuLr ^i<\\ dann eine /.nsiun-

mcnfassung der Ergebnisse bringen.) — S. 36U.
J. HanTsleiter, ContropAtio. Dos Wort Ündet »ich

hei Cassiodor in den Cinr.plexiones in cpistolas et

acta a]iüsti)lorum et apucaivpsin: zu Apoc. I 12. 1,1;

Apoc. IX 17. 18. Er gellt auf ein von tropuh ue

bildetes Wort tropai« lorflclc. — S. 360. Einar
Löfstedt, Aperio. Der scheinbar intransitive Ge-
braneh von aperire in <Ier Prediyt über Cluisti Höllen-

fahrt (Arcb. XIV S. 257): 'paradysus ei aperuit' ist

8«hr unwahrselieinlieh; es wird zn lesen sein 'pars-

dysus <se ei aperuit. — P. .161— 368. H. Stadler,
Neue liruclislUcke der (juaestioncs medicinales des

Pseud.i Soranus. In Itoses AiMcdota Graeculatiua

Ii S. 243 II. ist ein dem Sornnns zugeschriebener Ab-
rib der Medizin in Fragen und Antworten abgedruckt

;

die zu gründe Iief.'enile I.ondoinT Man Ischrifl ist aber

nnvoUsliindig; es fehlen zwei BUlier und der Schlafs

Nnn iiat 8r. in der Uombibliothelc zu Oiiartres ein

volls'ändi<.'es K\empl;ir der QuaesfionCs L'efunden und
veroHtiitliiiit danach den Text zunächst der zwei bis-

her fehlenden Bl.lttcr. — S. 368. B. A. Müller,
LApis als Femininum hei Julius Valerius. 2. 18 p. 100, '22

Kflbler, xso man lapide levt t|uadratoque liest, mufs
nach ili-in Taurinensis a II '2 (lapide levi quadra ta

que) das Fomiu. eingesetzt werden. — S. 369 — 391.
C Thaliu, Fnignr, fblnen und Wortfamilie. I. fblgnr,

fulnien. Die sni; Drnlerleinsclie synonynjisrhe Tnler-

scheidung beider Wolter findet .sich bereit» bei Sen.

not. q. 3, 57, 3. 2, 16. Nonius 26 iL 430 iL Suetou
Pratnm 144 (s. RnlT. S. 233); s. anch Mnnil. 1, 86S.
Ovids Met. 3, 30i), Curtins s. 4, 4. Liican 4, 77.

Sen. uat. q. 7, 4, 3. — Ferner haben die äyuonymiker
den bildlichen Oebraaeb ao&or Acht gelassen, endlich

ist in der Sakralsprachc der Bedeutung nach das

iiilere fnlgur mit dem jüngeren fulmen identisdi und

sogar der eiuzige anerkannte .\usdruck. Dies wird

au Inschriften und bei den einzelnen Scbrifistellem

gciinaer nachgewiesen. 2. fulgetrum, fulguratio, fulgor,

ful!.'uro, ruluurio, ftiiniino. Verl', kommt, was die Svb-
stautiva betrifft, ni tulgendeni iiirgebnis:

Wetterleuchten

Althit. Salinil

Etntsk

Dicliter aach

Blitz

fulgnr

fnlgor

Klassisch ...
1

1"!^^"; ^^"'^72

j
lulgetrum, -tra

Seneca Jfulgur neben

fiilgBratlo

fblaKn

falmen

3. Die Kjdtlieta des Blitzes a) Immid iler Blitze.

Abbildungen von Blitzen, b) die Farbe uud der

Olans der Blitze, c) Kraft, Schnelligkeit, Riebtang
der Blitze, d) Herkiinfi der Blitze, e) Die BedOOtung
lier Blilite. a) Allgemeine oder poetische AnsdrQcka.

ßj Termild teehnici. — S. 392. O. Keller, Der
Name Paestam. Ans dem bei i\tseidonia gclegeueu

Vorgebirge Poseidion wnrdc wohl durch Metathesis

f/oifftioy. dann in vidk^etymologischer .Viilehnnnf; an

osk. pesll&m Ueiligtuut; wenn das i'oseidion zu einem

*Pestom vngeftndert wnrde, so war der sicher auf
dorn I'oseidion befindliche Tempel ein genügender

EntschuldigUDgsgruud. Pestum und Paestum aber

sind ganz gleichwertig. — S. 393—422. W. H«'
raeus, Zur Quantität in positionsInngen Silben.

I. Die Zeugnisse der Grammatiker des Keilschcn

('(trpus. Diese sind von .\. .Mar.x nnd .Seclinaiin

nicht durchweg erschöpfend uud richtig verwertet,

daher eine nochmalige Revision vorgenommen werden
mufs Die vnrliegeude Ahliandlinm l)p~.i;li;\fti':t sich

mit den Zeugnissen aus Charisius, Diomedes uud

Priseian. — S. 433—437. A. Zinmermano, Ver>

Sil; I: einer Erkliirutig lateinischer Genlilsnffixc. I . Ilius:

geht auf Formen auf —ulns zurück, also auf Dimi-

nnlivformen. 2. inius. Geht auf das Suffix inns

znrflck, dafs die Abstimmung bezeichnet: cf. Tarentiui,

Momertiui. 3. icius gebt auf das Suffix icns zurtlck,

das ebenfalls diu .Abstammung, das (iehören zu . . .

bezeichnet
i cf. patricos, ttaiuiuica, Uernici. 4. idius

bezw. edios. Sind Weiterbihlnngen von Geotilizien

auf ins: Flaviilius: Klavius » flavidus: flavus. Die

Abhandlung bietet oufserdem eine Falle von Einzel-

heiten, bes. Nebenformennachweise, auf die hier nicht

eingegangen wenicn kann. — S, 427—43U. A. Klotz,
Flunicn, tluvius, amnis beim illteren Pliuius. FInmen
wird bei Pliuius durchaus bevorzugt; wo er selbständig

Latein schreibt, hat er Humen ohne Uttcksicht auf

dns grammatische Oesehlectit des Flnfsnameas; dafs

0. 144 und 167 amnis i^teht, beruht auf stilistischen

GrUiden: unuie interHuenle, amuem qui Arsinoen
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praefluit. Sooat bat er «nnis und flavias da, wo
Mhw laleliiiielien Qnellen die WBrter bieten, ami nn-
/tekehrt kann :naii aus der Verwendung dioser lieidcn

Wörter als gleicriberecbtigt oder bevorzugt vor tiomen

auf lateiniscbe Qaellen tdi1left«B. — S. 480 f. Jos.
Denk, Apniciilnm facere (s TI t?, I 1350, 50-51):
liuere bat liier niiiit die Bedeutung 'sacrificant',

soBderu 'vorstelleu*. 'sieb termummen als . . .'; es

«erden melirero Stellen zum Beweise für diesen Ge-
brancli aiigefubrt. — S. 431 f. Jos. Denk, Anabo-
liuiiim = auubulariutn iTlics. II 13, 7); die Angabe
der Not. Tiron. 97, 81 daCs auabolium, aiiabolarium,

analioliae Namen Ar kleirfongsstttelce sind, wird «lurrli

dio iatfiiiisclie Cbeisetzung dtrr Aciu Pauli et Tliecliie

lür aiiabolarium bestäliitl (Himbolium ibt bereits Arcb.

XIII. 474 luiil XIY, S79 aus der Itala belegt): eoo-

jieruit se anabolario virili. Texte un<l Untersiu-Iiiitigen

N. F. VIl. 2 S. 114 (Cnp. 40). Die Änderung iron

Gebliardts anabolailio ist also ab/uwciseu. — S. 48S f.

lus. Denk, Zur Itala. Änielena = antelnoiia,

uisi.tm^, Scliafpelz (Tbes. II löU, 47—55). Der betr.

riie^aurussartikel ist ganz niirslun}:en. — S. 433 f.

0. Hey, Amica bildet narli Probus IV 82. 17 K.
den Dat. nnd Abf. Plur. amtcobns. Die bei Nene
Wagener I' bcitüchmditen Stellen aus Eugipi>s

Aifnuin-Ercerplen gohüreii zu auima, aber (J. 1. L.

VI, 7671 ttdrt amicabns and TleUelcbt C. I. L. II,

2454. Wo ein Mifsveistfindnis ausgescldossen war,

gentigte die Vorm aniicis. Ein solches Femininum
liegt offenbar bei Plaut. Baccli. 71 '2 vor ; die Lexiko-

grapbeu babeu diese Stelle bisber abcrselien. und sie

feMt aocb im Tbesnuros. — S. 434. M. Nieder-
iii ;>nii, Portica =: porticus ist gesichert durch C. G.

L Y 442, 11, and tu wird aocb io den Italafrag-

nnlen der Hds. des Klosters St Paali in Kirnten

Ezechiel 42, 5 statt sir i.oriae zu k'^en sein sie ]Kir-

tirae. — S. 435. U. Keller, tiadra = lapis. Bei

OeoTfes steht s. v. badta *badra, w», t. » lapis, si-bol.

iJerii. Verg. ge. 2, 158. Ilajini in den Srlmlia Hern.

(Fleck. Jb, Suppl. IV, 5) bat diese Stelle nicht, aber

in den Leydner und Pariser JaTeuatsdioiieii jm

Set. 4, 10 steht: 'Adriuticum mnrc vocatur vel ab

Adria civitatc quam alluit vel a Graceo qiiod est

aiira id e^t petra; saiosum eiiini e<ji. Daraus wird

ntn scblielsen, da£i di« Stadt Hadria, uacb der tat-

lieblich das Meer benannt ist, 'SteinsiaiU' hiefs, wahr-

Klieiiilicb iiacli den grofscn Steindümmcn des Il.ifci;s

IcL iiraudisium = Uirsi-bstailt, ebenfalls uacb deu

Hehni. nnd Aneona). Alter badra ist natHrlich kein

grieebisclies , sondern ein italisihcs Wott. I>;is H
mag dem venetiscben liadria unter keltiscbLin Eiiiliurs

geschwaudeu sein, wie anderseits bei dem pieenischen

das d unter ctniBkisebem EinHuN zu i wnrde.

Keller ist geneigt, auch alriuin damit in Zusammen-
liaii^' zu bringeu = bteinernes Gemach, sleiiienic

Halle, da die andere Ueatuug 'von Baucb ge&cbwftnEt'

eher inf die Rebinsongen der Proletarier, die kein

Alrinm hatten, als auf die Atrien iler ^jröl'sereii

üiiu&er Dud gar der Teuipet passe, wo sich doch Ar-

cblve, Bibliotbeken nnd der»!, beftmdra. — 8. 448.
W. Ileräns, Znr Misccile Arch, XIV, 276. Ilafs

lA-pcis für Leptis sieb auch iu der literariscbeu Übcr-
liefsrnng erkalten habe, bat schon Baecheler Rb.

I

Mus. 1904 S. 638 dargelegt. — S. 288, 14 ist 'Uo-

J
nrsprUriglicIikeit* so lesen statt UrsprQnglicbkeit. —
Zu Aldi. XIV. 278. Im Gedicht Aetna 329 ist

Allna Ablativ und zn igneus zu ergänzen spiritns.

Athenäen m 408S (10. Februar 1906).

S 177. Bericht über die zweite öffentliche SItannp
der 'British Scbool at Rome', den 2. Februar. Tli.

Abbey las Ober die Ausgrabungen tq Caerwcnt, dem
alten Venia Siluruni. Sie sind 1890 hei;iiiincn wor-

den uud werden (von dem Uaerwent £xploration-Fund)
i wohl noch mahrere Jahre hindareb fortgesetzt werden,
da noch vieles Neue zu erwarten ist [s. Wnch. 1003
No. 41 S. 1131J. A. J. B. Wacc besprach ein Itelief

des Palazzo Sacchetti. Es stelk nach W. den Kaiser
Sepiimius Severus dar, wie er seinen Sohn Caracnllns

dem Senat vorstellt, bei Gelegenheit der nach der

Niederlage des Clodins Albinos erfolgten Ernennung
des G. toffi Imperator destinatus. Der Kaiser, drsi'cn

Haupt verloren ist, sitzt auf einem sug;:cstns; zu

seiner Seite liefin iet sirh eine elionfalls kopfluse Figur,

wobl Fnlvios Plautiaiius, der Praefectus Praclorio, nnd
Oaraealina selint, dessen Kopf erhahen ist and dem
seiner Bttstcii uleicht. Vor dem sua^estus stehen mehrere
Senatoren, einer bartlos. Im Hintergrund sieht mau
eine Portiens korinthischen Stils nnd etiMD Triomirii-

boncn. Das Relief ist visii Wichtigkeit, weil es zeigt,

dufs ilie GruppendarstellunK uml ilie eigenartige Per-

spektive des historische» Heliefs noch Us ia die Zeit

des Scptimins Severus reicht. Der aoggestos zeigt

eine Verzierung mit Knö))fen, wie sie sich auch sonst

an suggeslus- Darstellungen finden. — Wace hielt

dann noch einen Vortrag aber griecbiscbe Master auf
italienischen Stickereien and Wirkereien. Das Hnnpt-
inu?tLT ist ein ans dem Lcbc!isl)aum, der Sirene, dem
Hahn und dein doppelköpfigen Adler zusaminengesetzter

Streifen ; diese Elemente lM>mm«n alle snsammen oder
auch einzeln vor nnd entarten in verschiedenster

Weise; so wird der Leben.shauiu zu einer Blumen-
vasc. iler Doppeladler ebenfalls in einer Blumenvaae
mit Vögeln u. s. w. Je mehr die Muster entarten,

desto mehr verschwindet ihr geometrischer griechi-

scher Charakter und die Zeicbn«aj|«i werden freier

uud natUrlicbcr.

KezunHioiiM- VerzulcliniM pliilol. Kclirlften.

Ailard, P., Julien l'Apostat. II. III: Her. 50
S. 464 466. Gut erzKhIt. aber doch nicht trOllIg

gereeiit; iini weitvollsieii ist die Schilderang des rö-

miscbeu Galliens. J. ßulfz,

A. Andollent, Cartbage romaine: lim, areh.

1005,11 S. 172-174. luhaltsreicbes und methodisches

Buch Uber das römisclie . und römisch-christliche Gar-

tbago. Paul MoHmmm.
BamngLirit II, l'oland, Wagner, Die In Iii nist'lie

Kultur: UI*Z 1 S. 31. Eine höchst dankenswerte

Art praktischer Antwort auf die Frage *Was ans die

Griechen ?imi', fiifst die gesicherten Ergebnisse der

neuereu i-'orscbuiig zusammen. J. /AeUet». — Uass.:

%. f. d.Gyut». Dez. 8. 733 F. F^giutr bcgrOfst dM
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Werk Als «oblgeeifl^Mtf, die Kenntn» and WOrdignng
des Iclnsrächen AttertanM in Tertieren.

A. Blaticliet, Trait^ drs iiiiiiiiinirs ^'aiiloi«ps:

liev. areit. 1905, II S. 18^/184. Fallt eine LUcke
aas and ist reirh an neoen und intermonteit 6c-
sichispiiiikteii. >''//. l'einorl.

Uöckel, b., Uermnnn Kovliiy. Ein ßilii seines

Lebens nnd seiner Fersönlielikeiti ÖIM. 83 S. 718.

Für ilie Gescliiclii»- iIcs dculsrlieii Sclitilwesens ist

iiaineiillick Uer zweite Teil des Biiciics ein wertvoller

Beitnut. II SrUnkl
Boi ssier, G., La coiijoration ilc Cntiiina: ./. Jf»

ßfir. I S. 5-17. Uie uniiorteiische Prafung der Über-

liereruiig niitl die klire Dsntellnng der ZeitTerhUuiisse

lobt (j. Firrrro.

Boacta^-Leclercq, Hisroire des I^igldes: Her. 50
S. 4t!2-4t)4. Haiiptsiiclilirh Zusariiinenstelluug der

I berlieferuiig. H. »I' Arhoi» de JubaütviiU.

Boret, P. , Le dien de Plntoii d'eprte Tordre

1 lirunolopiqup iles ilialoßues:
y^.f.

Pliilug. uml pliilv.

Antik 127, 2 ä. 156>158. Streng wisseusckatiliclie,

auf eindringende Tezikritik gegrOndele Arbeit.

BrQnnow, E. nml A. v. Domas/ewslvi, Die

I'rovineia Arabia. II: ./. ifei> sm-. 1 i^. 50-53. Gut.

Bemerkungen, besonders SU den iiiscliriftea, maclit
( 'Ifrmoiit • G(III neun.

Cagnat et Besnier, I/anii^c epigrapliique, 1904:

Jier. 50 S. 469. Eiiiliält eine reidie liibiiograpliie

nnd 229 Inscbriften, darnntcr fon beiMiderer Wieb*

ti)(kcit No. 21, .^6. 47, 59, 60, IIS, 114, 148, 162,

217, 227. J^.a.

Cieero, De oralore über I, par B Ctntrband:

Her. 5(1 S, 4(jG -IGS. Die Kiiileitiint; ist ^rniidlicii.

klar nn«l lesbar, der Text konservativ, die Erklärung

vonOglicli. /<. JPkehoM. — Dass.: DhX. 1 S. 25.

Torllslices Referat.

Coggin, P.E., Maus csUte: Alheu. 4083 S 102.

Ist eine interessante Interpretation von Genesis II,

4-IV, 26.

Aibreclit Dictericli, Mutter Erde. Ein Ver-

sncb aber Volksrelicion : lipU W. 1 S. SO f. Dem
Verf. ist nachzurabmeii, dafe es ihm nn die Er-

forschung objektiver Wahrheit so tan ist. P. Stengel.

Aeli Donati qaod iertnr oomnientum Terenti.

Acccdnnt Ku^irafdii commentum et scliulin Bembina.

Recensuit 7 H Vol. II: BpliW.] S 14

— 17. Der Herausgeber verdient tfir seiue mQhevolle

und aosgezMchiiete Arbeit nnswe Tollstftiiüige Aner>

keonnng. A. Kautr.
Engerrand, G., Six lf(;ons de jtr^liisioire .

;

Her. 50 S. 474 f. Graudlich, aber doch nicht durch-

weg auf der Höbe der Forsebnng stehend. 5. R.
Kuripides' Iphigenie im Tauricrland, für

den Sciiulgebranch erklilrt von N.H'eeUeiu. 3. Aufl.:

Z. f. d. tiymn. Dei. 8. 736. W.G»moU maeht an

dem 'bewillirten Schulbmli' eiiiipe Aufstellungen.

Eusebins. Tlieoplianie , licrausgej,'t»hen von IJ.

Grf/iitiiatin : 'l'lil./.. 1 S. 11-16. Eine tkilsifje und

nOt/liche, aber nirlit N iilprlo^e Arbeit, /•riiiikni/'erii.

Friedläuder, M., üriecliische Philosophie im

Alten Testament; ThLZ. 1 8. 7 f. Mehr irortreich

als ialialtrekdi. A. BerthoUt.

Gaye, R K., The Platonio oonceptkm of ia»aHNi>

taiity and its connexion vith the theory of ideas:

f-(XS 8. 83r. Die liier vurgetragene Theorie wider

spriclit zo aehr offeukuudigen Tatsaclien, als da&

man sie ernst nehmen könnte. Dmff.
Henri riirLoire, Saint junieaux et dicux c«.

valim: lipl<\V. 1 S. 21-23 Eine inbaltrciche, nieist«r>

hafte Arbeit. IjHiiwg Denbntr.
W. Heibig, Sur les atlributs desSalicns: l'rv.arch.

1905, Ii S. 175/176. IiihalUangabc durch .-I.J./^<rtnac/<.

Herodot, Jaliresberielit von H. Kalletibirv

(St-blufs): / /. d.Gymu. Dez. S. 353

Heuzzi, Karl, und Hermann Mulert, AtUs

zur Kirelieniteaehlefale: /.('. 3 S. 82. Ein nttslieliM

Hilfsmittel für Studenten. !'. S.

Horn, F., riatonstudien. N. F.: l'lw XI, 1

S. 45-49. Ein in jeder Hinstirbt sehr wichtiger

Beitraj; zur I'lntoliteratur. S. SifiUreki.

Kaufmann, M., Handbuch der christlichen Ar-

eiil«dügic: ThJ.X. 1 S. 9 f. Einige Abschnitte simi

sehr uatziicli, es feldt aber noch eine Einfilhmug in

die wissenschaftliche Erfbrsrhnog der ehristHdien

AlltTtUmer. //. I.ietziuauu.

Kent, Ch. F, Israel's historical and btographicai

narratives: Athtn. 4083 S. 102. Braoebbar.

Krcb«;' Anfibarlmrns tafeinisrhen Spraclie.

7., genau Unrcligeselieac uud vielfach umgearbeitete

Au6. von J, Sehmatt. 1. Liefernng: X. /. rf.

(ji/niti. Dez. S. 7"27 St''piii<nni wflnscbt das irelT

liehe Werk, /u dem er eine iteilie von bessennic»

Beitriigen gibt, im Besitz jedes LAtdnlebrers.

Henri Lecliat, Ia sculptnre atti<|tie avant Pili«

dins: h'tv. <uch. 1905, 2 S. 180-183. Vorzügliche»

r.ui'li, von liix'listem Nutzen für das Stadium der Pe-

riode 650 bis 450 vor Cbr., troti gewisser Lftngei

nnd Wiederhoiungen. S. R.
Lietzniann, IL, .Apollinaris von Laodicea uml

seine Schale: ThLZ. 1 S. 16-18. Out. <J. KrB^er.

Listy fi1ologiek4, XXXI. Jahrg. (eechiseli):

/'.Ol XI, 1 S Gl. (her die Arbeiten aus dorn Oe-

l)iute «ier kluss. Philologie berichtet in KQr^e 6. H-

C. Lueilii eannlnnm rellqnfao. Reeensolt ens^

ravit rrideriru* Marx. Vol. posterius: Conimciitiirins:

I.C.i S. 101. Eine glänzende Leistuug. IC. A'.

K&niglicbe Mnseen za Berlin. Magnesia sai

Milamler. Berielit über ilic .\usgrabungen der .lalrc

1891-1893 von iarl Uwnaun^ die Bauwerke vud

lulius Kothe, die Bildwerke von Carl WaUipgtn
Bp/i H'. 1 S. 17-19. Eine sehr dankenswerte B>i

inlialireiche Publikation. A. I'uvtwäniiler.

Manuel de Recberclies p ri-b istor iques:

/^ > . 50 S. 474 f. Ein glQckliches Untornebmeo der

Süciele pr^histOMque de France. 6. Ii.

Andr6 Michel, Histoire de Part depois les Pre-

miers temps chr^tiens Jnsqn' A ncs Jonrs. Tome I:

i.e. 3 8. 104 f. Eine Leistnng, dio alle* Bislierise

die!-er Art nberflügclt. V. S.

Mikolajczak, J., De septem sapientinro fabolis

quaestiones selectae: Bot XI, I 8. 43.45. Eine Itei-

fsiLje nnil wertvolle .Arbeit. .S. K'/meHrr.

Munimseu, Th., Heden und Aufsätze: /i. /. il'

(Jt/niu. Dez. S. 741. Ein Hanwehats Ar alle ge>

bildeten Deotacben. O. 'J'wlurrM.
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MonmteB, Theodor, G«Mnivelt« SrbrilteD.

1 BmiiI: Jnrittt«^ 8dirift«iii LC. 8 8. 98. Der
Band re^'t aufs neat die Bewunilening an filr den

grofyeu Gelehrten.
j

Kart F. Hllller, Der Leiehrawagen Alexanders
des Grofspii: Her. tirrli. 1905, II 8. 185. Interessante

'

Leipziger Dissertation. <S.

Natorp, P., Pliilosopliisclie PropAdeatik: X. /.

lUlo*. und philo." . h'rüik 127, 2 S. 180 f. Rietet

eine summarische, ebenso klare und Tervtftnilli«-)ie wie

eiudriuKliclie Atts^aendeffalion« des Nevkantianbnn«.
//. Sr/iwarz.

Novdk, R., Quaestioiies Apuksionae: Et* XI. 1

< 49-50. Die beste Arbeit Uber die Spracbe des

A|ialeius. 77». Stukit.

Planti Comoeiliae. Reropt. IK 3i, iJnümff.
r. II: lil.Z. 1 S. 23. Zeiut den hcrvorraftenden

Suchkeaner. dessen Ansiithtcii beachtenswert in jodein

Felle sind. F. Ijto.

N G. Politi)», ReoberLiics sur l:i \ie et lo lanunc

du penple hellÖDiqnc: Ufv.urcl,. 1905. II S. 171/172.

Moiinmentaisrerlt des hervorragende ii Folkloristen .S. //.

Paul Sel^'c, Wem pehfirf die Zukunft? Zwei

.Aufsätze zur Reform der liülitMon Sihuleu: HfliW, 1

S. 25. Der zweite dieser Auf?utzc bringt manches

Gute; den sclial|iolitiscben Teil der Schrift hält fftr

uiirslangen .htHu» Ziehe«.

Sellin, E., Die Spuren griccliisrber Piiilosophie

im Alteu Testameot: ThLZ. 1 S. 7 f. Verdient Za-

stimmnnf. A. BtrthMrf,

Stoicornni veterum fiapnienta coUegit Jo-

uttnt» ab Aruim. Vol. 1: Zeno et Zctionis discipuli:

//;. S S. lOOr. Hier halten wir jetst die unbedingt

I r>tigi> Oninillnu'e fQr jede Beschilftigang mit der

siuisclien Pbilüsopiiic. .1. ScImieM.

Switattki, W., Des Chalcidins Kommentsr so

Piatos Timaeos: GgtlA. XII S 00!t f. Wertvoll

dnicli die Feststellung des philosopiiisclien Charakters

ilieses Kommeotars. A.Goctlfckrnifi^er.

Taccouc, Angelas, Sophociis tragoedlBrnm loros

roelicos dcscripsit etc.: Z. /. tl.Ggtun. Dez. S. 738.

Dient iler Rechtfcrtigang einer vorgefalMMi metrischen

Theorie. W.GtuMtlL
Tacitns* Oermanio, Jahresbericht vmü. Zendnh

Z. f. d. fii/nm. Dez. S. 376.

VasiljevskiJ, V., und P. Kikitiu, Die Erzäh-

loitgea aber die 4S Mkrtyrer toii Amorion: Gp^A. XII
S. 9:<8-953. Weruoll, besonders für die Geschielite

<Ier griechischen llymnendiclitung. A'. Kinntbiulier,

Jakob Wackernagel, Altiiidische Gramuialik.

11: lipl,\V. l S. 23 f. Das Buch ist für jeden Sju-ach-

^{tlelirten von bervorragendem Werte. Ii. /^eÜnüi-k.

Zielinski, Tli., Die Antike und wir: AJI>.

1906. I S. 62. Im Hinblick auf russische ZaslAiidc

geschrieben, aber auch von (srotsem lutvresse. J.

MltteiiUTiKon-

Aeademie de« inscriptions et belles-letirts.

3. NoTomlMr.

Hiron de Villefosse macht Mitteilung von einer

Tameotte mit Darstallong eines Stierkopfes im Umio

PHIIiOLO&n. 1908. Na. 11. SIC

de Ifoolins in Roaune: J. D^chelette, Konservator des

Museums, berichtet, dafs sie aus If^ris stammt und

den Stempel der s. Leyion bat, die einen Stier als

Emblem fahrte
i

ein Teil dieser Legion befand sich

urlhrenil des AuAttndee unter Civilis in Ndris. —
C16dat berichtet Ober eine Kriediische Inschrift aus

der Umgebung von Pelusium: Wcihinselirift für

Augostos nud seine Familie unter der Priifektur des

TutTsnius (4. v. Chr.) — Albcrtini, Bericht Ober

Funde in Elche (Alcudia): Münzen, römische, griechi-

sche und iberische Tonwaren, letztere von grober

Äbolicidceit mit der nivkenischen Keramik.

10. November.

Brdal. Die Sprache der homerischen Gedichte.

— Mahler (Pro^ sendet eine Mitteilung Ober die

mediceiaolie Yann: sie ist eine Kopie nach Lysipp;

Siena besafs im 14. Jahrhundert «inen Al>gnf<«, der

den Namen des Lysipp auf der Basis trujj; die Mdnzeii

von Sikjon, der Geburtsstadt des I^ysipp, haben das

Bild dieser Venns; auch hat sie hervorragende Äho-

liclikelt rit anderen Werken des KOnstlers.

Zu der Bntdeokun^ der rtnfsehan mila in TrrUle.
— Römische Villa in Mersch.

In No. 52 S. 1431 des Jahrganxes 1905 dieser

Wochenschrift haben wir Aber die Bntdeckang einer

römisclien Villa auf dem Kaiserlichen Ilofgute Urvillc

liei Metz berichtet. Der Kaiser, dem von dieser Ent-

deckung Mitteilnn;; gemacht ururde, liat sieh lebhaft

für die Ausgt .'il'iii ^'O'i interessiert UUd sicfa einzelne

FundstQcke vorlegen lassou. Er wlaacht, daCs die

VcrsuehsgrlVen offen gehalten werden sollen und dafii

die Ausgrabungen liei gutem Wetter fortgesetzt werden.

Die Überweisung einzchier Fundstttcke an die Samm-
lang der Gesellschaft fBr Lothringisdie Geschichte

will er si> Ii vorhelialten. — In Mersch (Luxemburg)

fand man die Reste einer römischen Villa mit schöner

Wandmalerei und prachtvollem Mosaikboden. FUr

weitere Nacliforschuiigeii hat die Regierang 4000 Fr.

zur Verfagung gestellt.

'Verxelehnto neuer IMdier.

Eusebius' Werke. IV. Gegen Marccil. iiii

die kirchliche Theologie. Die Fragmente Murcells.

Herausgegeben von A*. Klotiermanu. Leipzig, Hin-

richs. XXXII, Sö6 8. 8. A 9; geh. in Hi^:
M 11,50.

Hartman, J.J., Analecta Taeitea. Leiden, ßuehh.

u. Dr. vorm. E. J. Brill. III, 308 S. S. M 7.

Harvard Siudies in Clu$aieal l*hilology. Vol. XVI.
Longroaos. Net Sh. 6,6.

Hiiul, A , lru)i.'<''(it.'(iii.< into Orcek verseaad prose.

Cambridge University Press. 244 p. 8. Net. Sb. 6
James, Rh., A desociptive catalogue oftha Western

riiatiutcriptii in the Library of Christes CldlegSi Can*
bridge, Uuiversily Press. Sh. 5.

Jallian, C, IWkinijeforijr. Übersetzt von //.

Siegler$elimiJt. Glogau, G. Flemming. XII, 329 S.

8 mit 1 i Karten und 5 Illuslrationeu. Geb. in Leinw.

M 3

VnnlmrilldMr MAImt: fnt Dr. H. l»r»h*im, Friodawra.
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Verlag der WeidniMMehen Bnehhandlnng in Berlin.

Sriachische und lateinische Schuischriftstoller.

GiGeros Eede über den Oberbefehl des

PompeiUSi ScbOler erklärt von 0. Dreuck«
OyrnnMisMirolKor. H. Text.

(30 S.) Anmerkungen. / Jii S.) 1«J02. geb. Q,H) Jt
Dir rtttUii llriH'rl. <iiitit II 'ind ämfhtnl knintii gffnM uml

atif f/iia miliiintf. .l/ii/a tM^Hfh fiinkt . Koilafii ifrr KrllilruHg
in drr Srhnl' Lriiifm' rfin mrgegtlfftH H t'rtl. Iteut KoiHmeutnr
gthl whul rinrr iuizrn itHigruiihle t'ierro» riue KinltltHng

mraN, ilt rffif iiehäUr über dl« «iWortiiekcn Kreli/Miiuf. ihr iler

^ros Eede flir Morana. <
'kia.?'' v'<^;!;

0. Drenekkahiif nymniwiaidirektor. 8. Text (44 S.)

ADMerkannR. {Vlß S.) vm. K«b. 1 J(
lUtuf AuMgabi M mtrh änuirJhtn UrundiMseH wir. die

ilrr l'iwiifiatta btarheHtl, und u-ir Ixi iliemrr M auth hier
iler 7 ex/ /M miiKM der rrni V. f. MiiUer. In ilm KHHutt-
mnatn rrtdküm matMtdi «mmcA« BtmtrItUHg fär ilrtt l'ri-

mantr ähtifO*^, di$ fRr 4*hMctmi*mr nSlig traf.

OioeroB Bede fltr Sesthis. erklärt von
0. Hrradthahn, OymnMiiMlnktor. 8. T«Kt. (73 .S.)

Amiirinnp«*. f71 $.) 10O4. geb. 1,4U
.\nih <li-->w .|i»»</ii'c' if »> i»»v iltv /'niN/N>Aiaa amd der

ficht iti !' i,. •i.ii.l,. i:'/,',!./ f'iirir'tiiie riehllfi'- und gnte vher-

Gioeros iüulte E«de gegen Verres.
Pdr Schaler erklärt Ton O. Drenckhabn, Gymnn.
UlpDimktor. 8». Taxi. (III u. 84 S.) AMarkmgen.
(62 8.1 IDUII. Geb. 1,40 M

Gioeros Gate major Uber das Älter.
Für Schiller eritlArt von 0. DveaoklMhBy Oymiia-

•taMiwktw. a Text (HI u. 87 8.) 'Aimrkungen.
(:«» S.) 1906. «eb. U,.St . if

TT„^^j„4.^_ Äu.s\salil l'iir den Schulijobraueli vim
MerOdOtOS. Hflnrlc-h stein.

Erster Teil: Text. .s. f\' u. ^«is S. ^. h. An-
nierk 1 II L rn. 8. (44 8.) 'l .K-

Zweiter Teil; l'ext. 8. (".SU S.J g«-b. Aumer-
fcungen. 8. (65S4 1885. 2^4MJC

.Weaii iMnr. fUria dbt ZaU der IfftitMerodal» um *tMn
rrnii'hrl. r/Wi»« ihiu nHnr. Vrrtiiiuiil)' nw lUf F.fklitntHff
y/-,iM/v/.« h^- I ,11 'Ii, fiJtf lU'refbliifUUlj. I!i--i »'iun' AMail ithl

hilf rr Mti'fl III'! liriti itnmliyrhi'-mUtt iinttinkftl Uilett UiMMe.H,

dem Junitr» l^urr müfilirhi'l i'inr l'hrmhiin und elmtm H/lt-
W/ct' ile» <in Hirn nml Kfini-r rii/fniirlifirii KnnMtfltrm, eottlt
e/m Bild lUcr l'rrj-nili'hlril ilm Ättlurn zu iirl„-n -

S,i,l.l. Ill.ill, I- f. hiih. l iiIrri-i' hfMdnMl

TT/iMv .AiiNUiilil tili (teil Sdiulgebraucb Tun Dr.
nurUiZi K.P.Schulz«, i'ro£ «m PrMttehe-Werder.

•eben Oymiuisiuni /,u Itctliii.

ErsterTeihText s. I\ ii.l47S. lsor..Keb.l,90Uf(

Zweiter TeiJ : A u m e r k n n <: <• n . /w < i t <
'. erweiterte

Autlage. 8. (2U6S.t Mit 2Tnf. UM. ^eb. Ij^JC
,Iiif 41« «rA ittirhlrkt ijrtmlffif Awinihl uml die fn

l'Unji/ifr h'nf/K i/lV;« '*! All llil'l'L II Hl/* II fulniufifl if'fi IJ*'~

II I, 'jU II Si tx'ituuuin, iliimm II Sl hlliaUAif'if"- <tii iji iifiit* \ i rhn itiini/

l/riiilll;t,l hl.,1.11 Kiiiin- Srilr /ihil. Uli iuIki hil H.

.

p. ovidius Naso. ;^:n;;:'^r^;;e:^i!:^",»:;
Kunii;! >i\ luuaüiuin iu l!iii>l»>r.

Erster Teil : T e X t, «. i^.X 1 1 u . loa S.j 1 1« g. 1 ». 1m - <(

Eniir T«ih Amuerkuagen. «. Jii> VM<r>.

<.'>-ii. J(
Zweiter Teil. Tr x t.-'. \ lllu i'liiS. litui, -,1. .•_>._>(). (/

Zweiter Teil: A miirrkuuKeu. Mit l iin ni Flau
von Rom. (274 S.) e. h. '.m .iL

.Wahrruil lief für dir milllrr,n AV«».. .,"/,./,,. r l-hi-
artftiil'rn li'nHnunli • fli Tiil ilirs-r ifiit» Aii,ii,ihl au» iKliI
nur k'ir^.i, .lf<..' hiifiu ,111.1 iliii yiif,i,„,ii jifi'.Ai tt 'iith'-lf.

hteirf ilrr zu litt, fut iln iilurm Klnumti '»trrrAM.-fr 'feit »tlirH
echu irfiifr ri^n ,\lrllt^/i itr r Mi-tniuorjthtmrii tiurtt «olGbf üMe den
Fttmlf^H, TriMfieH. ili'n ttritfi^ii nur ilrm /'untur. iti u fJehtnfi^rrN
un*i lU't'ifittrti. iHt Aurtfiihf irit i/liiritii-h ifftfiiffi II. J hi- mit t/rtjfrrm

yirifg aurf/ttlftn it' ii II .liiiiu rt.uuifi II ii,,lf' ii r. / mi <iii nttirh
,'r:i-li ' ,!,,. ,,l.„,;-: ir:, f,,,-,, „., . ,

,

,...i.
,

(,

,

1>iafA«ia mugewihlte Dialoge. Erklirt toü
ruaom man Peteneii, obwlriuir nm Oyauu

in namsfenrK

ErsterTeil: Apologie, Kriton. NebstÄtMchnitten
au.s anderen Schriften. Text. 8. (V n. 114 S.)

eb. Anmerkungen. 8. (88 S.) 189G. 1,50.«^

..tarTail: Protagons. Text. «. (VIIu.76S.)
geb. Anmerkungen. 8. (3fi.S.) 1806. ISOJt-

.lirr Kommrnlar iel rnrtrefliirh untrlirilel. Kr gibt H'eder

zu ritt MOcA i« irenig. rwA/ aiif gntri- ltrkaMMt»rha/t mit drm
«lirselncfrnHMSh. mmd die geg^bemen Cberwettttmgem *M

i C. Sallustius Crispus. hrä'icil' ^it^.riM'it^^^^
1 .,..1.1.-:... il-

Ulli

I'r

• ikliiit von Dr. Fcrdiiiauil lloirmanii,
! luii Kl itlj;vmnitsiuin in <J< rn

Text. .s. (Will u. 135 S.; Ikshi. g.'l>. IM) Jf

Aanerkaaien. a (IM S.) istm. g< b. l,iio . K

Itrr KnnnnrnUtr irl. iiir rr fiir Srhüirr iteilt m
iiirulnr, ztruitirh uiiiftiui/ri-irti. triifz ilrji t'

'

iittrr ttHim Itagev rliirkrr als tUr Ter! »eltttt.

fi

. -imfii, elf-

kleinerm Dmek»
f.-

f. d. OjiH—ilahwwy

rji
'f.

ab exceaau dlvl Aofiiatl. Huch I

laCllUS| uikI II. Für (l<"n Gelirauch der SchilltT

erklärt vou («eorjr Andresen. Text 8. (9«J S.) goh.

Anmerkungen, h. 03 S. is?i7. l.lu

.1«» i:tirli^ftmlein huwmiulur kann man mil (/«(«" <»t-

•rtaiM NfM, dafi » eintm vielfach rmpfkndrnrn tledarpii*

i H'ocfteiMckr. f. kUuu. I'kilologie.j

Tacitos Germania.
Für den Schnlg^braucli
erklärt voo llr« Georg

van KabniMkl, Ob«rl«bnr nm KSbIcL WUmIbm-
DymnaaliDii ia Königaberg LPr.

Text. 8. (28 S. mit 1 Karte.) 1001. geb. 80 Pf.

Annerkaagea. 8. (lUUS.) 1901. geb. l,2U.«r

./r* hin fUel UttrattuH, 4*1^ Mm» Jbugtbe Ohm ^trcci:

erfSUen und imnem Primaiurm bei dem Ijtem der Germania
U kerverrutmder WUM «AMfch mU «ataHcfc mIm ttM.-

(O. Amineem itt dm Jakrt̂ arUMm 4. pM. Verttm.t

fflni^'Uw.ÄlA^ Auawahl für den Scliulgt'bniuch
XlialgraiaeS. «oa IklBrleh Sttfn.

Erster T«il: Text & (VI u. 180 SO gab. An-
merkungen. 8. (OiS.) 180Gk iJt

2«alterTail:Text. 8. (1868.) geb. Anmer-
kungen. 8. (64 S.) 180«. IfOM

,IIWlar«K dergamem AutimM ni>rt> ,\n iirr ikha>iin,ii,i,

de» «AisMfiMM in TtJrlgtttaUunu uml -l(UH'-n*«n</»« iturftr

riiiiiiiiiirru rirr riirae mmemwitsen »rin, I if-rnli ruhi muh »/«a

.III.,- f., 1,1, iiii.i «i'dk«!«« Harnt mmä genimlrm j-iLfdifoff»»«*»

«

t'iUite yeffrnul>er.' {Upmmuimiu.i

TT '1 X ' l'"i"r ilen Scluilu<-lirui)cli li«'-

VergiiS AneiS. kürzt und erklürt vou Dr.

Faul Heutlskfly ProftMor an Hwmtwidt-Oyninanlnw
in Iktriiii.

EraterTell: Blnleituag u. Text 8. (XIII u.

176 S.) 180& geb. 1,50. V
Zaraltar TaM: Anmerkungen & (-j5US.) 18»:..

geb. 2,20.

.f:» int ilriii llf r,iiij>,ii-lirr i/r:iinneH, die tcMneUn umd inier-

mfuiiltnlfu l'iirlnn ilrr lUrhliinfi herau»mflndm, rie dnrrt
Ulli:!, .i'irr /„i'^iNile l'lir.rmrhrif}rii zu K.nnzriihlirn un'l ilm

Xui^iti.iit,' iihiiiiii Zfrim'hrH ihn aurff*-vilhlti'U

Irrffrmir Inkaittingalien htrzwdellen.
ligk-fH i*t der ifnwimarfitr, dtemr Inf —

,

Siinifiill Hiul ifriilhrr SnrhVrnnlnlii h^triirltet.'

.StiirkrH ittiilt^

l'oH IteMmdrfer HVrA-

Verlag «ler Weidmannschen Buehhandluag, Berlin SW. Druck von Leonhard Simlou KC, BariiaSW.
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WOCHENSCHIÜFT
fifWEMl UBftAHy

KLASSISCHE PHILOLOGIE
HSRAUBaSOBBBN VON

GEOUO ANDllESEN. HANS DRAHEIM
Za b«twliMi

darcli alle

HaclihaikdlimgtB

oii'l l'usl!liiit«*r. FRANZ II AU DER
l'r«»

ii...-r,l-

28. Jakrgang. Berlin, 21. Mlrs. IM. N«. 18.

und AnielgtH: '»••

F>8ohöm»nn. Orwebisoho Altertfimer. 4 AnflaKo von
J. H. Lipülas. II. I>ie internntionKlen VitIibIiimkim'

HdU 'lau Keligionswesen <0. Si-haltlii-f'i' .....
V«r&t'f«i>tliohaiiKeD u der Heidelberger PkpyroB-

HUMÜang. I. r»i. SopianflBt»-Pa|iarn und MidM«
•ItelmBtliebe Tnxtv. h«nmigtti|*b«B A. Daifs-
III Htm r. Wcfsclyi

> ],i 1, 1><T SHturnmthe Ver« lO. Keller«
U. Uakutzer, Zur UvKiene de« Totumaatto unter He-

E flUMÜiMruid altitr
~

•IIS

.IIS

«17

(A.

AmtTtgt: BarÜMT phOoloiiieh» WndmMluiA 7. — X«M
JKinMMMr »r du MMtiMb« AltwIOBi XV/XVI, UL -
B«VM MdifoloKiqae, J»U-Angiut. — BoltottiM dl no»
logia claMioa XII, 7. — Rendiconti delU B. AMatadft
d.i Liocei XIV, 7.S. Oynrnnalnm XXlIf, Sl 887

litzeHsioitt - VerscichHi» 881

MitUUmg: AMMUmie de« inacripüiiii«, Ui. November .... W

Dio Herren Vetflutfer von PrognunmeD, DUaertotioneu nnd sonitigeu Uele(|^hait«acbrift«u werden gebeten,

•a die WtlduiABBiob« Bwfihlinadlaiigt Barliii 8W., ZiMiitritr. 91. eiuMdM «oUeik

RiBMiMloneii und Anselsen«

G. F. tehdiMiiB, Orieebisehe Alt«rt<lmer. Vlerto

Auflage, neu bearbeitet von J. II. Lipsius. Zweiter

Baud: Die iuternationalcu VerhältDisse und
dns Relisioniweieu. Berlin 1902, Weldroonn-

sehe Bachbandlung. VII o. 644 S gr. 14 .U.

Dm in j^dcr Hinsicht günstige Urteil, das ich

Uwr die Neubearbeitung lieti i. Bande» der 'Grie-

ebtedien Altertflmer* tob Sdi9maon dnreb J. H.

Lipsius iu die.^er Wochenschrift liHK) No. 22

S. 598 ff. abgeben kounte, verdient auch die viert«

Auflage des II. Baudes uline alle Eiaacbränkung.

Es isi ftberflSssig, in äageu, daf« ancli hier die

NeabearbeitoDg .mit gröftter Sorgfnlt nud ein«

dringendem Scharfsinn, dabei aber mit Zurück-

haltung nud grofäem Takt durchgeführt i»t Es

Iwadelte sich für Lipsius ja nicht darum, aus dem

alttn Sehdmann' ein nenes Boeh lo lehaftn, eon-

dam darmn, den alten Schumann unter Wahraog
seiner Eigenart in ve'-jüngter (jcstalt lierauszu-

gebeu. Freilich mulkteu iu einselneu Abüchuitten,

hanpta&cblieh aolahan, flir die das iniehnftliefae

Material seit dem leisten Erscheinen des Buches

von S'<'!iümr\nu (1S74) j^iiiiz erhebllcli gewiiclisen

war, tiefergreifeudu Anderuugeu vorgenummcn

werden, eo in den Abscbnitten ober die Am-
phiktjonien (8. 39 ff.) nnd «die liudliebeo Staaten«

(8. 80 ff.)« ganz bcioaders aber in eiuigen

Abeebnitlen dea iweiten Ihtlea dieiM Bandet. 9o

iil im weaentliehen neu die Darstellung der Hy«
aterien nud Orakel, der Staatskulte nnd Feste.

Das Kapitel über die Feate, sowie das über die

Priester und Kultusbeamten worden von dem dnreb

•eine TonigliebenStudien Ober die griaobteebnnKa-

lender hierzu bnooders gut qualifizierten Dr. Ernst

Rischoff, einem frijheron Schüler von liipsins,

bearbeitet. Dem gleichen Verfasser ist auch das

vortrefflicbe, inbaltreiebe nnd doeh bequeme Re-

gister zu verdanken.

Es liifst sich nicht lengnen, dafs es fraglich

ist, ob gerade dieser umfangreiche zweite Teil

(S. 183—607), der da« Religionsweeen behandelt,

dnreb ein« bloft« Nenbearbeitnng gaaa auf die

erwQnschte Höhe gebracht werden konute. Hier

ist doch das Material iu den 30 Jahren seit dem

Erscheineu der dritten Auflage so gewaltig ge-

waebaen und haben rieh aneb die Ansehanungen

and Grundaufiassungen vielfach so wesentlich ver-

ändert, dafs eine eingehendere Begrnadnng der

Aufiassuug und der ganien Betraohtuugsweise fast

nicht umgangen werden kann. Gegenwärtig

scheinen mir auf dem Gebiete dee grieobieebien

Holigiousweseus die Verhältnisse so zn liegen, dafs

eiuc rein systematische Darstellung oliue au.itTilir-

liohe Grundleguug und fortlaufendes Käsounemeut

kaum mOglieh Ist Wae iDnwkalb des BnbneM
dei nun einmal Torlundeo«« SebBrnantMeben Wer^
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kes in (lieser Hinsicht sich leisten Hefa, das hat

der Bearbeiter mit gröister (Jewisseahaftigkeit nuü

Umrielit gdeistot.

Überbanpt ist es Lipsias gelungen, trdlB 'der

groi«en Fülle von ProVilcrnen und ßinxelfragen niul

trotz der durcbgreifeudeu Uuiarbeituug aacb diesen

Bnofl za einem leebaren, aogenebmen Boehe ta

geitalteu. Hierbei empßudet es der Leser als

eineti liPHnixIcreii Vorzug des Riiciies. dals die

Aumerkuugeu nicht sehr zalilreicii sind, jeweilen

Aas den Qoellea nod der Speüalliteratar nar das

Allerootweadigitte nnd Allerwiehtigate aofübreu

und auf Polemik sozusagen ganz verzichten. So

kann man dieses Uuch wirklich lesen, ohne durch

eiucu scbwerfulligea Citateuupparat fortwähreud

am Forlkomineii gehiodmi sn werden.

Das Werk von Schüiniiua bat nie den An-

spruch erhoben. hIs IlaiuUnich ullen Anforderungen

zu geaügen; wer über zmu ersten Male sich im

Zmaranteiitiang fiber die internationalen oder reli-

giSsen Verbiltnine Grieehenlaads orientieren oder

einzelne Kapitel repetieren will, findet an ihm

einen durchaus zuverliissiigcn Kührer. Dem, der

nicht bis in alle Einzelheiten der For:>chung und

in die EVigen nadi dem Veibaltnis nnd dem Wert

der eiuzeloeu Quellen eindringen will, bietet auch

dieser Band stets klare Auskunft. Für wissen-

schaftliche Arbeit babeu wir ausführlichere Uaud-

bOeher; für Studenten nnd Lehrer aber w&fste

ieb kein beeaeres Bneh zur Einführung und als

Nach-cliliigewerk zu einpfelileu als die auch in

Druck und Ans.^tattung muiterhafteu 'Uriecbiscbea

Altertumer' vou Schömuuu-Lipaius.

Franenfeld (Sebweis). Otto Sebnltlielk

Vcröffentlichungeo aus der Ueidelberger
Papyrussainmliiui;. L Die Septunginla-I'apyii

uiiii uiidire altcliristliche Tcxle iler Heidelberger

PapjfrasBanimluiig lieniusgegebeu mit ünterstotznng

des grofoherzogl. tiadiacheii Mfaiisteriuins der Jnstiz,

des Kul'us und UntciTichts vun Adolf Deihmann.
iicidelberg 1905, C. Winter Verl. IX. 107 S. 4»

vnd eo.Tafehi. Kart. 36 UK.

Diese fMrftchtige, mit Liobtdmcken reisb aus*

gestattete Publikation bringt aeebs altchristliehe

Sehriftdenkinale in Text, ITmschrifTt. Kouuneiitnr

(und L boräetzuug) mit Abbildung. Den grülsteu

Umfang bat der Papyruseodex der Septnaginta,

welcher Zaohar. 4 bis Malach. l euthält, nach dem

Sehriftcliaraktcr ins 7. Jahrhumiert n. Chr. gesetzt.

Über die eurupäi^cbeu Schicksale des Codex, bu-

ror er in Än Heiddborgir Suamlung kam,

will ieb bier- oiobt aiifeehes. Et lebeint aus

Ifitteligjpifin, dem, Faijom zu stammen nod ent»

hält noch jetzt 27 in Codexform zusammeoliugende
;

doppelseitig beschriebene Blätter, die Bm^ too

2(?) Qoatemionen nnd *2 Qninionmi. DairoO gibt

der Verf. die sorgfaltige Umschrift und genau.-

kritische Würdi^unif: der längere Kxkura über

Zacharias Ii, lüb, mit den beiden Lesarten inp^

nnd npi, vnd ibre Vertretnngen in der Septna-

ginta&benetsnng zeigt, welch bedeutendes Werk

es wäre, den grol'seu Plan Lagardes einer Aasgabe

der LXX auf gruiid aller kritischen üilfsmittei

auszuführen. Der Papyrnstext geb5rt eng m der

Gruppe, die man ftr die Vertreter des Hesychios-

textes der Propheten mit Ausnahme des Ezechiel

hält; merkwürdig genug ist, dafs die koptiscbeu

N'ersiuuen in starkem Kontrast zu dem durch den

Pupyros repräsentierten Hesyebioetext stehen.

Gin griediieh-koptisebes Pergamentblatt aus

dem 7. Jahrh. n.Chr., wie ans der Schrift ge-

schloäseu wurde, entliält Exod. 15 und l.Sam. 2(?),

es dürfte als Aiuulet Tcrwendet gewesen seiii.

Seine Heimat war ObevOgypten wegen des saidi>

sehen Textes der Rückseite, dessen Bearbeitnog

felilt. aber sehr erwünscht gewesen wäre, weil

gerade diese Stelle weder bei Ciasca, sacrorum

bibliornm fragmeuta Copto-Sahidica I 44 noch bei

Am^linean Recueil VIll 10 (fragments de la Ver-

sion th^t)aiue de l'Kcfitare, Ancicn Testament)

noch bei Maspeio, Memoires VI 30 (fragmeuts de

uianuscrits coptes thebains) vorliegt, nnd die bo»

hairisebe Version grofse VerBobiedenbeit s^igL

Aufser den kleinen Fragmenten, wie das Per-

gamen Evaug. Marc, ti (VI. n. Chr.) und Act. Ajiojt

•28. Jacob. 1 (ca. V. Jahrh. u. Chr.) ist noch zu

ueuueu ein Papyrus Onomastieon saomm III.— i

IV. Jnbrb. n.Chr. enthaltend hebräische Natueu

in griechischer Umschrift und Erklärung; endlicli

eiu altcliristlielier Origiualbrief auf Papyrus auü

dem IV. Jaiirh. u. Chr. verstümmelt und wegeo

seiner valgiren Ansdnioksweise sehwer rentiiid-

lich; ägyptisierend ist der Mangel des Gefühl»

für die Casus: r; (tftaQiitj- für ii,y «/iff(»fi«v. Zn

S. 100 Aum. verweise ich auf meinen Aufsatz fiber

dio lateiutsebeu i^eroente in der Grisitit dar

ägyptischen Papyri (Wiener Studien f. klam. Philol.

liK)2. 19():i) S. 100 A. (; citirt die Thaisi:»- Hio-

graphio in lateinischer Übersetzung statt des ge-

druckt vorliegenden griechischen Originaltextes.

Text Z. 1 1 f. na(tmai\A o»]* (L <rf) Uanotaf

Die schöne Pnblikation beseblielsen ludiees.

Wien. G.

Digitized by Google



317 21. M&n. WOCHENSCHRIFT IOR KLiLSSISOHB PBlLOLOOlE. 1906. No. 12. 318

FrM^rieb L«o, Der Satarnische Vers. (Ab)iand-

InDgaa der köoigl. Oeaellscbaft der Wisaeaactiaften

Sil GOttiogen, phnol.-biitor. KlaiM. Nene Folge.

61. VIII No. 5.) IV Q. 79 S. 4*. Berlin 1905,

Weidmann. Ji 5,50.

Nur widerstrebend greife ich, vod befreoodeter

Seite aufgefordert, sur Feder, nm auszusprechea,

was vieUeieht onr weoig» intereweren and noeh

wenigere überraschen ifird, dafs ich mit der im
Titel 'augefulirten Teudenzschrift zu gunsteu der

«|uautitiereodea Auffassaag des Sataruischeu Veraes

dnrebaiu nicbt einTcretonden bto. Aaweblaggebende

netic Mnmi Tür meine accentuiereade Auff;issmiij

kiinu ich uicht beibriiigea: deuD das e{)igr;ij)ljiHch

oder literarisch überlieferte Material für den lei.:e-

reo Satnmiui, dea regoläreo episeboD Drettehn-

eilbler« mit dem sieh allein ganz aieher und über«

zeugend operieren läfst, ist im T/uifc <ler letzten

zwanzig Jahre (seit meiner Zns.uiuiieustelinng)

nicht gewachsen, auch nicht um eine Zeile.

CbeD ans diesem Grande hStte aber aaeb wohl

Leo beiMT daran getan, mit seinen Ansttihrangen

zu warten: möglich, ilüf-i j:i doch noch einmal ein

Fund von anaschlaggebeuder Bedeutung nns zu

Hilfe bommt. Meiner Anairbt naeh sind Mes-

snogen wie inseoe versntnm beim qnantitiercndcu

Standpunkt eben nicht zu rechtfertigen. Leo aber

brauclit solche Messnngeu und stellt S. 19 — 21. 30.

31. '6\. 35. 50. 5ü eine Unmasse von Satomiern

mit derari^;en Kfinen an onerlanbter Stelle anf.

Ich habe überhaupt in dem ganzen Plaidoyer nur

eine Wiederholung der alten Irrtümer zu erkennen

vermocht, die mau laugst widerlegt glaubte. Fast

alle werden not wieder aolf^titebt, nur grofaen-

teili eingeb&Ut in neue Phrasen, njer was ist es

anders, wenn wir 8. 20 lesen: 'Es kann gar kein

Zweifel sein, dafs alle dem iusece versutum gleich

oder ähnlich gebildeten Kola die sweits Hebung

dnreh eine Kfirse bilden, die als Linge be-

handelt wird*? Znr Erklärung dieser höolist

merkwürdigen Erscheinung, dafs wir eine Kürze

finden, wo die Quautiticrendun eine Länge uot-

wencKg babeo, werden dann 8. 21 die Cantioa des

Flantni beigeiogen, also z dnrch x erklärt: denn,

wenn es etwaa recht nii^iichereH in der Philologie

gibt, 80 ist ea sicher die Messung der plautiuischen

(^tiea, trota alW MBbef die man sohon anf sie

ferwendet bat. In diesem StBek kann man gar

nicht vorsichtig genng sein. Ich halte e> geradezu

für einen inethodiüclien Fehler, wenn man diese

Cantica zur Lösung der tiaturniusfrage verwenden

will. Ebenso prinnj^ll aber widenb«bt mir der

aoden Grandnti der Verteidiger der quantita-

tiven Messnug, Luoian Müllers und Leos, dafa

nämlich den Inschriften weniger Gewicht beizu-

legen »ei als den handschriftlich überlieferten

Fragmenten. In meinem Bnoh Bber die Uoraz-

kritik (Epileg. S. 799) habe ieb gezeigt, wie nn-
zuverlässig die Horazcitate der alten Metriker und
Grammatiker sind, und beim Satnrnius sollen wir

diesen Citaten mehr trauen als den ältesten Stei-

neoi*) leb glaube, Ritsebl wOrde sieb im Grabe
umdrehen, wenn er erführe, mit welchen Mitteln

man seine dnrch Caesius Bassiis heeinflufste Lesung

Dabüut mali:m Meteiii u. s. w. zu stützen sucht.

Im (legenieil, von den Steininaehriften mois man
ausgehen, man mnfs aber aneh nnlenebeiden swi-

schen dem epischen Dreizehnsilbler des Livins An-
drouicns, Nuevina und gewinser Inschriften nnd
dem roheren Saturnins, der in vielen Variationen

auftritt, ntets aber aveb naeh dem Wortaeeent m
lesen ist. leh muH; in dieser Beziehung auf meine
zwei alten Abhaiulhmgen (Prag 1883 und 188fi)

verweisen, besonders auf die zweite, wo der Leser

flieh Bberzeugen kann, daft troia der ilaunigfaltig-

keit der Erscheinungen im allgemeinen die Tier-

tonigkeit herrscht:

Dähuut nialuin
| Metelli

|| Naevio
|
po^tae.

Virnm mihi
|
Cameua

|| insece
\ veraütnm.

I'abieritas
|
quei nunquaiu

|| vÜBtoa^t | virtutei.

Dies der regnlire ürine episehe Dreiiebnsilbler

mit regulären sechs Acceuten gleich dem griechi-

sclien Hexameter, daher anch als nationalrümischor

Ersatz für diesen in Epen und epigrammatischen

Gediebten verwendei Daneben der robere, jeden-

falls noch ältere satnrniaehe Volksvera mebt mit
deutlich vierfacher Ilcbnng: eine Probe bei Varro,

citiert und Qberflüssigerweise emeudiert bei Leo
S. 63 lautet:

Vitus ndvom | vfnnm bibo

Veteri novo
| mörbo m^deor.

Ein Heilspruch bei Marcellun 8, 1!)1:

hnic murbo cüput crescat

Aüt si er^ven't tahesoat.

Leo 8. 64 miftt lo: .

Neo hnio morbo caput erfseat

Aut ai erevttit tabÄnat.

*) leb halte e.s denn auch fUr gar keinen Vorzug,

dab L. eine so anberordentlich grofe« Zahl der ab
livianisch und iunisrh überlieferten A'tTse in sei-

nem System unterzubringen vermag. Da i.st mir Uaa
naiv ehrliche Geständnis des Caesius Bassus weit lieber,

dafn sich unter* den Ver^n <1i<'ser Dichter kaum einer

oder der andere in sein t^uautitierendcs Schema Du-

bänt malüm Ifotdii ete. IBgen wolle.
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Meine Auffiissang ist gewifs naiver und eben

daram für eiueu Volksvers wahrscheialicber.

leb will uur einselae« noeh hervorheben.

8. 6 wird die Form dazenmt nie berechtigt

hingestellt. Aber eine solche karze Kiulung gibt

es meines Wiesens nur bei Verben, welche das

Perfectum nieht mit s bilden (vgl. meine Epileg.

so epist I 4).

8. 9 wird behaaptet, ddh die quaniitierende

Messung des Satnrnias bis aof Aelius Stilo zurück-

gebe und bis au die Periode des lebendigen guten

älteD SatorDim hioreiehe; du kamtreiehe Hjpo-

thesengebruule , wo immer eine Hypothese der

andern wieder uls Hasis dient, mag man in L.s

Schrift S. 8 und 'J studieren. 'Bewiesen' scheint

mir die Sache nieht im mindesten. Andezereeits

hatte ieh tchon vor 20 Jahren iu tiieiueu zwei

Abhandinngeii Ober den Saturniscben Vers eine

ganze Reihe von Beispielen fSr das Fortlehen der

olketllmliehen Aoeentdichtung sDeemmengertellt,

für die Einwirkuug de» Wortiicceiits aufVerlänge-

niiig eiueä kurzen Vokals iu (juautitiereudeu Ver-

sen, daruuter pompejunische , die sieher Tor den

bekannten YesnTanabraeh faUen, nnd aolehe, die

Ton Forsclicni erateu Ranges in dio republikanische

Zeit datiert werden. L. ülier^ulit diese Tatsachen

schweigend und tut 8. 5 gegeu Thnraeysen pole-

miiierend, al« ob es awietdien einem Soldatenveis

bei Vopiscns uud der Zeit des Naevius oder Accins

keine derartigen Spuren gebe. Er schreibt: 'eine

Betounug wider die Qnantitat wie nnua humo'

(Hille, nflle, Anne bd'mo oiille dloolKfimna) stehe

*anch in den Soldatenliedern nieht vor Yopisena

in der vita Aurelians {fi, H)'.

Von den iu meinen zwei Abhandlungen I S. 10

—13 nnd II 8. 38 «mmmengestellten Beispielen

will iek nvr Mgeode beranigreifen:

pompej.; Anoris igues si senlires, mulio,

Mag! properarea ut videres Vr'nereiu.

und: (iuit ego uou po6»im capnt illae frangere

foste?

n publikanisob (ein volkstOniHoher Hexameter):

Formidat omnes ({uod im-'tuit id se(|ui satinst.

Gewils sehr alt ist anch der Volks vers:

Qui st'uiel scnrra, nnmiiuani pä'ter familiaa.

Sirhr SU beuchten ibt auch der Ausspruch des

Mimcndiebters Laberios n Caesars Zeit (0. K. 8ai

Vers I S. 5): Versornni, non numerornm unmero

studuimiiib. Demnach hat es doch ganz pewifs

dasnmul auch Leute gegebeu, die acceutuiurende

Verse nachten. Denn mit muneru wird Rbjtbmns

(Wortacceniven) gemeint sein, gerade wie Bona

den rlijthmisihen Satumine meint, wenn er epiat.

Hl, IfHi— sagt:

Uraecia captu feruiu victorem cepit et artis

intutit agresti Latio: sie honridas ilie

deflnxit oamems Satamtns et grave vims
muuHitiae popnIere.

Die Bezeichunug des Khythmus aU numerus, nii-

meri hängt damit zusammen, dalk die Silbeu-

zäliluug beim Bau des aeeentnierenden Versee eine

grofse Rollo spielt. Sehr stark iu die Wagsohale
zu Uuusten der Quautitiereuden würde es uatur-

Hch fallen, wenn L. Müller, Ribbeck, Meiueke

nnd G. Hermann recht bStten, daA sieh be-
reits bei M. Terentius Varro saturnische Veree
nachweisen lassen, die nach dem Ciisiaiiiscben

Schema gebaut sind. L. Müller hebt die»e 'Tat-

sache' an drei Stellen (de re metr. 89. Ennioe I

S. '22. Sat. Vors S. 151) triumphierend hervor. Kr
stellt auch Sut. Vers a. a. 0. sechs solche Krag-

meute ZQSammen. Drei, aus deu Enmenideu.

klammert er selbst wieder ein; keines bat die

richtigen Cäsnreu. Von den drei anderen ans

^

Varros Sexagesis entspricht blol's ein Vers seiuein

Schema: Tuuc nuptiae videbant ostriam Lncrinatu,

nnd das sind ebenso gnt einfiicbe Jambea, wie
Riese mit Recht bemerkt. Leo läfst die windigeu

Saturnier Varros mit gutem Grunde weg, i. sein

Tersverxeiehais.

S. S2 wird f&r einsilbiges Schlnfewort erwihot
Xaet. 5G iuter .«e und inseliriftliches apnd vos.

Gewifa sind aber Präposition nnd Pronomen als

zusammeugeburig au eiuem einzigen Wortkomplex
anansebeu, ibnlich wie bei Naev. 21 : di vioit | ia-

mentem.*! Natürlich ist es umgekehrt anch uo-

müglich zwischen iu und dem zugehörigen Pro-

nomen die Korsohisobe Cäsur anzusetzen, wie es

' in dem bei L. MQller citierten 'vanroniseben Sa-
turnier' (= Kumenid. 9 R.) stattfaudc.

S. 2H wird aufgestellt, dafs u. a. uuns (Plaut.

Asin. 421) durch die Sj'ualöphe 'sich der Einsilbig-

keit nibere*. Dteee Beobachtung s« weiter an^
zudeluien. Derartiges ist mir ganz unverstiindlich.

•"^ ^iG gibt Leo selber zu, dal's bei seiner Mes-

sung subigit und facile tribrachiacbe Wörter iu

einer Betonung stehen, *dte im literariseben

Verse nicht einmal der Vcrsanfang ent-

schuldigt'. 'Facile', heifst es, 'ist nichts auderc3

als facul (Nonius III; Varro Men. 46 facile au

idifficol)*. Eine Phrase, die natürlieb gar nichts

beweist. *Aber subiigtt maft man anerkennen, eine

*) Audi Lindsajr am unten anfreführten Orte

druckt bi>mentem.
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Liceuz, ilic tliirch omnem snbigit hätte vermieden

werdeu kuuueu. Deau ttübigit zu luesaeu, ein

fidlttüdM Kolon, geht iii«ht an: Sjualöpbe zwi-

•cbMi den Kola gil»t es sieht; eine andere Mög-
Hehkeit wird unten S. 50 zurückgewiesen werden*.

Lesen wir den Vers der Scipionengrabschrift, der

Leo äo grol'üe Skrupel macht, acceutoiereod , so

ist er T5l1ig normal, gerade wie dar andere mit

facile. Wir htiben beidemal die durch Thnrncysen

als legal iiacbgewieseue Ertetiang einer Normal-
sillie iliinh zwei Kürzen:

Fa eile lacteis
j
»uperäsea 11 gldriftm | maiurain

Sülri^ömne ] Looetnam I 6p«idö«qa(o)
|
abdoüdt.

Und der synlaktiteh asflkllende Weehiel dea

Tanpne bei subigit und abdoucit gegenüber rou

dem nntorlichercu cepit im vorhergehenden Verse

erklärt sich dem Acccntuierenden aehr einfach

daraaa, daft subegit im aooentnierenden Sebema

munSglieh gewemi wire. —
Ganz merkwürdig ist der Ausspruch S. 51, der

wiederum etwas in den f^cipioucnepitaphien be-

trifft, was uiobt recht it\a quuutitiereude Syatem

paaaen wUL Der Stein hat:

Qoare likbene
|
t(e) in gr^'mlo, I Seipio

|
ridpit

Terra, Publi,
|
proguatum II Fublii»

|
Corueli.

HiiT ist tlits terri\ uatiirlich den Qiiautitierouden

sehr verdrießlich, seit üie nicht mehr deo alten

fiÜMiben Sala anbnatellen wagen, dafa der Kein.

Sing, im ältesten Latein langte a gehabt habe.

So meint denn Leo, es sei hier eine prosodische

Licenz nutergeschliipft — jedenfalls eine

wohlfeile Verteidigung! 'Warum der Verfasser

aie ntebt doreh die Stellung terra recipit ver-

mieden hat, sagt L., weifs ich nicht zu sagen;

seinem Stilgefühl behagte es offenbar be><«ier,

das Verbam als das Nomen an den Versschlul's zu

stellen*. Bei der aooentnierenden Anffimnog ist

nns kein, korzes a in terra aostöfsig, wohl aber

wiire die von Leo gewünschte L'mstellung ein

grober Verstofs gegen die im ganzen Epitaphium

eingehaltene Sechssilbigkeit der zweiten Vershälfte:

denn durah Leos Umstellnug wBrde diese HSlfte

fönfsilbig werden. Ober di» ungeheure Wichtig-

keit der Silbenzahl im (epischeu) Satnrnier s. be-

sonders Lindsaj im American Journal of Thilology

fd. XIV No. 3 8. 305 f. Syllable-oonnting is the

matn element in Aryan motre ... It is onlj na-
'

tnral thut it ^«hoiild hiive playcd a considerable

part in thc native mi'trc of tho Jiatins.

Um deo ungünstigen Eindruck abzuschwUcheu,

den die ^antergesehlüpft« prosodiaehe Lieens* das

Sripionenepitaphs beim Lsser der Abbandlang

hervorrufen könnte, wird einerseits die Gering-

wertigkeit des Zeugnisses der Inschriften aafge-

stellt, andererseits behauptet: 'Es ist die einaige

solche Lioens, die in timtliehen litera-

rischen und insehriftlicben Satnmieru an-

znerkenneti ist*. Über die erstere unmethodischo

Autstellung vom geringen Wert der gleichzeitigen

Steine gegeottber den Citaten von Metrikem, die

um Jahrhunderte jünger sind, habe ioh schon

gesprochen, da mnfs mau eben sagen: De princi-

püs nou est disputandutn.*) Was aber die zweite,

hier gesperrt gedmekte Behauptung anlangt, so

fragt num sich verwandert: nnd denn die Stellen

Sanctä' pner Satnmi I (Liv., Leo S. 46)

luqui'' manum snremit II (Liv., Leo S. 47)

Ceose't eo Teotaram U (Naev.)

Rnnefl's atqne Pu^mrans II (Nmt.)

Deindi' pollena sogittis I (NacT., Leo 8. 89)

Tnqnö' mihi narrato II (Liv.)

Parti'm errant nequinont II (Liv., Leo 8. 39)

Namque' peius uihilum U (Liv.)

InqoA' sBsam ad caelnm I (Nasr.)

Snmmd' denm regnator II (Naer.)

nicht ganz gleichartig? Und haben wir ein Recht,

wirkiieh, weiiu wir schon eiumal den quantitieren-

den Standpunkt einnehmen wollen, das doch ge-

wift hSehst bedenkliehe Snbi'git nnd Fam'le an

natertebreiben, statt diese Yanliilfteu auch als

gleiebartig mit obigen anznnehmen und an lesen:

Subigi't omnem Loncanam Ii

Facilü' facteis superases II i**)

Und waran sndl der ahsolnt tadellose — idhnlieh

fBr die Aeeentnterenden tadellose, Satnmins

Terra pestem |
teueto II siü'Ius hic

| inaneto

(lies: Terra pestem
|
teneto II siilns hic

|
maueto)

ansgeschaltet werden, blol's weil er in das qnauti-

tierende System nicht palst? Im Gegenteil, wir

haben die angeblieh einaig dastehende ^prosodische

Licenz' als keineswegs isolierte Grscbetnong anin>

seheu, wir hatten sie vielmehr noch in einer gan-

zen Reihe von Beispielen unzuerkeuneu, wenn wir

nicht eben die aooentnicreade Lesnng fiberfaanpt

verliehen wQrden. Wie kommt es aber, wird

*) Anrli r.iician Müller in i^fiiiriii \vi rtlu>en Hui Ik'

ikber den baturniscbea Vera ^Leipzig liSt^, Teubuerj

npottet Uber die geringe AutoritAt der Inschriften: sie

pafst«'« ihm eben au<li ni<"ht in sfineti Km in. \V:i>

liefs sich anfangen mit den stürriHchen Jiir<cliritteü,

von denen auch nicht ein einziger Vers voll-

Ktiiudig nach dem Schema Dibiüat raillÜniM^telli | Na4-
vio

I
puet4ie gebaut ist?

**) So Iss z. B. einst Rltsohl.
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mau fragen, dal» Leo in so iiberanü kSnstlicber

Weine sich gegeu die AuerkeoDUDg eiuer offen-

koodigen Tatmehe ttrialtt, wie «s die ist« dal»

man beim qnantitiereod gemessenen Sutornins

bisweileu in der zweiton Silbe ilt^s orstfii Fnfses

eine Karze trifft? Der Grund int mir sehr klur:

handelt et liob doeb um doa entaduedtne A«bttles-

ferse det ganzen qnantitierenden Systems: hinc

iüfi iirtificin! Dip ganze Deduktion fallt zusammen,

wenn aucli uu dieser .Stc-Ile di<! Mügliclikcit einer

KQrze zugegeben werden mala. Denn uuclideiu

unter dw Wuebt der Zabten flbr die vierte Silbe

TOD Leo SDgestanden ist, dafs da auch sehr häufig

eine Kürze statt der verluiii^teii Länge steht, uiul

nachdem für den ganzen zweiten Teil des Satariiiuü

die grSfrte filbninigfiiltigkeit anfgestellt worden ist,

bleibt faktisch die einzige Stütze des Sjstems
eben die Länge der zweiten Silbe der ersten Vers-

hülfte. Füllt auch iHesc Norm, so tritt eben dos

ein, was Thnrneyseu gt^agt hat, dafs die quanti-

tierend Heesenden mit der Annahme nnerlclir-

licher Kürzen an allen Stellen, wo ihr Schema

eigentlich eine Länge erfordert, und mit der Sub-

stituierung von Längen, wo das Schema Kürzen

verlangt, Hbre eigenen StStsen serVrecben*; wenn
jede Kfirze durch eine Länge, jede Länge durch

eine Kürze ersetzt werden kann, hört eben ein-

fach allen auf.

S. ii'i zerreilst Leo die folgenden Worte iu

drei Kola:
Hiberno pulvere vemo
luto grandia farra

Cumille metes.

Somit kommen vemo Into in swai verschiedene

Verse. Es ist aber «n gans riebtiger altertQm-

lieber Satnrnius, nach dem VVoriaeoent in lesen

und nach ilem Sinn iilizntcilcn

:

Hiberno pulvere verno lüto

Grdadui Um oamflle m^tes.

Nebenbei bemerkt war uatBrlieh eamille mit klei*

uem Anfangsbuchstabeu zu drucken als .\|)pella-

tivnm. Has alles steht schon richtig bei West-

phal iu seiner Inauguraldissertation, Tübiugeu

1852, S. 61: alle aekt letns und eamille.

8. 64 wird gemessen odmedSmnt. Es soll vul-

gäre Messung der »weiten Silbe vorliegen. Mau
kann cumederunt messen, aber gewifs nicht i-o-

medörunt, vgl. duderunt, stetcruut, subegeruut

(PUnt Baecb. 928).

S. 66. IMe Orabsehrift ans Gorfininm ist auf-

sofiusenl'als roherer Saturiiier, in dem auch das

im streikten epischen Dreiaebnsilbler verbotene

Znsammenstorseo iweier Tonsilben vorkommt, and

so zu lesen:

p^s pros <enf i'nonbat

Ciisnar oi'su aettite

C. A'naes solois

des forte faber.

Leo bemüht sich, die Verse r^einen i^attirniern ein-

zureihen, stöl'st aber dabei wieder ^bei faber) auf

eine Kone, wo er dnrahans mne Länge bsbeD

M)llte. Um dem anssaweieheB, skandiert er:

pes prös eenf ineolHU easnar oisa aetate

Gan's(0 Andes sölois dSs f&rtö fäber (des

forte fttberj.

Er sagt: das Kolon von des-faber stimme geuau

zu fuise viro und habe wie dieses die Messone

._w«_. Eineu Ictus gibt er uiclit uu, weder für

diesen Ters noeb flir fiiise viro.

S. 67 wird die Mögliebkeit anfisestellt, dafs is

der andern Inschrift von Corfinium 'das Snftix

von sacuracirix den Wert einer Silbe wie in sa-

cratrix' habe.*) Dieser ungeheuerliche Satz wird

ohne allen Anslogiebeweis hingestellt. Oder soll

die Einsilbigkeit von : pic eiue Analogie ab-

geben? S. 48 nämlich gelegentlich des vi»ni ao»

centuiereuden Standpunkt auä tadelioscu Versteiin

Liv. 40: ddqoe mA'nibos | deithlbns I bemerkt Leo:

'Hier liegt die MSgliehkeit vor, und ich halte sie

für eine sehr starke Wahrscheinlichkeit,

dals deque einsilbig ist, wie aulser aujue

auch perque, qnodque, quomque . . .* Solche Anf-

stellnngen kommen mir vor wie eine Sünde gegen

den Geist der lateinischen Sprache. Aber ssf

solche Abwege fuhrt eben das nqÜTOV tpsvdot, ^
quautitiereude Auffassung des Saturuius.

Hiermit habe ich einige Eiuweuduagen zu*

sammengestellt, die sieb von meinem Standpunkts

ans — dem der lateinischen Spracbges3hichto —
gegen Leos neueste Schrift vorbringen lassen. \m

Resultat treffe ich zusamuieu mit dorn, wa
tüdnard Reiebelt in einer sehr sebdnen und ans>

führlicheu Besprechung der gleichartigen Schrift

von A. Heicliiirilt in iler Berliner pliilologisclieii

Wochenschrift 1693 Sj». Iüü3 — lüüö zum Schlüsse

sagt: 'Die .Abhandlung hat mich nur noch mehr

Oberseogt. da(s man sieb nut dem Satnrnier eben

auf eine gans andere Weise anseinandersnsetien

hat*.

*) Leo beruft »ich dabei auf Jtüclieler, iler lieut<-

seinen einetigen Einfalt steberllch nicht mdur anfrecbt

hiilt
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Xaa abar m5ge niao mir nocli gestatten, einige

Puukte zur DHohlnlglicbea Stätte meiner Oiooen-

taierendeu .\affaüsung:

Mbani nMam | MeUlli I Nn^nö
|
po^tee

beizubringen.

-Man hat gfjgen die Vertretung einer Normal-
ailbe durch zwei Kürzen, wie

SA'blgit omve tioaeaaaiB t| opsideniine abdoneit

eingewendet, dafä diese Eiasohrauggelang der

Rücksicht auf die Quantität iu ein acceutnierendes

System unstatthaft sei. Nuu aber finden wir dus

gam Oleiehe, waa wir hier mit Thameyseu für

den altlateioischeo rhythmischen Vers fordern,

auch im Mittelhochdentscheu. Auch im Mittol-

hochdeutscben mufj nur in einem einzigen Fülle

an einer gewiamn Verntelle eine lange Silbe

>t* lieu. entweder mnfa sie von Natur lang oder

ilurch Position laug sein. So wird mir von ger-

inauistiiicher Seite versichert.

Zweitem wird ea aneh wieder von Leo als qd-

denltbRr hingestellt, duf:« Mviin und uameutUch
Xacviiis neben ihren auf der <>iiechi»clien Metrik

aofgebauteu Dramen iu den Epeu deu acceuluicrea-

den Satnmioe gebranebt beben kSnnten. Nan
erfahren wir aber aus der arabivohea Literatur-

gescliichte, (liils auch h^-i den Arabfi :i ^^ciclizettif»

(|uautitiereude und accentuiereude Verse gemacht
worden. Und warnm sollte nieht gerade in der

l bergangs/eit, die dorch Livius nnd Naevins re-

pni-eiitiert wird, altitnlischcr Accentvers und helle-

tiiatiäcber Quantitätsvers, jeuer für b^peu, dieser

fitr Sehaospiele, nebeneinander ezieÜeri haben?

Was endlich den von mir aufgestellten epi*

sohcM •Dreizehusiliiler' (7 -i- G) betrifft, so wäre

nauieutlich Liud^ays völlig beislimmeude Au:)ein-

aodaraetiDng im American Journal of Philology

XIV 8 8. 306 in beachten. Unnatürlich ist die

Begrenzung auf 13 NorniaUilbcn keine« wetrs ; die

Abuliclikeit mit dem griecbisch-lateiuiächeu Uexu-

meler habe ich aetion tn meinen zwei Satnrnins-

abhandlnogeu bervorgtliol en. Ich will hier nur
nooli die lucrkwürdigc Tatsache erwähnen, dafa

bei den deutschen Meister^üugeru kciu V'ers mehr
als 13 Silben habw dorfte, weil mau nieht mehr
in ebem Atemzuge aprecheu könne. —

Zum Schlufs nur noch die Homoikung, dufV

trutz aller Bemahuugeu, saturuiscbe N'erse uU
identiseh oder harmoniaeh mit griechiaehen Versen

zu erweisen, sich absolut kein griechisclier Vers

hat nachweisen lassen, der nach dem Ciisi:ini<clii'u

Schema Dabünt malüm | Metälli II Naeviü
J
jioetae

gabeat wäre.

Prag. 0. Keller.

r, Zur Hygiene dea Tenanaatsea
unter BerUcksichtiKung moderner nnd alter

Gesaugsmelhoden. Berlin 1904. Verlag von

Aagnat Hiraebwald. 34 S. gr. 8*. 0,80 Ul.

Dieser Sonderabdruck uih d>'[ii Archiv fSr

Laryngulogic (!5. Bd. 2. Heft) verdient die gröfste

Beachtung sowohl von sviteu der ilalsärzte, als

von aeiten der Geetnglehrer, die anfoerordentlieh

viel Auregondcs fiir ihre beiderseitige Berufstätig-

keit und nützliche Wiuke in der fesselnd ge-

achriebeaeu Brosciiüre finden. Auf dtis Studium

dea Tonaoaatiea tat natoTgenüUb von jeher grolaes

Gewicht gelegt worden. Manche Gesangsmeister

übertreiben in dieser Beziehung und (|nii!cu ihre

Schüler so lange mit Übungen, h'u dieselbcu krank

werden nnd sich an den Hahmrst wenden mQaaen.

Und wenu nun dieser von der Sache nichts ver-

steht, so ist der hoffnungsvolle Sänger, dessen

ganze Zukunft in seiuer voce liegt, übel daran.

Geaanglehrer nnd Antt Tereiaigeo rieh ia dieeem

Falle, um ein Talent sn gmnde sa richten. Wenn
aber der Gesanglebrer von Laryngologie and der

Arzt von Gesang eine Ahnung bat, können beide

Band in Hand gehen nnd dem Gesaagbcfliaaeneu

in Wahrheit nützen. Der scharfe Tonansatz soll

es Uiioh des Verfassers Meiuuug sein, der s'ieleu

Stimmen Schaden bringt. Deshalb werdeu alle

die Terachiedenen Hil&mittel aa%esShlt, die von

ber9limten Singlebrern angewendet worden sind,

um dem Sänger einen guten Tonansiitz ohne l'ber-

auAtrengung dea Organs beizubriugeu, und — man

aollte ea kanm fQr möglich halten — die alten

Griechen stehen« wie iu so vielen anderen künst-

lerischen Dingen, lUH'li hierin olienau. In ihren

Siugschulcu wurde, wie der Verlasser ai'.» einer

Stelle dea ktaseiaehen Murikaehriftstellere Aristidea

Qnintilianns nachweist, der Ansatz mit einem dem
Vokal vorgeaetaten 't' goül)t, eiiicm K? nsdnauteu,

der za gleicher Zeit geeiguet ist, deu Ton nach

vom an bringen und Featigkeit der Tongebuug

zu veraulassen. Ea ist aber nicht blofs das Tan,

wie der Verfasser meint, zu dio-sem Zwecke

benutzt worden, sondern auch das Ny fand

in sweisilbigeu VokaliaeB «ine Shnticbe Ver-

Wendung. Nor dieate Tan, wie es iu der Natur

der .Suche lie^t, dii/u, die erste Silbe bestimmt

und kräftig zu gestalten, während in der zweiten

das Nj eine zartere Tongebung bedingte. Fried-

rich Bellermann erwähnt in dieeer Hinsieht die

altgrieehi-elien Vokalisatiousübungen : tonao, tanoa,

wofür später die Byzantiner iu ihreu chriatlichen

Kircheugesäugen die weidiana Fonuelo; neaaes,

and deigl. bnnehten. DarUntecMiehBete
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bat, durch die L«k(Ore der vorliegenden Sofarift

angeregt, bei seinen GesangsBchülern uucJ nainent-

licb bei eiueiu leicht zu Stimmkaturrh ueigeuden

Anftttger mit Erfolg den Anaate mit t« nnd to

üben lassen uud dadurch einerseits das Organ vor

Uberinüdnog gescliützt, uiidererÄcit« deu gaumigen

i^eiklaog, welchni nn<;esr)inlte Mäuueretioinieu

nnr zn häufig hubeu, Jus sogeuaunte 'Knödclo* iu

erhSttatsmafaig itaner Zeit beaeitigt — Da« lehr^

reiche Werkclien sei hiermit allen Interessenten

augelegeatlichsi empfohlen. A. Ihierfalder.

Auszüge aiiM /.eltNchrirteii.

licrliuer philologische Wochenschrift 7 (17. Fe-

braar 1906).

S. 220. R. Engeluann, Zu Naui k fromn Tra^'.

S. 512. Die Worte bei Dionys. Ual. Uhet. IX 11

p. 356 shid wobl aef fotgende Weise in Verse xn

bringen

:

ffdaQtla* ^ dvd^t aal natiftt ^tßovftif^

t« 7ia»dr i^sSijxf, tsv ägdaHg tfovovi

S. 220 f. L. Garlitt, Alexander Epbetias in Cicero«

Urteil. Ad Att. II 20, 6 (cf. ad Att. II S3, 7) ist

zu lesen 'poeta iiipptus et tatiiüii scilicet est uon

inatilis'. — S. 221 f. Fr. Brauswick, Ansgrabangen

in Rom.

Neue Jnbrbaeher far das kinasisebe Alter-
tum, Gesehicbte und dentscbe Literatur
und für Pildogopik XV und XVI, 10.

I. S. 689. Hermann Diels, Der latciiiisi-he,

griechische und deutsihe Tlicsaurns, gibt eine Über-

sicht über das Fortaciireiten des lateinischen Tlie-

saumswerkei, Iber die Schwierigkeiten dieaer Arbeit,

die Ändernngen in der Bedektion und die voraus

tiehtlicbt: .\hs%i( klang des Arbeitsprogramms. Dem
folgen Warnungen vor überstOrzang hiusichtlich eines

neu In Angriff m nehmenden Tbesaorns Oraeeus, far

«im CS noch an den notigsten Vorarbeiten fehlt, bo-

souders an zuverlässigen Texten mit 8pezialiudices.

Endlieb wird, was den 'deutschen Wortsebaiz' angebt,

mit Bezugnahme auf das Grimmsclie Wuttcrlnirli der

Plilue der Berliner Akademie gedacht, welclie die

Vorarbeiten in die Wege geleitet bat, und zu titiger

Mitarbeit im Interesse des Ganzen aufgefonli ir —
S. 698. Eugen retcrsen. Der Leiclnuwagen

Alexnuderä des Grofsen, bcscliaftigt sidi mit der

Leipziger Dissertation von iLurl F. Müller 1905, die

denselben Titel fBbrt, nnd ihren beiden Recensentcn

J. Six uud V. \Vilamowiti(, von denen der erste sich

in der Deutschen Literatur -Zeitung 1905 Sp. 1S66,

der zweite Im Jahrboeb des areb. Instit 1905 S. 103

zu der Frage gL;iul\.ii t liat. Petersen erörtert die

tjinzclheiten der Kuustruktion und Aosschmttckuug

des Wagens mebrbcb mit lebhafter Polemik gegen

Wilaniowitz. Zwei Abbildungen sind denn Texte ein-

KefUgt. — S. 711. Bernhard Kahle, Dänischer

Volksglaube In Uolbergs Sobrilten. — S. 7S8. Paul

Haake, rului) am Auiganj; des 1 7. Jabrbondert« —
S. 737. Franz Uucheler, Gedftcblnisrede auf U«^

mann Useiier (mit Useners Bihl). — II. S. 537. Peel

Woiidland, Sclilufsrede, gehalten auf iler 48. Ver-

sammlung deui.sch<>r Philologen und Scbulmilnner tu

Hamburg. — S. 553. Wilhelm Manch, Die Püdi-

go-jik nnd das nkademisclic Studium. — S .i69.

Ludwig Martens, Johannes Classen — S. 573.

Max Nutb, Ein Gang durch die neueste Literatur

zum Unterricht iu der philosophischen Propidestik

^Seblnfs).

Revue arcb^ologique. Quatrltoe Sirie. Tome VL

Juillet-Aoüt 1905.

8. I — 14. Salomen Reinach, Xente ci

rilellospont. In dieser sehr lesenswerten Abhand-

lung gebt lieinach einen bedeutenden Schritt neiter

als deutsche Gelehrte, welche in der von Xerxes be-

fohlenen Geifselupg des Meeres bereits eine reliKiüj«

Cercmonie der Magier gesellen hatten. Die Rache

des Xerxes am Ilellespont liesteht nach Herodotl

Worten aus drei Momenten : Geilselung, Hioeinwerfn

von Ketten, Verfluchung. Alles dies sollen nseh

Rcinacli auf Xerxes' Geheils vollbracbto rituelle Akte

gewesen sein, welche die kleiuasiatischeu Griechen

falsch verstanden und so dem Herodot berichtet

hatten. In der 'Rache*, die Kyros au dem Flusse

Gyndes uihm, liegt kein Analogon; Kyros bat viel-

mehr nach den Vorschriften des Zendaveata den durch

deu I.eiclmnin des heiligen Pferdes verunreild|ICB

Fluls ableiten lassen, um ilim nach den Geboten

Aliura Mazda die Reinheit wiederzugeben. Mit deis

Hineinwerfen von Ketten in das Meer hat Xerxes «s

sich aiiverniillt, wie der Doge von Venedig dies später

durcli den hineingeworfenen Ring getan hat; eio

gleicher (iedanke verbindet die von Xerxes, Pelj-

krutes von Sainos uud dem Dogen vorgenomnese

Ceremonie, der auch schon in der Tbeseuslegeude sieb

iufsert, wo Tbeseus, wie Bakcbyiides uud der Vasen-

maier es schildern, mit dem ans der Meerestiefe her-

vorgeliültiMi I'ing <lie Tbaiasvukratip des Minoü für

Athen gewiunt. Dafs das Peitschen mit Uutcu magi-

scher Akt ist, ist durch zahlreiche Beweise zu

legen, cliCMhO wie es eiidcnilitet, dafs die zuliörcuileB

Griechen die unverstäudlicheu Incaniatiuneu der peisi-

scheu Magier flir Verfluchungen angesehen liabn.

Die GriecliCM haben Xerxes für einen verrdcktes

Tyrannen angesciicn, während ti niclits anderes asi-

führte als 'le rite du muria^c avoc la nier'. — 8. 15.

J.-J. Mar-in.'t de Va^selot, Les ämaox HmouMns i

fond vurminile. Über das Eroail vou Limoges, ins-

besondere diejenigen Stacke, deren Grund mit kleineu

gewundenen Veresterungen von graviertem Laubwerk

geschroackt ist, und die ihre Dekoration von ilff

byxaniiniscb syrischen Kunst entlehnt haben. — "51

— 54. Franz Studniczka, Zu deu SarkopboKcu

von Sidon (deutsch geschriebener nnd publizierter Auf-

salz)- Stutlniczka wendet sicli in diesem auch au bei-

läuhgeu Bemerkuugeu Uber die autike Tracht und dio

Bestattnngsweise der Phönlkier rdehen AufsaKe gegen

die von Ren6 Dussand als unangefochten hinge^ti'Hi«

Ansicht (Rcv. arch. 1905 I, 1 ff. U Cnronologic des

rois de Sidon), als ob der Raub and die Wieden
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ferwendmig der Sidonisclien Sarkophage eine sicliero,

trwieWDe Tatsacbe seL £r wendet sieb uameiiilicli

gggaa Theodor Roinaeh (N^cropde royole k Siiloii).

bah die Ügyptischeii Muroientftrge der Könige Tubuit

und Esbmuoazar sowie der ersten Kftnigiu aas Aityptcn

nitnu>rt ODd nachher zum zweiten Male in SIdoa ver-

wundet wurden, wird nicht geleugnet; ebenso vidier

!>ei im allj^emcinen die Hetstellunp der ilßyiitisuri'utleii

Anihropoidcn griechiacher Arbeit t'Ur die plionikibchen

lubaber. Im einzelnen werden Alexander- und Su-

trapensarkophng daraufhin betrachtet, namentlich

Tracht der auf dem Keliefschmuck duii^estellien Per-

soueu oiid die Bemituche TrauerceremoDie des Zer-

rtibeos der Kleider; in den achtzehn tnraemdcn
Frauen des Klu(:i'fruueMisurko|)liags, auf iks^fn Dacli

aach ein persisches Viergespann dem Leicbeuwagen

vorawAbrt, aiebt Stothiirak» den Harem dea i>hOiii>

kiscl.eii Grofscn — ab>;etejlt in zwei von T\mpanon-
Irjgeiinnen gefüliite HaUnhöte —

- nml kiin ncbcl-

liafles Ideal der Totenklage. Die rein bclkniscbe,

Obrigens von der kanaaneisclu u Tracht nicht sehr

verschiedene, Ersclicinong der aihtzehu Frauen weist

auf die Bestimmung des Sarkophags für den phil-

bellcuiscben Sidouierkönig Stratou I, eines nach den

Knoebenreaten mit seinen sieben Händen begrabenen

Nimiods, wie ihn <ler lanye Juf,'(ilieric!it am Sockil

erweist. Oer Leichenwagen am Klagcfraocnsarkophag,

der eine Kiate fllhrt, gibt Gdegenbeit, die Bestaltnngs-

artcn der PliSntkier /u betrachten um! itiitn Um-
stiüideu ciue Hockerslellung der Leiche aiuunehmcn.
Die cbronologiaeben ScbMhae Dnasaada wenien im
allgemeinen angenommen, wenn auch die Datierunp

der Dynastie Tabiiit iLshmnnazar über das ganze

5. Jahrhuudeit herunter zu weit gehen dQrfte. —
S. 55— 70. Jean Ebersoidt, Minialurcs byzantines

de Berlin. Das grierbisebe Hannskript Hamilton 246
der KOuigl. Bibliothek in Berlin ist ganz aus dem
XIII. Jakrli., bis auf die Folien 1, 2, 3, 50, welche

Bit lliviatnren aaa dem X. Jalirb. zn Canones dea

EaieUos, mit einer Nativitftt uml ( im r Taufe Christi

gcaduRUckt sind. Sie gebBreu zn einer (jruppe, deren

reiche und elegante Ornamente der Arehiteklnr eatp

Iflint v,iiid uih! zwar teils der antiken, teils der chri'-t-

licliin li.iiikunbl Syriens. Die Berliner Miiiiatureu,

to byzHUtiuisch sie in ihren ieonugrapiiiscben Vor-

wflrfeo ond gewissen Architekturformcn sein mö^ien,

zeigen uamentlich durch ilcn Bugen nnd gewisse

Kapitele Jen im X Jahrli. noch immer anhaltenden

faiiflnls des Orients. — S. 91-96. Louise Pillion,
Les SoabMSements du Porfafl des Lfbraires k 1a Ca-
tliedrale de Roufn. Ihitersuchung nnd Klassifuicnuij;

der labUoaeo, nach 1280 eutstandeueu kleinen Bas-

rriieb an der üntermaner dea Portals Slea Librairea'

der Kstbedrale von Kouen. Erstn'ali;.'er methodischer

Versuch die verschiedenen Motive nach ihren Ini^pi

ratiousqaellen zn scheiden und mit fthnlicben Tor-
warfen, die sich iu den illuminieitcn Manuskripten
Und bei anderen Bauten (Strasburg, Courtrui, Lyon)
finden, zu verglciclien. Der Aufsatz eiitlifllt u. a.

wichtige Beobachtungen Uber das groteske l^lemeut in

dermUtelalterlichen Kirchendekoration. — S.97— 102.

nieodore Rein ach, üue monuaie de Dodone an

type du Zeus Naos. Eine Mauze der Sammlung

Wadiiington im Cabinet de France (Babelon lov. som-

maire p. 431), die bisher wegen der Inschrift JiA
fflr eine MHuze der kloinosiatisehen Stadt Dia galt, iat

vielmehr eine solche des Zeus Naos, der zu Dodonu
sein Heiligtum hatte, möglicherweise eine von der

Priesterscliaft von Dodona um 350 gefertigte Tempel-
mUnze Der darauf abgebildete Zeus von Dodona,
der sicher einem statuarischen Vorbild nachgcschaffen

ist, unterschei.let sich von dem Elidischen Stil, er

iiAhert sich den Mausolcuinskulpturen. Das Wort
Mäog, das auf fcrr; nnd vaica (NaTades) zurOrk-

gefOlirt wird uml für welches vätoi o 1er faiof ols

primitiver Name galt, kau« aber vielleicht urspiUug-

lieh aoch ii«ro( geheifsen haben, so dafs man einfach

Zfi'i yav( (<ii.r Ti-miici Zf-ns) zu orkiiiri'n hatte.

Nachher erst würde väto^ wie *f(favyiO( gebildet

wrodlen «ein. — 8. 103—106. Arthur Makler,
ünc Statue d'^pliebc ä Madrid. Maliler verbindet deu
als Adonis oder Kros Irüiier angesehenen Adonis von

Madrid (Rev. arch. 1901, II p. .S16, Reinach Rep.

1, 344, 6) mit der Hera Giustiniaui der Sammlung
Torlonia wegen ihrer zahlreichen Ähnlichkeiten, Beide

mögen Werke des Kaiamis sein, der Ephebe viel-

leicht gemäfs Paus. V. 25,5 zum Akrogautiiiiacheii

Weihgeschenk gehörig. Nicht minder gleicht der
K]iliel)t; \on Madiid Jcm Triptolenios des Eleusini-

scheu Reliefs. - S. 107—120. S. Cbabcrt, Uistoire

somraaire des ^tadea d'£pigrapbie grecque en Enrope.

Fortsetzung. III. Das Corpus von Boeckh (0.1.(1).

Fraukruich, England, Dänemark und Deutschland vom
Ende dea XVIII. Jahrb. bis aar Vorbereiioug des

Boecklischen Corpus. Bocekhs Aiheitsweise, Material-

einteilung, die technische Art der Herstellung der

Sammlung. — S. 121- 148. E Blocbet, Les ^colcs

de peininre en Porte. Da eine Geschichte der persi-

schen Malerei erst mit dem XIII. Jahrb. beginnen

kann und da auch die byzantinische Kunst als haupt-

sächliche Portrailkttflst sowohl iu Miniatureu wie in

Moeaikdarstellttttgen die mabammedanisehe niebt be-

einflussen konnte, ist dieser Aufsatz ohne Interesse

for die W. f. kl. Ph. - 8. 149—160. üuUetin Moo-
tnel de Pacadtoie dea ImeriptioiiB (SItsmgea vom
24. Febiuar bis SC. Mai l?05) und iler Soc'iM

nationale d*'s antiquaires de France (Sitzungen vom
15. März bis 19 Jnli 1904). - & 161—170. Nou-
velles archeologiques et corrcspondanoa. Zuschriften

Uber Reinachs interessanto Geschichte der Sammlung
Campana. Nachruf für J.-B. Lelaurain in St (juentin.

ad Rev. «rch. 1905 1 p. 426 (New Yorker Aphrodite).

Lonibroso Ober den AntiqniiUenbandet In AlemubrlsB.
Die Fälscliuhgt'ii kkiiiasiatisrher Terrakotten 114 VOD
Tauagrafigureit. Eiu Brief Mommseus au Mad. Oomo.
Die Abweichnng der Orientation in antiken Oribern.

Zeitschriltenschan -- S. 171- Is?. Bibliographie.

— S. 188— 2Üb. Revue des publicatious epigraphiques

relalivee k l'autiqoit^ romaine. Mars -Ju in 1905.

R. Ca;.:nat und Sl. Besnier geben die übüilie Zusam-

menbleliuiig neu publizierter auf das nmiisclie .\lter-

tum bezüglicher Inschriften aus Zeitschriften und

sonstigen Publikationen. 81 Inschriften. No. 30— IIU

(darunter 2 griechische und 2 bilingne) Neuerdings

wird auch mehr auf Veröffentlichungen, die Allge-

meines über früher publizierte besondere luschrifteu-
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f;ruppen oder Spezielles Uber derartige Einzel-
j

iuscbriftei) bringen, aufmerksam gemacliu

Bollettino di filologi« clasBic» XII, 7 (Ja*

iiuur 1906).

8. 158 f. E. Menozzi, Ci<«roiiinna. Ad. fam.

IX 2, 5 'iiavare rem p.' A.i fain IX 2(1, 3 'liier

ist nur richtig zu ioterpungicren : At bercule ceiia

non 'qoid ad te' til>i praesertini; — quod ad te

=s Dauci, flocci, niliili.' — Ad Alt. II 20, 6 'et sanc

neglegens'. — Do ojit. gen. or. 6, 18 '. . . aut Epi

gono» Latinos reiciuiit, sed [laineuj Kiinium ... —
S. 160. L. ValmagKi, Scneca de beueficiis I 8,5:
voltus biiares ist zu lesen, nicbt bilari.

Reudiconti della Reale Accademia dei Lincei
XIV, 7/8 (iO. Dezember 1905).

S. S15—227. G. Spano behandelt aosführlich

den am 14. Okiober 1904 zu Pompeji frot; VI, is

XVI, n. 15) gefundenen Tiscli, dei iiul (.iunm oIiIdii'.hii

l iitergesteli rubt, auf dem eine Sphinx lagert. Auf

dem UntergCHtell stehen zwei schmale Pfeiler, die sich

oben in einem Halbkreise Tereiuigeii. Der Bogen ist

mit Kpbeublilttern und Blüten verziert; später ist dann

ein Athenekopf liinzagerogt worden. Das Ganze i»t

oiwbar dm fein« beilenlstiaehe, wolil ntexandriNiselie

Arbeit.

Gynonaivm XXIII 31.

21 8. 749— 754. F. Stürmer, Ilomcrica und

anderes, findet, dafs die Besebreibnug der Kalypso-

insel anfallend an die des Paradieses in Genesis

II 9. 10 erinnert. Als Grundform für xQ^i^*^*** ist

nicht jnjMiiStat, sondern x^i^fO^ai anzunehmen; ebenso

terhilt es sieb mit xP<7>'< C>7>' ond 9Mt9at,
Od. t 135 iiiiil )/' H'^f) ist zu lesen Ifli i fmttovj

f 256 gebort zu einem späten Znsatz.

KezvnsioiiH-VcrzoiclinIa philol. Sclirlflen.

Apoculypsis Ana&lnsiae, ed. liudoljna Horn-

burg : LC. 4 S. 122 f Der Text ist von dem ortho-

graphischen Sclimnts gereinigt» Ton dem granmatiaehen

nicht sehr. B.
Wie studiert man Archäologie? Ein Weg-

weiser U8W. : Z. f. J. üumu, Janoar 8. 20. Dürftig.

/: &!iUr.

Blais, Kr., Die Rhythmen der asialisclicn uixl

rSmiwhen Kuustprosa: Her. 51 S. 47$-482. Au-

wendang der grleebisehen Theorie «of das Ijateinisehe.

P. t.ejtxi).

Bruns, J., Vorträge und Aufsätze, herausgegeben

von 7%. Birii Eo$ XI, 1 S. 53 55. Der Wert der

Abliaiidlungen ist ungleich; zu den besien gehören

unstreitig die Aufsätze über Lukiauos, zu den

schwächsten der Vortrag Uber die Fraui-nenianciiiazion

in Athen, doch sind alle in einer schönen Sprache

ahgt fafst. F. Xatiöi zun.-ki.

Durger, F. X., Minucins Felix und Seneca:

Jim XI, 1 S. 52-53. Das einschlägige Material ist

Uer in dankenswerter Weise tnsamroeiigestellt. /'.

Candel, J., De clausulis a Sedulio in iis libris

qui inscribuutur I'aschale opus adliibitis: A'ir ül

8. 478-482 Dur Accent bitte nlelit berOcksiditigt

werden sollen. K l^ay.
Decbarnie, Pnnl, La eritiqae des Iraditioas re-

ligieuses chez Ics Gri-cs il6s origines au temps <io

Plutarqne: I.C. 4 S. 147 f. Ein avgouehmes aud

liebenswflrdiges Bucli, das Indessen im elnzeluen ber^
überholt ist. li-

\J ntvvalov ^ ytayylyov TtfQi ttpovi. In Uium

seholaram eilidit Ouo Jnk». Tertlnm ediilit Joatmn
Vahleu: IJ . 4 S. 141 f. Diese Neuauflage 2eu^'t

Dberail von dem unermüdeten, vor uicbts zurQck-

sebrackenden Fleifr des Herausgebers. B.

Camillf Gaspnr, Olympia: liphW. 2 S. .il
'

Das Buch behandelt iu gründlicher und suverlässij;er

Weise die Olympischen Festspiele. //. ülämntr.

Oe1)liarilt, J., Der Quintaner, 160 lateinische

Einzelübuugen: XöU.bG, 12 S. 1137 f. J. UoUu>9

wüfste gegen (die Verwendnng nichts eintnwenden.

Tenot Keavclcj' Glovt-r, '^tlI lies in Virgil:

SpliU. 2 S. 27-29. Ein interessantes Werk. A.

IteSlkatnp.

H. Ilalkp, Einführung in das Studium ilcr Nu-

mismatik. Dritte vennelirte und veihosserlc .\utlii^'i>:

Itpit W . 2 S. 53 f. Das nicht streng wissenschaftliche

Buch gibt einen kurzen rmrtfo fDr das QasamtgcbiBt

der Münzkunde. />. Weil.

Hirsehfeld, 0., Die kidseilicben Verwaltangs-

beamtcn bis auf Dioklctinn, 2. Aufl : /.Od. 56, Ii

S. 1095-1098. 6'. Frinik/urier würde es als unan-

gemessen erachten, etwas zum Lobe und zur Km-

pfehlnng des Buches, das längst als »tandarä wri
gilt, zu sagen.

Des Quintus Uoratius Flaccus sänitlicbe

Werke. &ster Teil: Odm and Epoden (für den

Schulgebranch erklftrt von C. W. Nmtek. 8c«liiehiite

Aufliwe von (>. W'eifsei.feh: liphW. 2 S. 4(1 42. Nur

in Einzelheiten zeigt das woblbewäbrte Buch Ab-

weiehnnsen. //. Röhl.

J. Horovitz, Spuren griechischer Mimen im

Orient. Mit einem Aubaiig Uber das Schattenspiel

von /V. Kern: I^plJt. 8 8. 88 f. Eine ioteressaatt

AbllOndluDg. /'. WfHiiurr.

de Jonge, E., Les clausules m^iriques dans saint

üyprien: Her. 51 8. 478-483. Enlhilt gute Be-

merkungen, doch hätie der Accent nicht h«r8ekslchti|t

werdeu sollen. }\ l.fjuy.

Jordan. H., 1. Rhythmische Prosa in der alt-

christlichen Literatur; 2 Rli}thmisclie Piosaltxte:

her. 51 S. 478-4Ö2. Ausgezeichnet ist die Bemerkung,

dafo die chriatHchen Schriftsteller nieht die Ta1gl^

spräche, sondern die Knnstprosa wählten. J\ f.tjay-

Knowling, R. J., The testimony of St. Paul te

Christ! Äihtn. 408S 8. lOS. Sehr grdndUch.

Kroll, W., Das Studium der kkssischeu Philo-

logie; Ratschläge für angehende Philologen: /./.«/•

Gyum. Januar S. 18. Durchaus sachlich, klar nnd

nOchteni geschrieben nn«l doch zugleich von einer

idealen Anscbaonng getragen. F. Seiler. — Da»"'

Ko» Xi, 1 S. 60-61. Ein goldenes Büchlein. &
Wiikvwtki.
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I.ivius. Jahresbericht von // J. MoUer: Z. f.
|

J.G'/iin,. Janiuir S. 1-28. 1

August Mayr, Antiphons Uctie gegen die Sliet-

(nntter: /k^R. % 8. 36 f. Die Schrift mrdient Be-

rOcksichtiguiig, wenngleich sie nicht zn neuen £r-
gebniseen gelangt. Guitav Wörpel.

He Fadyen, J. £., Introdaclion to tlie oid

Testament. Athen. 4083 S. 102. Gut geschriebenes,

Ar ein gröfseres Publiknm bestimmtes nnd Tortrefilicli

geeignetes Bncb.

Karl Heiater, Der ayntalttiicbe Oebraach des

Genitive in den kretischen Dialektinscbriften: Sphli. 3
S. 40 f. .\lle in Betracht kommenden Fragen sind

i-acligemüls und eingehend behandelt. /'V. Stolz.

Menge, K., Troja und die Troas, nach eigener

.\n$chaauug gescidlderl. 2. umgearbeitete Autla^ie:

iL f. ä.(jynm. Janaar S. 21. Abgesehen von der Be
icbreibnng der 6. Stadt nach Dörpfeld wenig ver-

indert. /''. 6Vi7(-r.

Meyer, Ed , Der Maaerboa des Tbcmistukles:

l>f.Z. 3 8. 95. Referat.

(Joltfried Nagel, Der Zug do^ Sanherib gegen

Jurusulem nach den Quellen dargestellt: Upli II'. 2

S. 43*44. Den AasfUhrnngen des Verfassers schliefst

sieb nach längerem Zögern an /'ritz //'inmfl.

r. A. na%i^ntöi, z/uMtfd^ 'EkXr^iixü ^aftata

ini tOr (Ttdfifltffoc *9V 'Suu^Nror Xao7< ovlXtyivta

ml VKt^tfrrjiiavt^ivta: TöfiOi; A' JH.Z. 2 S. 86.

|)ie mit der musikalischen liegleituui,' wtciler^eKebenen

lextc bilden einen wertvollen Beitrag zu einer

kHaUigeu Saoinilang der griechischen Volkslieder.

.'1. Tl'Umh.

Papyros Th. Keinach, Tapyius grecs et d6-

ttietiqoes recneillis eu £gypte et publies |iar Thi<>-

iwt HänaeA avee 1e coaooars de II' Spiegelberg et

Ricci: np',W. 3 8. 33-39. Eiuelbeitea

bespricht iiiu/ Vürrek.

The Hearet Medleal Papjrai, bjr A.
ll-iiun -. T.V. 4 S. 135 f. Die AtUfSb« wird /vv.-ilVl-

los iu den Kreisen der Ägyptologen wie der Vcrtrcter

drr Oeiebiehte der Medizin die bScIisie Beachtung

laden müssen . Jtilius Papel.

G. Pasciucco, Elagabalo. Contributo .tgli studi

«ugli 'Scripiores Historien« Angnttae*: Nph/L S
S. 37 f. Verf. geht in seiner Beurteilung des Lani-

pridios entschieden zu weit. JoueJ Sorn.

Panly • Wissowa, RealemrUopttlie der klas-

tischen .Mtertuniswi!;sLti.s<liafl. VIII. Ilaihhand: Cor-

niscac-Demodorus: Xpli/i. 2 41-44. Der Band
bkitet ans wietler eint- Fülle reicher Beiehnuig in 10-

wlilssigstrr Darstellung. Ollo ScIinUlieh.

Prein, Otto, Alisu bei Obcradcn. Haue Fur-

«cbiate» «nii Veratalangefl: DLZ.t 8. 98. Verdient

(reis aller Uasicberh IM
t

, die noch beeteht, bei allen

Fachgeamsen Beachtung. A'. Unhel.

Psalmen. 1 F. W. Moziey. The Psalter of tb«

Charcb: tlie Scitlnngint Psalms roinininMl witli tlic

Hebrcw; 2. Tlie houk ofPsalniH, wilh iniru.luition

tud notts by W. F. Cobb; 3. The book of Psalms,
transl. by T K. Cheine; 4. Cnmming, J. F , Tbc
Psalms: their spiritoal teacbing. 1: Psalms I XLl:
Atkm. um 8. 103 1 1. Tartrefflich; 3. Zeagt, ab

gesehen von einem Fehler in der Einleitung, im ganzen
.

von ^resundem Urtfil; 3. Neuabdruck i'cr I.S84 cr-

schiononcn Arbeit ühcynes} 4. Behandlung der Psalmen

vom avaagetiseheo Standpunkt ans.

M. Psicbnri, Index raisonn«^ de la mytbologia

d'Horace: ZvU. Ö6, 12 S. 1080 f 'Ein eigeuarli|^

Bncblein, dessen Beatlmnnng nieht recht klar ist.*

,/. (iollhiq.

Ernst Richter, Xenoplion in der römischen Li-

teratur: S'phU. 2 S. 25 f. Verf. hat seine Aufgabe

innerluUb der Grenzen, die er sich selbst gesteckt,

mit Fleifs nnd Kouseqaenx dQrchgefllhrt. ilf. ffo^er-

i/iaii)i.

Kiugmanu, M.. Grammatica tiguraia, Faksimile-

dmrk her. von tt Winert ZBü. 56, IS 8. 1083 f.

Ffir dir Geschichte der lat«iBiseh«B Onmnatik nicht

bedeutungslos. J.tiolUug,

Siegmnnd Schlofsmann, Ncxnm. Nachträg-

liches zum allröniischen Scbiil Ireclil: \/tltl>. 2 S. 38f.

Verf. verleidigt hier sein Hauptwerk gegen Kublers

Kritik. O. WaehrmauH.
W. Schnitz, Studion zur antiken Kultur. Py-

ihagoras und Heraklit: ßph\i 1 S. 1 13. Die Dar-

stellung den Verf.8 ist lel>endig und maunigfititig, der

luhalt mufs abgekliiit wi rdcn. /•'. J.orlziiit/.

Ferdinand Summer, Griechische liautstudicn:

liph Ii'. 3 8. 5457. V«rt bchattdelt seine Fragen

mit Scharfsinn nnd motliodiscbw Sorgfalt J^uul

Krettchiiier.

B. Stais, Tä ji$ntxvi^t(>(av tiQrjfiata, xßo-
voXoyla, ngoihvitt^, x^Axot»; t<prißos: liphW. 2

S 52 f. In der Schrift werden Tatsachen sehr an*
sichtig festgestellt und mit sicherem Geftlbl fllr Walir-

schcinliclikeit verbunden. Ii. ]ftlhrtierk.

Arthur Stein, Die Protokolle des römischen

Senates nnd ilne Hc li ntung ab (it-s^ibichtsiiuelle fttr

Tacitns: ^'p^ll{. 2 S. 36 f. Die Auffassung des Ver*

fassers erliSH eine ansehnliche llcsiäiigung durch die

inzwischen ei < hieneue poetuaio Sebrift Moauasens,

/Eduard Wolff.

J. Steyrer, Der Ursprung und das Waehslam
der S|n;hlir iiii!i>;.'ern;niiisrlK'r Fiiropiler : SpliH. 2

S. 39 t. ächi ullcnhafte Konstruktionen ciiics spracü-

liebcD Pliatitasten. Fr. Slolz,

Tacitus" Aniialen nnd Historien in Auswald von

.1. H'eidner^ 3. AuH. von J. Langt: /.öG. 56, 12

S. 1081 r. Wo man Ohrestoaiatbien ans T. vollen

Texten vorzieht, vordient dieae Answalil In erster

Linie Beaviiiang. J.GoUiug.

TacitQS. Erkiftrt von K. Mipperdeg. 1. Bd.:

AI) cxiissu Divi Augusti 1 VI. 10. verb. Aufl., bes.

von G. Audreteii: JJl.i^. 3 8. 88. Rcfcru'.

Tbeodosiani libri XVI cnm constitationibns

Siiniomliai i^ it leucs novellac ad Tlieodosianum per-

tineotes edideruul Th. Moamteii et I'aulu» M. Meyer.

Vol. II: LC, 4 8. 137. IHeae ÄMiaba kaaa aaeh
in<>n<chlicber Voraasdebt als abscbUdbead bexrlebnet

werden.

Hermann (Jbell, Die griecbischc Tragödie. Die

Lilcrutur-Sanimlung illustrierter Fiuzeldnrstcllungen,

herausgegeben \m Georg Urämie». 17. Bd.: BpkW. 1

8. 18 f. Eiae gebaltarma Planderei i^tgfntd Mtkltr.
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J. Veudi,)üs, Traiie d'ac'ceotuation grecque:

Nphlt 2 S. 35. 1>M Bacb ist ein raveri&ssiger

Ffthrer in ftll«B in Betrnelit kommeiiilen Fragen.

J. StUlfr.

VergiU Aeneide, Textausgabo für den ächul-

gelmaeh von O.GMkUitg: SSäG. 56, IS 8. 1079 f.

Wird von Fr. Kuug bwebrMMII wd als gut will-

kommen geheil'seu.

Fr. Vollmer, Die Cberlieferungsgeschiclite dos

Uonu: NpliK. 2 S. 29-33. Diese bedeutenden uud
meisterhaft gefübrteu UatcrsucLungeu zeugeu vom
Fleirs nnd dar- OdeLmnliMt ilim Verftmera. .£^i^

liottHbtrg.

Werner. Jalc., Beitrage tat Kvode der latei-

uisclien Literatur des Mittilalters aus Handschriflen

gesammelt: /.('. 4 S. 142 f. Wir müssen dem Ver-

fosaer flir adne reidie Oab« dankbar sein. M. M.
'/enger, G, Melris:clie Cberselzun(,'on ins La-

teinische: Jiu$ XI, 1 ä. 56 60. Es überwiegen Cber-

sctzuugeu ans maijaeben Dicbtern. Nor wenige Ge
lebritj (Irr Gt'neiiwnrl dürften die laleiiiiselie Siinidie

und Ver^teciinik in dem Mafse, wie der Übersetzer,

bawUiabaa., Eine Probe wird mitgeteOt von .1/. Je-

zknieki.

V. Zielinalii, Die Clauselgcsetze iu Gicaros Baden:
Hw, 51' a 476-483. Notitrt. M /^uy.

MiUeUonc.

AeadiMla daa inscriptions et b«Ua0>lttlraa.

24. November.

Delultro berieb tet aus Karthago die Entdeckung

eines bemattan Ifarmursarkopliagi;; auf dem Deckel

befindet sieb eine geflogelte Scylla mit Sdüaugealeib

and Hunden.

I

Vefx«icliui8 neuer KUcher.

Kekale von Stradoniti, Rh., hie gneeMtekt

Shilpt-ir. üorlin. G. Reimer. IV, 333 8. • ndt

155 Abbildungen. ^ 4,50; geb. Ji 5.

Kern.O., Goethe, Böekiiu, Mofnitt«. Vier Tor«

träge über die AntUce. Beiiio, WeldiaaMi. 101 8. 8.

JC 1.80.

Lipsina A Tiaeber (Kid). Autiqnariatakalalog 83.

Kl(is>i>rl,fi PIlUolog'if zum gröfsten Teil aus der

Bibliothek von Maximilian Wolfgang v. Goethe. 59 Ö 8.

Tbiema, G., Die JnMhrifim von Magiieaia am
Mocander und das Noiu! Tistamcnt. Eine sprneli-

gcacbicbtliche Studie. Göltingen, Vandeuhucck & Ru-

preelit. III, 43 S. 8. M 1,30.

Zanghieri, T., Studi bq ßaeehUide. Heidelberg,

Ü. Ficker. XV. 144 S. 8. M 6.

VanaUntfUiebw iM«kt««r; l'rot Dt. II. UraUaiiu, k'rieU«s»u-

ANZEIGEN.
Verlag «ler Weidmannfchen Buohhandluuj^ in Berlin asW

Die Kunst des Übersetzens. -= Palaestra vitae. =
CteMHibaeli fir daa laWaiaeheB and grieoliisoliea UatarriaM.

ifcvt Aber du MfutanB.

Kr.

Paul Cauer.

AI ». ms.) 1903. g.-b. ;t,rtOMk.

Inhalt: KhiUiti-n'ii ^ I Sthlichtbcit uii<i rownlilt-r Aus-
tlruck. — 11 »iruiiill-eileutuiiij. — III. Siimliihe Vurstelluiig
und Bagflff. IV, Svnoiiynm. -- V. Partikeln. — VI. I'ebor-

WtMB oder KrkUroo/ VII. WorUtrllong. — VIIL V«r-
acbiabmc «Im Qewüsbtea. — IX. S»tibau. — Anaiarkaiisni.

Eine neue Aufgabe des alt-

klassischen Unterrichtes.

Von

Paul Gtoiur.

icr.8. (Vlliu. 156S.) 191«. geb. 3,40 Mk.

1 iiIiMit: Kinluitnng: I>ic I.«l>eu«kriitt «les Altcrtmii». I Kxakt»

WiMeiurhnft. — II Zur HimmrUkumlH. — Ifl. Oe<>Krn|>lii(ch«* —

IV. WirtftclmlUlobuii. - V. Stnat uii.l l'olilik. VI. Gvaebiclitc. -

VII.Oi«0«MliiolttaebrMlMr. — VUl.Kimat. - lX.I..«b«oi£Mffea.-

ScUmbt UmX VarwicklidiuB^ -

Grammatica militans.
Erfahrungenund Wünsche im Gebiete des

. IlOtl ACUtlCbCr ^PfdCb^rZiCbllKfl«

] VonSWS Till

«r. 8.

Paul Cauer.

1 1\ II. LS) .S ) m»;J. geb. 3,H0 Mk.

fkuil Caacr.

^r. 8. (Vni n. 373 S.) t<w«. geb. 4,80 UV.

ttihnlt: Kinleitang: Zweck lUiJ Mittel. — I. Dramniutixhe
TtTriiinolDKie. — II. IndiiktioD UDiI D.<lnktioD. - III. AniüyM
iinil Sviithi-K'. — IV. Pijrahologia tuid Logik. — T. Hiatariaobe
1 1 rammatik. — V I. Zar KMiulehra. — VU. Tempora. — VIII, ModL {

„'

aimnlansrn. - Orrsrichnii >rt
— JX HMwtMtä yÄ4 NabwMls. —
fleblaflis wiiMiiMimft an4 Praxis.

II ((fiuif. — II I V^biltflorKu+c piapiJiyiitif, IV ~ftjit'ar'\4-ul'ir nI1^

?|",urt"tut'Mi)fn!. - V. ix\\. VI. ^nirtfimflion VII, Pii-poninrn ihW

VIII. Ihfiimto. -i-l-Ii;»; T',',? Ti,iit'.1r im Crhrpl.in —

Verbig der WddnMuuiscben Bnebbaadlung, Berlm 8W. Druck von Leoataard Simion Nt, Bcriia SW.
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»ä JmaUgtm: ">•••

K. Mcrcs««. H»ndlOTlkoB wa Otetrok Kritw «nd
mni«Si Haft (A. Miu»K) . . . xrj

F. Oaaokler, Un oatologni» ligarf de la bnUdlerie
gr<too>roni»tne. La moaaiqae d'AHhiburaa <U. Meitzer) 841

E. Bo««e. Üb«rlIithrMdi«mat <II.Asmiw> . 815

Antike» Zaab«rg«r>t ana Pf>rtr>inoii, heraaag«t;eben
vim R WünaoU IC. Weasely) 846

K. K rambac b er, Ein vulgftrirriwbiiichor W«ib«r-
«pießcl Iii. Wartonberg) IVIH

Acm. 81 r»r.ii IT in« , Festa «t Triatia iM. Manitias) . . 840

Au»:äaf.: Neu« Jahrbücher fUr dm» klaaaischo Alt«rtam
XVII'XVIII, 2 - Archiv tür Geachielitp dir Pliilc>s<i)>hi«

XII. '2 — Bevae niuuiunatiqoe IX, 3. — Tho J>>anial ut'

Hxllnnic .Studie» XXV, 1. - Z«itsobrifi für 'laa Uyiuuaaial-
»espn. W). .Innuar (BO

Ueceiuumä -i erzeichniii SBT

MitleilHHofn: Acad6mi» tJu» inwti^.;«.!!;«. und 15 l>ez<'mbnr.
' Tb. Stan^l. Zur Textluritik das UronovaobeD Cicero-

üclinliafiten i r ortaetion^ I

Vrrzeichni» neutr lliirhf,- Wik

Di« Herren Verraiaer von ProgramnieD, Uisi^ertatiunen nnd aonstigen cieiei^eDheiUTChrifteu werden gebeten,

ia die Weidiiin«niehe BaeblumdloDg, Berlin SW., Zimmerstr. M, eiBBaidm n wollen.

Rweiwloiien und Anselgeii.

H Merfnet, Handlexikon xn Cicero. ljt>\. 8".

Erstes Heft (A~D) IV; 200 S., zwHtes Heft (D-M)
200 S. liCipzig 1905, Dietericti'sclie Verlajjsbuch-

btadliiiiff (Tlieoder Weicher). 6 flir |edes Heft.

Eiue sehöDe Gabe Hegt mir sar BetpreehnDg

TOT, die ersten beiden Teile eines Handlexikons,

das ans einen Überblick 8ber den geaamteu

Spracbgebnnteb Cioenw gvben aolL Ei wird d»-

mit «ua onpfiDdliehe Lllek« in der Lexikographie

WMtgBtens zum Teil ausgefüllt. Denn wiilireixl

Ifergnet in seinem grofsea Lexikon nur die Reden

Vid philosophischen Schriften verarbeitet hat, »iud

Irier aneh die rlieteiriiehea Sohiiflm und Briefe

berficksichtigt. Wir sind Mergnet anfrichtig dank-

bar für diese neue Ijeistung, geben aber die HoflF-

Dung nicht anf, dafs er znm dritten Mal einen

AwlOTf nimmt nnd noeh ein Lexikon mit dlmt-

liafaen Stellen der rhetorischen Schriften and Briefe

Ciceros fol<>cn läfst. Ein sol^ea ist aneh jetet

noch dringendes Bedürfnis.

Zn Grude gelegt iit dir Wortlant 'der nra-

imi Texte'. leb bitte gowUntoht, dafa dieselben

im Vorwort für jede eiuzebe Sobrift genan be-

zeichnet worden wären.

Bei der Probe auf die . Vollständigkeit des

IVortaebatrte venagt das Lenkon einigennaftan.

Iah Termisaa eordax orat 19S; lagona ümb. 16, 26;

aneh adgero war Cicero geläafig: epist. frg. VII

5 M. lata et limnm adgerebant. Aalbanabman
war wohl Yerr. 4, 5 n. 18 Canophoroe, Canephoros.

Ebenso hätte ich axilla orat. 153 berücksichtigt.

Auch Bildungen wie compositior, -tissiiuas Verr.

a. pr. 82, ad Att. 6i 9, 1 sind von Interama, sowie

der snbst. Gebraueb von abditas orat. 79 san^

tentiae nescio nnde ex abdito erntae.

Zorn Unterschied von dem grofsen Mergoet

sind nnr. die poetiieban 8tB«)ke Oioeros salbst be-

rScksicbtigt, niebt also Citate s. B. ans Ennina,

Pacnvius u. a. Aber uncli hier fin^e ich LQcken.

V^i fehlt z. B. adaugeüco di?. 1, 13; domiportu dir.

2, 133; anroradiv. 1, 14. Andererseits ist orat. 2,

S85 sapiens st algabis, tramae wohl als Eigentam
des Novins Atell. 116 sn reklamieren. Anfxaneh-

men war ferner, was aneh im grofsen Mergoet

nicht geschehen, der poetische (iebrancb von

anriga, oanoer, lao, eapra. lepas a. a. als Stern-

bildern nat. 3. 110, 114.

Ich komme zn dorn viel umstrittenen Verbnm

äüuo, das sieb neben adfluo, afflno seine Auerkeu-

nnng nur mBbsam in aridbupfea wmug, Kadi-

dam sebott Halm, Han, Härtel anf dies Tarbnm,

das bisher in nnsaren Lexicis keinen Platz fand,

hingewie.sen, versnchte ihm Dombart in einer au-

sieheuden Abhuudlnng (Jahrb. f. klaus. l'hil. 1877,

115, 841 ff.) das BBrganaaht an Teraehallbn. Er
snphte ans -Haadsahrifiea nnd Insefanften naohcn-
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vreiseu, dafs es neben adflno, afflnn 'herznfliefseD.

lieraiiströmeu' auch ein äflao 'heral)flielsen, ab-

fliel'äCD, ausströmen' gegeben und daiä diesea ätluo

oaeh Auhgie von abondo rieh ra dm Bedea-

tUDgen 'SberfliefaeD, in Überäufs vorbacden sein'
i

und weiterhin 'von etwas iibcrfliefsen, Uberfluls

haben an u. a.' entwickelt habe. Er stellte die

Fordernug, an allen Stellen, wo die Bedentnng

*ubätrömen, in Oberflufs vurhaudeu sein, Cberflnfs

haben an' durch den Ziis;inmienhung gefordert

werde, auch gegen die Autorität der Handschriften

äfluo (ebeuKO äfloenttn. äflnenter) ta »ehreiben.

80 lae Halm Seet 18 (1886) nnitnentis ifloona;

Nohl Aich' 4 urbe . . . erudititisimis honiiuibus libc-

ralissimisqne studiis afluenti. Nachdem sicli dann

zuerst C. F. W. Müller in den kritischen Aniner-

knagen an (Seero (IT Iß) dagegen ansgesprocbeu,

bat Stöeklein (Programm, Dillingeu ISBC) mit

rielem nnd cindringcuden Scharfsinn die These in

allen ihren Teilen bekämpft. Nach ihm ist äflao

niflhie als eiae fiileohe') Leaart für afflao. Der

Theaanrns l. L. hingegen hat äflao wenigstens als

gelehrtes Wort zur rbersetzoQg des epikureischen ')

ano^If anerkannt nnd liest nut. 1,114 gegen die

haodscbriftl. Überlieferung cum ex \pao (deo) ima-

gioea Semper äfloani nreilteb betftt ee am Sehlnase

des Artikels 'qnamqnam ne haec exempla') extra

ouinem dnhitalioneni sunt posita'. An den Stellen

dagegen mit der Bedeutung 'Cberflnfs haben'

«chreibt er aneb gegen die HandsidirifleB dnroh-

weg afflao, afflnentia, afflaenier. Und so liest

jetzt Nohl an der oben erwähnten Stelle Arcli. 4

(5. Aufl.) affluenti. Bei diesem Staude d«fr For-

sebnog d&rfte iflno die Aviiiabme in den Lezieia

niebt mehr verweigert werdea dflrlsn.

Orat. 2, 102 iat niclit mehr nucb Orelli abdico,

sondern mit Friedrich zu lesen uhi plus

mali cjuam buui reperiu, id totum abiudico atqae

eieio. So anoh Thea.; snr Stelle vgl. Fiderit-Adler

Kritk Auhaug. — Tu tu;i8 inimicitias ut rei p. do-

nures, te viristi fam. ;'>, 4. hätf*^ ii'li anfgenoni-

meu, obwohl coudonares allgemein rezipierte Kon-

jektur fBr die handadiriftUehe Lesart dooares iat

nad trots Phil. 5, 50 omnes Oaeaar inimieitias rei

p. comlonavit.

Die Beispiele sind nach syntaktisch- phraseo-

logi»chen Ge&ichtspoukteu angeordet. Dies Ver-

1) Der Hinwei» frcilieh darauf, dafa iflttO kdne
sprachrichtige Bildung sei, ist biofiillig durch die Form
Sfui.

*) GUtoti.I1 '2«i,2l «nno ätn^^
Vgl. The«, die an4lerrn Stellen nXchat Cicero.

fahren hat im grofseu Mergnet manches für sich

;

es erleichtert bei häufig vorkommenden Worten
die Übersicht. Bei einem Handlexikon aber, wo
die einseinen Artikel einen riel kWneren ümüsng

1
haben, empfiehlt sieh durchaus die Gruppierung

nach den verschiedenen Bedeutungen des Wortes.

So ist aelbflt Meusel im lezicou Caesarianam ver-

fiibren, ao TerAhrt besonders aneb der Thes., wo
man »ich stets sicher und scbuell orientterea kaun.

Die Beispiele sind so aufzuzählen, wie sieh die

BedeutuDgeo aus etuander zu entwickeln scheinen.

Aaszagehen nt stets von solchen Stellen, wo das

Wort in seiner eqrsntlieben Bedentni^ ersobeint.

Hier zeigt sich die ursprüngliche Bedeutung greif-

barer als da, wo das Wort im Qbertragenen Sinne

gebraucht wird. Unter allen Umständeo aber

dBrfen die Beispiele mit e^ntlieber Bedentnng

nicht gnos Qbergangen werden, lo dieeem Sinne
vermisse ich div. "2, G3 fons unde emanat aqaai.

mag diese Stelle auch poetiach sein. Cbeoso

Mar. 22 te gallomm eantos ezsaseitat, übrigens

auch im grofaen .Mergnct überaeben! Auffallend

ist, daf« concedo iu seiner eigentlichen Bedentnng

nicht vorgeführt ist, obwohl die beigesetzte Be-
deutung 'sich begeben* danaf vorbereitot. Es
fbblen die beiden ebaraktarisohen B0im)iele dir. 2,

45 unde fulmen venerit, quo concosscrit; Cat. 1. 17

ab eorum (parcntnm) oculis aliquo concederes.

W&re Merguet so verfahren, dann hätte sich

ihm aneb ron selbst das Bedürfnis an^edriagt,

die einzelnen Worte etwas reielilielier mit dent-

seilen Bedeutungen auszustatten. Dies scheint nn-

erlälslich, nm eine 'Cberaicbt über den gesamten

Sprachgebraoeb* dieses lexikalieeh so Qberans

fruclitharen Sduriftstdlers wirklich zu gewähr-

leisten oder wenigstens tn erleichtern. Anch dem
Koodigen wird oft nicht ganz leicht, die richtige

Übersetzung zu finden. Der Raum bitte rieh

gewinnen lassen, indem dies und jenes Citat, weil

wenig charakteristisch oder bereits durch ein

anderes gleichartiges überflüssig gemaclit, wegflel.

So werden hiatoria nnr die Bedeotungen *Ge-

sehiebto, Enihlnag* bafgsAgi Damit kämmt
mau aber nicht weit. Orat. 2, (i2 (fam. 5, 12, 3)

hoifst es 'histor. Darstellung* qnis uescit primani

esse biatoriae legem, ue quid falsi dicere audeat;

orat 2, 252 erat historia HTesebiehtsefarribnng*

nihil alind uri annalinm eoofectio; Tnsc. 1, 108

ut est in omni historia '(f»e«rhiehts-)Forschung'

ouriosus; interessant der Ciebrauch lin. ö, 5 qaa»

eamque ingredimnr, in aliqna historia *hi^r.

oder bistor. merkwflrdiger Boden* ves^ginm

ponirnns.
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Das schwierige Wort ') inatar wird wieder-

gegeben mit 'wie, so gut wie, etwa'. Gaoz richtig,

aber dabei kommt — and das ist doch wohl das

IViniir» — initar wIk QiMiitHiM»<giiff nieht g«-

nflgvnd sor Osltnog 'Qröfse, Um&ng, ao grofa wie

«0 sablreich wie, so schwor wie', z. B. ad Att. 16,

4, 1 qaae (epistula) volumiuis i. est 'ist so nm-

fimgnieh wie*; Yerr. 5, 89 qtue (navis) mbn i
habere 'Ümfaog haben' Tid«iratiir; als AppositioD

ad Q. fr. 3, 1,9 qniu abs te mnons fondi saburbani

L 6zsp«ctet — Latiuus 'lateinisch' ist etwas

mager. Vom Ansdrnek wird ea oiebt aalteo in

dtm {nrignanftaii Sinne "gai kleiniaeh « elagnut*

gebraucht: orat. 79 sermo purus erit et Latinns;

opt'geo. 4 pure et emoudate loqueutes, quod est

lAtine. — Adsimilis kiusweg mit 'ähulich' zu

BberMtaen iti wigenan.

Der Drack iek gut, die ioAere Aantetkaiig ist

sehr gut.

Ich sobliefse meioe ßetrachtungea mit dea

besten Wfineebea Ar dieeee trafflidie Werk. Ohne
Zweifel wird es in kürzester Zeit sieb der weite-

sten Verbreitung erfreuen.

Berlin. A. Xittag.

P. 0MeUer, Un catalOKoe figor6 de la ba-

tellerie jrr^co-romalne. Lamosalqne d'Althi-

burus. [Kxtr. ilc^ Monunicn!'; et M<5inoires piibl.

par l'Acad. des Isscr. et B.-L. — Foodaiion E. Piot

—, t. 12.] Paris 1905, E. Lmraz. 44 S. gr. 4»

Mit 1 Tnfel in Lichldnu k mn\ 29 Abbild, im Text.

Das iu seiner Art bis jetzt einzig dastehcMide

BJosaik, anf welches sich diese AbliandloDg be-

sieht, wurde 1895 ron fransddisoben Offizieren

enldeekt, die anf der Stitte dee nntiken Althiburu

(jellt Hensohlr HedeTna) vorObergehend mit ihrer

Truppe lapjerten. Panl Gancklcr, dessen liervor-

rageude Verdienste in seiner Stellung als Leiter

dar Abteilang flr Altertnnnwiisensebaft und Kunst

in der tunesischen Laudesverwaltung hier keiner

weiteren Darlegung bedürfen, liefs es dann vollcnrl-*

blolslegen niid in das unter seiuer Haud zu immer

bSberer Bedeutung anwuebsende Httsenm im Bardo

bei Tunis (Mnsie Alaoni) Obertragen, erstattete

MMb bemts 1898 der Akademie einen »n^führ-

liehen Bericht daräber. Doch wurde dieser vor-

läufig nicht veröffentlicht, weil man damals noch

die — UM Mangel na Mitteln uoerflint gebliebene

— Hoffhiing hegte, die begonnene Ausgrabung

weiter fördern an können. So lie£i sich aneh

'} Vgl. liif lutcrchsaute Abhandl. WöliTlins Arctiiv

U »1-607 tber dieses Wort

Gauckler in dem ansge^cichnetcn Überblick über

die Entwicklung der musi vischen Kunst im Alter-

tum, deu er 1904 in dem Artikel *Musiram opus*

dee Dietionuaire dee Antiquitis (I>aminberg-8eglio)

gab, noch damit genfigeu, das Bildwerk in das

gewaltige dort verarbeitete Material mit einem

kurzen Hinweis eioznordnen und eineu Teil des-

selben in etark TerUeinerter DmriftwiflhDiiDg

wiederzugeben. ^Schliefsliidi aber ist der Saefae

die Verzögerung insofern zu gute gekommen, als

er nunmehr auch die Ergebnisse der tief ein-

greifenden Untersncbnng benntmn konnte, die in-

iwisehen Fr. Bttebeler im Bbeinisdien Hwsam
1904 (n. F. 59, 8. 321 - 28) unter dem Titel

'Neptnnia Prata' dem Mosaik von Aithibaros ge-

widmet hatte.

Aldiibnms lag au gfinstq^ Stelle inmitten

einer sehr frnohtbareii Gegend tief im Innern

Tunesiens, einige Meilen südlich von dem be-

kauntereo Sicca Veneria (El Kef), nordöstlich von

TboTeste (Tebeisa). Als stldtisobas GemeiBwesaiL

bereits in der nnmidischen Zeit etttsiaoden und

nach dem Vorbilde der nahegelegeueu pnnischen

Städte organisiert, behielt es diese Verfassungs-

form auch nach der römischen Eroberung bei, bis

Hadriaa die OiTitas inm Mnniei|iinm e(rbob. Von
da bis gegen die Mitte des 3. Jahrh. n. Chr. stand

die Stadt auf der Mühe ihrer Entwickinnp;. Dann

brachten die Übel, die in immer wachsendem

Hafte Uber Nordafirika hereinbmeben, aoeb bier

raschen Niedergang mit sich, nud endlich das

Eindriiif^cn der Araber völlige Verödung. Ihren

ehemaligen Wohlstand, der wohl hauptsächlich auf

der AuiAibr tmi Getreide beruhte, bezeugen noch

die Bninen stattlicher Bsafrarice.

Wahrend der Blütezeit der Stadt, in der zwei-

ten Hälfte des •>. .Tiihrli. n. Chr., ist anch die VVoh-

uuugaaulage eutstundeu, die ihr Erbauer iu so

eigentlmlicber Weise auasebmfieken lielk. Tid-
leielit war es ein romischer Getreidehändler, der

sich dnrcli sein Geschäft gerade an einem so

weitab vom Meere und jedwedem schiffbaren

Binnengewisser gelegenen Orte angeregt fühlte,

sich Bilder der Schiffahrt TOrfBhren so lasssn,

vermittels deren seine Ware von den Htfen der-

Küste ans in ferne Länder ging.

So zeigte schon im Wohogebäude das Tricli-

ninm, dee bier allein blofigelegt werden komte»
ein Mosaik soleber Art, das freilich durch Be-
schädigungen und übel angebrachte Au&flicknngciu

stark gelitten hatte; das hier sichtbare, mit Am-
phoren bdadene Schiff ist anch besebSdigt, und
seine AuÜMbrift blmbt T«lSnfig dunkel. Und gans
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der Dantallang von Sehifiistt gewidmet iai ^«
grofse Mosaik, das in der etwas abseits Tom
Wohuhaasc gelegeneu Badeanlage in den Fufs-

bodeu des anoäberad quadratiscbeu Mittelraames

OH rond 8tn SeiieeliBge in Penn einei grieebi-

sehen Kreuzes eingelcigt war. Einer von den etwa

3 m breiten Kreiizurmen ist allerdings, wahrend

sieb itu übrigeu die Bescbädigungea iu mäfsigeu

Orensen hellea, leider eo got wie. vSlKg sertt5ri.

Von den drei erhaltenen zeigt der eiue am änfse-

ren Ende einen in grofsem Mafsstabe ausgcfülirtcn

Oceanoskopf, der gegenüberliegende einen am Ufer

gelagerten* PittTagiott, der dritte zwei Ftaeher in

Adtübung ihrer Tätigkeit, wie am anoh so antu-

deutfu. ilufs das (iemälde sich auf See- um) Fliils-

schitfalirt Iteziebeu und ein Bild friedlicher Betäti-

gung geben sollte. So sind denn aucb auf der

deswiaohenliegenden, reo allerlei Seetieien belebten

Wasserfläche nur Fahrzeuge ohne Vcrdect dar-

gestellt, die in der Hfinptsache friedlichen Zwecken

dienten; bei keinem von ihnen ist, sofern es übor-

hMipt Röder fBhrt, mehr sie eine Rndeneibe an-

gedeutet. Im Bilde erhalten sind 25 Fahrzeuge,

die 22 (oder ^^V) Scbiffstypen darstelleu, unter

ihnen einige bisher nur wenig bekannte, ja sogar

nnbelraaDte. nnd diesen sind ntebt nar litt ohne

Ausnahme ihre Namen, mehrfach zugleich auf

griechisch, auf- oder beigeschrieben, HOndern in

nicht wenigen Fällen auch Citate aus Dichtern

beigegeben, in denen dei betreffenden Sebiffbtjpas

Brwihnnng getebieht, eigeotllmlielierweiie, soweit

sie sich bestimmen lassen, sämtlich aus Dichtern

der Toraogasteiachea Zeit.') Uier and da kiod

') Hier wfnipsteiis «lie Namen der .Scbiffstypen»

denen, wenn die Herkunft des beigegebenen Citats

Micfaer iMler mit WabrscIipinKehkeit ermittelt Ixt, der

N.iinc il''» DiilittT-, atnliTtifalls ein * bfi^rflljft wirtl:

J. 0j[td(u, ruti» »ivf. rutiaria. 2. und 3. xiktitte (Lu-

eilins?), eelooes (BoDius). 4. oorUta (Lueillvs), hienra

4b. «•iu iilinlicli'-- Fahrzmi;, ohno jfli' litisrlirift.

lt. hippii^o, tnjtttyiu) ü^. ((. < atjtM üpi>i iis. 7. ucuuiria.

H.' ein uiit Anipliiircn Iteladenes ."^cbitT, iIi'S'««mi Nsitiif

iin!<*-h<*inend durch Be«chädiguo|{ des M«»Miks mit dem
\ «)rderteil versrhwnnden ist. 9. tei^scrariae, zwei.

lU. [paroj (Cii i TK . 1 1. mvoparo. 12. /it<(f>o>', miisculus.

prosumia». 14. boreia\ 16, v«-uoiia*. lU. placida*.

17. ponlo, mit itiigebän({ter Schaluppi- von iihnlicher

Kiirm* '0. «el-a*. I!». stiatta», '20. i-yilaruni.

2L dadivata. 22. ^ap?J erta (Lucilius). Den drei auf

No r> befinillidHMi Pferden sind ihre Namen beige-

achrieben. .Auf \o. 7 sirlit rnun ii. a. einen Rudcrnieister

mit dem |>orti.M-uliiH in 1 utigkeit, \ucii auf diu bunt-

farbifie .\a9i!ttattuu({ nianchAr Sohiflbteüe sei noch bin-

^;<'\vie-eii. Soweit die llerkniift «ler Citate noch niclit

lie>tiuin)t*iM mler die.^e luekenbutt aind, bietet Mcb für

philoloifi^eD SpOrsiun uiancbe iaterenaante AuJispabe.

allerdings SäiUb nnd- Beisdiriflen doidi Bssebidi-

gnng verstnmmelt.

Der Verfertiger ries F]ntwiirf8 zu dem Gemälde

ist sichtlich darauf ausgegangen, nur das Weeent-

liehe der einielnen SebiAtjpen, aber aoefa gerade

dieses darsnstellen, unter Weglnsstmg oder blofsar

Andeutung alles Nebensächlichen. Seine Dar-

stellung läfst in künstlerischer Hinsicht, nament-

lieh was die Perspektive nnd die Abmessong der

Verhältnisse anlangt, so manches zu wünschen

übrig, ist auch vielleicht ab und zn durch Fehler

beeinfloTst, die sieb in die Überlieferung seiner

Vorlage eiogesshlieheo hatten« darf aber doeh

im gaaieo als .verbranenswSrdig betraoktst

werden.

Irgend welcher praktische Zweck kauu, wie

ohne weiteres erhellt, bei der Zusammenstellnng

des GemUdes nieht vorgesdhwebt haben. Aber
auch ein Bild ans der WirUiehkeit, eine Ansieht

nach der Natur konnte es nicht geben sollen;

hätte sich doch dem Blick nirgends eine solche

Verflammlnng der venebiedensten Sehifliitypen ge-

boten, von denen obendrein manche nnr einen

örtlich oder zeitlich beschränkten Kreis der Ver-

wendung gehabt haben. Deutlich tritt dagegen

die Absieht tn Tage, rielmehr VerhSItnisse der

Vergangenheit als solche der Gegenwart zu schil-

dern, — Stoff nicht nur zur Augenweide fiir den

Besitzer, sondern auch zur Scbanstellung von

Wissenstdiaftlidilreit ror seinen Besnohern nnd zu

gelehrten Erörternngen, so reeht entspreehend

den Rrchai9ti<>chen Neigungen der Zeit und der

von Gauckler iu seinem oben angefülirten Artikel

trefflich gekennzeichneten damaligen Eutwickluugs-

stttfe der mnsirisehen Knnst mit ihrer Vorliebe

für derartige 'catalogues figur^'.

Dafs als Quelle für die Schiffsliste des Mosaiks

eiue mit Abbildungen ausgestattete antiquarische

Abbandlnng Aber das Sehiftwesen anaonehoMn

sei, darauf hatte bereits A. Schalten im Alddolo-
gischcn Anzeiger ÜHU S. 69 hingewiesen unter

Heranziehung der Verzeichnisse bei Gelliua 10, 2ö

nnd bei Nonins 18. Von diesen erregt das erstave,

das nnr Namen gibt, besonderes Interesse dnrcfa

seine weitgehende Übereinstimmung mit dem Mo-

saik und durch die Berufung des Schriftstellers

auf 'historiae veteres' als seine Quelle ; das letztere

ist mit seinen in kansn Ansillgen erhaltenen Be-

zeichnnngen, um nicht zu sagen Beschreibungen

der Schiffstjpcn und namentlich auch mit den

beigefügten (Jitaten wohl geeignet, eine Idee von

der Art eines sdehen Traktats an gsben, wie es

der oben angedentete gewesen sein msg, wlhrend

.
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«s inhaMBeh dem Momk aUerdiogB ten«r

atoki

DMrin naa treffen Fr. Bücheler uud P. G»ackier

Muamnien, dab sw jaiM Sdirift niiiidnIeM i&r

GelliuH luid fdr den Twfwtiger des Eotworfs zn

dem Mosaik die gemeinsame Quelle sein lassen

und ihre EaUtehuug der letztea Zeit der Republik

mwMflen, der Zsit eimt H. Terentim Vano uod
Verrius Flaccas, eben jener Zeit, von welcher an

ia Handbüchern verschiedener Art und in Schrifl-

stelleraaagaben Illiutrationeu iu Cbang kamen.

Und daft solche ala Yorlageu fdr Mosaike gedieot

haben, tritt dec SUkeren hiumebeod deatiieh so

Tage. Im TorliegendaD Falle bleibt allerdiugi

noch die PVage zu entscheiden, ob die oben be-

zeichnete (.juelie direkt für da« Mosaik benatzt

wofden iat, wofBr Gaadder eintritt, oder ob der

Stoff, wie BQcheler des näheren nachzuweisen

sacht, dem Verfertiger des Kntwtirfs durch Suetons

Prata übermittelt wnrde, wie dies wenigsteos f&r

Udar orig. 19, 1 gewiA aimnehiiien kt.

8o harrt noch eiu^rea der FMateUangf die

vielleicht auch erst durch neue Funde ermöglicht

werden wird. Sicher aber ist der beträchtliche

Gewioa, der sich auabbäogig davon unter mehr
ala einem Oeriebtqrankte ans dieser TerOibn^
fiehnng lilr die AltertamsWissenschaft ergibt; ihn

in den vorliandenen Bestand einzuordnen wird

zunächst eine dankbare Aufgabe sein.

Dresden. 0. WtUtmr*

B. Boese, Über Hithrnsdienst. Beilage zum

Jahresbericht des BseHgjrmnaainms zu StraUund.

1905. 80 & 1 TaM. 4fi.

Hit dieenr «ns mnem Vortrag herrorgegnngenen

Ariwit lagt der Verfasser den Freunden der

Religionswissenschaft eine ebenso sachkundige wie

anregende Übersicht über dun gegenwärtigen Stand

der gerade in den leinten Jahren ao bedentend

fortgeschrittenen MithrasforscbuDg vor. Er be-

spricht iiicrit nur das von Wolff, <"umont und

Dietrich zusammengetragene uud durchforäciite

QDmittelbare Material, sondern anch diejenigen

rdigionsgesehiehtliehen Untsrsnshnngen, die blob

mittelbar in das Gebiet der Mithrasfrage ein-

gehlagen, und zwar so, dals er nicht blofs referiert,

sondern auch selbständig dazu Stellung nimmt,

«odnreh in mnaehen Einaelheiten Utere Anrichten

modifisiert werden. Den Ansgangspankt bildet

das von Fnmt von Fisenne ergänzte grofse Altur-

bild des Mithräums au Saarburg i. Lothr. Dieses

ist anf einer httbaeben TafU dargestellt; wsitace

AbbüdoDgen (^o.- 1 der nene Mithnstempel auf

der Saalburg bei Homburg: abgebildet von Jacobi,

No. 2 Sol-Mith ras-Kopf von Sualburg: ergänzt vou

von Fisenne, No. 3 Silberues Voüvuil'elcheu eines

Hithmsbekennen: g^nden im Hitkrinm bei 8took-

Stadt uud abgebildet vou Jacobi) veranschaulichen

interessante Einzelheiten der Studie, die sicherlich

den Zweck, weitere Kreise Ober die Mitbrasreligion

und ihre Beste in DentKhIand nn&nkttren, er-

füllen wird.

KinijTc Kleinigkeiten sind uns aufgef;illen:

Warum nimmt Koexe die vou Gregorius Naziaozenus

Or. IV c. 55 mitgeteilte Geschichte von Julians

Einweihung in die (MithnM-)M7sterien, die ron

Cumont, Textes et monnraents figur^s relatifs aux

Mysteres de Mitbra t. I p. 357 mit Recht als 'bieu

suspecte bezeichnet wird, ernst? — Die Bedeutung

*siebenfiidi', die Boese dem Attribut CfM}^MV nnter-

schieben will, wird sich wohl für die SohlnfasteUe

der Mitliraslitargie nicht erhärten lassen, und man
wird sich mit Dietrichs Übersetzung 'durch die

Geburt, die das Leben leogt, geboren- beguügeu

müssen. Aach bei Julian, iu dessen von der Mitbras-

religion beeiuilnfsten theosophischen Schriften (s.

nusere Anzeige der Dietrich'schen Mithraslitnrgie

in dieser Zeitschrift 1904 Sp. 233 ff.) der Aus-

dmek wiederholt T<nrkommt, spricht nichts iür

diese Auslegung. Allenfalls steht aber mit dieser

geistigen Wiedergeburt die von Gregorius Nas.

a. a. O. c. 113 verhöhnte hellenistische dväniaats

^ Itetinluatf in irgend einem entCmiten Zu-

sammenhang.

Wir empfehlen das lesenswerte Scliriftelien

allen, die sich für Mithras interessieren, auch des-

halb, weil es auch anf die uoch tu lösenden

ProUeme aufmerksam madit:

Freibnrg L B. Bndelf Asans.

Antikes Zanbergerät aus Fergamon herausgegeben von

Kichard Wünsch mit 4 Tafeln und 5 Abbildun^cu

im Text (Jidirbuch des Kaiserlich deutschen archäu-

logischen Instituts, ErKänzungsbcft VI). Berlin 1905,

G. Koimer. 50 S. Lex. 8". KarL 7,öÜ Ji.

Der Verf. gibt hier den 1899 in dar Unter-

stadt von Pergamon gemaebten Fnnd von Znnber-

apparaten herans, der gegenwärtig im Besitz der kgl.

Museen in Berlin ist. Es sind dies folgende Gegen-

stände: 1. ein Zaubertischcheu aus Bronze iu der

Form «oes gleichseitigen Drriceks mit B Bildern

der Hekate, je in einem Eck, dazu Zauberformeln

und Zeichnungen. Aus der Mitte ragt ein Stil

von 8,ti cm Höhe, darauf ist eine kleine Scheibe

(r. 3,5 cm). 2. Eine Znnberseheibe ans Bnmte,

kaftpenförm^ rertieft; sie hat einen drei&chen
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Kreis vod Zauberzeichen') gegen den Hand hin,

in der Mitte »cht Felder mit Vokaleu and Zeichen.

Aveh die dM KrmM tind «ehtfush abgeteilt.

S. Ein Zaaberaagel ans Bronu 16,5 em lang, vier-

seitig mit je JO magischen Zeichf^n. 4. 5. Zwei

Zauberringe aus Bronze, etwa auf den kleineu

Finger pnuend. 6. 7. Zwei Zauberplatten aus

Brome, rie entboten, wie die Ring«, Zanbeneiehen.

8.— 10. Zaubersteine mit Inschriften und Zanber-

leicben; da das Anl'8cre glatt ist. kann mim hier

an eine Verwendung von Fluld-Iiollsteiueu decken,

oder an beaebriebene präbiatemsobe Steinbeile oder

Fragmente eines Steinbeils. Leider wird uns keine

genaiip mincralogiäch-petrographische Bestimmung

der Steine mitgeteilt; auch versteht man unter

80g. Donnerkeilen (p. 4U) in Tereebiedenen Gegenden

VerBobiedenee (s. ß. auch läuglidie Qoarzdrusen).

Nach palfinpruphisehen Indizien wird der Fuud

ins 3. Jahrb. n. Chr. gesetzt, er könnte aber auch

älter aeiu. Der sorgfältige Kommentar, den Wünsch

an der Haad der Zanberpapjri liefert, ergibt den

genauen Zusammenhang aneb dieses Fundes mit

der Magie und Superstition zur Zeit des religiösen

Sjukretismus. Zahlreiche Ankaüpfnngeu gestatten

die 10 weitrerbreiteten SSanberworte nnd Formeln,

die sich auch hier wiederfinden. WQusch entwirft

folgendes Bild für die Verwendung dieses Zauber-

apparats: (8. 4Ö) 'Will der Zauberer mit seiner

Hilfe die Znkonft erforsoben, so bringt er zunächst

die Dromeplittehen (No. 6, 7) ali Amnletto an

den Zugang zum Zaubergemach au, gibt sodauu

dem Dreifuls (No. 1) die geeignete Stellung uud

legt auf seine obere Platte die Bronzescbeibe (Nu. 2).

Ober ihr sohligt er den Kagel (No. 3) ein, nnd

befestigt aa diesem mittelst einer Schunr einen

der Ringe, wohl den kleineren (No. 5), da dieser

am wenigsten Raum auf der Scheibe bedeckt und

somit den wenigsten Zweifel, welebes Feld gemeiat

sei, veranlarst. Sieh selbst lüUigt der Magni den

kleinen Amnlettstein (No. 8) um den Hals, nnd

steckt an den kleinen Finger der einen Hand deu

andern King (No. 4), die beiden gleich groUeu

Amnietlsteiiie ^o. 9, 10) legt er anter seine FBrse,

W6DD er die Handlang beginnt. Er sagt seine

concepta carmina her, deren Text er von dem

Tisch ablesen kouu, uud bannt dnrcb sie die

GMJttin Hekate in sein Geiit nr OflbnbaniQg. Sind

die BesehwOroiigeo beendet und ist Hekato aar

') Sonderbar int ilua Zusiinini ul ilh ii einer Anzald

Zauberzeicben mit Formen der ilierogljphen. Im
3. Jahrb. n. Our. waren diese weiteren Krnsea sch<ni

gloslich naTersttauilicb geworden.

Antwort bereit, so beginnt da-i Hcfnigeu des Ringes

. . . hier ist, wie der Bügel zeigt, die Scheibe be-

weglich, da konnte der Bug, wenn er ein wenig

aber der Sebeibe aa%e)iiagt war, in seiner Enhe
verharren. Die Scheibe wird atn Bügel erfaf^t

und in Drehung versetzt, dasjenige Feld, über dem

der Ring schwebt, sobald die Sebeibe stobt, gibt

das Element der Dentnng; das Biperiment wird

wiederholt, bis das Orakel zusammen ist. Wird
nach Buchstaben gefragt, so dauert das ziemlich

lauge, während das Befragen nach Wortbiidero

rsseber von Stetten ging.'

So bringt denn uns dieser Fand den Akt der

magischen Wahrsagnng mit grofser Dentlicbkeit

zur Anschauung, er erhält nnd spendet wieder

Licht auf verschiedene Stellen antiker Autoren,

welche Wflnseh ebenso wie die magisebe Pnpym»-
Kteratnr mit wohlteradcr Belesenheit dtiert

Wien. C Wesselj.

Karl Krnmbaoher, Ein vtilv;;irpriccli iseher
Weibcrspiegel Soparat.alxlruck ans d. Sitzung
ber. der piiilos.-)>hilol. und der histor. Klasse der

k«l. baver. Akademie der WissciisHiafteu. 1905.

Heft III S. 335—433 Verlag «er kjil. bayer.

Akad. d. Wissensch. In Kann, des G. Fraaiselieo

Verlages (J. Roth). 2

Aus dem cod. Graecus No. 4 des Collegio Greco

in der Via Babuina zu Rom veröffentlicht K. eiu

Brtengnis, das bisher wegen der Snbskripfeioa

'enaivof jrvmt*£v^ verkannt w<Mrden war (B. L.

S. 8"2'-J A. 5). Es ist nichts weniger als eiu Frauen-

lob, vielmehr einer jeuer derben, aber witzlosen

Machwerke, die man ^Weiberspieger nennt and

die in der abendländischen Literatur uicht selten

sind, wühreud iu der -.^riei hisclieu alt(>r und neuer

Zeit bisher kein Beispiel nachweisbar war. Denn

nnt den An^Ufan einae Semonides, Euripidea nnd

Aristophanee gegen das weibliehe Geschlecht haben

sie niehte gemein. In dem hier vorliegenden

Stücke ist der Schmutz stellen weij^e so arg, dal»

K. aus diesem Grunde von dem sonst bei seinen

Verdffontlidinngen eiofehaltenen Verikhren, ein«»

Übersetzung beizufügen, .Abstand genoninien hat.

Der Teil des SammelbandeH, der den Wciber-

.spiegel enthält, scheint im lü. Jahrhundert ge-

schrieben an sein. Er besteht ans 475 politisebeo

Verien uud 1*210 trocbäischen Achtsilbern. Beide

Metra sind mit erstaunlich eui Ungeschick

haudelt. Da« bei Spütbyzautioeru so häutige

Pmokcu mit angeblichen Citeten steht hier h
grellem Gegensate in dem last gänsiicheo Fehlen

wtrkliebor Gelehrsamkeit. Die neleB AnAhningeB
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«salomoabober* Weisheit geben vielleicht auf eine

OD» iiiilMkattiite Sunmlnt^ Tolkstämlicher Sprüche

Biitw dMB Naanti SalonuM snritek. Di« Spndw
ist viel stärker mit itnlieniscben Eiementeii durch-

setzt als das V'ulgärgriechiscbe überhaupt. Da
der Verfasser feruer eine gewu^e Kenntnis der

tttüniiebMi Litentar (AriMt) und VolkMitto ut-
rSt, M muA man seinen Wohnsitz au einem stark

von italienischem Wesen bceiDflufjten Orte, etwa

auf Korfu, wenn nicht in Venedig suchen. Die

Anspielungen «nf den Orlando farioeo (gedrackt

1516) Qüd andere gescbiohtliohe Besiebnngen deu-

ten auf das 16. Jahrhundert, so dafs wir es auch

hier nicht mit einer durch viele Zwischenstufen

gegangenen Abschrift, sondern rielleieht mit der

«nlM Niidenchrift flberbiinpt so Um bnboD.

OluM diese Anhaltspunkte wQrde die Mangel-

haftigkeit der Keime, die aber nur dem Ungeschick

des Verfasaerü zur Last fällt, dazu verleiten köu-

neu, «ine viel frflbere Eniitehnngneifc aonnobmen.

K. nimmt «ndb bier dio Oelegenbett wabr,

.seine bei den engeren Fachgenossen leider noch

nicht allgemein dnrchgedruugiDec firundsätze für

die Textgebtaltiiug der lueditu durzulugen: Her-

staUnog ein« leebnren Teztee dureb EinfBbruug

der ilbliebeu Orthographie einerseits. Schonung

aller wirklichen sprachlichen Besonderlioitt^u an-

dererseits. Hier die richtige Mitte zu treffen, ist

nalQrfieh oft sebr tehwer.

Die Angab« t. 327, Simeon babe fllr Dalila

dreifsig Hemden und dreifsig Rocke verloren,

scheint mir nicht so unklar iils K. (S. 354) meint,

lier Verfasser vermengt nur zwei verschiedene

Sinaooabentanar ^iebt 14 nnd 16).

fierlitt. 0. Warmbeif.

Feita et Tristia. Beneveoti a. d. X Kai. Sept.

Carmen absolvit Dr. Aem. Strasserius. 6 S. 8^

Kin hübsches < ielegenheitsgedicht! Der Verf.

war mit Weib und Kiud zu den Lustbarkeiten

gegangen, welch«m Ifarii Heinunehnng anf dem
Harkte abgehalten wurden. Schon hatte die Stim-

innng bedentend nachgelassen, aber s-ie wird durch

dea Anblick des Caroussela aud durch den Besuch

«iner finde mit augebliebem Rieeen wiodar aa^
gefrischt Doch auf dem Heimwege gibt ea einon

schmerzlichen Anblick: Eine Tür steht offen nnd

der Bück füllt auf ein aufgebahrtes Kind mit den

Totealicbtam. Mitten in die Festesfreude klingt

dieeer Ton vna der VerglagKelikeit alles Iidiaohen.

Die kleine Dichtung von 45 Distichen ist dnnil-'

aas anspraebelo«, doeb schildert Verf. da« anf*-

geregte Wesen des modernen Lebens und Treiben«

recht eindruckaroll.

Badebenl b. Dresden. M. Maaitin«.

Auszüge aus ZelUcbrlften.

Neao Jahrbflcbor fflr das klassiscbe Alter»
tum, Geschichte und dentsclie Literatur

und far Pädagogik, XVII uud XYIII, 1.

I 8. 1. Hermann OldenberR, Indische asd
kliissisrhe Philologie, weist die inneren Beziehungen

der beiden Forschungsgebiete nach und spricht sich

besonders daUn ans, dsfs bauptiKcblich filr die me>
tlio'lisrhc ndiandhint? der Toxtr der angelicndc In-

doluge keine bessere Schule durchmachen kuniii' als

das Stadian der klassischen Philologie. L).<l> m
einer panzen Keüie von FraL-eii dif Indologie der

alteren bchwestcr ir^ianztini und aufklarend dienen

kann, ist Uun ebeusu klar wie der Satz, dafs als Er-

zieher unserer Jugend and anseres Volkstums Indien

nie und nimmer in dem Sinne wie Griechenland nnd
Rom genannt werden darf. — S. 10. Dietrich

Mulder, Die Pbäakendicfatuug der Odyssee Nach
II. bildet den Hanptraden der Plitakendiehtong eine

alle (Quelle, dio der Bearbeiter nirht hlufs erweitert,

sondern ganz weilläufig uberarbeitet und erneuert hat.

Er wollte 1. die SivgnlarltSt der PersOnllebkeit des

Odysseus hervorheben, 2. eine Schildernng der lebent-

frolieu Zugäuglichkeit der Fliaaken geben, 3. die

IMiaakengescbiebten in die Apologie einlegen. Daitt

gehörte Deliming der .\ufentlialtszeit. Zu ihrer Au5-

fflllung dienten Sclnnaus, Musik, Tanz und Agon.

Zur Aufdeckung des genaueren Verlanfes der Be-

arbeitmig, die nach M. viele Inconcionitäten aufweist,

um einen milden Aasdmek so wählen, erörtert der

Verf. folgende Punkte: Homerische Paläste, die rro/itnij,

Bitte nm die iseysiif, Naosikaa als Ftthrerin, Athene

als FUhrerin, Inl^re Erseheinnng des Odysseus, der

Agon, I.aodainas und .Mkinoo'i. Rege^rnung des Odvsseus

mit Nausiksa, Nacktheit des Udysseus, ursprQuglicher

Zosannenbaag des Nansikaabracbstlicina, Aibene alt

Tochter do? I)yiiias, Ztr^annnenhang der alten Vor-

lage, das wasscrbolcndü Müdclicn, der Brunnen vor

der Stadt, nrsprflngliche Zeitrechnung,' Daner des

Aufentlmltes nnd Zeit di-r Knfsendung, Arclc und
ihre ursprüngliche Rulle, cliaraktcristische Zöge in der

ßearbeitung, Wiedererkenoungcn in der Odyssee, Ein-

flul's der Novelle auf die Sage, Schuld und Sühne,

fatalistische Determination, zwei verschiedene Vor-

igen des Dichters der Ilias. — S. 46. Ilarrx

Majrac, Die dealsche Goetbe-Biograpbie, ein histo-

riscb-kritiseber Oberblidc. — II 8. 1. Siegfried
l'niter, Friedrich August Wolf und David Ruhn*

keuius. — S. 17. Wilhelm Sollau, Brief oder

Epistel? — S. 80. Richard Wagner, Der griechi-

sche Geschichtsunterricht im Gymnasium der Gegen-

wart. — S. 44. Undulf Windel, Karl Philipp

Monis als pidagoglseber Scbrifksteller.

Archiv fOr Gescbicbte der Pbilosopble XTf S
(25. Januar 1906).

S. 176- 217. Wm. Romaine Newhuld, Philolaus.

Versuch einer RekOBfltmktion von Philolaus System

und dea Sjrstems, von den es eine Modifikation ist.
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B«viifl nuniamallqoe 4. Serie IX. Band 3. Tri-

mester 1905.

S. 277. Jean de Foville, Eludes de numisina-

tique et de glyptique: pierres grav^es io«dttos da
eabioet de Fraae«. Thf. Vni. Pieraitehe Searabeeorde
und Siegelstcine aus ClialceJon im ist mit Tierdur-

stollaiigen; einer vird mit einem i)ior zum ersten

Male pablizierten karisclieu Tetradraehnon (Vs. Zeas
Stratio«, Rs. der Peisei köiii^ als Bogenschatze) ver-

glichen; orientalische kegelförmige Siegelstcine; persi-

scher Scarabaeus; phünizische Sieuelsteine; griechische

lotaglieu (besouders fein No. 14, Cartieol mit scbreiten-

dem LOwen); etruskische ond italische Scarabaeen.

Datierung nud Lokalisat iou dieser Steine wird meist

darcb Vergleichaag der Mttozeu su bestimmeD ver-

sneht. -> 8.991. O. Seblomberger, Sceaax by-

zantiiis iiuNÜts, ciiiqui^nie serie. Byzantinische Blei-

siegel meist aus der Sammlung des Verfassers, grofsen-

leils TOB StMts- und Kfrelienbeamten, der Text 1. T.

in metrischer Form. bis 11. Jahrb. n.Chr., das

iutorcssanteste Nu. '2:)A von Amiu Komnena, der lite-

rarisch bcrOhnitcn Tochter des Alexis Komnenos.
— S. 388. E. Dabelon, Varietes numismatiques

No. X: Drachme von Clmicis aof Euboca mit Gegen-

stempel Leier und Vxv = Icbnae in Macedonien ; der

Kopf der Vi. wird ais der der QaeUufmphe Arethusa

erMlrt; die Oegenstempelung nM mit den Kfimpfen

des chalcidischen Bundes, zu dem Icbnae gehört haben

rnnüt, gegen Philipp iL, bis 347 T. Chr., iu Ver-

bhiduDg gebracht. — 8. 396. Uoraoe Sandars,
Notes stir im depöt de moiinaies romaincs deeonvert

en E*p.agne (province de Jaeu) eu 1903. Verzeichnis

einiger Silbergeßfse, die repoblikauische Denare ent-

hielten, spanischer [lerkiinft. Fnnd von 568 republi-

kanischen Denaren, die zusammen mit einem Silber-

barren mit celtiberischer Inschrift und einigen anderen

SUberalttckcbeD, in eiue Bleiroile verpackt, bei Santa

Elena unweit Ja§n gefunden wurden; sie refehen bis

X9 V. Chr. — S 4()(; Kunde antiker Münzen. —
S. 413. K. Mowat, Nekrolog auf £. D. J. Dutilli,

Onstos des MBnskabinetts in Almandria. — 8. 431 ff,

vffl. auch S 447. Bibliographie der letzten Arbeiten

tiber die antike Numismatik.

The Journal ofHeHeaie Sudies Vol. XXV (1905)
I. Heft.

S. IX-LXX. Gescli.iftlicher Teil: StatvICB, Mit-

giiederTerxeicbuis; Beriebt Ober die Sitzungen mit

lesenswerten Oberblicken über gehaltene Vorträge und

die archäologische Tätigkeit in Griechenland, auf den

Inseln und Klcinasien im letzten Jahre i Fioauzen

der Oesellsdiaft, Zugänge für die Bibliothelr, Nene
DiutH'sitive, Si lieina für die vorschriftsgeniafse Trans-

literation griechischer Eigennamen ins Lateinische

sam Gebnaeh der Mitarbeiter des J. of. H. St.

Schema ftlr Zitate und Abkürzungen. — S. 1 — 13.

J. Six, The Pedimeuts of the Maussollcum. Six

gibt Änderungen und Zusätze zu Adlers 'Das Mau-
•Otonm zu Ualikarnafs' (Berlin 1900). Der Archi-

tekt des Mausoleums hat lleroon, Pyramide und Grab

in eine einzige neue Form gebracht, zu der aus der

gloicben Periode nur der SIdooisebe Sarkophag mit

jiM KligifrMNB dn rwMtanl ergibt. Oft von Adler

aagenommonea Höbenmalae verftndert Six, indem er

die Qnadri^^a .3,28 m, die Meta H,iO m, die Stufen-

pyramide 7, US m, die Attica i,'.)'2 m, das Pleron

12,30 m, die Basis 9,84 m hoch (zus. 45,92 m
>B 140 gr. Pnfs) reconstmiert. Oberall findet er

dabei auch die Relation nach dem Prinzip der Sectio

aurea bestätigt. Die dityecta mumbra der Skulpturen

sacht er iu zwei der Haais der Pyramide angelegte

Giebel zu rangieren; auf dem einen östlichen des

Lcochares sei Maussolus selbst in Traciit eines per-

sischen Satrapen anf sieb Unmendem Pferde in der

Hille dargestellt gewesen, wie er eine Löwin angreift,

wahrend Panther uud Wildschwein sugleich von leicht

bewafiTueten Gefährten gejagt werden. Der liegend«

Helm mag einem bei dieser gefähriicheu Jagd getötetcu

Begleiter gehört haben. Der westliehe (Skupas-)

Giebel, zu dem die Fragmente des colos<a1en Widiier*,

des Ebers und der Huf eines grofseu lliudes gehören,

könnte «dpe Opfsrdarstellnng (snovetanrilia) getmgeo
haben, .^uch die Ubericbensgrofsc sitzende Fif:iir und

die weiblicheu Köpfe können wohl ilabin gehören.

Um die Giebelfigoren unterzubringen, tna;^' die Attica,

wie .Adler sie reconstruiert hat, um einige Fufs erhöbt

werden (Zahlen s. oben); diu Kombination von Giebd-

felderu uud Attica ist ja auch in der römischen Ar-

cbitektor nicht selten. — S. 14—31. E. Norman
Gardioer, Wrestting. A. Die OberKeferunff des

Ringkanijifcs in der biidendiii Kunst und in der Lite-

ratur. Die bildnerische Darstellung des lUngens gebt

nicht tIber das 4. vorcbristliehe Jahrhandort bomnter,

die Beschreibung aber von Homer bis Qnintns Smyr-

naeus und Nonnus. Der Zusammenhang des Uiug-

kampt'cs mit religiösen Festen, die Krhultnng or>

tistischer Typen und der imitative Charakter späterer

I^iteralur und Kunst werden weniges an der alten

Art des Kingens geändert haben; seine WlditlKkeit

ist auch durch das zahlreiche Vorkommen in mytko-

logischen Kämpfen bezeugt. Das technische Yocap
bulariuni bat seine Hauptscbwierigkeiten in den land-

schaftlichen uud persönlichen Bezeichnungen. Zonftchsi

sollen die Bedingungen und allgemeinen Prinzipien

zumeist nach der literarischen Evidenz untersucht

werden, und zwar die weniger brutale Art des rich-

tigen, nicht dea Pankratioa- Ringens. B. Der Oxy-
rhyncbu."* Papyrus und der Rinf,'unterrichl (Ox. Paji.

III, 4U6, ; Der Papyrus ist reich an Vorschriften für

den Unterricht. Pi 0|^'f essives System mit verschiedenen

Vorschriften für Knaben uud Männer; Cooperation

durch Beistand, den der Stärkere dem Schwächeren

leistet, gebt aus anth. Pal. XII, 206 hervor. Der

parodistiscb- erotische Ringkampf bei Lucian As. c. 9

ist pankratistisebes Ringen. — C. Weltriagen, der

stftöoo-;. d. Ii. der (Ibrrsclaissiuo Kampfer, naclideni

jo zwei ausgelost sind (das den Engländern geläufige

Wort d. h. deijenigo, der im Tenniaepiel allein

ohne Pariner gegen zwei spielt, hilft zum Verstilnduis).

Der Ringer, der einen 'Bye' zog, war im Vorteil (In-

schriften von Olympia 225, 226, 54). — D. Das
' Skamma (d. h. der zurccbt gemachte Boden), ntqi-

^wfia in frohen Zeiten später aber ganz nacktes

\

Auftreten, dfiipoindtf Obrschatz für Knaben, Ölen

uud Saudeinreiben. — E. Dar Uuieracbied swiacbea

Ringen oad Pankratioii. Ovid, Lndao, &Mniins nnd
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Hf'üod'i! bezieheu sich auf tlas Paukration, wo der

Kami^if auf dem Bodeu fortgesetzt wird uad aacb §9-

sclilageti und gesto&sn werden durfte, «ibrend bei

der iig9^ nak^ der Kämpfer verloren liat, sofern er

<leii Grund mit etwas anderem uls seiiiou FUf^eii

tierührt. — F. Uuter»chie«lliche Hauptarteu. Der
Fall auf eio Knie geuflgt beim richtigen Ringeu snr

Nietlerlagc. — G. Das Ringen bei Ilotner. 707
—^739 ist nicht zur Entscbeidnag gekommene Sq&ti

n 'if. — U. Quint IM SnnymMM nud Nonnns ahmen
Homer mch. Doch ist sa erkennen, dafs die T(la

naXaUsfiaia = tqutx!}\vat (Scneca: iuctator ter ab-

jectas perdidit palnum) d. b. dreimaliger Fall des

Oegners veriengt wurde oder «ach dsfii nu In Anf
Gängen am hestt-n staml. — I. Beingriffe waren ver-

boleu (Plato leg. Vll, 796 A, D). d. k im richtigeu

lüngen darfte nirlit miterbelb der B§lle eiiRefofet

norden. - l,. Beinstellen war erlaubt. Die Floren-

tiner Killgor sind Pankratisteu, von ayxthV kunn bei

der iqt^ii ncHtf keine Rede mIb (s. Lneat im Arcli.

Jahrbncb S. 127 ff ). — M. ZusammenfaHSuni; der all-

^'rmeinen SciilUssc. — S 32—55. Marcus Niebuhr
Tod, N'utes and liiscriptions from S.-W. Mcsseuia.

I. Ji^nlieitoog aber die bisherige Literatur Ober Süd-

westmesinen. ' II Metboue (Moden). Das alte Me*
tlioiie lag da, wo die mittclaltorlichc Venezianer

Fes<uug und die moderne Stadt liegt. III. Korone

ht Identiseb nit dem alten Asine. IV. Kastelia>

Vouiiaria. Hi i diesen beiden Dörfern lag wahrschein-

iicfa Koloiiides (Paus. Mrss. M g 7j. V. Petbatidi

mit ablreicben antiken Resten ist die Steile des alten

Korone, eii»! sriiif; Kiiiwohiicr nach Asine flbersieilclten.

Vi. Ureizeliii bis jut/t unveröffentlichte an diesen ver-

(driedenen Stellen gefnndcne griechische Inschriften,

meist aus der röin Kaiserzeit: Xo. :( der griechische

Name ^at&iöai ^Paus. IV, 32 § 2 zu restaurieren)

iiiid Titel JLoymtiiC ss curator civitatis. No. 6. ^/px'*^*^

'itqiut dfö yiiMtVi (sonst nicht bekannter Name). Nu 10.

Schlafs des Regntativs flir ein religiöses Festmahl in

einem unbekannten Denietertompel fUr die dotvaq-

pAt^fjM resp. die fiidwM = jtdtOM. No. 1 1. Vers>

lisdirift Rlr einen gewissen Hamonicos, wahrscbeinlieb

aos Messeno iiaeli Petaliillii ;;eraten. No. 13. Vor-

betserung der von Meister (C!oliitZ'Bechtol 4683) ver-

MtatHehten losehrilt. — 8. 56—64. F.W. Häsin ek,
lescriptions from the Gyiieeoe Di^irict 1904. —
Zweianddreifsig bis 1904 onbekaantu griediiscbe und

bjrantiniBclie Inschriften; einen Teil davon bat

Wieinind ^icieli/eiiig in den Atlien. Mitt. 1904

S. 254ff. publiziert. — S. 65— 85. P. Gardner,
Yasesadded to the Ashmolean Museum Part II (Fort-

leisnng ans dem J. U. St XXIV S. 293—316). Es
«erden No. 527—581 und No. 533-552 meist mit

Abbildungen beschneben. Besonders hervorzuheben:

No. 529 Qlockenkrater, nöglieberweise Heilnug des
Ttleplins, No. 530 kleine Hydria ans der Mitte des

5. J. II it HUmhIuiij; des Thaiiiyris, No, 534 Oenochoe

aus dem Lude des 5. J., itbjrphallischor Satyr nähert

sieh dner nackten, anf eiaen Felsen gelehnten Nymphe
mit der Inschrift TQayuxilrt , No. 535 Schöne frühe

Lekjtboa mit Apollon und Artemis, No. 539— 542
bObsebe rotfignrige Getti, No. 548—549 attische po-

lycknNM LekytiMB, No. 550 splle rotii«nrige Pelike

mit Had der Aphrodite und Toilettestene, No. 551

weifs- und goldverzierte Pyxis mit Schmucksxenen

{mavlta oder ävaxaXvnti^Qta? s. Deubner, Areh.

Jahrb. 1900 S. 144ff.) Im Anschlnfs daran publiziert

Gardiier die vor längerer Zeit aus der Chambers Hall

Sammlung in das Ashmoleanniüsoom gekommene
grünemaillierte (PorzelUin-)Va8e. die er mit &buliehett

Fragmeuten des Brit. Mosennis, die ans Naulnratls

stammen, als phönizisch ansieht. Die .\8limolean-

Vase UOrfte ans dem 6./Ö. J. stammen. — S. 86—104.
Allan J. B. Wace, Bellenistic Kuyal Portrait«. Der
Aufsatz euihilit eine Znaammi iistellnng der in der

letxten Zeit von veraebledeuen Gelehrten gemachten

Identifikatieaett von Mannor- and 'Bnme»Portrait-

köpfen auf KOnigc der grofsen hellenistischen Dy»

nastieu. Im nllgeroeinen werden zu viele erhaltene

Köpfe als solebe von Königen oder grofsen Miinuern

anjjesehcn; es gab auch viele Privatportraits in ^Ificher

künstlerischer Ausführung. Nur eine Deutung, die

des hellenistischen Forsten im TbermeniBnseuro (Heibig'

1100), auf AntiocbDs VI, ist neu und selbständig

versucht. Im einzelnen werden die bisherigen Den-

tuiiKcii 1. der Dynastie des Antigonos (Demetrius Po-

liorketes, Pyrrbus, Lysinaehns» Philippus V., Persens),

IT. der Attaliden (Phtletaents, Attalas L, Apollonis),

III. der Pioleiniler (Soter I., Berenike, Philadelphus,

Buergetes 1., Bereuike Gattiu des Euergetes I., Philo-

pator nnd Arsinoe, Epipbanes, Kleopatra f., Kloo«

patra VI), IV. der Seleukiden (Selenkus I, Antiochus 1,

Antiochus II, Laodicc, Seleukus II, Antiochus III uud

IV, Oemetrins I. Alexander Batas, Antloebes VI, VII

und VIII) kritisch zusammengestellt und gewürdigt.

Appendices beschäftigten sich noehmals mit Altalus 1

und mit Seleukus, Sohn dos Antiochus I. — S. 105

— 136. I). G. Hoßarth, Müs Lorimer und C.

C. Edgar, Naukraiis 1903. Bericht über die Schlufs-

ausgrabuii}!cii und Funde zu Naukratis 1903, bei den

durch den CraveU'Fnnd der UiiiversitU UxforJ er-

möKlichteii Arbeiten. A. Die Loge «ar am Nltstrom

selbst, nicht an einem Kanal. B. Geschichte. I. Die

Stadt war jedenfalls schon als flgyptisebe existierend,

ehe Aniasis *Plenirö genannt Nankratis', wie es in

der Nectauebo-Stelle Jos 4. J. Rcnannt ist, mit

Griechen bevölkerte. Milesier können die spatere

Fremdenstadt (sftdl. Stadt) andi eefaon frftber, vor

570, bewohnt bab«D.- f. Schicksale der Stadt. Die

von Petrie angenommene groi'se Zerstörung im Beginn

des 6. J. ist nicht begrOudet In der ersten Hälfte

des 5. J., vor dem Besuche Herodots, ist eine Stag-

nation der Prosperität zu erkennen. Eine allgemeine

Piolemäische RMtauration der Stadt war wobl auch

wegen Yersumpfnag nötig, abgesehen von der all-

gemeinen Plolem&ischen Brneuernngspolitik. S. Der
Untergang ist von Petrie zu fnili angenummen; Nau-

kratis ist erst im 10. J. nach Gbr. zu einem Dorf

geworden o>ler vielmebr xn einer Omppe von Dörfern

(Nekrash, Gayif, Neliirehi. C. Tonoui-apliie : Das

llellenion lag nicht im SUden, wo Flinders Petrie

den grofseo Teinenoe gefbndea n liaben glaubte,

sondern im Norden, limerhalb einer grofsen Um-
walluug gebOreu hier alle TrQmmer zu uinom der

Verehrnilg verschiedener Götter nnd dem Oeoti top

'äJJpßm geweibten Gebtadekonplex. Was Fliaders
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Peirie für den ftrolsi n Tt^meitos ansah , waren kleine

Urawalluogen für ;ii;yptisclje Tempel, die von Ziegel-

häusern umgeben waren. D. Inschriften (40, meist

AUS dem Hellenion): No. 5 6^<>l( lüp 'idX^rtav

'HQÖdodof) ist iitclit aus dem Hellenion, dagegen
kann Herodot die 1903 gefundene Vase mit der In-

schrift '/f(fo)doYiw (No. 6) wohl in das Ilelleuioa

geiraibt haben. — E. Keramische Pnnde. Obwohl
nicht bedeutend, so si.'nl i!ie Tiipfcrcifunde für div

Geschichte von Naukratis and die Klassifikation der

Fabrikate doeh wichtig. Die Teil DeAnneh-Ware itt

Uazomeniscli ; die Handelsbeziehaugen mit Athen sind

zeitweise uuterbrocbea (s. oben); ein neues Fragment
des 'JSrftffxavev* KyHx im Doariealil wnrde gefondeH

;

aber auch poh'chrome an Kaniarc^; orinnemdc Ware,
F Ausgrabungen in Naukratis künntetj vielleirlit im
Norden und Osten noch etwas hervorbringen-, die

'Honnds' von Kum Gajif sind erschöpft. G. Klein-

fiinde. 1. l'ubemultc Töpfereien gemischten Cha-
rakters (>,'rieclusch, ägyptisch und bjrbrid). 2. Skulp-

turea (Belief eines dicken Mannet mit Spazierstock,

griecbiteber Stil, doch vom Charakter des Selieikb el

Hi'lcil; Frauen auf der Seite eines Bettes liegend mit

neugeborenen Kindern, wohl Grabbeigabeu; sop.

Baabos; Retter; PbaDinehe Pignren). 3. Terrakott< n

und Formen. 4. Verscliicflones (Ikotizen, Scarabaeen,

Fayenceu). U. Schlüsse: Aafser dem bereits Gesagten
tit ansooebmen, dafs der Tempd des Milesischen
Apolls vor 590 V. Clir. schon bestand und das Hel-

Iciiiuii aus der Zeit des Amssis ist, als die aus neun
StiMten und Staaten kombinierte Stadt ihre grofse

Bedeutung zu crlmiren begann. Unter diesen nenn
Stttdien war auch Unlikarnafs. die Heimat Herotlots.

— S. 137— 156. W. W. Tarn, The greek warship.

lu diesem An&atze, der in der näciisteu Nummer
des J. H. 8t. CO Ende geführt wird, sind zunächst

folgeude Propositionen aufgestellt und zu beweisen

gesucht: A. Die Ansdrftcke Ttara»ites. Zygite«, Thala*
raites haben nichts mit den boHcont^en Rnderbinken
zu tun. Die Tliraniten safseu am Scliiffsliintrpteil,

die Zygiten im Mittelschiff, die Thalamitea am üug;
die« gilt mir Triremen nnd alle Mehrmderer. B. Die
Ausdrücke tgingoTog, SlxQotoi und ftovöxgotog be-

ziehen sich ursprünglich auf diese Mannscbaftseioteilung;

doch variieren die Ansdrttebe spftter in ibrer Be-

dealnng. n kamt ni-lit annehmen, dnfs stets

bei Griechen und UOmern iniiuer ein Mann ein Ruder
allein geführt hat. Aber vieles s|iricht dnfar, dafs es

bei den Triremen im Peloponnesischcn Krieg sich so

verhielt und chenso hei den attischen Quadriremcn
und Qainqneremen des folgenden Jahrhun'iorls.

U. Violes Bprickl aber auch daftlr, dals im ersten

Jahrtinndert vor Chr. nnreilen mehr als ein Hann an

ein HiiJer gesteckt wurde uiiil ilafs die Mehrrulerer

(qoadrirenies bis dekorcs) zu leicht and zu wenig

bocb aber dem Wasser waren« als daft jeder Hann
ein Hudcr füliren koiuiic. YieUnehr haben damals

mehrere Kudercr eines geteUftgen (a scaloccio).

(Dieser lesenswerte Anfknts berOekiiebtigt lehm dfo

neni'str Literatur, z. B. auch Cook in dem 'Cambridge

Coinpuiiiun of greek studies'. Int wischen ist noch

ein Aufsatz von Cook zu Gunsten der V'eiie^iancr-

Theorie, d. h. drei Ruder durch ein Loch, crsckitiuea.

der praktische Versuche mit einer in Newcastle ae-

banten Trireme verwertet ; ein Auszog davon sieiji

in 'The Geographical Jonmal' vom Des. 1906 Am
Schiurs des (xanzcn Aufsatzes von Tarn folgt Ober

die nifisleii Punkte eine Replik von Torr und eine

Duplik von Tarn). — S. Iö7— 162. K. A. Mc Dowall.
Heracles and tlie apples of the Hespecidea: » oew

type. Eine im Besitz von Mifs He Dowall befindliche

aus Cyperu stammeuilc kleine Ileraklcs-nrunze ohne

Fafse anil ohue Hand des erhobeneu rechten Annes

sebeint eine Copie einer spätpolyklotiscben Herattles-

statue in Corinth zu sein, die die .Vpfel der Hesp?-

riden in «lie Höhe bielL Dasselbe Motiv fiudct sicii

aof dar CapitoNniseben Baris, die Typen d«a 5. Jahr-

hunderts wiederzusehen iebeint. — S. 163— ISO.

W. M. Ramsay, Topograpny and Epigrapby of Nova

l<aura (Fortsotzung von J. H. St. 1904 S.S60ff.).

Neue üeweise für die La-;« von Nova Isaura resp

ihre Mendiiüt mit Dorla geben Froutinus III, 7. 1

(Belagerung durch Scrvilios Isnuricus) und ein Sallnst-

fragnient. Die jetzt festgesetzte Lage illustriert aoch

den Feldzng des Servilius Es folgen No, 39—87,

meist unpubli^terte luschriften aus diesem Gebiete

No. 39 ffntxi als Mascolioam Mann oder Persott;

No. 41 metrische, ehristliebe Inaebrift; No. 69 des-

gleichen , Nu, 59 und 72 Verwandtenhezeiclinungen

(nivatfia und yvtmtxadeXtf^s)* *~ S< 181— 19ü.

Nolieet of bookt (keine elitentliehea kritiscbea An-

zeigen) luid «tegegmgWM BBehnr. —

Zeitschrift fflr daa Gjrmanaialweaen. 40. Jahr-

gang. Januar.

Erste Abteilung. S. 1 — 13. .1. Geifcken,

Altchristliche Apologetik und griechische Philosophie^

Die ältesten christlichen Apologeten bewegen sich mehr

oder weniger in dem Oeleise der jüdischen Schrift-

stcllerei gegen das Helleuentum und suid des ihnen

gern betgelegteu Namens Philosoph nicht wert» so

noch Justin, Tatian, Tertolliao. Der erste, dem mai
ein tründlielies Studiuni der Pliilosopliie, besonder'

Flatons nachsagen kann, ist Clemens von Alexaudria,

ohne dal^ er einen wirklidt vinhettlieh geschleeaenen

Standpunkt einniniint. Origeues ist dageiieii der erste

grofse christliche Philosoph, der die Quellen selbst

»tadiert nnd seliie Sehnier aneh mit den eiakten

Wisseiiseliaficn bekannt gemacht hat. So erstarkt-

der ilirisiliche Geist zu Selbstilndifjkeit, so dals er

zwar den Neuplatonismus bekämpfen konnte, sich zu-

gleieli aber iinierlich der hellenischen Denkweise

näherte; die Kthik unterscheidet sieb vielfach kaum
VOM der heidnischen, der sie ihren Ursprung verdankt.

Doch die Griechen «erden von den römischen Apo-

logeten an unbefangener Wflrdigiing der heidnischen

Pliilosopljen, besonders eines Cicero und Scnoca, Uber-

troffen, nur dafs es ihnen z. T., wie Lactautins, an

GrQnrfliehkdt fehlt. Angnatin aber, der grObte

A|><i!ii;;ft, der rücklialtlos die heidnische Philosophie,

besuuders Plato als von Gott selbst erleuchtet, aner-

kennt, leitet vermöge seiner gewaltigen Persönlichkeit

und tinver^leiehliehcn r'herzeuguogskrafi die alle Welt-

anschauung in die neue Uber.
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K«MiiHl4MW-Venelcliiilfl phllol. Setarlflen.

Abbott. E. A
, JobaDDine ^ocftlwIaiT: Atii*n.

4083 S. 103. U-hrreich.

ARohd. U., Homerbuch: A'. Korr. f'.Württ 1905

S. 468. Diese ehrltcbe Art Lehrmittel ist einer ehr'

Hellen Probe wert. Eng dazu Kcbören F. fforneuMH»,
Grivoliisolic SchulKrammatik I und R. Agalid, Er-

gäiuang des Klementarbacbcs. FeuehL
Appleton, Le cImb« 'apocfaatam pro rnieis da-

iilm^' cto,, aus stiiiJi in oiiorc di Vittorio Scialoja,

Prato 19U4: iiev. num. 1905, 250. Endresoltat ab-

fcMnt TM E. Bvthdom.
Aristcpbancs, Pcace, cd. hy //. Sliurpliy.

<ia»»r. 19, 9 is. 447 449. T. Atrk'lin lobt die Alis

gäbe Diid gebt auf einige Stellen genauer ein.

Arsmann, E., Das Flofs lies OdyssiMis: /^öG.
56. 12 S. 1071. An den phiiologiscLcn Aufstellungen

iWi Verfassers bat F. Knlmka mancherlei auszusetzen,

doch billigt er die ZarOckfOlirBiig der Bauart auf

die PhOnfker.

Audolleat, Carthage rümuine, hiblioth. des ^coles

fraocaises d'Athinet et de Kotne: litv, »um. 1905,
251. Sehr gelobt voo Jhm d« FbvUU

M. Babrfcldt, Die römiscb-sicilischeii Münzen
aus der llepubük, aus revue Suisso de num., Genf 1904 :

Kev. tiiim. 1905, Sö8. Kam Inbaltsangabe tos
A. Blanchft.

Bauer, Ad., und Jos. Slrzygo wski, Eine ale-

laadrinisclie Weltchronik: DI.Z. 3 S. 186. PQbrt

aasgescicbDet iu den literarischen und bucbhändlerischen

BeMeb Alexandrias zu Anfang des 5. Jahrb. n. Chr.

dn. Fr. HetI»'.

J. H. F. Bloemers, Obeervationes ciiticae in

Scholla ad Aristophwiis ranas: BphW. 3 8. 65-67.
Diese Erstlingsarbeit macbt einen im fUies tympa*
thischen Eindruck. Carl von Uolzingtr.

Caialogus codicnm aatrologorom grae*
eornm. V. Codicum Romauoram parteni priorein

dacripserunt F. Cuviotä et /''. ßoll: HphW. 3
S li-n Die Facligcnossen liaben allen Grund, den <

Herai^ebcru fllr die Gründlichkeit und Sorufnlt ihrer

•kbt immer leichten Arbeit Dank ^u wissen. II'.

KrvlL

Cicero. Das Klaaselgesets in Cioeroa Baden von

7«. Zitlm$ki: ZöG. 56, IS & 1076 1079. Sehr
anerkennende Znsannealiuang der Ergebnhte tod
A. Komitzrr,

Ji»¥vaiw f Aofjtpw nifi C^pws, tert. ed.

I.VMm: CLissr. 10, 9 S. 45« f. If. fiohfirh

weist besonders auf des Herausgebers glUi kliclie, tun

feinem Urteil geleitete konservative Kritik hin.

Fries, K., Das pbilo?(>pliiscl:e uespracli von Hinb
bis Piaton: ü/J>I. 1 S. 9. FIcifsig, gelehrt und
^eistreicii, ubgloich nicht IM TO» flbttrailteii ScIiiOneii.

A iiieiitUUc/i.

Oalen. Znr Quellenkritik von O.s Protrcptikos
'

\on A. Ruiufurt: ZüG 12 S. 1072. Zeugt von
reicher Liieraturkcnntnis und umfassendem Quellen-

j

•tndiim, »teilt aber die speddle Qnellenfrage nidit
|

idlarf genug in den Mittelpunkt. Biiuler.

Glotz, G., Ija solidaritd de la famiUe daos le .

Ml erinlnel «d Grtee: Rcr. 52 S. 497-508. Oat,^ nock etwa* adgektiv. Th. RtmMh. <

Albert fiü deckein ey er, Die Geschichte des

griechischen Skeptizismus: HpkW.^ S. 67-75. Die

Ansfuhrangen des Verfassers fiaden ZattimmuBg «nd
Widerspruch bei Mux PohUm.

Graf, Georg, Der Sprachgebrauch der iUte»leu

chriftttteb-arabiacbea Uteratw: LC. 5 8. 175 f. Wir
sind dem Verf ftr «dii6 SdirUt w Daok verpflichtet.

Heckendorf.

P. D. Ob. Henningt, Homers OdTstee, Kritlsdier

Kommentar: liai/fr. Hl. 1905 S. 751. Ein umfang-

reiches und gelehrtes Bach, desseu Ausffihrungeii aber

doch demUeh oft anf «Bsleheren Boden liehen. M.
Seibtl.

Hirsch, J., Griechische MUnzeo (Auktions-

katalog XIII;: /%«•. Bl. 1905 S. 754. Reichhaltig,

mit guten Uchtdracken oud brancbbarem Text O,

Horatius' Satiren und E^Btelu, erklärt von <S.

T. A, KrSgiTt 15. AniL Toa G, KrSggr, 1.: Bajftr»

M. 1905 S. 741. Ist nach den bteberigea hevlbitaB

Grundsätzen bearbeitet und idgt vidlkcbe erbeeso-
rungen. Höger.

Jäger. ()., Homer nnd Horas im Gymnasial»

Unterricht: ÖLbl 1 S. 12. Geiatreicb nad Tdl ge>

snnilen Humors. A . ZiiigerU.

Immisch, 0 , Die innere Entwickelung des grie-

chischen Epos: ZöG. 56, 12 S. 1068 1070. Rtiit

nicht blofs zum Widenprucb, sondern auch «ogleicb

zur Anepiuuuug anssicMirdelier OedankearäbeH.

F. Falittko.

Lang, G, Uniersacbuigau znr Geographie der

Odyssee: ff. Korr. f. Württ. HU, II 8. 4S6. Hit
grundii( Ilster Sachkenntais «nd bMonjMoer Kritik ge>

scbrieheu. (i*. Aettlf.

Lekmann, Konrad, Die Angriffe der drei Bar>

kiden auf Italien: Jff,X 3 S. 167. Ein Muster

kricgswissenscUaftlicher Detailforsdiuug, deren sach-

liche Ergebnisse Im weeentHcbe« vnanfoebtbar sind.

E. /.amtiiert. - Dass : /?/// M". 2 S. 44-50. Gegen

die Ausftthruugen des Verfassers erhebt eine Reihu

von Bedenken Htnnuaid OthUr,

Mendes da Costa, Index otymologicus dictiiinis

Uomericac: OJ.Oi. 1 ä. 12. Eiu nützliches Hilfs-

mittel, aber für dea Anftnger nicht geeignet. H.
Sclifiikl.

Walter Nietzuld, Die Überlieferuug der Dia-

docbeugeschichte bis zur Scblaobt vou Ipsos: BphW.%
S. 79. Diese Dissertation zeugt vou höchst anei^

keunouswertem Fleifs und fahrt za ueoen Resultaten.

Adolf Bau».
Oswiild, M. M. F, Tbl; use of tlie j.rc[ositions

in Apollo nius Khodius compared witli ibeir luu

in Homer: llaur. 19, 9 8. 453-454. Qsdiegen.

IL C. SeatOH.

Plalo. The Mytbes of P., transl. by J. E,
Siexrari: r/<M.sr. 11t, 0 S. 449-452, // Uirliar.l.,

bezeichuet die Darlegangen des Verfassers als inter-

essant, aber nicht oänrall klar genug, die Ohonetsnng
als dem 8til and der Sprache Pfaitoa nicht ent-

sprecheud.

Friddrieh Plaasis, Apitaphes. Textes eboisis

et comentaires: ßphW» 8 8. 77 1 Der Kmnmentat
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«tnl der Schwierigkeiten, die sieb dorn Verstiludnis

cntgagenstelleu, durdiweg Uerr. Carl Uwiu».

Herrn. Pop p , FSbrer rar Kanst. Dtrin ; 8. Bdeh.:
Das Fortleben lU-r Antike in der Kunst des Abend-

landes vou Haut Sempi'f: JM. 5 S. 182. Diese

sachliche kiMtgescIiicbtliche HonografMe dftrfte Tie!

Intcres^ic erwecken. A. V.

Scbmidt, Ludwig, Geschichte der Deutschen

Stloine bis nm Aasgeug der VolkennuidwQBf. I,

a. u. 3.: LC. 3 S. 165. Das pdnstige Urteil über

dts erste lieft dieses vcrdicnstvolleu Werkes kann
aef diese iwel Delle WNgedebai «eniea.

f^clioilorf, K., Boiträge zur Kenntnis der nttischen

Gerichtssprache aus den 10 Rednern: ZöG. 56, 12
8. 1070. Bringt eine nnbeitreltbere FBrdenrag an-
serrr Kcnnlnis auf diesem Gebipic. F. h'alinka.

äeiler, F., Griechische Fahrten und Wauderungeu

:

OiM. I 8. 91. Bin gewandt nnd stellenwefse an-

zielicnd gescliricbcnes Buch, aber nicht frei von

Fehlern und Anslöfseu. A, von IreHtersUin.

8toicornni vetemm fragmenta eotl. J. ab Jimim.
MII: Cla»ar. 19, 9 S. 454-458. Trefflich und für

das Studium der späteren griechischeu Philoauphie

•neutbehriieb. A. C. iWaon.
A. Strack, Hessische Blätter für Volkskunde.

Band 11. Bpfi M . 3 S. 85 f. lo diesem Bande tindet

sieb nur neuig, was den PüikilQgini als strichen

«ngcbt. ir. Kroll.

Tliouias, 1'., Ueuiarqucs critiqaes sur Ics (l uvrcs

l)liilo:.ni.l:iques d'Apulcc (BruxcUes 1898 1905): Aon
XI, 1 b. 51-52. Der Verfasser hat viele Stellen be-

richtigt, die beste reccnsio des Prologes zur Decla<

matio de dco Socratis Kdiofert nnd die Sammlnngen
Gttschas, betreffend UeminiszenzeD aas Lakrez, he«

deaiend bereichert Wenn er ricli aneb mit der
Lehre des Apulcius und ihrem Verhältnis zu den

grieebisclien Quellen eingehender befassen wird, to

wird er nns die sdt langm cnehnte kridsebe Aus-
gabe der philosophischen ScbrUteii 4es Apaleliis

endlich bescheren. 7'/i. Siuko.

Albii Tibnlli cnnnina. Aeeednnt Snipiciae

elegidia. Edidit Gn/z<i Xrmftlnj: JA\ 5 S. 178 f.

In den 'Annotatioucs criticae' ist manches recht an-

sprechend; die Exknrse sind der wertvollste Teil des
Bandes.

Tommaseu, N., c E I'avoliui, Canti populuri

greci: er. &S 8. 514<ftl9. InteresBant J.lMdutri.

Tran sactions and Proeeedings of tbo Ame-
rican Philülogical Association. Vol XXXV:
Dl.Z. 3 S. 147. Über den Inhalt von 5 ins Gebiet

der klassisclien FbiloloKie fallenden Abhandlangen
' sowie über eine Deutung des Namens Mephistufeles

berichtet R. Helm.

Ueberwegs Oraudrifs der Geschichte der Philo-

sophie, beerb, n. bgb. ron Ma* Meinte. 9. Teil:

9., neubcarb. Aufl.: I.C 5 S. 164. Diese Auflage

zeigt erhebliche Erweiterungen und VervollsUlndigungeu.

JhfWf,

H. Uhlo, Allotria (iraera et Latina ex scptem

lustriä muueris scholastici cullecta: ÜpUW'.'i S. 88 f.

Des emOsante Büchlein ist wohl geeignet,' Grtinlichkeit

an verseheocben. 0,Weifeee^df.

Ville de Mirmont, H. de la, Le ipoile LOTf-

damus: DI.X. 3 S. 149. Reterau

C. Wagen er, Beiträge zur lateinischen Gram-
matik und zur Erklärung lateinischer Scliriftstellcr.

I. Heft: üfMV. 3 S. 86 88. Eine dankenswerte

Sammlung. J. //. Scliwah.

V^aldstein, Gh., The Argive Heraeon: Tüe
Amrr.journ. ofphil. XXVI S. 457. Die Amerikaner

können stolz sein auf das gründliche Studium, dessen

Ergebnisse in den beiden Blinden dieses Werkes in

so befriedigender Forst dargeboten «erden.

Wcndland, Paul, .Anaxinienes von Lannisako<:

AC\ 5 S. 176-178. Cher die grundlegende Bedeutung

dieser Aiftltse ist kein Wort aiebr sa TerilereD.

E. Drerup.
Wendling, E., Urniarkns: S. Korr. f. Württ.

XII, 11 S. 435. Die Methode ist vorznglich; die Er-

gebnisse sind in weitem Umfang gut begrOndet.

G. Lechler,

Whibley, L., A Companion to Greek Studien:

Qaeer. 19, 9 8. 459-462. Im ganzen gutes und
Otriiclies Bandbuch der griecbiisdiea AHertlmer.

H, M, Burrom.

Mitteilungen.

Aeadtaie dwa inscriptions et bellee*l«ttree.

8. Dezember.

Holleaux berichtet über Ausgrabungen auf Delos

im Jahre 1905; unter den Inschriften befimlct sich

eine von Antigonoe Dosen und ein Gesela flber den
Terkaof von Holz nnd Kohle.

15. Dezember.

Holleaax, Fortsetzong dee Beriehtee Uber Delos.
— Babel on, Ausgrabungen in Tnrbie (Alpes-Mari-

times) uro Tropaeuni Augusli bei Niz^a.

Iir TtaitkritUk im ChroBovsehea CeeTOseheliaafB.

Forts, von Woebeosebr. £ U. Ph. 1806 Ko. 16 8p. 44&

C = diu I.eydener Hs.

V = Orellis Text v. J. 1833.

Mob. = die Monographie v. J. 1884 'Der sog. Oro-
novschuliast zu elf ciceronischcn Reden'.

Dünnet = Max Bonnot, Le Latin tlt- Grögoire de

Tours 1890.

Xeuien « Xeoien , der 41. Versammlung deutscher

Philol. u. Schulmänner 1891 in Mttncben dar-

gebracht V. bist "idiilol Verein München.

Gass. — üassiodoriana in den Bl. L d. bayer. Gw.
1898 Bd. 84 8. S49—S8S nnd 8. 545—591.

Für diu Lemmaworte creari 391, 6 nnd accuaa-

tbrenu 433, 34 ergibt sieb die Berichtigung zum Text
unserer Cieerobss. ans dem Bebotion 391, 7 nnd 4S8,

Das Lemma 441, 10 quam cetcri legcnint (O ans

legerent) erscheint 441, 14 als quamquam ceteri legere.

D» jedoch das unmittelbar fidgende Lemma conea-

idverunt zn cupicrunt verstOroniclt ist, darf wohl her-

gestellt werden (]uam[quam] ceteri leger, ceupieruut

. d. h. Ipuervnt concnpierant' OlMf die - Abkttrznifeu

vgl. llon. tiachweis 10.
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396, 24 Elabatur] Evadat, cffogiat .^mmmim peri-

calum e. Da die kursiv gedruckten Worte, die in

V fehlen, znm LemBW g«bOr«ii, M sind «ie, «n den

Bacli8tabeu n (= ». ne) vermehrt, vor elabatur zu

i-tellen. 407. 41 — 42 hat v: Odit patricios et iiobiles

pU bis, ut frgo placeat popalo. 1d C steht am Rande
(las alte Kon uptdieicbeu q"> qoaere (vgl. Hou. Nach-

weis 1.^), lind ergo ist Ton'dcr nicht autoritativen

Hand 2 b getilgt. Das Wort ist zwar nidit vor jila-

ceat, wobl aber vor patiicioi auatfiUDi Platze. Über

andere UnMrtellnbgen vgl. Moik Nachwwh 19.

Den lulialt voo Verr. II 1 skizziciei) die Scliolien

400, 4—9 also:') Uic obirit de Aselli bonis . . ., de

benis Hinadanlt, de sartit teetia Mdl« Oaetoria con-

tra Inniam pupillum, de iudicio pnblico contra Opi-

ffiium et de Talso codire ad tubteriptiovem (Cv) lu-

nianam pcrtinente, Op|dairieo reo. TBqm.[it} eo')

multa in Ms obsrpTntione exartissima designata snnt,

ut . . . Die Paragraphen, in denen Cicero die gcnann-

ttn Punkte bebandelt, sind 104, 115, 129 mit 154,

endiick 157, wo es heifst: Mam de »ubtortitione illa

lunioita indicam nihil diro . . . com diceres igiiosei

tibi debere, quod falsum codicem protulisfes. 158

Einsmodi tubtortitiouem hoino amcntissinina suorum
qnoqoe iadlcvin fore putavit

;
vgl. auch p. Otnent 96.

Bti Fseudoascoiiius, der 201, 1 ff. unseren Kall der

Kicbtemacblosung eingehend bespricht, ist das sonst

aar noch aoa einer Srntonatelle bekamile KoaipoBttam

snbsortitio gleich im Lemma in allen Hss. zum Sim-

plex verstümmelt, sodann 201, 12 in den niarsgeben-

drn Haa. (den Matrilenstt des Poggio nud Pistoriensis

lies Sozomeiios) zu obs.; nur das VerbalkompositDai

ist 201, 3. 7. 17 richtig aherlierert.

400, IS—S5 Benivoloe facit in principio auditores.

Benivolos antem auditores quattuor modis facimns:

ant a persona indicum . . . aui ex nostra persona . .

.

aut a persona adversariomm, vituperandu eoruni vitam

«»( norea, ant * caasa, quaudo [ant] nostram landa-

nms ... In boe ergo proboemio a cavaa adversarii

benivolos facimus iudices, scilicet de quo talis rumor
extitit, qai etnn se quoqoe condemuantem demonstret.

Daa ant 400, Sl, twlaehen vltam und norea, ist so

siclicr aus oder et oder ans dem in diesen

Scholien und Qberbaopt im Spätlatein oft syucn^men
»el veracbrieben wie das ant vor- noetram 400, 22
niirichtig wiederholt ist. Das facinins 400, 2.3 ist

den vorhergehenden Verbalformen farirous, laudanius,

coipaendamas, landamos ang^lichen, jedoch nicht,

wieScbütx meinte, aaa ImU, sondem aai faeU TuiUuf ;

'1 .\llp Von V nbw<'ieli»'iid«'n Laa. d«'« C wenlt'n,
•vriiii für ilii- TcXtliPst.-iltiinK holHUulo» sind, über-

:;.tiiK''ii, wi iiii sie |{iTüeksirliti(jnnn und keine weitere
K(M-htfi-rtiuiiii;i erfordern. Htillfwliwei^i-nd iiutVeiioniniHn.

•! St. iiaratoui, rieliti^'er h\h v: v^'l. 4.5H. 4.'{ e.xarsit

adeo iit, 4.'i*), 14 in timtinn ]iiitiiiit imiiuiani, ut, Tie.

«Chol Ainlinis. 372,31 u-»i|U<' adeo nt. I)a.s K(irrii|itel-

zi-ir|ien das (' über i-ci hat. luMuit l-iilur (triui:. I

I 21, K» er>pliia. A»ieh da- r-t. si in. r |>»ra^'ra|diu>-

Zfielii'M Im-I Afvalo TM. III di-ii we^tuoti-eln-n
Ilsi. wifilerpi'Uflien) und «'iiie Nebeuforiii meines «Irittcii

['M>iturn-Z.'tcli.Mi!!; werden in ( '
- TWWeoHft. Vgl aufh

XVattcnliiieli Liit. Pal.- S. 'M '

.

•) ac p. r liui .{!•_*. Id, ae pninterea 4<4,11, also in

Konnein, aber mehr als 20iiiiu bei Fseudoaacuuius,
31mal vor KoDaonaatra iu den Böbieaser Scholien.

vgl. 430,2. 430,21. 4.'^1, 4 DicitT., 419,6 sur-

rexisse T., u ö. C hat facimus, aber darnach eine

Rasur von zwei Buchstaben. In etnn 400. 24 liegt

vermutlich derselbe Fehler vor wie in pro [r] eo 427,

23 und mehrfach bei P&eudoasconius: al»o eam statt

reuvi; vgl. Verr. act.J80 reu ipaa aa coadflnnatnn

putabat.

400, 26 Facta est autem comperendinatio. JJixil

cnim (Dicendo enim C, Dicit enim v) aecnsator,

deinde dcfensor. Item modo ('jetzt. Iiier') accusator

dicit ad ea, quae dcfensor dixit. Der Sachverhalt ist

klar, und es ist höchstens noch auf Pseudoasconius

155, 14 ff. aDa..l6S, 22 und die dort von Baiter be-

nutzten Anmerkungen Znnpts xa Terwda«. Aatoer»
scits ist bedenklich das Perfekt 415,5 latem, alcat

dixit Livius, oppressus est Tubero.

403, 12 ist ApoUonit der Us. nfthen 403, 15

Apoilinem so richtig wie bei anderen Spätlateinern

und in Intdiriftea; vgl. jetzt den Tbeaaums 11 244, 12,

aber aneb nodi Stoh in Iwan Mflllert Handbaeb
1885 II 261 und Gass S. 582 A. 3. 427, 15 po» (C.

po9t v) tempora belli darf ebenfalls nicht geändert

werden; vgl. Bonnet 8. 448.

Im Anschlufs an Verr. ucf T 4 (qni, quod ipsis

solis satis esset, »utripuisseut , se (Verrero) tantum

tripuwe, nt iil moltia satis esse poaeit) wird in den

Scholien 387,36— 38 der Unterschied von snbriperc

und eripere erklärt, und zwar geniäfs Verr. 11 4, 134
si qui clam suhripiat aut eripiat pala« ati|M aaftnt.

Die Antithese pntabant ereptionfm esse, non nnpdo-
uent wird Uber Verres II 4, 10 gebraucht, in der Form
derVerba aber bereits II, 1, 59. 60, d. h. an der Stelle,

die in den ScboUen 406, 17 natar aaderm lo «m-
aebrieben wird: ffla non emiaM O. Terrem, nd dm-
pnituf. Fiii litig ist 383, 32 diripere ]>!urinia, 403, 30
Tenedum, 403, 35 faoam, 404, 2 omncm illam di>

reptionem (fani), dagegen ist 405, 17 »ed [<f\rripuiM*

herzustellen. F(lr die Verwechslung der grundver-

schiedenen Vei'ba eripere und diripere ist mir nicbt

einmal ans im Spltlatein ein Bdaplel beltannt.

Wie Mon. Nachweis 43 '*g angedeutet ist, z.lhlt

der Scholienanfung mit Quiu und die Sutzfurm (juia

— ergo, idcirco, ergo ideo, idco ergo zu den hier

typischen. Darnach empfiehlt sich 406, 18 nicht der

Text von Cv: Invidiae meae levandae causa] Qui
contra invidiam loquitur. Ergo et hie') invidia est,

si merebatnr occidi (Caiilina), sondern: . . .] Qmm &
i. I., erpo ... 41.^, 31—SS liest man: Novnm erimen]

Per irrisionem. Lapsa esl^) adniirabilitas. Magiium

crimen adfero quia ('dafs nämlich') iu Africa Ugarias

') hic J'in dem KhIIp') — « ist zu vergleichou mit
|ul,;!4 »i j)raebenti repiigneti"* et eoiideninetis eum, ibi

l^Muriu'. iiiiiiia compnili.itur iut«'grituH, 4;*), '21 in hoc
('infiiifern) nielinri'ia i-hsv Rosciuiii Erneio, tfitod . . ..

Hill«, ."tti.'!, 4 ."-i ijiiid IM CO rri;aliter feei, ijuM iti scele-

rato- tfstiiiidtutini 'IViit/iIem ist weilcr 41ii. «'

tiiuuiiuus te, iiiin pi'rraviiiui.'i zu audi-ru nueli wi-iiiijer

— (lies ;;< urii Moll. 44 — 4ü.'{. 8«) f. : ut, i|U(>niain iTenes)
ipHf urliis auctor fuisi^^t, iu eo (sc. uucture urbi»; exi*

stiiiiHretur Verrea totiua oppidi atatum depopulatns

-1 Wohl aoriel ai^ llveidit ei, Inlatuni est ab eo
admirabile oenu« diceudi {jfuQÜdQtov)-, vgl. Vollaaanji
Rhetorik« S. 10» und Mon. Nacbwoa 48i>g am Bode.
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fuit, (ffii'a öderat locum Caesar. Uro ergo ille (sc.

Cicero) ioeum obiecit Caesari Africae. RicLtiger er-

MiieiM: . . . : 'llniinum . . . foil'. Quia . . . Caesar,

ideo «rgo Wa oäium obiedt Goeuri Africae. Dm
von C V geboten« lotmn . . . Afrirae ist, wie man
auch die Verbindung dcnleii mag, ttiiinwidrig und eine

AugieicbuDg au das erste liH-uni. *ZurQckbleibeu, Anf-

enthalt in Afirika*, woflir die nftebste ümgebnng der

kümmoiitierten Cicctoslelle (]>. I.ii;. 8) rcmansio bot,

geben diese Scbokieu stets mit Verba (llon. Nach-
weis 48^f.).

406. 20— 24 intrrpuiifiiert v und, olnie die Kom-
mata, aucb C »o: MassUienses decreveiuut, ut qoi-

cuiuquc poniontione damMtin enet, . . . ocdderetvr.

Aptid Massilieiiscs, ideo ergo dixit: . . . statt opu<l

Uassilienses. iJeo . . . IrregeAlbrt bat die Wieder-

liolang des Sabstaotivs, stall desaaa man se erwartet

i.dcr auch eos Aber gerade fttr diese Ausdmcks-
weise, die der ältesten und zugleich der let<.teii £ut-

wleklaogsstofe Jeder Sprache eigentümlich ist, Ueten
unsere Scholien melir Beispiele als irgend ein mir ge-

I.intigcr S|iiUlutL'iiier, Virgilius Muru nicht ausgenom-

ineii. z B. 406, 9. 408, 23—24. 85-86. 41», 88—
24 (dasselbe Sbst. dreimal).

407, 3 Si uilo modo tieri possetj Quunt hou po-

lest finri nt corriganinr. Seist man, blofs an einem

woiterai MirsvcrstfUidnissc vorznbeugeu, nach Quasi

^soviel als' statt des beliebten quasi dirat,

dixflrit) eiiieii Doppelpaoltt. so llfst sieb die Änderung

von polest in possit') vermeiden. Ähnlich 420, .31

An incorrnptiuhj (^uasi: et nos incorrnpte indicemus.^)

Ne blandiri vidcatnr (sc. hoc dielt). 421, 7 Cum ea

Bonidludine] Quasi: soUicitos de illo fai. Denn im
Sinne von ten kann qusi an keiner dieser Stellen

genommen sein (\'^\. Gass. S. .')73 A. 4), und das

von der Konjunktion quasi abhängige Verbnm wird

in den OronoTsebollen stets fo den KonJankHv ge-

setzt.

408,23 haben Cv: Uamuavit tantot senatos.

Detrahit (Tnlfios) senatns invidiam. YieUeiclit ist

tnritos, staif de«sen man ein Nunicn wie sceli'ratns,

uocentes oder auch ein Gerundiv wie ingulandos er-

wartet, ein romanisierender E^ts für tot *so «nd
" viele'; denn mag tot auch :^9n, 25. 392, 10.

4U0, 2 innerhalb des Scholions verwendet werden, so

wird es doch 388, 36. 426, 13 als einer Erklärung

bedürftig betrachtet. Dafs 400, 2 qiioii danuiato

Dolobellae Iis aestimata sit testen iis tot (scsterl'

lot. C) so verwendet ist, hat schon Orelli vermutet

Aus Traubes Iudex sa Cassiodors Tariae ersidit man,
dafs dieser formeiliafta Gelmmdi von tot voniebBlieh

l'in Driii'kfehler i^t Mdii. S. 4*i jiii>sct --latt |llls^it

und ili r-peravit der Iis. und Ausg.' ätatl desperuverit;
s. .'«3 'mit •ii'ni Lditi nvis' st. 'gt-^en den Im' Naebweis9:
.S1»7. -JS e->e futiirn> statt [es&ej f.

- Mit den Mon. Nachwei« 4St>i gesammelten Stellen

für den Konjunktiv PriisHijs als \''"rtrcter de»
Indikativ.s des ersttii Futur i>t zu veKleiehen
Jionnet S. 417, Xenien S. 32 und Kolu-rt Noväks
<|uaef>t. .\piil<'iauae ItHM i?. 4(i Vou Noväk wird dieser

V uJgarii»m(u, den der Urammatiker VirgiUus p. fiä, 21
II. gerademi in eine Regel gefiifst liat, f&r Apninns
abgeldint.

dem Amtsstil angehört und dafs Orellis zweite Ter-

mutuag, tot sei 400, 2 aus der bestimmten Ziffer der

riceronischen Qnell^nstello zu berichtigen, nicht zb-

trifft Einmal findet sieb tauü 'so nud so vielCt

so manche' bei Pseudoosconins 108, 3, aber In

V und allen IIss mit dem unmittelbar fulgeuden idem

zn Untundem entstellt. .Das vulgAre ioti 'alle' (eUt

in allen Cicemscfaoliasten. Tgl. Bonnet 8. 97<l.

408, 'Vi Timet invidiam Lentuli praetoris, quia

(iicebatur Lentolua nobilis praetor, ich setze die

Worte bloft bieriier, nm vor der Koi^. dneebantsr a
warnri), Denn duci gebrauchen weder die Hohien'er

Ciceroscliolien noch die Gronovschen noch der zeii-

lieh swiscben ihnen stehende Psendoasconius roets>
,

phorisch stau pinari, haberi, aufser in der Pripo-

sitionalvcrbiuiiung pro gravissimo, pro uiliilo (Bob.

877, 4. 845, 5). Unsar dicebatur besagt nicht nelr

als erat. Mau kann es mit dem italtanisierendcs

Stare = esse 393, 2. 26 zusammenhalten, ferner mit

haberi und fieri, die beim gallischen Grammatiker

Virgilias und anderen Spftilateinem olt niclit atebr

bedenten ah esse. Vgl Bottsei 8. 689fl, Xsaies

S. 33 und 35 A. 1, Ciat. 8. 589 A. 4 ud aalen n
.

Gronov. 432, 9.

Zn 414, 95. Mflller liest p. Ligar. 9s Ugarie^

cum esset nulla belli suspicio, Ugalua in Africam

cum C. Conridio profectus est; qua in legntione et

civibns et sociis ita se probavlt, nt . . . Fr. Scbfll
|

läfst im Rhein. Mus. 55, 494 das zweite rttin mit der

Cicerohs. A und mit den Hss. AB bei Quintilian Vi i,

109 weg. In der Tat komat wenigstens in Satten tue

Patri filins quaestor (pro qnaestore, Icgatn«) fuH dit
,

Dativkonstruktion statt der geniti visehen

nicht blofs im Amtsstil seit der archaischen Epoche

vor, sondern an allen Zeiten und in allen Literatur-

gattungen der Prosa und der Poesie. TIbidl osd

andere augui-teische Dichter, Eutrop imu! andere nack-

klassische Prosaiker haben diesen Dativ von arotlicbei

Bexiehongenanfverwandtsehalttlehnwngeddint; vgLJoi.

Schorn, d. Sprachgebranrh det Bntrop. I-aibarh 1898

S. 62; Schmalz, Lat. Sjntax in I. v. Möllers HauO-

hueb 1889 II § 88; 0. Landgraf tan Anblv YU! (7.

Zuletzt hat Ober diese Konstruktion P. Schmiedeberg

de Asconi codd I'j05 S. 58 gebandelt, und zwar

unter Bezugnahme auf Verr II 1, 34 und Pseado-

asconiuii 167, G — 8. Seine Bemerkung: Evanuit aaten

posterioribus temporibus magis niagisque hic usus da«

tivi bedarf einer EinscbrSakong: sie gilt für gewisis

Verseben gewkser Schreiber, nicht ohne weiteres ftr

die Verfasser der CleeroBeholien, selbst wenn nss

von Asconins (13, 16 Cras.s« collcga fnit Scaevola.

und so ftfler) absieht. So sind folgende Dative, fall*

iddit dM Gegenteil ansdrHrkHcfa angemerkt ist, richtig

flberlMert: in den Bohicnsia 293, 23 Scipio fnit in

conSQlatn C. Norbauo coUegan ^03, 34 qui etiam col

leg« Cn. Lentnlo Mareellino in consniata fblt; M
Pseudoasconius 98| 11 cum quaestor ei tum fuerit,

127, 20 cum legMus ei et pro quaestore esset, 129,

26 Legatn« Perbas provincias Dolobellae proconsal(i)

fuit et ])ro qnaestore, 169,9 cui legatiis et pro qnie-

Store fuerai, 186, 1 cui pro quaestore luerat et l^

gatus; in den Chronoviana 383, 81 cnm legatos esset

Dolobellae proeonsnl^i^ (pro consn]<e^ v mit QraefisiX

Digitized by Google



865 aS. Hin: WOCHKNSOHRIirr KÜR KhkSSISOBE FHILOLOOIIL 1906. JHo. IS. 866

404, 30 Collega foit in consulata Appto Ctandio, 441,
2 Patri filius legatas fuit. ')

Daraus ergibt sich far 414, 25 nicht mit v: Q.
Ligarius l«gatas ^qnumy cum Considio faissot pro-

fBctns AJriearii, <(/.anc^ pta adniinistrnvit, ut . . .,

iidcni die lüclilifikcit der handschriftliclien Über-

lu ferung: Q. L. legatas cum Considio foisset pro-
fectos A/rieam ita administraTit, nl . . .: Zweifeln

Vann inun Mufs über zwei Dinpc: oh c'<m ur-

siirOnglicli iiiclit vor legatus oder iiacii Cousidio

gestanden habe and nur nngesteih wnrde, weil der
Sclireilier es als zu Consiriio ^!cliörij;c Prilposition l>c-

tracbtete. Zweitens: wo beginnt der Hauptsatz? Nach
füisset, das in diesen Scholien nnd bei Pseudoasconios
oft niclit mehr als esset bedeutet, oiler nach fuissct

profectus oder mit C v und der Quellciistelie erst iiacli

Africam? Jedenfalls sind die zwei von Orelli aof-

genommeuen Zasfttze so aberflttsaig wie <a'l^ Africatn

oder <in)> Africam, die er im Icrit. Apparat vcraeichnct

;

VL'I. P. Kfllfirmanii, die Sprailie der ßobieiiser Scholien.

Progr. von FUrtli 1901/3 S. 28. Die Interpaoktion

nach foiaaet profoctns ist nnr scheinbar nnmQglich:
das abaoiutc proficiscor fiele nirlii mclir auf als 415,

6 filgarnut ad Pompeiam, com (luerereutnr (qaaere-

realnr C 3 b ans qoaerentnr; Oivlli wollte <qno-> cmn
qucrerfiifur trotz. 415, 10 Quid qiierimini?). Auch
419, 7 fulgt tuan atu besten C: Vidit Caesarem iguo-

scere (smultiä> OrelU). Mnitis enim peteud» venia
fnerat; vgl. 419, 10.

Wenn die Scholiasten von Asconius an diesen

Dativ ihrerseits angenommen haben, so erklärt sich

du anoi Teil aus dem nicht acUenen Vorkommen
dieser Konstmktion in den von ibaeii erklärten Reden.
K< ft'blt aber aiicli iiii ht au Cieeroatellcn, an welchen
die Scholiasten statt des Dativs bcmita einen Genetiv
oder Ablativ vorfanden oder den einen fCatas als

Toriantp ziim iinilcrii oiKr nine son^ti^ic aus <ltT Ver-

ki'uuuug der Daiivkonslruktiou eutstaudene Verderbnis.

Verr. III. 71 aehrdbt IMIIer mit Reclit qni tarn

acoensns C. N'ioui luit: dafs bei Pseuduascoiiins im

Lemma 179, 17 alle Hsk. aeceusus Aetom^ haben,

verdiente trotzdem angemerkt zu werden; Yerr. II 1, 3
schreibt er mit G 1: Quaestor Cn. Papirio rounule

fimti;-ilic von Müller nicht berücksichtigte Bemerkung
des Pseudoasconius ItiT, 7 J.ffUut tanirn W 'coiiMtli

bat erst ScJimiedebcri^ beigezogen nnd mit O 2 den
(clwn von Jordan bevorzugten Dativ verteidigt. In

•ler^^div. in Caecil. 62 liest Müller mit den 'codd.

fercomnes': qoamobrem, «/mi (|uaestor eiiu foeris, ac*

enses; Jordan, Kaiser, HirM-hfeM, E. Thomas mit dem
roil. Lagomars. 5: qunniobrem eum. cni iiiiaestor

fueris, accuses. Bei Pseudoasconios, auf den K. Tho-
mt verweist, hat 188, 8 der Mafriteosla des Poggio
ruin eut, dagegen der Pistoriensis lies Sozoinonos nml
sogar die Ableger des Matritcusis (PI jedoch ohne

') Daneben findet sich der Genitiv und der .\b-
lativ ohne oder mit siib: 887, 5 cnn« (juaestor o-Mt-t

('arhdiiis {!. \ crres, ;jjlO. V2 Dolalii-Ilae fiiit legatus iin-

pj'ratoris C'iliciae, Pseuilojisc. !»". lo qnod (nia<'>t<)r in
sicilia fnis-^i-t practur»- allf ii)ar>p<'licn<ii-n Iis.'.., <iiii. v)

Sex. Pedncaen. K hj, 17 cuin ipx' I,il\ bitaiiu.s ijiiat'stor

ftierit .Sex. Peilm aeo praetore, Holl. .iW, 8 in <|iia so pro-
Tincia suh f. Vergib« gratularetur ideni futurinn esse
quaestorem.

cui) etitn ciii. Als richtig gilt mir die Konj. von

Sebald Eve rard Rau, die 1834 vcrüffentlicht, aber

von keinem Cicerohrsg. beachtet worden ist: [cum]

cui. Die Konjunktion ist nichts als eine Variante

zum mifsverstandenen Dativ und wurde wegen accuses

/u eum umL'estaltel . das Hau unter Berufong auf

Madvigs epist. crit. S. 106 mit Recht als ttberflOssig

besoicbnet. Da Sozomenoa an mehreren anderen

Stellen allein die Vorlage treu wiedergegeben hat, darf

auch 123, 8 cum cui, nicht eum cni, als Archetypus-

text des PaeadoMconim betraehtet worden, ud zwar
als einer, der hier reiner war als dar «aterer
Cicerohss. ist.

415, 26-28 Statm venlalia per casum . . . Nor-
raliimetu frolaium Genns cauFae ndniirabilc: ijuod

iste odit reum (sc. Caesar Ligarium). Einer Beleh-

rung über diesen Text bin ich selir zugiinglich. Vor»

erst ist mir blofs Nm ratio i probabilit (ans abge-

kürztem probaviiis? vgl. Mon. Nachweis 35) verständ-

lich. Es ist bekanntlich ein ilor dirfifatf mi^avT'

nachgebildeter Kuostausdruck (vgl. Halms Bhet. Lat.

min. 8.646b), dessen Steigerung die oecessaria narratio,

d. uvnyxaia. ist. Nach der falsehcn Auflösung des ab-

gekürzten est wurde das A4jektiv, vielleicht unter

Eiasriflning der Endong des nlehaimi Wortes, sam
Verbvm. (Portsetxnog folgt.}
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Blass, Dr. P., ProfeMor mn der rmv»r*IUt Halla, JDie
Aussprach« des Griechischen. S. umnarb.
Aufl. iir. H. (Vm u. 14Ü S.) 1HH8. geh.
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wehrt« Autlage. Mit einem Exkurs über •las

Pripuieren. gr. 8. (XI u. 146 S.) hm.
K<'b. 3,60

In Ii »Ii: Kinloitriilp». t. i^chliohttioit \inil gewühlter
Ansdrurk 1 1. ( ! rniullKvlnutunK III Sinnlirln' VnrstollunR
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oder Krklurfii? WorUU'UuiiK- VIll. Vi-i-s< lm'liiiii((

dM (ti-wiehU-a. IX. Satzbuu. .Aniiiorkungon.
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chischen linterriebt». Zweite, vielfach verbesserte
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In'lex

— Palaestra vitae. Eine neue Au£K»be des alt-

klassischen Uaterriditea. gr. & (VIII u. 156 S.)

1902. geb. 3,40 Jt.

9tU$, Vnf. rai Uli- aemalbiii |«nilfitrt*.o, ^orajl
unb fetiic Seit (Kit 9mta% yitDtbning unb 9rafliM

utng bn «(melflft^OlMMni mf )B^mi Sc^nÄettm. •

SRU UbUbUflgen. AMite oetbefTerte «uftaar. m. 8.

1

(Vm «. 188 e.) Wß. flf^. ;5 .K. ßeb. 3,50
(

Ingelherilt« M., ProfecEwr am livKlKyniniixiiini txi Brom-
berc Die lateinische Konjugation nach den
Ergebnissen der .S{)rachvergieiehung dar<{estellt.
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'
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stisoher Grundlage, gr. H. f52 S.) 1892.
|

geh. 1 M, .

Horatins Flaecns, 0., Hernoneo. I)eut.-<ch von C.
|

Hardt. Zweite verbesserte Aullage. gr. 8

(VIll u. 241 S j 15KH). geh. \ Jf
,
eleg. geb. 5.«. *
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setzt Villi Kiiiiiiiiiij \ ogt und Fr. van Hoffs.
Zweite Aiilia;,'!', vicliadi verbetisert und mit er-

Islärenden Anmerkungen versehen mui Fr. van
Hoffs. gr. 8. (VII u. 14r»S.) IBM. geh. 2.4(».«.

fttttvtr, SuftsD, Xie ßpiflcln bei t^nxQi. ar. 8. (IV

u. 178 a.) 1800. 0cb. 3,00 Jt.
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II. tu t'(ii(ii(ant(tauttttg(n b« Qer«| <n kcn Svlflctn. III.
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'
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^

.Marx« Anton, Hülfsbüehiein für die Aussprache ;

der lateinischen X'ijkiil-! in positions-
langen Silben. Mit eiijt:ii \ ('rwort von Frani
Bücheler. Wissenscliaftliihe I!et;riindung der

tjuantitätHbezeichnungen luden lateiniscbenäcfaui-

bUcbern von Hermann Perthes. Olttt» Auflage,
gr. 8. <y\ u. Ü3 .S.) \m. 8Ut.

;

Methaer, Dr. Rndolf, i'roiVMxur am uymnaainmlnBnBibwBi
rntersuchunj;en z ii r la t e i n i s rh en Tempus-

,

und .Mudu:ilehre mit besonderer Hertlcksiehti-

gung des Uoterriehtes. gr.«. (VIII u. 313 s.i

löOl. geh. Ö

SehimmeliifeBf, G., Erziehliche Horaslektfire
2. erweiterte Auflage, gr. 8. (63 S.) 188».

gdi. 1,90 Ulf.

Staedler, Varl) lloraz' sämtliche Gedichte im Sinne
J.G. Herders erklärt, gr. 8. (X\ l u. 2.V2 S.ji 3UK.
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,

liOci di s fi u ta t i Oll i .s Horatiaiiae ad disci- •
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mentariis illustratL & ÖLVI u. 184 S.) Iä8r>.

geh. 2,40.*.

— Horaz. Seine Bedeutung far das Unterrichtsziel
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Schulerklllrang. & (XVI n. 917 8.) 1886. .

gdi. 8v«.
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und Allselsen«

Ifoani IdMdmrf,' B«itrif« %nt g«ii*Q«reii

Kenntnis der attisclion Gerichtssprache
aus den zehn Rednern (BmtrilRe znr Iiistori-

•den SyBtu der griechischen Sprache, heraas-

gcfebon von M. v. Schanz. Heft 17). WUrzburg

1904, A. Stubers Verlag (G. Kabitzsclij. VII uud

Als 17. Heft der 'Beiträge tur historischen

Sjntax der griecfaischeu Sprache' von Martin

von Sohans, die od» schon so maache förderliche

Sfaidifl nr GMdiiehte dei griechiiehea SprMli-

gebnrachs gelwaoht hab«D, ist die oben genannte

Arbeit von Konrad Schodorf erschienen. Der

iebt eben uDgäusÜge Eindruck, den die deifsige

StadM Im blois obtrflaahUdMir Botrachfcang macht,

wird leidar b«i BUiinni Eiodringeo in die Arbmi

•terk baebträcbtigt.

Man sollte über die Termioologio des at-

tischen Rechts nicht schreiben, ohne das attische

Recht selber genau an kennen. Diäte Venu-
Mtmag triJR beim Verf. effniber niobt m. Niebt

blols rerrät er durch die geradesu uaiv zu nen-

nende Art, mit der er über Probleme iles Ifechts

uud der Rechtswissenschaft spricht, dafs ihm jede

jarMtiM^e Sebalaog abgeht, eondem er eehöpft

seine Keuninisse des attischen Reobts anfser ans

dea aabn Bednem tot aqaMbliafsliob ans der Nea>

bearbeitnog dee ^Attinhen ftoa—ee
* dwah Lip*

•ins. Von der recht umfangreichen iSpezialliteratnr

kennt Schodorf jedoch blofs das, was in dieser

letzten Bearbeitung des 'Attischen Prozesses' er-

wibat itt; die neneren Uatarandinngen riad ihm

nicht bekannt. So sucht man in dem Kapitel

über die Terminologie bei der Ehescliliefsang

(S. 65 ff.) umsonst den Namen HruKa, dessen

Dnteimebangen ja allnrding« im weeeatKehen an

fabohen ErgabsiNen gaAhrt haben, aber gerade

durch die Beobachtung des Sprachgebrauchs ein

gewisses Verdienst beanspruchen dürfen nud den

Anstois gegeben haben zu sorgfältiger Cber>

prfifang aablraiehar wichtiger Stellen, wie «ie

Thalheim ia aainar TorzSglicheu Widerlegong

von Uniza vorgenommen hat. Selbst das ziem-

lich umfangreiche Buch tou Otto Müller, aus

dem Verf. manehee hatte leroen kBnnen, ist ihm

entgangen. Auch die Spezialliteratur über die

Schiedsgericlite ist in § uicbt vullst-uidig heran-

gezogen, vor allem fehlt die Uauptschrift, die dee

Juristen Matthias. Wie klar ist das, was

Albreeht, Hermes XVIII 379 f. über daa Ver-

hältnis von 7t(nfJ<fdv$ nnd flanouTa9at gesagt bat,

vergliclien mit dem, was Schodorf S. 56 ff. darüber

sagt! Wäre Schodorf in seinen Citateu aus anderen

Gebieten als den sehn-Rednem nidit Cut völlig

von der zweiten Auflage des 'Attischen Prozesses'

abhängig, ao hatte er öfter, als er es tnt, statt
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ilcr Lexikographen ihrer aller gemeiii-ame Quelle,

die noktida '.4!>i^vaUov deü AriHtotelc», citiereu

mümen. Aber di« Litaratnr- ond Qaelleokenntais

des Verf.8 macht ebeit mit giuis fertchviudenden

Ausnahineu da lialt, so weit die im Jahre

rolleadete Neubearbeitung des 'Altiächeu Pru-

MiMa' reicht Aneb uns dem breit aogelegtea,

vierhiiudiceu Werke von Ludovic Ueaiichet

!i,'itft:> Scliinlorf inauclierloi Heleliriuig Kchü|ifi'U

küauüQ, SU weuig auch Beaacbets Werk als

Ganzes befriedigt. Die *Röini8die Recht^gescliicbte'

von Fr. Schuliu, die einzige Gescbielite des

romiscben Rechts, die durclipäniiig ilus griechische

lleobt und gerade dessen Terniiuolugie berück-

stehtigt, hätte er vollends nicht unberücksichtigt

lasten dOrfen.

Wenn Schodorf danach trachtete, seine 'Hei-

träge zur geuauereu Kenufnis der attischen Ge-

richtssprache aus düu zühu Kedueru wirklich

frnehibar in gestalten ^ so bitte er einige Ter»

wandte Schriften, wie die platonische Apologie,

und vor allem die ührifiens nicht sehr zahlreichen

Inschriften mit iu den Kreis seiner L>utersuchung

einbesieben sollen. Wenn übrigens in dem Titel

anf dem Worte 'genauer' ein Nachdruck liegen

sollte, so würde ich ihn kanni fiir gerechtfertigt

halten; denn ich habe im ganzen Buche keine

Pkrtie gefunden, wo die attisehe Geriohtssprache

ireientlieh geoaoer dargestellt würe als in den

bereits vorhandenen Werken. Namentlich fehlt

der lii>toriscli-chronolopisehe Gesichtspunkt in die-

sen Untersuchungen und zwar äclbst du, wo ihn

der Verf. noeb besonders betoot, wie bei der Dar-

legung der nedeutuugseutwioklang von dtfftkfiv

.3-2). Der <]eni Inhalt angemessene Titel der

vüriiegcndcQ »Studie wäre 'Beiträge zur Statistik

der attisebeo Geriehtsspraehe ans den sehn Reti-

nern'. Anf statistischem ^Vcge ist es aber nicht

möglich, genauere Kenntnis dieser Gerichtssprache,

die wir lieber Rechtssprache nennen wurden, zu

ndaiigmi. Um dies sa «anmehen, wiLre anfter um-
fiwseoder KautDis des natmdkm atiischen Rechts

vor allem ein tiefes, sorgfältige» Eindi in^j'^i iu die

oft verwickelten Hechtsnille der attischen Reden

und in die einzelnen Rechtsfragen, die darin ci-

&rtert werden, nötig gewesen. Das Meiste ist in

dieser Ilinsicht schon geleistet; ein Fortschritt

über die Leistungen der Vorgänger hinaus hütff

sich jedenfalls nur durch materielle l'rüfuug der

einschlägigcu Stellen an und tRr sieb und im Zn-

»ammenhanj, der ganzen Heden erzielen las-seu.

Dals der S]iraciistati9tik die materielle Prüfung

des Inhalts vurauzugeheu bikt, gilt als selbstvcr-
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stiludliche Anforderung an alle derartigen Arbeiteu;

iu erböhteui Mal'se aber mufs diese Forderung er-

hoben werden gegenüber einer Arbeit, die nicht

ein paar sprachliche Erscheinungen aU solch«

nutersncht, sondern aus den vielfach da« h'echt

verdrehenden Piaidoyers der attischen Gericht>-

redner heraus unsere Kenntnis der attisehen

Rechtssprache fdrdern will. Weil .lich der Verf.

dieser .sehr schwierigen und mühsamen Arbeit

entzogen hat, so hat seine Studie trotz des augea-

sobeiulieli darauf verwandten Fleifses wegen der

blofs änlsoirlicbenv mechanischen Zusammenstellun-

gen zu wenig greifbaren Einzelergel>nissen geführt.

Trotz des barteu Urteils, das ich über den ge-

ringen Ertrag der L otersuchnngen von Schodorf

glaubte abgeben zu mfissen, soll dem Vert die

Anerkennung fSr den grofsen Flcifs und die Sorg-

falt, die er anf die Sammlnng und Ordiumtr ilfr

.Materialien verwendet hat, uiclit voreullialteu

sein.

Franenfeld (Sehweis). Otto Mnltheb.

Lytias' Ausgewählte Reden mit einem Auhaug
ans XeoopbODS Uellenika. FOr den SdioK

fCebraucb heransgegebcn von .\ndreas Weidner.
2. Auflage besorgt von Prof. Dr. Paul Vogel, Di-

rektor des KdnIiHn Carola-GlyBinasiunis sn Leipelff.

L' ipziR 1905, Frevtag, Wien, Tbnipskjr. 164 S.

1,50= 1,80 K.

Paul Vogel, Sehfllerkonmentar sn Ly sias' Aas-
(rewaiiiten Reden. Ebenda 1906. 45 8. kl 8*.

Jf ()JM\ = 0,(jO K.

In dieser zweiten .Autlage ist von der erstes

eigentlioh nnr die AnswabI der Stücke geblieben,

und auch diese nicht ganz, denn die I. Bode für

Kratosthenes if^t ihres Gegenstandes wegen fort-

gelassen und durch die XIV. gegen Alkibiades

ersetst worden. Während Weidner anf eine selb*

ständige Gestaltnnij; de- Textes Wert gelegt (hatte

er doch sich der Mühe einer Xeuvergleichuu^ iK-r

Handschrift unterzogen) und ihn mit einer F'üile

eigener Termutuugeu ausgestattet hatte, hat Vogel

mii&cb meinen Tenbnenohen Text von 1901 sn

grnnde gelegt und hat daran, abgesehen von He-

seitignng der Klammern nud Krleicliternng der

Interpunktion, nur eine Änderung vorgeuommeu.

XII 50 inms toiwv fui ^ovranm gp v^ I6jr^ ssf;

iQtnxovra hnantovtuvoq hat der Hi rausgeber mit

Lipsius A' IM gesehrieben, weil ihm jene Lesart

unverständlich erschien. Daran bin ich jedenfalls

unschuldig, denn ich habe sie im Anbange der

kleineren Frohbergerscheu Aufgabe P 186 erklärt

und aue-i im Kommentar der Toxtausgabe auf

§ 02 verwiegen. 'Dals es sich uur nicht im Laufe
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meiner Rede herausstellt, dafs er den DreifHig

entgegentrat !' Die V'erbinduog mit ivavuov^uvoc,

statt mit yayi}o»f«r«, die Lipeins' Ändarnng Torans-

8«tst, würde «obl den bioAen Detir erfordern.

Ob das Verfahren Qberhaapt za billigen ist, darf

man bezweifeln. Denn eine wisscnschaftliclu' Aus-

gabe kann und soll meines Eraoktens der Cber-

liefftrnng gegenflber zorSekbaltender sein, wftbreud

ein Schultext überall Verständliches bieten mnfs.

Hirr steht aber z. B. X l!t oixr^fh; xa» ßXdßiji iijv

dorXijv iit^at ifftiluv als Oäesetsescitat, was völlig

VDTentiiidlieb ttt, wibrend doeh nnr Aber die

Hmtellnng der Worte, niebt über den^n Zweifel

bestehen. Die Eiuleitnngeu zu den einzelnen

Reden, wie die ullgeiueioe über das Iiel)en des

Lysias sind auf das knappste gehalten. Die Dis-

position der Reden iet nm Rande dnreb Bnebtiaben

angedentet, wie lebou in der ersten Aufleget doeb

dieser gegenüber mehrfach peiindert.

Der Kommentar ist selbständig erschienen, weil

er aneb «i Jedw andern Texten^be benntst wer^

den kann. Er will niebt nur dem Gebraach ge-

druckter rbersetznugen , snnilorti aneli dein ge-

druckter Fräparatioueu entgegcuurbeiten. Er will

nur das bieten, was unmittelbar znm Verständnis

der Stelle nötig ist, nnd tut es meist in Form
TOD Übersetznngahilfeu, Erklärung schwieriger

(besonders Parti/ipial-)Kon8truktione!i, Angabe der

Bedeutung seltener Wörter. Die iSacherklärung

ist dem Lebrer aberlsssen. Mir will seheinen, als

ob anch bei wirklich zweifelhaften Stellen absicht-

lich Zurückhaltung geübt ist, um der Krkliimug

des Lehrers nicht vorzugreifen, im ganzen kann

die Ausgabe wie der Kommentar empfohlen

weiden«

Breslau. Ihalheim.

Giuseppe Cardinali. La guerra di Litto. Estrattu

ddla Rivista di Fildegia e d'btnnione Clsssica

(p .Mn hbX). Turino 1905, Knnanno Loescher.

Iii »lern Streljeii, die kretischen luschriften für

die Kenntnis der geschichtlichen Begebenheiten

anf der Insel nntsbnr sn madien, Inben die Fop-

seher sie mit dem Untergang ron Lyttos (Lyktos)

im Jahre 220 v. Chr. in Verbindung gebracht, den

Polybios IV 53 flF. erzählt. Cardinali zeigt nuu in

eingehender und überzeugender Darlegung, dafs

tfsse Annahme unbeweisbar bleibt. Er bestimmt

snniehst nach Polybios die Anfeinanderfolge der

Ereignisse nnd lehnt die Ansieht von Scriuzi (Alti

del R. Institnto Veneto di acienze etc. IX ser. VII

J887) ab; «r kennt Nieses nnd fietoebs Werira.

Jbste staht mit Ausnahme- Ton Ljttos unter Gkw^

tyna nnd Kuosos; Polyrrheuia, I^appa und andere

Städte treten in dem Streite zu Lyttos über;

Bärgerkrieg in Gortyna; Ätoler kommen Kuosos

sn Hilfe; die befreundete Partei der *Alten' sn

Gortyna verjagt die 'Jungen*; Lyttos wird dnrch

einen Oberfall genotmuen und zerstört. Die Ein-

wohner finden Zutiucbt in Lappa; ihnen bringen

AebSer und Uakedonier Beistand; Kydonis, ESen-

therna n. a. m. treten zu' den Geguern von Knosos

hinzu, das winiler von den Hliodiern Hilfe erhält:

Eleutherna erklärt diesen den Krieg — doch wohl

bereits im J. 319 — , die ^Jungen' nstunen Phai-

stofl n. s. f. Über Binselbeiten des Krieges sind

wir nicht unterrichtet. Endlich behält Philipp

von Makedonien die Oberhand. — Zu /weit wendet

sich die Untersuchung den doch nicht zalilreicben

Insebriflen sn, welobe von dem Leben kretiseher

Städte nnd ihren staatlichen Beziehungen zu ein-

ander und zu deu fremden Mächten berichten.

Cardinali führt aus, wie sehr die Epigraphiker

[er berilcksichtigt Kircbholf, KSbler, Dittenherger,

Blafs, Deiters (de Cretensium titnlu publ. qnaest.

epigraiili. .li-na 1904), Kern ( P.jcpliisma v. Gort. f.

Megar. Schiedsr,), Hiller von Gärtringen, Halbherr

(Am. Jonrn. of Arcb.), de Sanetis, Svoronos,

Serinn n. s. f.] in ihren Ansiebten fiber die Da^
tierung der 1n.>-cliriften nach dem Charakter der

Schriftzeicheu {n, \>, a; o, «; k; des halbmond-

förmigen a) auseinandergeheo, so dafs die geschieht»

lieben Konstruktionen von Sroronos (Nnm. de la

Grete auc.) und Scrinsi a. a. 0. s. T. TSIlig bin»

fällig werden, andere nngewifs bleiben. *Da qnesto

uostro studio risulta come ultima conclusione che

il metodo di riportare alla guerra di Litto quante

piü epigrafi si potessero, h stato illusorio e fal-

lace (S. 550). Er betrachtet namentlich die Dial.

luschr. Nü. 5011. .5019. 5039. 50-14. 5100. 5147.

5015. 5016. 51:^2. 5014. 5021. 5022. 4i)52, andere

in den reieblieben Anmerkungen. Für seine Per-

son besieht er eine Inschrift auf die beseiclmetcn

Bewegungen, es ist dit* von Herzog aus dem
Asklepieiou zu Kos im Arch. Auz. 1903 S. 11 rer-

Oflentliebte. fn ihr bedanken sieb dBo Knoaiar

bei den Koern fBr die wirksame Hilfe, die der

auf ihr Ersuchen gesandte Arzt Hermias ihnen

geleistet habe. Es dürfte sich um die Verluste

bandeln, die sie infolge des Eingreifens Philipps

und der Adiier sn Onnsten ihrer Gegner von die-

sen erlitten.

Frankfurt a. 0. G. flehndder.
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Des (t Horatiot Flacont sämtliche Werke, erster

Teil: Oden und Epoden, für den Schulgebraucb er-

kürt von Nauck; 16. Aufl. beiorgl von O.Weifsen»
fcls. Leipzig 1905, B. O.T«QbiMr. XLIII, S44 S.

gr. 8«. 2,25

Naacks Horas bedarf keiuer besondereu Em- i

pfehluDg. Dhdo omo weiA, d«ft keine andere

Kairikeraotgftbe du lotemM noaerer FrimaDer

so zu fesseln verstand, wie der durch aeiue Prä-

zision nnd Frische, mitunter auch durch etwas

Sarkaamus uusgezeicbuete Naacksche Komuieutar.

In W«ifMDfe]a hat er «ineB getitearMrwsDdten

Bearbeiter geftiuden, von dem nuntuehr schon

drei weitere Auflagen besorgt worden sind. Die

vorliogcude 16. zuigt vrieder überall die Berück-

sichtigung der neoeren Litorainr, d« nnd dort

nnd doroh SlrNohiuigeiit ZraStm oder sebirfere

Forniuliernügeii im KomiiitMitar Audernogeil ein-

getreten, auf die vrir hier hinweisen.

Dafs c. I 1, 4 curriculo pulverem Oljpicum

eoUegiiM nieht melir auf die von Avgnstns nach

^iediifeheni Muster TeraDstalteteo Wettkäoipfe

bezogen wird, sondern auf die eigenth'chen Wett-

kämpfe ia üljmpia, über dereu problematischen

Rahm eebon Xenophanes apSttelte, ist gewifi an

billigen. Vorsichtiger wird über die Chronologie

von T 2 genrteilt; dals aber in dieser Ode v. 41 f.

nicht *der ersehnte Retter (Octavian)' angeredet

ist, Bondern Merkur, rerlaogt der ganze Zasummcn-

bong: nach renias, Apollo, eive ta maTii, Erydna,

rive anctor satiatc ludo (Man) mnfs mit sive imi-

taril iuvenem (Octaviunuin) gewifs anch wieder

mn Gott apo:jtrophiert sein, und zwar der filius

Maiae. Weitarhia hat sieh dann allerdings die

Idt bf ti/ii-ning des Merkar mit Octavian, die ja

auch Hl den von Kiefsling citierten Inschriften aus

Pompei geuugsam hervortritt, für den Dichter so

grSndlieb nnd in phwtiieber Yerwirklicbung voil-

sogen, daih er sieh am Seblnfa mit der Anrnfang

Caesar direkt a\\ Octavian richten kann. Zu T 2'_'

(Integer vitac) hält W. «eine Ansicht, wonach die

Gruudstimmung dieser Ode 'ernst, wenn auch nicht

gerade feierlieh aef, wfthrend Kiefsling eine ernst-

hafte Auffassung aU 'hellste Absurdität' bezeichnete.

Mail kiiiii darüber iiitht weiter rechten. Aber

wenn W. meint, das Ciedicht sei 'die vielen Jabr-

hunderte dnreh von allen Lesern das Horas ohne
das leiseste Bedenken für ernst gehalten worden',

so stimmt dies nicht. Schon die Sclioliasteu beginnen

die Erklärung dieses Gedichts mit den Worten:

dubitandum utrnm ioculariter an vere dicantur.

Daft femer der Adressat Fnsens Aristins ist, die

bniiHwrollste PersO'nliohkeit des Honsisehea

Freundeskreises, läfst den Gedanken eines Scher«-

gedicbtä nicht weit abliegen. Die neue Erklämng

von mobilia felis (I 23, 5) « »verdorrte, trocktM*

Blätter, 80 dafs iahorrnit foliis vom Rauschen und

Rascheln des alten, zum Teil abfalleudeu Laubes

gebraucht sei, scheiot uns nicht glücklich. Die

Scholien erklären mobilia foKa « nata, enata d. b.

vom frischen grOnen Lanb, nnd so wird anch bei

Ovid (amor. III .3, .35) folia mobilia gebraucht.

Die Änderung der Interpunktion in II 10. «5 i«t

entschieden eine Uesseruug. Die iuterpuuktiou za

II 17, 18 hat eine kleine Gesehiehte: Naoek hatts

früher gegen das Komma nach formidolosis pro«

testiert, mit Rocht, weil es den Sinn zerstört, io

Aufl. 14 war dann das Komma uocli fortgelassen,

aber der Protest war feilen gelassen. In den swai

letzten Aviageu ersehien wieder das ^HnoM.
Aber die in der Note gegebene Uliersetzung der

Stelle: 'ein Stern schaut mich au als der am

heftigsten beteiligte' spricht doch für die Aof»

faasnng von pars violentior als Piidikat; in dfeaem

Falle aber ist das Komma zu tilgen. Zur Br>

klärung der Römeroden III 1 — 6 sollte Domas-

zewskiä Aufsatz aus dem Rbeiu. Museum F. 59)

beachtet werden. Die Erklärung von III 6. 32

(matora) ist jetzt verändert: ^herangereift'. Aber

aus dem unmittelbar dabei stehenden und auf

dasselbe Subjekt (virgo) gehenden iam nunc und

dt Imsro meditalur uikjhi geht hervor, dais die

frühere Erklirnng (matnra » matnre) riehtig wer,

d.h. dafs hier lediglich von früher Verderbnis

die Rede sein kann. Zu III 28, 1 ist bemerkt,

dul's die zurückgelegten und mit der ausgebreite-

ten Handlläiobe dem Himmel sogekehrten Hlsds

Gestus des Empfangens sind. Das muh be-

zweifelt werden; gerade diese HaltnDg It r Hiiude

ist vielmehr Gestus des Abwebrens eines Fluches,

der VI» den hSharan lllidiisn droht. Wihvsad

III 24, 4 noeh die letste Anfinge Laohmanna Kee>

jektnr terremtm — publicum als eine 'mehr als

gigantische Hyperbel' ablehnte, wird sie jetzt in

den Text gesetzt und als 'nicht gigantischer wie

Schillers: bis znm Himmel sprittet der dampfends

Gischt' bezeichnet. Indessen kamt o. E. diese Horsz-

stelle nicht an Schillers Satz pemp.-'sen werden,

deuu letzterer ist geradezu sprichwörtliche Redens-

art, für terrennm— pnblienm aber ISfit sieh ketsa

zweite Stelle finden. III 24, 18 sollte temptrat

nicht durch Schillers: 'wehret den Kuaheti' erklürt

werden. Denn diesem Gedanken würde temperare

mit dem Accusativ entsprechen; privignü temperst

hei&t aber: 'sie behandelt mit Sehommg*— aina

Bedentnng, die in der Note wohl ni mmmm «•
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wihnt wird, aber anf tutnpenU pafst. In III 30,

10 wurde frQber der Satz qua violens— popolo-

nun sn ex bamili poton» bezogen, «u bMWr war.

Dean dars die Apaler auf ihren Landsmann atolE

»iud, ist recht weuig; zum mindestea hätte man
deuo doch erwartet, dala mit el noch ein anderer

Teil TOtt Italieii aogefübrt wird uud der liuiim

sieht bloA aaf Apnlieo beaehriokt bleibt Übri-

gens sieht die Umschreibnug fQr Apulia durch deo

doppelten Relativsatz in v. 10— 1-2 recht umstäml-

lioh aas, während die Worte qua — populoruw ab
Atufllbraog an hamilis eine wirkangiTolle Pobte
euthaltea. IV 9, 37 ist die AadassuDg ron rinilex

jetzt nicht nielir so hart. Auch IV 11,5 will uns

die Beziehung des tuulta auf vi» als natiiriiclK'r

Torkommen. Die laterpnoktiou III 29, 46 ff. ist

beaMr ab frSher; die an III 27, 58 rerlaagfe ein

vollkommeD entaprechendes SrhlursanfBbrungs-

zeichen in v. 66. ep. IG, 41 ist Sengers ult't

(sL arva) ohne jede weitere Begründung in den

Text aa^eaonraien. AU tlSrendea Versehen etebt

in der Note iD 1 28« 84 reeolrent *wBrden* statt

'werden'.

Badea. J. HAaAner.

AuaaSge aua Zeltecbrlfteii.

Revne nnmismatiqve 4. Serie IX. Band 4. Tri-

mester 1905.

B. 449. A. Dfendonni, monnafes grecqoe« ri-

CSaineDt acquiscs par 1c cabinet des in^daiilos: in-

esTlsinet; mouuaies de Thrace. Taf. IX. Unbestimmte
Silbsrniflnsm mit Bellero|ibon auf dem P^fssas, mit

laufender Flügclfigur, mit Sphinx u. s w., Münzen von

Abücra, Aenos, Byzantinm. — S. 470. Jules
Manriee, l*icoaograpliie psr las n4dalllc8 des empe-

renrs romains de la fin du III« et du IV^ siMcs.

Fortsetzung. Taf. X u. XI. Die besten Münzporlräts

des Crispos, der Fausta, lies Dcimatia», Hannibalianus

und Constantiiius imi. werden, mit kurzen historischen

Kotizen versehen, zusanimeiigcstcllt nach den ver-

schiedenen Münzstätten und unter lierUcksiclitigung

des LsbeosaUers. — 8. 507. Funde aotiksr MOozeu.— 8.508. A.Diendound, einiKcs Ober die aala«

tationes imperutoriae des Nero nmi <les Vespasianus.

— S. ÖU. Aa&zug aas einer Arbeit von Sutza
Uber ein beladirifUidi als nttnaXtrdoif bezeichnetes

Gewicht von Perinthus. — Silberbarren mit ccltiberi-

scber Inschrift. — S. 514. M. C Soulzo behandelt

die FMIassangaformel apoehatum pro tmeh duabtu
and zeigt, dafs damit der Sextantaras gemeint ist.

—

S. 6S9 ff., ygl. ancb S. 545. Bibliograpliic der letzten

Arbeiten Ober die antike Numismatik. — Froc^s-
vcrbanx <lcs si^ances de la soci(^tc fran^aisü
de uuiiiismalir^ue. S. XLI.\. Antike Fälschungen

römischer Münzen in Eisen mit BronzcQberzug. —
8. LI. Fond repabUkaniscber Deoare in Olbia auf

8ardfaiien. — 8. LXIIL Oalliacbe 8tateran der

Xoritti V. s. w.

Atbenaeam 4086 (17. Februar 1906).

S. 303. In der Sitsong der *8oeiety of Aati-
qnariea* vom 8. Februar las Rarerfield Ober tmtA

in London gefun<lene römische Sknlptnren und ein

Mitbrasrelief. Die eine Figur stellt einen Flufsgott,

die andere einen Genins oder den Bonns Eventas dar,

das sc' r putc Mithrnsrelief zeif,'t die Inschrift 'Ulpius

Silvauus emerittts leg. II. Aug. yotum solvit. factus

Antnsiene*. — 8. 908. Arehlologisebe Motisen:
Oppens postumes Werk über den Codex des Hara-

muruhi, das demnächst erscheinen wird. 0. sieht

ihirin eine Art von Digesten, d. b. eine Sammlang Ten

Entschcidangen verschiedener Gerichtshöfe aus ver-

schiedenen Zeiten. — Navilles Vorlesungen im

College de France Ober Ägyptische Ueligion. —
Foacarts Besprecbnng ron Ayrtons and Currellys

Schrift 'Abydos III* (Revne de Pbistidre des religious),

1

mit Niichwcisen Uber die Vorfahren Aahmes' I. —
Scott-Moucrieffs Entdeckungen iu Kbarinoi, Wadi-

Holft und 8snneb. — Weitere Arbeiten des 'Eftypt

Exploration Fund' zu Deir el Baliari. - VerofTent-

licbung von Costautiu in der 'Kevue scieotitique'

aber die Vervbmng des Dintenfiscbes bei den Alten,

die darauf hindeute, dafs man in ihm einen Vorfahren

des Menschen sah. — S. 208 f. R. Lauciaui, Nach«
richten aus Rom. L. bespricht einige nensre Foniros-

funde, indem er sich den etwas iiliantastischen

Deutungsversucben gegenüber zienilidi skeptisch gegen-

Qberstellt, ferner das FoUacksche Laokoonfra^ment, die

in Anssiscbt genommene Publikation der 1904 von

den Italienern im Fayum gesammelten Papyri, die

Vitelli und Comparetti übertragen ist, endlich prä-

historische Funde auf Capri, die die Machricht

Suetous (August 72) eridlren.

Notisie degli Scavi 8. 9. (1905).

S. '219 - 225. G. Ghirardini. Römischer In*

Schriftenstein aus Este, gefunden in Venedig. Bei der
Anfrftttnnng der Pnndamente des Osmpaalle sn
Vonedii; wurde ein Stein mit der Inschrift gefumlnic

PVBl.lCK
j

l. . ANCIIAIUO . CF . ROm
! TUIB .

MIL . BISPRAEFF.Vbr i 11 VIR . AVGVRI
j
HO-

NORIS . CAVSSA . LOCUS
i
SEPVLTVRAE . DA-

TVs
I
IPSI . POSTEKISQVF Eins

j
SEPVLT

|
VI-

CELLIAT FI Hl!!,'/!,'. Vergl. hierzu C. I. L. Sappl.

ItoL 1 554: VICELLIAE AKCUaRI: der letstere Stein

ist in Este gefhnden, nnd nach der neatteAindene Stein

stammt daher, wie die Anuubt; der Trihns Homulia

zeigt. Die Verschleppung nach Venedig ist sebr be-

merkensitrert. — 8. 995—943. L. A. Mllant, Auf»

findung einer grofsen altetrn<^ki<i!lien unterirdisehea

Grabanlage zu Montecalvario bei Castellina In OUaati,

darin sahlrridM Oegenstinde ans Eisen «ad Bronse.
— S. 245- 257. A. Sogliano. Bericlit über dte

von Dezember 1902 bis März 1905 zu l'ompt^i ge*

ujachten Funde (Forts.). — S. 259— 263. G. Ghi-
rardini, Vorläufiner Bericht über die Vorarbeiten

zur Aufdeckung des römischen Theaters zu Verona.

— S. 273—280. A. Sogliauo, Weitere Forlsetznng

des Berichts Uber die Funde zu Pompeji (s. o.) —
8.981—388. Quagliati, Auffindung einse Uo*
saika mit -Tierdarstdlnngm sn Reggio di Galabria,
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Bollettino di filologia clatsiea XU, 8 (Fo-

brnar 1906).

S. 18Gf. P. Kasi, Ad Aumist. Coiifess. III 1

et Plaut. Trio. 237*— 237''. Versuch, die beiden

Stellea durch ihre Tergleichmog w erUiren.

RcMtMlona-Yencichiil« phllol. Sehrlflen.

Antonesco, Lo Tropbee d'Adamklissi. £tndo

archtologique: üpliW. 5 S. 147-151. Das in der

Gesamtriclituiig verfelilte Bticli ist doch nicht völlig

ohne Nut zun. Felix Solmsen.

lifltaiOfpttvevg Eiff^vi], cdiied with intruchution,

critical notes and commenlary by //. .S/ok;»/»'// :

/)/jMr. f) S 1-20-137. l»ie Arbeit ist in s/oiiischer

Uiusicbt verfehlt, aber nach aiidcreu Kiciituiigeu hin

recht heachtenswert. Carl von Uoltmgtr.
Aristopbancs, The Acharnians. Eilited by

C. E. <i rares: lipUW. 5 S. 137 f. Diese Schul-

ausgabe ist ailzo fllebtig «UMUDneiigeBteUt worden.

Carl von HoWnnir'r.

Bikkiiii^cr, Ernst, Die Matorialisicruiig reli-

giöser Yorst(illun}:en. Eine rcligiouspliilosupbische

Studie auf geschicbtJicber Grundlage: AC. 6 S. 195.

Wird sehr gelobt.

Fred. H. M. Blaylle^, Aiialicta (.'uinioa Graoca:

Bph W. 5 8. 139. Verf bewährt sich auch hier als

ein Itervorragender Kenner der griediiichen Lais.

Carl vou Holziujjfr.

CoUignon, M., Lysippe: (.7«*#r, 19.1» S. 4(),s f.

Wird von (J. F. Hill gelobt

1. Coliignou, Maxime, Lysijipe. Etiuli' criti iiie.

— 2. Perrot, Georges, rraxit^lc, Etudc ciiti(iue.

— 3. Pottier, Edmond, Douris et les peintres do

vases grecs. £tude critiqoo: AC. 6 S. 2l7f. Nicht

allein der nnzflnftige Leser, sondern auch der mit-

forschende Oulelirle wird sich der Kablreicheu feinen

Bemorkangeu und BetraclitaDgeu freuen, die sich in

diesen Monographiecn finden. F. N.

A. Dictorich, Kiiie MifliraMitur-ii : ü/.hU'.b

8. 146 f. Die LiektUre wird dringend empfohlen von

W, Kroll
.1. Dictzo, Ki)rn]iri'-iti(Jii nn.l (j'uclli'nühersetzung

in Uviiis Melan»orpiiij»Lii. JJ^UW.A loö 110. Die

Abhandlung ist als flcifsige, von lUchligcr Kenntnis

der I ,iti-r:itiir zpnpt'nil'' Zu'.amniPiistcIlung des Mate-
rials nicht uhiit; .Nut/cn. llnqo Mayini».

Paul Dörwalil , Aus di r Praxis des griechischen

Unterriclits iu Oborsekuuda: Ap/Ui. 3 S. 60 f. Alles

in allem: ein vortreffliches Buch. Georp Sehteanhit.

F. N. Finck, Die Aufgabe und Gliederung der

Sprachwissenschaft: ApItH. S S. 52 f. Diese ge-

daakenvolle Abbandtung ist mit gröfster PrSgnan/

and Gedrungenheit ab^cfafst. /'V. S/oh.

Gabriel, La nutnismatiea di Augusto, Aua studi

e utieriuli in Ftorena 1905 r Hev. num. 1905, 418.

Zastimmeud beurteilt von A'irien ßluudiei.

Gardner, P., A Grammur of Grcek Art: i'la»»i:

19, 'J S 467 f Wird v.m F. F. 7%ompMm als ein

bewunderunKs\\Urdi<.'is llandbucii warm empfoblcn.

Cauiille (Jaspar, Olympia: Ajp/iÄ. 3 8. 54 f.

Die fleiitige Arbeit i mpfu Idt sich durch Sacbkeootnis

und klnn, lebhafte Darstdluug. IJ. Hüter.

I

Albert Gruhn, Das Schlachtfeld von I^sns.

Eine Widerlegung der Ansicht Jankes: Xplili. 3
S. jS f. A'erf. hatte recht, seine Hedoiiken i\x aufseru;

aber entschieden i^t der Stn it nurii nicht. Ii. Hauten.

Griipp, Georg, Kultur der alten Kelten und
Germanen: /.('. 6 S. 215 f. Das Buch ist ebeoso
belehrend als erwärmend. Ileruhiun Sürotl.

H. Ilalke, Kiuleitunt; iu das Studium der Numis-

matik, 3. Auti. Berlin 1905: yi'ct;. nwm. 1905, 414
'Nlltzlielies Werk.' Aihim lilanchet.

Härder, Christ., Homer. Ein Weg\vei8er zur

ersten Einfuhrang in die Iliss und Odyssee: DLZ. 5
S. 280. Referat.

Uartmann, J. J., Do Uvidiu pocta: LC. 6
S. 21 1 f. Dies Werk eutliält zwar des Verfehlten

genüge daneben aber auch eine grofsa Meege treff-

licher, fordernder Bemerkungen.
I F Ilertlein. I i

- lmm hiclitliche Bedeutuni,' der

in Württemberg gefuiideneu KcltcnmttnzcD, aus 'Fund-

berichte aus Schwaben* XII 1904: Hto. ntitn. 1905,
5 '2.'). Lobend besprochen von A. ßlanefiet.

Hill, 0. F., A Catalogue of tbe Greek Coins in

tbe British Museum: Coins of Gyprns: CIomt. 19, 9
S. 470 f. Vorzflgliehe Arbeit. (/, Macdonald.

6. F. Ulli, Catalogue of tho greek coins of

Cyprus, LiOndou 1904: Rtv. num. 1905, 420. 'Grund-
legend, doch bleibt noch vieles unsicher.' R Bab$lOH.

P. Iliunebcrg, Die Kultur der Gpgenwart, ihre

Kniwickelung und ihre Ziele. Teil 1, Abt. VIII. Die

griechische und lateinische Literatur und Sprurhe v< u

U, V. iVilainowiu-MoeUmdorfft Km Krumbae/ier^
J. Woekernayel, Fr. Leo, ß. Korden, F. ShtUeh:
BphW. 4 8. 11 O l 18 Für die bearbeiteten Teile

des grofsartigen Unternehmens hätte der Herausgeher

kaum geeignetere Bearbeiter finden kOnnen. fJertmutn

J'eler.

Q. Horotius Fl accus. Satiren, erklärt von
Aihl/' KIcstliiii/. 3. Aufl. besorgt vou UicharJ
n,'ii,zf: i}f>hi\\:> S. 139141. Des Erfreulichen ist

in dieser neuen Auflage sehr viel incdir als dcsseu,

was man etwa noch anders wttnseinn mfiebte. £/.

Fü'.l.

Juvenalis, editorum (!) in usum ed. A. E. IIouo-

imin: ClngK,: 19, H S. 4ti-2 4t;,ö. IT. .1/. Lindtag bat
mancherlei an der Ausgabe auszusetzen.

Koepp, Die ROmor in Deutschland: Hittor.

Vierteljalirsschrijl IX S. S.'). Wit dereinst riic ()>•

schichte des römischen Germanieu schreibt, wird gut

tun, Hiebt Koepp, sondern Fabricius ('Die Besiltnabne

Baders durch die Körner') sich zum Muster zu

nehmen. E. Kurm manu. — Dass.: iJphii'. 4
s. 118-121. Trotz maucher Ausstellungen liat da*
Hueh mit VergnüReii und Interesse gelesen OUti

manche Anregung daraus gcsciiuplt /*. Hang.

H. Leehat, La scnlptare attiqae avant.Phidlaa,

Paris 1905: Fee. num. 1905, 519. Sehr gepriesen

von ./((/'/ Je /'Wille.

I. US (hin von Ebeneren th, KcltcnmOnzen vou

der Gcrlitzenolpe und aus Moggio, Abdr. aus dem
Jahrbuch der K. K. Zontralkommissiou Ii Wieu 1904:
Fei', nuui. 1905, 416. Kur» Inhaltsangabe von

Aäriett ßlaneheL
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Macdonalil, Cataloqnc of creck coins iu thc

UantcriaD collectiuu vul. 111 Glasgow 1905: Uev. beige

de mm. 1906, 9S. Lobend ugeMist foa P<* B.
de J.

Macdonald', Coin types, iheir origia and deve»

inpmeuL Glasgow 1905: Rtv. beige de niun. 1905,
102. Besprocbeo von V* ß. de J.

Martialia, JaventHs, Nemestiinas ed. J. P.
rofUjaie: (lofsr. 19, 9 S Ji52 46n. It . M. f.vnlsiu)

gellt aaf die liier von Duff and Uousmau borgestetlteo

Texte des Martfel und JoTeoal Kenaner eia.

Mflilor, Jolis., Die Bfir>.']>redipt verdeutsclit und
vcrKegetivviirtigt : Li\ 6 S. 193 f. Eiu Buch far alle,

die zugleich denkende nnd rdiglOse MeDMsbeD atnd;

eiu Buc}i f(lr die Surliendcn zumal. Su.

Miedermauu, Max, Coutributions ä la crilique

et k l'expHcaitiNi des glosea latinn: IH.Z. 5 S. S79.
Willkommene, wenn aocb nicht durdiweg Neues bie-

tende Beitrage zu dem 1. Band des Corpus gloss. Itil.

// Goeiz.

J. Oeri, Eurinides unter dem Druck des Sizi-

lisclien umi Dekeleisciieii Krieges: liphW. 4 S. 97
—^101. Ein scharfsinniger und wertvoller lieitrag

rar Chronologie und Elzegese der Enripideisclien

Dramen. W. Netile.

Ottcnthal, E. v., Das K. K. Institut für öster-

reichische Geschichtsforscbnug 1854-1904: LC. 6
8. 209. Eine dankeDSwerte und anregend geschriebene

G--cliiclite,

Paul}' s £ealenqrl(lop&die derklassischen Altertums

trIsBensehtft. Nene BearbeitiiBg. Heraosgegebeit von
Georg W'iitowd. Supplement. 1. Heft: S}>lit{. 3

S. 53 f. Dorch dies lieft ist der Inhalt der Bände
I-IV auf die Höhe der derseiHgeo Foradbnng geboben.

Otto Schultiteff.

Perrut, G., Praxitelo: Cla»tr. 19, 9 S. 468 f.

Gut. (i. F. im.
Properti opera with a coromentary by 77 E.

BuÜer: The Atner. jourtt. of pinl. XXVI S. 467.

B. 0. FottfT bespricht eine Reihe VOD »Inzelfirafeii

der Textkritik nnd der Interpretation.

A. Przygode und E. Entjelmann, Oriecbiseher

Anfangsunterricht im Anscblufs an Xenophous Ana-
hasis. II. Obertertia: AdA/^. 3 S. 61 f. Vorschlftge

nr Verbesserung macht O. Kohl.

Antonio Rettore, Tito Livio e la dccadenza

Mia liugua Latina nei prinii cinque libri della prima
decads delle sue storie: NphH. 8 8. 49 f. Den
Inhalt skizziert kurz F. f.uterbaeher.

Siegmund Schlossmann, Litis contestatio:

l^phk. 3 8. 59 f. Aach für den Philologen kommt
hier Interessantes zur Beliandlutig. 0. Wm kermaim.

G. Schlumberger, L'epopde byzanliue ä la fin du
X«aUde. III. Teil (iOSS-IOS? n. Chr), Paris 1905:
//er. »IT/m. lOOf), 421, f^i'hr trclobt, aucli nni der

archäulogisch nuniisroatischcn üeigabcu willen, von /i. Ii.

E. Seitwärts, Ober den Tod der SAbne Zebe-
dsei. Ein Beitrag zur Geschichte des .lohatines-

eftngeliams: Bph W. 4 S. 101-105. Verf dringt hier

mit kflhnem and onbeirrtem Mut in den Urwald der
legenden ein. Ennin Prmtehcn.

Svorovos, J. N., Das Athener Nationalmoseum,
deutadie Amiabe Toa W, Bank, 3-4: Oaaer. 19, 9

S. 469 f. John ff.
Bahr-Peuoyre hebt die inlor-

ossantestcti der hier phototypisch wiedergegebenen

Schätze hervor, — Dass., 5 6: Die Iteliefs mit Aus-

scblafs der GrabreUefs: NphH. 3 S. 56 t Das

Doppelheft gew&hrt eine freadig sa begrIÜiniid« Be*

reicherong nuscrcs archäologischen ond philidogiseheii

Wissens. Ea-nU Heuling.

Albii Tihnlll earmina. Aeeednnt Sul/neiae

EleKiitia. Edidit Gfi/zu Semethy: liph W. 5

S. U1145. Die Ausgabe wird sieb bei uus scbwerlieli

Bahn brechen. fMxJaeobif.
Will Vesper. Die Germania des Tacitas deutsch:

Apha. 3 S. 50 52. Dieser erste Band der 'Statuen

dentaeher Kultur' gibt eine dorehaus lesbare Ober-

sctzunj;. Eduard Wulff.

Vülbehr, Theodor, Bau und Leben der bil-

denden Kunst: LC. 6 S. 216 f. Im allgemeinen ist

der vom Verf. eingeschfaigeoe Wfg ein sebr richtiger

zu nennen. J^. V.

Weicker, Gustav, Schute und Leben: LC. 6

S. 219 f. Diese Beden sind geeignet» auch in «ei-

teren Kreisen ein lebhaftes Interesse so erweidteo. te.

Win ekler, Hui^o, Auszug aus der vorder-

asiatischen Geschichte: U:. 6 S. 197 f. Wer sich iu

KOne so erieatleren wflnsebt, findet hier einen kaom

einmal versagenden nverllssigoi Flüirsr. Ouo H'«6er.

Mltiellnng«!!.

Aeaddmie des inscriptions et beUea-lettree.

22. Dezember.

Tb. Reinach , Griechische Texte ans einer Samm*
lung von Inschriften aus Aplirodisias in Karlen:

I'olizciverurduungen, Widmungen, Grabscbriften. —
S. Reinaeb, Die griedüflcbeD Quellen des 6. Buches

der Aeeeis.

Zur Taitkiitik Im OnnomheB OmnadMliastaii.

(Fortaetsnng.)

417, "29 Uli- scelus parfem (Ifoe scclus pnrtfm

C?) Pompeii fuissc contendit. Hoc entbehrt eines

Gegensatzes Das Scholien bezieht sich unmittelbar

anf p. l.iu'. l.H: fucrint (Potripeiani) oupidi, fuerint

irati, fuerint pertinacesj sceleris vero crimine . . .

liceat Cii. Poropeio mortoo, liceat mnitis aliis cnrcre.

Quando hoc qnisquam ex te, Caesar, audivit . . .?

Hittelbar bezieht es sich anch anf § Sl: ita quidam

(= Poinpeius) agebat, ita roi p. sanctissinium nomen

opponebat, ot, etiamsi aliter sentiret ^Ligarius), ver»

borom tarnen ipsomm pondos snstlnere non posset.

Die Worte Quando hoc ex te quisnuam gibt der

Scholiast als Lemma, und diesem huc ist liic auge>

gliehen «rorden. Der Acc. partem ist als aichaisieren-

des Adverb zn verstehen nntl braucht kaum in par-

tim geändert zu werden, weuugleich C im Lemma
442, 40 Obscuras parte Statt O. partim hat. Anch

391, 6 ('YntQßoXixwg nec partem dixit po'^se rcm-ari)

spricht für die adverbiale Deutung aliiua ex parte

des Lemmas 391, 6 und vix hoc ex parte possit sa-

nari des Scbolions 391, 8. Nicht gerüttelt werden

darf an der Vnlgala 425, 12 Modo en<n^em partem

recorat.

Digitized by Google



888 * April. W0GHBN8CHRIFT FÜR KLAS8I80HE PHTLOLOOIB. IM«. Ho. 14. 884

419, 7—8 Vifiit Caesarem iginosccre: mnltis enim
pelenda venia fuerut. Provocat illuut ad ^hoc'y ge-

nas lauiiis. So wollte Orolli, gewifs sinngemäfs. Paläu-

gr*pliiscb oad, weil iu deo Gronovscfaolicn ipse mehr-

ftcb statt fdem auftritt , lexikalisch licift nlfaer...

illu„i u(l •:^ipMiiiiy
f:. I. Vgl. Mon. Ntelnvdt 4S^d,

Bonoet S. 3U1, Gass. s. 8. 573 A. 1.

49S, 40. 495, 10. 438, 30 führen Epilogos, Pleo-

na'^iTios niiJ itietaf<>r;iii 'iriflliaitlioran vi) auf ^'ricc^isL•lle

Bucbslabea de.r Vorlage des G; für utiatfo^a 4Ul, 1

und andw« Awiirflcke riod lie dnreh C wlbit verbürgt.

424,22—23 Dnplicis coniectnrne Cftveam dispo-

sitiuue nuturali prost (fiiitur {Cs, perseqoitor Landgraf
in seiner grsrscren Aosg. der Bosduia). Vgl. 4U3,

14 Derore amplificatioDein ]>rosnoQtu VX, Bob. 287,

99 Opportaniorum temporuni proseqnHnr enumeratio-

Dem, 361, 14 di»similitudiiieni dnorom facta cnmpa-

ratione p. (dageicen 229, 31 persequi coiiinratos, 234, 2

piratas, 308, 39 tetitimonio Sestinm; Psondnasc. 103,

11 inimicitias, 206, 21 iniurias; Gronov. 432, 36 pa-

rentem peraequi = p. necare: Hou. Kacbweis 43 ^gj.

Dafe 494, 93 i>er8eqnitur «• SUU»^ an tieli mögiirit

wäre, zeigt, von anderen .Vutoron obifpsplien, 40:^, 22

üerodülDS cum res .\egyptias perseqaeretur, sie aii.

494. 95 bat lAodRraf nt intell^ belle </)o*>fi(,

accnsatori supposito pcrioliiaiuiuni in seinen Text ge-

setzt; aber facile est inteUegi verhält sich za f. e.

intdlegare wie das bei Terens nnd <Seero beliebte

licet cerni zum rogchcrlitcn licet cernere, ferner wie

das iui tipätlaleiu Lauäge datur intclligi zur vergili-

acben Terblndnng WO dator mit dem aktiven Infinitiv:

cur lungere dextram uon datur? Aen. I 449; vgl.

Bonnet S. 671 A. 3. Sptltiatoinisch ist sogar habet

intellegi = Yiyvmn*ta9M w i. poteat: Bannet

S. 690. Xeaien 8. 35 A. 1.

495, 3—5 Ptaeet Clceroni excnrsns ille iavenflfs

de suppliciis parricidarum, ad aiinos suus. Ad t \i-ti-

Diationctn tarn tlondae partu iater media« (ÜrcUi im
App., partes Intermedlas G) haee oratio ponitar. Der
Sinn des zweiten Satzes ergibt sich ans den Worten,

womit Gicero »elbst im Brut. 316 den Stilcbarakter

aeiner Jugendrede p. Sex. Roscio wardigt, vor allein

aber aus Orat. 107: Ipsa illa iuvcnilis reihi}i l>tniia

(ss yiafjaxiiiq üdqti, geims dicendi ampluni, buiiundcrs

im Abschnitt Ober die Strafen der Vatermörder)

baixf iiiiilla iittfiiiiata {— jjapaxTrp t^Xfö^, g. d.

tcnuej, (jiiae'luin eliuni poulo lularioia (= x- H^^^t
g. d. niediam oder tcnipcratuni). Demnach gehört

die Kusciana ausschliersiicii weder dem hohen noch

dem niederen noch dem mittleren Stile an, sondern

einer Misch[;attung. I ber floridus ay&^cf Tgl. Volk-

manu Khetorik S. 535 und niclit minder 536.

Landgrafs Interpunktion Tor ad ex. ist richtig,

unriclifin l)in;;c.L;cn srinc Konj. [/<]nr/(.i. l'ars ist liier

nicht, wie Urelli mciute, gleichbedeutend mit ^i^ats

*Reaitation8Stack* — so wird das Wort z. B. bei

Petron, aber nur mit dielt und der^'l. verwendet — son-

dern greift auf cxcursus zurtlck und bedeutet einfach:

Teil (der gaonn Re4aX Abseboitt, Fiaaaage ^ loc««,

eapnt. Da diese Veiwcndung allgemein lateinisch ist,

so sind eigentlich übcrflii>si}j: Belege wie 403, 29 Ob-
t

stinatc immorando huic parti (ss intftov^ 403. 28),

404, 5 (jaod pertiuont ad virtatem partia buius, 405,

II Senatore-: bac in parte prosdndit Jeder Zweifel

wird ausgcsehiossen durch 439, 89—34, d. b. dirch

das Scholien zu eben jenem Exkurs § 70: Insui in

culleam vivoej Uic heu» a criticis reprebensns e&t;

bunc antem toeim aKbi hradat Oioero. Seiendea

tarnen est ijuia ('dafs') /;/ livc cupitr geutm (lirnnli

iiltHUi etl\ tractat enim ('ja, eben ) de sopplicio par-

ricidarum. Hingegen vermochte ich In einem Zi-

sammcnhang. wie er 425, 4— 5 vorliegt, tarn

äoridae urlit aus keiner Epociic der Lalinität zu

verteidigen. Die Orleebeo verwenden da nie tifv^,

sondern i'^Qftnirt) iqqaaitxöi) , i6iu ,
Xi'^tc. ixnoz.

TtXäafut, die Lateiner genus scribendi (dicendi, Mir-

nionis, orafionis), elocutio, oratio und dergl., oder

Verba wie eloi[iii, proferre. efferre: sie ersetzen den

vieldeutigen yenereilen Begriff 'Kunst' dnrch den un-

zweideutigen speziellen '^praclikunst, Kunst der Sprach-

lichen Darstellung'. Durcli den Artikel ara im The-

saurus wird diese Behauptung, die sich aas ihm 1lbe^

haupt nur mittelbar herauslesen lilfst, nicht widerleiit.

425, 22 bezeichnet der SchoUaat die aus den

ProOminm der Rosdana entnommenen Worte QaM
ergo audacissirous ego cx oninibus? !Minime a!^ ( ine

antiplosis. In der Sprache der Grammatiker bedeutet

das Wort die Setzung eines Kaans fbr den andern,

z. B. des Nominativ für den Vokativ; in der Sprache

der Rhetorik die Setzung des Gegen fall es. Dai

triflt Mar vollstlndig an. Denn unmittelbar vorher

hat Cicero alle Anwälte, die die Verteidigung des

Uuscius niclit übernahmen, ziemlich unverlitlllt ab

Feiglinge bezeichnet, die vor Clirysogonns und desses

Schutzherrn, dem Diktator SuUa, beben. Wäre das

synonyme ilyunlntov (vgl. Emesti lex. technoJ.

vir. rbet. S. 29 und Volkmann' S. 493 A. 1) (ibe:-

liefert, so hätte man nicht <2vzc^MTfO«{ gefordert,

obwohl eine iQt/ntjaig gar nicht vorausgeht. Der

Thesaurus kennt fllr antcn.tesis keine Stelle, fOr

antiplosis keine Stelle im Sinne der uuserigen.

496, 19—90 Hoc dixit irrisione, qua liberO'fwm

honii'i^;/i interposita ferne patronorum nomine gio-

riantur. So G; v Indert von den acht Wörtern des

zweiten Satzes finf: . . . quia iiber/iwt bomi»<>« inle^

posi'o f. p. nomine glo ' Seluule, dafs man

nicht auch noch ferme ie\il.uli-eii nnd wegen seiner

Stellung beanstandet hat Aufscr i|uia, das in d«u

drei Scholiensnninilungen mehrfach bald zu qua bald

zu (lui oder cui entstellt ist, darf nichts geändeit

werden, weil y/ontfiitMr bedwten kann 'sie machon

stolz'. Der Übergai^ vom reflexiven ziua transi-

tiven Gebrauch begreift sich ans gloriandas. das schoB

Cicero mit praedieabilis verbindet und dem erubeseei;-

dtts g^naberstcllt; zweitens aus Jmitios: Urodes vk-

torem Parorom Romanomm gloriabatnr (XLII4, II)

'0. niaelitc von P. als Bcsieger d. II. viel Aufhebens',

drittens und vornehmlich aus der von Georges ' an-

gefahrten Stelle, an der Julius Valerin« a« glomri

gewagt hat. Kine unmittelbare Parallele zu 426, 20

ist mir nicht bekannt, aber mcmini cummemoro

tritt schon fHlh auf nnd das Spfttlatein (Bonnet S. 535)

bringt mitesco = militico, niitigo; innotcsco = notaa

faciü und dergl. Bekannter ist. besonders seit den

Aufsätzen im Archiv III 284 IX 515 XI, die nm-

gekehrte sprachliche iiirscbeiuung, derzufolge Verbs,
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die im Klassischen nie reflexiv verwendet werden, in

diesen Verwendungsbereich im SpäUatcin sich fin-

drängen.

426, 25 Damoato et ciccto] Modo ('jetzt, hier')

movetar quaestio: si parricida in cnloam snitur, (|uarc

diztt 'eiecto'? Qnia oratoris est minua diciie poe-

nam rei, ut dicat exiliuin. Der einzige K. W. ¥.

Bflebner fand fn seiner Aa^. der Rosdana t. 3. 1835
die Stelle >iniil<>s und undertr t\\v Schlufswurte in iit

hic (sc. Sex. Uoscius) eat in exilium. Da uiuus sich

iekt ZQ den drei TorbergehMiden Worten liehen Ul^,
ist auch mir der Sinn nicht klar. Viellci<'hf 1*^1 zu

erlilären: 'weil es dum Redner zukommt, nicht die

eigeatliclic Strafe des Augelclagten so oennen, so dafs

<;r liier bluTs von Verbannung spiirbt" l)ie Partikeln

uiiuus und minimc statt non, neiiua<iuam beiltlrk-ii bei

einem Spittlatciner keiner Rechtferti^ang, so wenig als

nia;'is statt sed. Aber vcrstftndlicber wAre <«t>> minii[ti

<>'(
]< rt' (toenam rei. Miooere fittov» ist wie sein

Gegensatz augcre extollerc at^^ävetv ein jedem
Rhetor und ScboUasten gelAofiger t. t. In eigeut-

lieben Sinne steht das Wort S88, 18 (in C ms ina-

nere korrigiert), \n tiiisin ni iihtrtragenen 438,81;
das comificianischc dcuiiuuere und das ciceroniMlw
inmhMere fehlt Dafs der Seholiast jenen Oedanken
an-drlkkcn wollte, läfst dif Antithese in culeuin suilur

und ciecto erkennen; ob der Gedanke objektiv richtig

sei, ist eine Frage für sich.

Scitiicm liic Gosclii« htc des sncf. poef i>iclioii

IMurals durch T. Maas im Archiv XII und E. Norden
im Anhang zu Vergils Äiicis B. VI angehend und

lehneich bobaodelt worden ist, kann man 426, 37
Aoinfm indicnm [laudem iudiciam C, Lau» iudicom v),

ot benivolentiam captct als sclbslverstilndiich be-

leichnen. Vgl. 439, 36 sobtrabit laudes Lacalli, at

erigeret Pompei famam (in der Qaelienstelle. Pomp. 31,

stdit Satis hoc es'^e laodis), 407, 40 Taciunt pracila^,

415, S9 lu ista oratiooe per bironiam esse priiicipia

intellegairas. 4S4t, 8 Ftrticobuls namitio loeo prin-

npiomm cecidit (aber 400, 3? wqtie ad principium

Ncudae actionis, 426, II in principiu, 427, 14 hoc
*d Tirtntem principii pertinet «jood appcllatur, d. h.

'des sog. Fr.': Ober dem nicht verstandenen appeliatur

Sicht das Korruptelzeichcn ^)'), 428, 27 dixit priii-

cipia, narrationem, excessos (=: 425, 3 cxcursus, 486,
)6 excnrsatio), nono anmmam dicit, 431. 30 in bis

npitibos hoc dfeit (sonst Sgl.), 438, S6 nstnme iura

persolvil.

Za p. Sex. Rose 19 ülaucia quidam, bomo inrnt«,

HttHiMtt, eliens . . . istins T. Rosei heißrt es 488, 9
—10 in v: Duplex cau><a nci esvitatis. Nani tciiuis

cornimpi potuit libertinus, i|ui eiiam metuebat offcn-

dsie, richtiger bei Landgraf: . . . t»»Hi» e. p., Uber-
funu, jwi , . .; ich ziehe I ififrlimi^ijue vor. Die Par-

tiltel ist in den Gronovsciiolieii .seltener als iu dem
IJobicnser und bei rsondoasconius, aber sie steht %. B.

386, 15. 390, 35. 391. 28. 402, 31. 404. 30.

Zmn Worte cUens des gleichen Satzes licifst es

'j In der nächsten ljinK<'l>unK i>t blofs ittm 4'27. |.'>

yerderbt, d. h. jenes Wort des Leiiiinas Lonffn ttrm
•wf'i-vano aus !; 11 ih'T Ko'jriana, da» in unseren ( icero-
It-v fi hit und K. Halm aus itentm entstellt tfhiubtc,
wahrend es v als Dittographie nicht i>erUcksichUgt.

428, 1 1 : Hoc mire (sc. intulit u. dcrgl., vgl. 429, 8
1,

ut ab inimicis ad caedem subornatus sit, i[uibus sine

dubio debebat (debeat C) obsequium. l''Qr Hoc mire

ut (-Wanderbar, meisterhaft bat er die Bezichtigung

einiliefsen lassen, dafs') hat man Hoc nimirmn ot in

den Text gesetzt. .\ber dieses ästhetisch kriflNierendc,

hier rahmende Adverb (= C^avpnrfMs, «^ov/iaoiM^)

kennt nicht blofs Donat, Serrins and andere Scholiasteo,

sondern aucli die Ciceroerklürcr vorwenden es bahl

mit bald ohne Vcrbum: der Üobienser 230. 17. 267,

10. 897, 1. S84, 85 (Ahniteh ndfos 870, 7. 886, 18.

•287, 24. 361, 7), noch öfter Pseudoasconin?: 101, 2.

IUI, 7. 109,18. 113, 26(miser die Hss. und v),

117, 5. 142, 10. 149, 19 ^de f). 168, 6. 808, 18.

20<1, 10. 210. 3.

428, 32—34 Patrcm occidilj Congessit sclieniata

oratoria. N'ain per iiuaesitum argumentatur, res|)ou-

sioncro facit. (^Koticnscnrnque cutneetura (coiüectum

Schutz) est, summa ponitur, incipiens a genere crimi-

nationis, naturue convcniens: 'Causä lucri, causa ini«

micitiamm patrem occidit' natura« eohvntim» causa

I. . . . patrem ab eo ocelsnm esse n. c. est). Land»

graf srhreibt : . . ; »vsponsionem facit, (yi/r ticnscun'iuc

conifclum quid est; . . . Damit vorkeuut er enteus,

deb eonieetnrm liier, wie oft, mit statns confectnrae

(-ralis) jileichbedeutcnd ist, ein .\usdruck, der 425, 6

gerade von unserer liosciana gebrauclit und durch

avruHttqfS^f« näher bcstiinntt wird, .\ufserdcm kehrt

er, um von den Bobienscr Scholien und Pseudo-

asconius abzusehen, in Halms i{het. I.at. min. wieder,

wo S. 221 und 308 gerade der § 39 unserer Ro>

sciana erklärt und die KaastMsdracIte des SchoUasten

snmma (— crinlnis oottectio), etimtnatio, caosa vor*

wendet werden. Zweitens drücken die Kula per «juae-

sitom argumentatur, rcspousionem facit Gedanken aus,

die weder von eiinoder losgerissen noch mit dem
folgenden SatSf der obendrein generell gefafst ist,

vermengt «erden dOrfen. Die zweite Behauptung er-

bellt ohne weiteres an den Stellen bei Halm, die

erste wird, sofern sie eines ncwci<e> bedarf, durch

folgende Scholiastensteilen bewiesen: Bob. 238, 34.

343, 6. 245, 6. 265, 23. 267, 27. 270, 83 aeote im-

puit cx codem (adversarii) proposito validam rospon-

sioneni, 277, 14. 281, 17 adversus propositionem

partis advei-sae facta rcsponsio est Icimiter, 282, 27

Haec sibi faotiliaria concatenavit, inquisitione prae-

missa et snbdita responslone, 293, 6 si responsionis

criniini satis factum erit 'wenn die gegnerischen Be-

zichtigungen abgefertigt sein werden', 336, 1. 338, 1.

360, 6—7 Haie ita fsetae propositloni opponitar aeata

respon<io, 3<)7, 24; Gronov. 434. 14 zu p. Sex. Ro-

ücio 9 1 : Modo ('hier') quasi obiectio iuimici est et

responsio Cieeronis, ut: iHe negat se potoisse ecd«

dere, hii' confirmat.

Was Laudgrafs Streichung des zweiten naturae

(natura Cj eouvenitn» lietrifl. so llfst sie sich durch

die oben gegebene Interponklion vermeiden. Von den

sonstigen nicht weniger wanderlichcn Wiederholungen,

dio in den Gronovschoiien sich finden, sollen blofs

zwei aasgeeduieben werden: 411, 2—3 Laborat orator

occidendos esse qoantnm potest, et soadet aHad agendo

('in Abschweifungen') ipiantum potest; dann das Kpi-

phoaem 440, 24 ita omnea deleti sunt, ut nec ooutius
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poswt exütara» itavaum extincti sunt Echt kann sogar

sein 424, 10 Hfe cum haberct .... hie Soll« domi-

nante . . . occisus t;st. Da- Aiiakoluth crkl&rt sieb

daraus, dafs das dem Uaupt- und Nebensatxe gemein*

same Subjekt, das an der Spitse der Periode steht,

von 'seinem in die Klausel gerückten Verhuni occisus

est durch 32 Wörter gelrennt ist, während äulla do-

nfnante et«., d. Ii. die nftheren BestiimiMgen des

Hauptverbunis, 12 Wörter umfassen. Vgl. Rönnet

S. 745 f.: rt'p^titiüns de mot& et de ct)n:)tructiuns.

Ans dem Thesaurus II 178, 84 vinen vir jct^t,

dafs antiqHoriu» nie anders verwendet wurde als ent-

weder far 'Liebhaber, Verehrer der alten Zeit, Lebens-

gewohnheiten, Literatur' und dcrgl. oder für librarius.

VemolieD wir also jener Stelle der GroDovscbolieu,

an der das Wort 'TVeand des Landlebens* bedeuten

nfllhte. beizukommen. Im Zusaninienliange lautut bit-

4!M), 17—23: Diversa quident artificia sunt, sed

qnotiens ad finem ('Zweck') venlant, simflia »vnt tam
agrariua (oder Biml \»ut\itgrariH$; V hat gunt <u/ti-

qnariiu, Graevius wollte agricola aus 430, 22j et ad-

TOcatoB. Ars qoidem dissitnilis, sed tarnen ars est.

In SOa quisque arte nielior illo, qui itiiperilus (qitiitit

piritwi melior <(pcritus^ illu, qui <Cbt/ impcritus

Schutz) in meliore parte est positus. Erucius accn-

sator obiciebat nisticam vitam Roscio. Dicit TuUius

in hoc meliorem esse Roscinm Erucio, quod melior

Sit ille (v, illo tlbor der Zeile, om. C) agricola

quam iUe accosator, illa scilicet condidone} qua sn-

periat dSadnos. über den Sinn von agrarfaitB vnd
advocatna kann angesiiiir< iier (juellcnstcllc, des fol-

genden aceuator— vitam nisticam sowie agricola—
aeensator kein Zweifel aufkommen. Hit dem dritten

Satze, in dem weder illc noch parte angetastet noch

die Kopula hinzugefügt werden darf, soll wohl gesagt

werdent 'Jeder ist, wenn sachkundig, besser als jener,

der /war in der an sich besseren Partei steht, ader

niciil suchkundig ist . Über pontug est in, das man
beanstandet hat, ferner Qber die Synonyma situs, con-

stiintus, locatus, coUocatus vgl. Gass. S. 273 nebst

den dortigen Literaturnachweisen.

Zu 431, 1 M. Aliliub Scrranus (niaiiilius serranus C)

ist Jetst Pauly-Wissowa 11 2095 zu vergleichen.

481, 17—IS Qnoniam ille obieoerat 'Cum nullo

eonvivium iniit', dicit Cicoro: 'Quis (qui C) cum pas-

eerelt nai . . invitantcm iuvitaturus noa esset?' Selbst

wenn mchgewlesen werden ktante, dafs poseere im

Sinne ton VMcare fiifl cenam\ invitarc verwendet

wurde, dürfte mau hier an pa^cere xQ^ifuf \a,\s Wirt)

abfQttern' glauben, als an einen Vulgarismus.

Sospicionem habcmus hcifst bald 'wir hegen einen

Verdacht' bald 'wir stehen unter einem Verdacht' =
suspicio est in nobis. For 431, 88-83 ii qta erit

suspicio innoceniUnu, dum accnsantar, pusaii posaunt

ohne in ist mir kein Beleg bekannt.

432, 9 quos dicit ita contemplui ihictot haheri

(Orelli, habere G, ab K. Eberhard) Erucio. Es liegt

in baberi nicht dne Dittographle der AnfangasUben

des folgenden Worte^- vor. i^oiiJrrn eine echt spät-

lateinische Verwendung dieses Vt-rbums als Uilfs-

verinim statt esse. Hierfllr and filr die Dativkon-

strnktion statt ab mit Abi. findet man in den zu

408, 35 angeführten bchrifleu reichliche Belege.

A^^1. i{\ Orestes et Alcmaeon bonnm (. Bonum
Cv) u; ;i irricidio piac mentis exemplum (sc. sunt).

Wegen de-> Lonimab Vidctisne eos'.

432, 36 naturae iura pertohii (C aus prosolvit)

darf nicht tu [pcrjsolvit gckflizt wwAni, «eil parsoho

naturae mit und ohne deintntn schon Qeorges belegt,

uud zwar aus zwei Inschriften.

488, 10 HmiG tocom Cieero diflsrt, «t ('dafs er

nämlich'; vgl. 428, 11) contra Roscios respondeat (v.

-det C); 431, 12 ut . . . coluerint (v, -f C); 444. 4

ut . . . recreet (v, -at C), Ob an den drei Indika-

tiven der Hs. nicht festzuhalten ist? Vgl. BoDOet

S. 670, Cass. S. 264, Xenicn S. 32; andrerseits 432,9

ut pot[u]erit der Hs.

483, 34—38 ist zu interpungiereat Pngna Can-

nensis accnsatorum] Non intellegebant iudices, quid

esset 'pugoa ('annensis', sed cmcmlavit ') et iiraesen>

exemplum protulit: 'Muitos' inquit 'caesos vidimus ac-

cnaatores, non <apnd TrasnmemnD, sed)> apud 8er>

vilium lacnni.

Cae»oe\ Qiiia (lacum caesos, qoia v) dixcrat 'pugna

GaniM«ds% didt 'eaasos', qaod est pagnae. Der ^'na

der letzten neinerUung ist Pcrraansit in translatione

427, 7, Servavit pfia<f>OQÜf 438, 20. Die nachträg-

liche Erklärung eines einzelnen Wortes aus einem

vorhergehenden Cilat ist bei Pseudoasconius und in

den Gronovscholien noch häufiger als in den Bobiensia.

434, 31/2 si Africauus . . . aliquid ageret in in-

diclo (ageret, in i. v), non diceret (sc. tostimoniam,

ans 434, 30).

435, 9 eruit sexaginta et dixit se cniissc centiim

et rapuit <XL> Hoc (et <XL> r. Hoc v) ... Das

nähere Objekt stdit nieht nur In den Paralldgliedem

nach seinem Verbum, sondern diese romailisiarwde

Wortstellung begegnet in den Gronovscholien Ober»

hanpt oft.

43.'), 20 Ostendif vitam turiiissimam Capifonis

nioiio, gniti (modo quia mit Komma davor v) et apod

quem praemiuui invanitar at ^Nid quem pcrtidia et

cetera maleficia, ipsum potuitte occiderc Rosdon.

Wer das Anakoluth quia— potuisso ablehnt, ob-

wohl zwischen der Konjunktion und ihrem \ rrbura

13 Wörter eingeschaltet sind (vgl. Bonnet S. 668,

Cass. S. 551), nnls potuisse als Angleichnnir an den

folgenden Infinitiv bf'lriK ht.jii Daf- inndo 'jet/f, hier'

nicht aas der Klausel an den •satzanfaog geruckt zu

werden bmoeht, wlre sogar sieber (w0. Qolotiliao

7, 9, 7. 9, 4, 29 SeyATcrt-Mnller Lael.^ S.73 97) ohne

Parallelen wie 423, 27 ego tibi foci iniuriam utique,

432, 14—15 C'ecidit (= inlatns est) locoa eomnnais

de parriridio, ijuemadmodum taperiOB: non pOSSS

tien parricidiuui sine causa.

485, SS gebort amiiiMO noch mm Lemma.

Zu 436, 24— 26 Authepsa (autipsa (') illa 7'/^'"

tanto plio — die kursiv gedruckten Wort« fehlen in

V — etc. ist jatit Tbesanms II 1599» 9 IL in TB^

gleichen.

') (trelli wollte etiuilrarit. Al)er emmdare corri;jtre

eniendatio eorrectio Nim! wie i:T<a'o(>,'}ovv LTttf6Q!fw<^i-

rhetorische t. t.: Pveudou-.'. Hu. 1 T5nb. 1.>})Ö, 344,
•jsfi, 27 ff. Das rrniriit der ( iri iih>v-.rliolien (Mon.Naell-

weLs 4Ubg; euL-iiiricbt dem intÜtquatvn.
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27 Lectieuii dicunpiiCi %ui uiaiortt nobile»

portant A. Eberhards gestoforio oder octaphoro and-

Lanil.iirafs buiotiuli-; statt iiobiles sind fjowi^ hüb>!clif

EinfiUlei ab«r au maiores darf scbwcritcli gerüttelt

werdeo. Sbiores— minores *die im Range Mher,
niedrigerstehenden' ist schon taiifci~<li lAtir. 40 und

Ucraeus zu H. IV 48), sudauu wird iiiagiius in diesen

Scholien selten verwendet (z, B. 487, 37. 440, 33)
und 413, 24 satollites maiores ganz so wie 136, •27.

437, 7 ^iil mir als die einfachste Er^iünzung der

M^rstUniniclten Überlieferung: Dieit td <(ifl/> hoc iu-

dicio, nt (Dieit ut hoc iudicio C, Dicit id <ogi>, ut

hoc I. Schatz) omniuni proscriptorum interiniantur

tilii. Deindc dieii, hoc tantum agerc Koscios . . .

DaTs agi vor oder nach dem davon abhiagigen hoc

iadido (*derZweclc des gegenwärtigen Prozesses sei
)

ansgefallcn ist, darf man nicht nur wegen des folgen-

den Satzes annehmen, sondern auch wegen der (jueUeu-

stelle (p. Sex. Boecio § 158 An vero, iodices, tos non
|

intellegitis nihil aliud ai:!, iiisi ut i>roscriptoruin libcri

quavii» ratione tollautur, et eius rei initiuui tu ventro

iurt iurando atqQe in Sex. Rosei giiafri?)^ ferner

wegen 437, 1 Sin id actum (v au!5 dem Leuuua 43«i,

36 Sin id actum est et idcirco arma suinjita sunt;

C hat Sin ductam) est hoc bcllo, ut . . ., 402, 28 M
eniro egit ut . . (Idem egit ut C v). Was vi = it

(häutige Schreibung in alten IIss.) — ut betriftt, so

hat C hier ut — ut statt id - ut wie 420, 13 im

LemiDa Ua audirem statt id a. Bei Pseudoasconius

haben im Lemma 151, 6 die mafsgebenden Hss. nt

ubi statt id uhi, 174, 6 im Scholion «juod quisiiuc de

tubiügata provincia per triumpbam apportavisset, et

(statt id; cm. v) . . . conserraretor. Vmgelcehrt bat

163,3 die So/onienoshs. aliquot, nicht a1ii|uid, das

als Korrektor Foggios gelten darf. Cic. Orat. 168

haben A id enim, Gellins et enim, 199 hat ut id

— non ut, J ut id — non id, de or. I 19 J v sc id,

K Sit, alle übrigen Mutiii. sogar H E, Nichts; I 255
hat V id qnod, J et quod, einige Ausg. [et] i|. In

den Gronovscholien 421, 7 ist das Leuina Cum id

soliicitudinc zu Cum ea s. geworden.

437, 21 —22 Lucallus (Tigranem) dum perseqoitur,

adüt multas civitates et <r«(/t//> ftraeJa |)lcnns.

438, 38—40 Mos foerat apud ouines Graeciae

civitatcs Corinthi habere couvftitum. Popnlus R.,

Teritos, ne communi eoueilio ('durch ein Synedrion';

«müUo Cv) novitatls eonsilinm caperetur rerom
DOvaram c. c) . . .: Wortspiel!

439, 38—42: Incougruum videtur oxcmplum, quod
huperatori feminara eomparavit; sed in omni parte

|uadrare monstratur ([uadraf, Cass. S. r)"!»

and mein l'rogramm Bobicnsia vom J. 1894 S. 17):

primnm ex looo, quod lOtbridates Pootiens fiiit, quae I

patria Mcdcac est; ex facto, >{uod, ut illa parricidlani

fecit, sie et iste auetore Sallustio et fratrcra et so-

roreni oocidit; ad postrcmum roviparaui fj-itnnn.

Wenn Jürges de Sallustii rcii-iutis S. 37 w/f']«/«
fordert, so ist zu bemerken, dal's im Spilllatciu e.xitium

mit oder ohne mortis, h^ti auch statt exitns vorwendet
wird; vgl. Bonnet S. 715. Auch das Ton mir früher

vorgeschlagene comparan<tibu'>s ist nicht notwendig:
das Partizip des dritten Glicdi s -reift einfach ana-
koUtbiscb auf eomparavit zurück, statt in einer

Form wie comparaodo, cum coniparct und dergU der

Konstruktion des zweiten Satzes sed— quadrars nmr
stratur Hoclmunir zu trage n. Solche absolute oder

'freie' Partizipicu sind iui Spätlatcin häutig; vgl. Har-

teis Ausg. des Loeifar Galaritanos S. 370a, Bounet

S. 565 ff., Cass. S 547 A. 1 mit Literaturnachweisen.

L. Maurenbrecher, der mit Jtlrgos an die Glei-

chung couiparaus e.xitium = c. exituni, c. similitudi-

uem exitus nicht daclite oder nicht glaubte, empfiehlt

S. t'i4 seiner Prolegouiena zur .\usg. der Historien

des Sallust •^»mtri'y comparam exitiuni, nimmt alsn

das Verbum an der zweiten Stelle in anderem Sinuc

als an der ersten. Aufserdem erblSrt er mit Jttrgcs

et fratrem et sororeni occidit als ciiicu Zusatz, ilcu

der Scholiast zu der von ihm benutzten, letzten Endc^

sallnstianischen Quelle gemacht habe. Mag auch diese

.\nnalniie zutreffen, (ulatri^ -chcint mir niiniöglieh

im dritten Gliedc dieses Vergleiche» zwischen Medea

und Mithridates. Der Zusatz gehörte in das zweite

Glied: denn dies.x bezieht sich auf die .Vhnlichkeit

dos Blutsvcrwandtenmordes, das erste auf die Gleich-

heit des Vaterlandes, das dritte auf die Ähnlichkeit

des Endschicksals. Will man die auf Sallust zurück-

gehende Nachricht Strabos (bei Appian Mitlir. c. US)
xai %i^v ftfjtiQa fKtttve xul top ddeltfov und

das v(ui Scrvius überlieferte Salluslfragment H. U 75

Mithridates extrema pueritia regnuin ingressns matrt

Miia venano interfecia durchaus in den Gronovscholien

unterbringen, so ist der Platz hierfür 440, 9 d. h.

in dem Scholion, das eine Art Doublette zu 439, 88
— 43 bildet: Bene Mithridatera Mcdeae rouinarnvit,

naro et ipse parricida est. Fortur enim fratrem suum

occidisse et matTtm (patrem Cr) belio snpartore

contra Sullain. ( »bcuilr. iii i>f anderweitig nicht be-

zeugt, dals Mithridates VI. Eupator, der mit 11—13

Jahron den Thron bestieg und seine -zur Regentschaft

bestimmte Mutter und seine Geschwister beseitigte,

im Knabenalter seinen Vater getötet hatte.

441, 17—19 Non alienis] Semper unusquUnne,

•iui militiam ingreditur, legit aiieua facta et it»^-
matur.

Praeefpti*] Praeter Lncullum secuni habobat mo-

nitores. Dafs formatur und Praetor LucoUus zu lesen

sei, ist langst erinnert worden; es ist aber auch yör-

maUir praecfpliK, Praetor ... zu interpungiercn.

441, 20 Pompeios non legende, sed vidtnJo

('durch eigene Ei^hrong') factns miles erinnert an

Sallust Jug. 85, 13 Vuac illi audire et legere solent,

eorum partem vidi, alia gessi. Folglich »ind KouJ.

wie io1>endo zu vermeiden.

44;^, 27— i'S (l'oinpiMU-^ ijUüniain viderat et renn-

et auiicum Caeatrit, armatis cinxit ipsuin indicium,

ne ullo modo evadere fNwesf (v, pousH ( i. Da das

Plusquamperfekt in diesen Sch(dien sowie Im i Pseudo-

asconius und anderen Spätlateinern oft zum imiierfekt

t ut wertet ist, darf viderat atebt geändert werden.

Wühl aber erwartet man [et] reum ee amicum Ciee-

roiiii aus 443,12 Milo amicus Ciceronis. 889,88
ist im Scholion Cicero mit C; abgekürzt; in den

Bobienser Scholien 336, 26 bat der Palimpsest P. Cl.

Pulcher statt Clodius. bei Ascon. 48, 87 hat M die

Abkürzung c, v mit Pab' die .V ifli ^iiiu' Ciiero,

SPb ' CS clodius. Aus solchen Abkürzungen oft wieder-
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m
kofareoder Jügenjumen erklären sieh die Mon. S. 49
veneid»Bet«D Yerweebslnngcn. Avcli 41S, 38 ostendit

(Cicero) populn s,- iilacuisse erwarti't miiii Cnegaretn.

Da» handscbriftUche potnl 443, 28 bat v wohl
nit Recht fenrorfea; htim gleidi«D Verbttm und
Modus kehrt der gtdele Vcrstofs gegen die Zeiten-

folge wieder 443, 25. 440, 24 (wo v possit beibehält)

and 437. 24. Unzweifelhaft find die TendmllnMigMi
nicht; denn Fehler gegen die vcr^cliicdiMicn Gesetze

der Zeitenfolge finden sich auch bei anderen Verben
und zwar im gesamten Spätlatein, niehC Mob bri den
drei jüngsten CiceroschoiiMteo.')

Wurzbarg. Th. Stangl.

B&cli«r.

Aisebylos* Ghoaphoraa. ErkUrende Augtbe
von Fr. BUm. Halle» H. memwer. V, 905 S. 8.

5.

Die AitertQmer unserer heidnischen Vorzeit Nach
den in öffentlichen uud I'rivatsammliin^i'ii betindliiLcn

Originalen zusammengestellt und herausgegeben von

der Üirektion des römisch -germanisrhen Zi'iitr»!-

uaseDma io JiaiM. V, 6. Mains, V. ?. Zabern.
S.169o200 nit Abbildnngeu nnd 6 Tafeln. J^ 6.

') Kiu dritter Artikel eraebdlnt deumiebat.
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University Press. Sh. 3.
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|}ildaagen nnd 1 Plan. JL 1,60
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K0itn*<r>l*MI um' .Irict/yrn- «lull«

B. Winckler, Aiuzuk aus lier VorderMÜitiaohen Q»-
»ohii-htn (J. V. frjuiik/ MIH

BibliH HobrMcm «d. K. Kittel I V. PrAiek» . . . mo
W. Uozley, The Psalter of th« C'hun-li, Tlio SeptMglnt

Paalm« comparsd «vith th« Hvbrow iM. Lohr) . . . . 8G6
Papyrna grec« «t dt^motiques, recueillia en JCgypta et

public« p«r Tb. Reinach (W, Crönerc) SM
B. H r n n n , Kleiue SoturtfUB. ftMaUMl»

nn<l H Brunn. II. BavcnMUMlmK
tIV W«i«Hicker) BW

H. Luakasbftch. Die Akrooolto VOB AlbiB. fLAdlAM
rJ. ZiaiMO) vT TT7 . «0

H. Ktthner, Aosführlicho Omamillk 4w irlwilllwhBn
apMehe. II Sntclftbro. & AaiM* MB Bw OAVth.
2 B«n<l iW. Vollbrwht)

Btilra
«7

W cnp . T Hob
(K. Kurueijinnn)

W. Brand««, liea Anspicios vctn To«l riqrthlBiMfa«
Kpiatel an Arbognst«« vom Trier (A. Hawnar) .... MB

AnfwArftt, Otartitort* Mcutnakiift, radigi««
Bkvm. 1,1 {STO^ VT . . . . M

AuKäfff : B«rliaor philologiache Wochonschritl 8. 9. - Rbei-
nisches Masenm LXI, 1. — Harvard «tudleii in elaiwical
phuoio([>-. Vol. XVI. - citt«8ic»i rhilolo»- 1. » *n

IlfzenfioH» • yerzfichni» 41«

MitlfitKHyfn: Academie de« inncriptiom. 5. unil 12. .Taniiar. —
l'hilolojfisehe 1" roRr « m ir. - A b Ii 11 II lU u tu;.' n IHA. II . . 418

Di« Herren Verfaiser von FrogramuieD, DudertAtionoa ond »oDstigen tieiegeoheitsachrifteu werden gebeteu,

ta die WeidmtBiiBeka BiddnBilBDgv Berlin 8W., 2iiBaier«tr. M, eiMml«i wm wollen.

RcMulaneii amt Aueiseo.

Iif» WlndÜBT, Aoaiog bbs der VorderBeiati-
schen Gcsriiiclite. (Hilfsböclier zur Kunde des

Allen Orients. 2. Band.) Leipzig 1905, J. C. Uiu-

riehs. 86 8. gr. 9>K 8 Jti geb. in Lmdw. 8,50 Ji.

Der Verf. wurde von dem Beatreben geführt

die vorderasiatische Goi^chichte - nicht die des

Alten Orient«— mit Äus&chlurs Ägyptens in chrono-

logischer Aoordnnog und knapper Form so be-

haadeb. B«l dar woblbekanateB AaMtbannog dee

Ver&. ist ee natarlich, dafa Babylon als gröfstes

Knlturzentmm des alten Vordera.siens im Vorder-

grande steht, auch insoweit blois politisch« Ge-

•ehkliie an dia Reihe kommt Awyrieo, Elam,

Syriea« Madien ond Arabien werden wohl berSck-

sicbtigt, aber nnr in dem Mafse, als es der Zu-

Bsrnmenbang ihrer Geschichte mit jeuer liabjloDs

erfitrdert. Dia Geaehiehta laraels wird aalbstindig

niobt bahaadalt. Der gnnse Anasng ist auf keil-

inschriftlicher Grundlage aufgebaut, die nur hier

nnd da durch biblische oder griechische Angabeu

bereichert wird; es ist auch liervorzuhebeu, dafs

Wineklar aoob dia JKagiteua in Babylon nnd Ealah

äwgat BB Xag gairetenen Keilschriftnrknnden

för seinen Zweck verwertet, allerdings insofern

solche fachmüuniscb publiziert vorliegea. in Eiuzel-

baiten lia&a aicb wobl mit Yar£ reebten, ao Qbar

den Zeitansatc der Halyasoblacht, die nach Verf.

im Jahre 557 stattgefnndao haban aoll. Winehlar

ist hinsichtlich dieser Schlacht bestrebt die He-

katüischeu Angabeu bei Ilcrodot mit Xeuoph.

Anab. III, 4 zn vereinigen. Die bei Xenophon
angefOhrta Sonoenftntoniia, weleba die Einnabma
einer von Medern bewohnten und am Tigria

liegenden Stadt Larissa durch den Perserkönig znr

Folge hatte, hat bukanntermaisen im Jahre 557

stattgefuudeu, aber dieses Jabr pafst keineswegs

tarn Zeitanaats dar Halyaaohlaobt. Dia Teihiahma
des Kyaxares au dieser Schlacht steht fest, dann
aber ist es nicht angehraclit mit der chrouo-

iogi&chun Eiuurduuug Uieseti für die Geschichte

y<»daraiieiia fibarana wiehtigen OeMhehniaaaa bia

in die letzten Jahre des Astyages hinabzugehen.

Verf. war selbst aul^er Stande seine Ansicht kon-

seqneot darcbzufährea, denn S. 61 aetst er 'am
560* einen &ieg swiaehen Alyattaa nnd Syazaraa,
der 557 in der Halysschlaobt aein finda nimmt,
aber S. 85 wird fBr die Regierung des Kyaxareisclien

Nachfolgers Astyages die Zeit zwincbeu 584 und

550 iu Anspruch genommen. Sonst erfüllt das

netta BOehlaiu rortodTlieh aaineo Zweck alt rer-

läislicber Wegweiaar auf dAm Oabiata dar Tordar-

nsiatischen Geaebiebta.

Prag. J. T. FräMk.
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D^annOI C\S"':: rr^n. Bibli« Hebraioa. Adinvan-
tibns professoribuB G. Beer, F. Rulil, G. Dalman,
8. R. Driver, M. Lölir, W. Nowack, I.W. Roth-
stein, V. Rysst l edidit Radolf Kittel, iirofi ssor

Upsieneis. Pars J. Leipzig 1905. J. C. Uinrichs.

X. 552 S. gr. 8». 4 UT; geb. in Leiow. 5,20 Jt.

Zu den nUreiehen Braeren Angaben de« bebjft-

iaoben Bibeltextes gesellt sich dteee neueste Editioo,

die es wobl verdient als vielversprechend genannt

BQ werden. Nanico von woblbekauutein Klautr

auf dem Gebiete dar biblieehen Textkritik haben

«eh unter bewährter Fahmng Prof. Kittels so-

satnnienpeftindeii, nm eiue neue allen Anfordcningeii

der Dioderneu Wissenschaft entaprecheDde Bibel-

ansgabe im Origioaltext Tonnbereiteu. Zur Grund-

lage wurde der noMMeoretiiehe Text naeh der be-

rühmten Atisgabe von Jakob ben Cbajjim uus den

Jähret] 1,")2-1 5 erkoren, aber io den reichlichen

Komineu tar wurden alle rariae lectiones der Cudiceü

•owie die EmendationsTerracbe der Neneren, inso-

weit sie wi^seuschaftlioh begrttndet sind, anfge-

nomraeu. In dein ersten uns yorliegenden Teile

sind die aogeoaunteu fünf Bücher Mosis, Jusua,

Jndioes, beide BBeber Sanradt nnd beide Köuiga-

bSeber publiziert worden. Die Ausgabe der

Genesis lag dem Redakteur der Sammlung, Prof.

Kittel, ob; Leviticus wurde von Prof. liyssel in

Zürich, Exodus und Nameri von Prof. Ryssel und

Prof. Kittel, Denteronomtum nnd Joena Ton Prof.

S. R. Driver in Oxford, Judices, Samael und die

Köuigsböelier vtni Prof. Kittel besorgt. Die Wissen-

schaft wird dem iierausgeber sowie seinen gelehrten

Mitarbeitern fQr ibre Hflhewaltuug Dank wissen,

da die Forschung jetzt über einen richtig über-

liefcrteu Text nebst allen Variationen nnd Kon-

jekturen Teriugeo wird.

Prag. J. T. Fräsek.

V. W. Mosley. M. A. Vicar of Sonth Muskham, Notts,

Tlic Psalter of tlic Cliurch, tlie Septuagint

Psalms cuntpareü witb Uie üebrew, with mious
notes. Cambridge 1905.

Das Tbema dieses Bnebee ist ?on dem ver-

itorbeuen Friedrich P.n-tlic^i'ii in den 'Jalirbüclieru

für protestantische Tbeoiogie' sehon im Jahre 188"i

mit grofser Sorgfalt behandelt worden, S. 405 ff.,

59811. Moslej bekennt, die Arbeit benntat und

viel gelernt /.u hüben 'from h'\s well-balanoed

raethod and from his carefnl aud appreciative

judgmeat of the LXX', p. X. Doch geht er nicht

leiten in «einer Wertang der Yarianten andere

Wege, nnd bierin sowie in der weit umfang-

reicheren Untersuchung über die Gmndsätie der

grieebischen Venion fibemgt sein Bndi 4Sm Arbeit

von ßaethgen. In dieser letzteren Hinsicht sei

besonders auf die äufserst instrnktiven Snratn-

iungeu von Beispielen verwiesen ior die Wieder-

gabe der Verbalformen nnd für die Verweehslnog

der hebräischen Bchriftzeicheu, p. XVI ff. Übri-

gens macht sich der Verf. das Gesamtnrteil Baeth-

gens über die Septuaginta sa den Psalmen za

eigen; tbe tpirit of tbe LXX Tersion of tbe pa.

is ns Bae. says schlichte Trene, p. XIII.

Die üntersuchui)^ iilter tlie Prayer-book versiou

of the Psalms, p. XXill ff., hat vorzugsweise für

englische Gelehrte Bedeutung; desgleichen die

dieebesOglioben Bemerknngen in den notes, p. 1—
190, welche die Vergleichong Ton LXX und MT
enthalten. Trotzdem sind diese notes als eioe

sehr sorgfältige und wertvolle MaterialsamniluDg

m beimobnen, und das ganse Werk Hoeleys ab

ein dankenswertes Ilil&bneh für die Psalmen-

erklärnng zu begrülsen. Bedenklich ist luir nnr

die Verwertung des LXX-Textes von Swete, also

des ood. Vaticanns, p. IX; nnr hier nnd da sind

Varianten, ebenfalls naeh Swete, beigefügt. Mao

versäume bei Henutznug des .Mozleysclien Bnciie.'

nicht, das ungüustige Urteil Baethgeus über deu

genannten Kodex, a. a. 0. S. 410, im Auge za be-

halten.

Breslau. Saz LShr.

Papyrus grecs et ddmotiqnes, recueillia en £gfpte

et publik per Theodore Relnaeh avee le coe*

cours de W. Spieu'elberg et S. de Ricci. Paris

1905, Ernst Leroux. Iii, 243 S. gr. 8", dazu

17 Lichtdmektafeln.

Die Auziebangskraft der ägyptischen Papyri

zelj^t sich darin am deutlichsten . dafs die Fälle

sich mehren, in denen bewährte GriechenkenQer

ihre frBhere ArbaitMi vwIbbimi und ihre ganze

Kraffc den vergilbten Bllttern snwenden. Dem
Kei.sjiicl G. Vitellis. um nur eines zu uenueu, ist

nun auch Theodor lleiuach gefolgt, der das Glück

und auch das Verdienst hatte, auf einer Ägypten-

raise im Winter 1901/2 eine ansehnlidie Sammlung
von Papyri zn erwerben, die dann spater in Paris

uocli durch ein wertvolles Stück (No. 20) vermehrt

wurde. Kr hat sich nun bald daran gemacht, seinen

Gewun cn vwarbeiien nnd der Welt mitniteilen,

und darin fand er wertvolle Unterstützung in

Professor SpieifclbtTg in Strafsburg, der die siel'CU

demotischeu Urkunden übernahm, und in Seymoar

de Ricci, der als ein guter Leser
.

griediiseher

P.ipyrusschrift bekannt ist. 8o entetand nun eine

Ausgabe, die in folgende Teile lerfiUU;
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1. Litersriiebe Brnehitfiek«. Btinteh

viederbolt den Ostrakontezt, den er beraita in

den MeliiDges Perrot veröffentlicht hat, ein halb

prcMaisclics, halb dicbu>ri)>ehcä, dialogisch gegebenes

Stimmapg«bild eines Komos, Liebe und Wein

•dMB An IqlMlt aiu. Aber m diesem alena*

drinisoheD StQcke« das schon in PapjmifiiDden

lebeo Vorgänger hai^ ist noch manches zweifel-

haft, 80 z. ö. die Absiebt des Verfassers uud die

Art and der Ort des^rtrage». Immerbin ist die

Scherbe recht wichtig, nur sollte sie nicht den

hocbklingenden Namen 'König der 0»traka' tragen.

Die übrigen Reste sind von geringer Bedeptaog, bei

Noi 2 ist die Veroratang fiber eibe melriMbe Ab-
handlong durch nicbti gweehtlbrt^ Ko. 8 <Best

MBM mytbologiäclien Handbachc?) ist nar als Ver-

treter einer bisher unter den Papjri nicht vor-

gekommenen Literatargattong za bemerken, bei

Na 6 (estrologieehee BmeheUtek) bitte anf Bl^l

(Arch. I 429) verwiesen werden können.

2. Urknnden ans der Ptolemäerzeit. Sie

stimmen sämtlich aus dem Dorfe Akoris (oder

Tsois) bei HerarapoKi nnd bier wieder aui der

Urkundeutrnhe des DomüaenpachterB Diouysios,

de« Sohnes des Kephalos, und gehöreu den Jahren

143—103 V. Chr. an. Da wir bisher aus diesem

Orte keine S^ftatBeke bettfina, ao loafiite die

geschlossene Sammlang viel Nenet bringen, and

dies hat denn :iiich R<>iunch in einer längeren

ßsleitung vortrefflich zusammeugefui'ät. Was er

I. B. aber die in dem Dorfe stehende Tmppeu-
abteilnag, fiber daa Wort huyoinf aad fkhvr die

einnbwn Urkuideoformen sagt, igt tobnreicb und

regt zn weiteren Forjchimgeu an. Die sehr

schwierige Frage nach dem Wechselverhü'tais

twisdien Orieeben nnd Ägyptern wird S. 84 anf

Grand der Eigennamen beröhrt. Keiuach meint

erkennen zu können, dafs die Familie des Dio-

lijiios allmählicb ägj^ptiscb wurde, und er hätte

lieh tir dieaiii WM taxt daa Beiqiiel dea Kwteea

Diyton berufen kOanen (P. Orent I), ea konnte

aW auch das Umgekehrte eingetreten sein. Gewifä

werden umfassende Nachfurscliungen sicherere Au-

bsltspunkte, unter denen die Eigennamen natürlich

waaateben, m bieten in Stande aein. Ein Praebt-

itSck ist die Elageschrift No. 18| dia Rcinach gut

erklärt hat, ein besonderes Augenmerk verlaugt

auch die durch die nachlässige Sprache uud die

lehrrmeben Unwünde merkwürdige No. 7, wo noeb

manche« zu tan übrig bleibt.

3. Urkunden der römischen und byznu-
tinischen Zeit. Hier sind wohl die Privatbriefe

(No. 48, 52—58) am ansiebeodsten. Davon ge>

bSren No. 53—94 m einem nmfangreioben land-

wirtscbaftlioben Briefwecbsel ans dem dritten Jabr>

luimlert u. Chr., dessen grofse Masse jetzt in Flo-

renz liegt. Kleinere Stücke daraus siud bereits

von Comparetti and Viteilt beraasgegeben worden,

bald wird man mefar an Genebt bekommen. Ana

dem Übrigen ist noch ein von Vitelli erkanntes

Urkuudenregister (No. 42) und eine richterliche

Entscheidung über üemeiuachaftsgnter (44) zu be-

merken.

4. Demotische Urkuuden. Sie gehören an

der zweiten (iruppo und zeigen deu Pächter Dio-

njsios im ägyptischen Gewände. Spiegelberg hat

aieb mit der Bearbeitung dieser StOeka ein grofses

Verdienst erworben, denn nun kann man sich aneh

«her die figyptischeu Formen unterrichteu und

mau findet das Gleiche und d<i8 Verschiedene

schnell heraus. Eine Stärke Spiegelbergs liegt in

der Briiandlnag der igyptisehen Eigennamen, nnd

bier hat er auch öfter ia den grieobisohen Teil

Rl»ergpgriffen. Vielleicht entschliefst er sich dazu,

bald, wieder eiuuaul ein zusammenfassendes Werk
fiber diesen Osgenstand in schrsiben.

Die l'bersetzungen waren nur in dem de-

iBotischen Teile notwendig. fJei den gricchi.schen

Urkunden stift««^ sie mit Ausnahme einiger kleiner

Febler swar bebten Sehadeo, aber sie bindern

doch die Übersicht, and es ist fiberhanpt die Ana-

gabe zn grofsartig, abar weniger dem praktischen

Bedürfnis euteprecbend angelegt. Wie mau das

Schöne mit dem Nfitalieben verbinden soll, haben

a. B Usener nnd Viablen in ihren Awigaben ge-

zeigt. Aber von grofsem Natzen sind wieder die

Tafe 1 D. Hier kann man nun fast bei jeder wichtigen

Urkunde nachprüfen, auch die kleinen literarischen

Bmebstlleke, deren Texte sonst so wenig ansgeben,

gelangen hier zu einiger Bedeutnug.

.Vu der Hehuudlung der Orthographie merkt

man, dafs Dittenbergers Sylloge noch uicht über-

all, wie sie es fsvdient, tnm Torbild genommen
ist Von gans nnsrheblichen Dingen maeht fieip

nach viel Aofhebens und doch vermag er (S. 4P)
nicht zu outdeckeu, welches Verbum in dniffi-

deo9ni steckt, an wichtigen Sachen aber, wie an

dem metkwBrdigen i9ta» No. IIa, gebt er aobtloe

vorüber. Der Name EEAKÜN ist S. 34 nicht

richtig mit Hexakon wiedergegeben, falsche Ac-

ceute siud auch nicht selten. C ber einzelne T6tV
stellen liefte sieh noeh viel sagen, doeb ist. bier

dafür nicht der Ort.

Theodor Reinaeh hat sich durch die Ausgabe

uuser aller Dank verdient, nnd wir wollen uicht

Tergeasen, dafs er Midi sdur riele Opfer gubraobt
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bat, nicht uur durch den Ankauf der StScke.

DtBD sebwerlieh «in «ine solche Lumaugabe
ohne seine Beisteuer zn Stande gekommeu. Wir
wüuscben, duHi er uooh lange bei den Papyms-
Studien verbleibe.

Göttingeo. WObela Ortnert

B.BniBS, Kleine Schriften, gennmett von Bein-
ricli nulle iniii II* rrnaiiii I'runii. Zweiter Band:

Zur gricchisclieu Kuustgeschichte. Mit 69 Ab>
Uidnnfen Im Tsit «id Mf einer J^oppeltafel. Leip-

zig und Berlin 1905, B. 6. Teobner. VI, M2 S.

gr. 8". 20 Jl.

Der Wunsch nach einem ratehen Fortgaug des

TerdieBBilieben üaieniehmeDe der SammlnDg von

Bnuine Umnen Srtrifteu ist leider uictit iu Er-

füllung gegangen. SieV)en Juhre iiat es gedauert:,

bis der zweite Band eudlicb erscheinen kounte,

aber man mnft froh letn, daft die Forteetsnng

überhaupt sn stände kam, denn es hat lieh eru^it-

lieh darum gclmndch, das ünteniehmen giinz fallen

SQ lassen, und nur auf dem Wege der Subskriptiou

«tnd eeblie&lieh die Hindemine gehoben worden,

die dem Abeehlofs dieser Sammlung im Wege
standen, so dafs nun auch das Erscheinen des

dritten Bandes gesichert ist und iu Bälde erwartet

werden darf. Es wäre in der Tat bedauerlich, ja

geradem beeoh&niend gewesen, wenn sieb für die

gesammelten Schriften des bochgie^tzten Alt-

meistern der Arcbiologie nicht going Aboebmer
gefuudeu hätten.

Oer nun rorliegende statiliebe OktaTband bildet

gewiasermafseu einen Ersatz für die nicht voll-

endete griechische Kunstj»esehichte. Eiithiilt er

ja doch neben der Behandlung methodologischer

und obrouologiscber Fragen die Attfsatae, in denen
Bruon aeiue Ansichten über die herrorragendsten

Werke der griechisciien Kunst niedergelegt hat.

Mag dariu auch mauches dureh neuere Forschung

flbailioU niid widerlegt seiu, so bleibt doch stets

die Art der Bebandlnng doreh Bronn ebenso

gennfs- wie lehrreich, snmal er nie müde wird,

zu betonen, dals unser Wissen, und nicht am
wenigsten auf dem Gebiete der griech. Kuust-

geeehiebte, StUekwerk ist, nnd der Weg, den er

in seinen Untersuchungen gebt, mit wenigen Aus-

nahmen zu sicheren Krgcbnisseu geführt liat. Wie
vielen der Jüugereu ist es wohl uoch bewulst,

wie viele nene Entdeekongen in der griecbisehen

KuustgeMcbiebte eben Brunn verdankt werden?
Ich eriuncre nur au den Anfnatz über die Atta-

iischeu Weihgescheoke, iu deut er so recht die

pergamentsdie Kaust sobon vor den dtntsclien

Ansgrabungen in Pergamon entdedtt hat, an die

sog. Lenkothea in MBnohen, an srine ÄnsAhnin^
Bber den Hermes des Praxiteles n. a. m. CbemU
nnd nicht am wenitrsten in den beiden letzteren

Aufsätzen wird der aufmerksame Leser, nud andere

mSehten wir ihm nicht wBoseben, die Wahmeh»
mang maebeu, dafs der Blidi aofs Ganze in kei-

nem dieser Anf)<ätze verloren geht, dafs ein ge-

meinsames Band alle durchzieht und sie zosammeu-

hält, dab er in ihnen die Vorarbeiten so eeinem

leider nnrolleadeten Lebenswerk niedergelegt hat

und daPi sie so in der Tat, wie ich obeu gesagt

habe, einen gewissen Ersatz für dieses zu bieten

vermögen. Von den Anfaugeu der griechischen

Knnst bis tief in die Zeit des Helleniemas hinein

ist keine Frage, kaum ein bedeutendes Kuustwerk

oder Grnppe von Kunstwerken, die er nicht in

deu Kreis seiner Untersuchuegeu gezogen hätte.

Nnr seine AnMitBe fiber Vaaenbilder fehlen. Dieee

sind nehst anderen sor nenereo Knnst dem dritten

Baude vorbclialten.

£s wäre überflüssig, eiu Wort weiter zum Lobe

der Bmnnaehen An&itie in sagen, unser Lob bc-

sehrinkt sieh aaf die Hsransgabe der Sammhing
derselben, die in den besten Binden liegt, aber

ein Wort des W'unsches drängt sich uns auf, dafs

recht viele zu diesem treiflicheu Buche greifen,

sieh an dieser klaren Spnwhe, an dieeer sicheren

Metiiode der Beikaadlang erfrenen und darans,

wenn auch nicht nenes Wissen, so doch jenes

wisseuschaftlicbe Arbeiten lerueu mögen, das allein

beseelt ist von dem rllekriehts- nnd Tomrteilslosen

Streben nach Ergründung der Wahrheit. Hierin

ist nrniiii ein nueriHiclites Vorbild und dämm TOI^

alteu auch seiue kleiuen Schriften nicbL

Calw. Fall WeitiBeker.

H. Lnckenbacb, Die Akropolis von Athen. Mit
83 in den Text eingeilrnckten Abbildungen, /weite,

vollständig umgearbeitete Auflage. VI, 53 S. L.ex. 8**.

HQnclien nnd Berlle 1905, R. Oldenbonrg. S,&0 JL.

Dem Meister der Akropolisforschnug Adolf

Michaelis znm 70. Geburtstage durgebracht, träsjt

diese neue Auflage von Luckenbachs schönem uud

nStsliebem Bache Tollaof den sahhreiehen nenen

Ergebnissen Ilechuuag, die die wissenschaftliche

Untersuchung der Burg von Athen seit dem Er-

scheinen der crsteu Auflage im Jahre läU6 gezeitigt

hat Verf. zeigt aneb in dem rorli^enden Bnebe

ein überaus besonnenes Urteil g^en&ber den noch

unerledigten Streitfragen über die Bangeschichte

und die Topographie des Burgfelsens. So verdient

es wobl Zustimmuug, dafs er mit Michaelis gegeu
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Dörpfeld das 'alte Erecbtbeiou' {dqx'"^ vet/if)

aidit mit d«B •tmi tpittr gebanteo Hekatom-

pedoo ideDtifliMii wiaMn will (8. 3 Adid. 1), aod

daft «r (S. 5 A. 1) den Gigrantengtebel des letztefeo

Tempels vod dorn Tjpbougiebel darch einen etwas

längeren Zeitraum getrennt n Uacn möobte, als die

von Petanen angenommenan 25 Jahn (vm 550

bis nra 525); ebenso darf mau aicb dem vorsich-

iigen Hinweise auf die M5gliclikeit aiischliersen,

dais siob die Baure^te der 5 kleineren dorischen

Buten, dia tiali au dar Utaran Parioda der Barg,

abo am dar Zeit vor 480, erhalten haben anf

Sehat/.hanser, etwa der wicbtigcren Demen (—so
Petersens Vermutong), bezit-lien, und mit dem

Verf. (S. 13) die Bezeichnung des Baues südweat-

lieh ron ParthenoD als Chalkotheke alt wahr-

scheinlich nicht zutreffend betrachten. In Bezug

auf Dorpfelds Verniutungcu über dou urs]>r8ug-

Itcben Bauplan des Erecbtheious, der die Koreu-

halla in die Mitte eines gewaltigen Banes von der

doppelten Länge des wirklich ansgefBhrten ge-

bracht bähen würde, winl uuui jedoufalls abzu-

warten haben, wie der Urheber der Vermutung

die bisher allein vorliegende kurze Andeutung

(Ath. Mitt XXIXa 101 fP.) nUier aosfilhrt. — lüTs-

lieh erscheint mir bei der Sonderbarkeit der gan-

zeo Komposition und hei dem Maugel einer ge-

lieherten mythologischen Cirundlage, wenn Verf.

(S. 4) den Bavm, den die erbaltenen Beste ja, wie

es scheint, tatsächlich iu der Mitte des Typhon-

giebels am Hekatüinpfdon anzunehmen zwingen,

so interpretiert, dal's danach Herakles auch Gegner

d«s Tjphou wäre nnd dnroh den Stamm gewisser»

maftsn sein Standquartier heseiohnet würde*), aoeh

fiir den Fries des Niketempels scheint mir rich-

tiger, die Dentnng auf ganz beMtimmte Kämpfe

festxabalteu , wenn wir diese auch zunächst noch

neht n&her bestinnnen können; ein gans allge-

aeioer Hinweis auf die Kämpfe der Athener in

den letzten Jahrzehnten, wie ihn Luckeubach

(8. 17) f&r möglich hält, scheint mir mit dem
Geist dar attischen Tempelplastik des 5. Jahr-

hnnderts sieht Tsreinbav sa nein. Ob wir in den

Iftnneru vor der Aphrodite des Parthenonfrieses

wirklich nnr 'beliebige Zuschauer, Vertreter des

Publikums' zu erkennen haben (S. 40) ist mir

fraglich; Lnekenbadis Motivirnng für ihr Brsehei-

oen an dieser Stelle des Frieses ist ja an sicli

ganz hübsch: 'der Bildhauer wollte den Festzug

Ton den Göttern trennen, und zu diesem Zweck

*) Die neueste Arbelt Furtwinglers Uber die Re-

kanstenktien des GHebeU lag dem Ver£ noch nicht vor.

schob er die plaademden Mänuer ein'; aber erstens:

waram war denn eine solche Trennung nötig? nnd

sodann: sollten es nieht doch besonders wichtige

Vertreter des Volkes sein, die an so bedeutsamer

Stelle der Kompoeition ihren Platz gefunden

haben ?

Die bildliehe Ausstattung des Heftes ist Tor-

trefflich reichhaltig; als Lfieke in dem Bilder-

nmtorial eniptindo ict) es auch der 2. Auflage

gegenüber, tiuls der Abschnitt über das Asklepieion

(S. 51) nicht dnroh die Wiedei^abe eines der

VotiTralialh aas dam Hailbesirk belebt ist; arnk

das Bild der Baureste des Hekatompedon in der

Nordmauer (?. 8. 12) vermifst man, namentlich

vom Standpunkt der ^Schule aus, ungern. Die

mangelnde Plastik des Bildee der EreehtheiontOr

(Fig. 50 anf 8. 32) hebt Verf. selbst mit Recht

hervor uud versieht sehr richtig auch die Geaiclits-

züge der Parthenos auf dem Bilde des rekousruier-

ten TempeKnnam (Fig. 58 anf S. 38) mit einer

kleiueu WarnnugsDotiz. Mit Schwerzeks ErgSn-

zuug des Westgiel>els. die Luckenbiich in Fig. HB

anf 8. 43 trotz einiger Bedenken wiedergibt, kann

ich mich nicht recht befreunden; sie bringt nach

meinem OafBrhalten das Motir, dalk die siegxaieha

Athena dem Poseidou 'zum Rückzug swingt' —
wenn anders mau überhaupt von einem 'Zwingen

zum Kückzug reden darf — trotz aller Uoruhe

nnd Gedringtheit der Komposition nicht klar cum
Ausdruck. Das Bild des Romatempels (Fig. 74

auf S. 46) ist insofern vielleicht nicht ganz zweck-

mäisig, als ea von der Aufstellung des Tempel-

bildsa kauM Yontellung gibt; ich baiweifla ihn-

gans, dafs dar Tempel nnr eine offene Säalenhalle

ohne Cclla gewesen ist. Der grofse Wert von

Luckenbachs trefflichem Buche soll durch solche

Eiuzelausstellungeu natürlich in keiner Weise ge-

sehmUart werden; ea stellt susammeu mit den

'Abbildungen sor alten Geschichte' uud mit dem
'Olympia nnd Delphi' - Buch ein 8chlechterdiD|p

unentbehrliches Hilfsmittel for die Schale dar.

Berlin (Wilmend<»f)> '«U» Sehen.

R. Kthner, Ansfahrlicbe Oranmatik der grie*
chischen Sprache. Zweiter Teil: Satzlehre.

Dritte Aufl. in neuer Bearbeituug von B. Gertb.
Zweiter Band. Hannover 1904, Habn. IX o.

714 S. gr. 8". 14

Mit dies-em Teile ist nunmehr^ die neue Be-

arbeitung des so wichtigen, ja nneutbehrlicben

Buches glücklich beendet, nnd whr Philologen nnd

Schulmiiuner dürfen uns dessen mit dem verdienten

Heim Verfasser freuen. Im grossen nnd gaasen
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liegt das alte Werk iu Deoem, zeitgetnüiäem Ge-

wand« vor aus, rielet iat niiTwSiidert gebliebeo,

odor doeb nar hie und da gabemerft, manob«« anch

ganz neu gestaltet.

Während iu der sweiten Auflage (1872) der

cigeiitlteh« Text (toh 8. 57S bU S. 1107) 534 Sei-

ten amfarsto, aimiiit w jatrt daran 606 atn; saigt

schon iHesc Angabe, dala dar Inhalt wesentlich

vermehrt worden ist, so erkennt man das anrh

bei eiogebender Prüfuug des geboteneu ätoÜes.

Nnr wanige Saitan sind wohl gar oieht Tarladarli,

manche Abacbnitie baban abar we^cutüche Um-
gestaltangen erfahren, wenn auch die Zahl der

§§(•171 — Üü8) ganz dieselbe geblieben ist.

So flind, nm mit einigen nnerbebliehan Äode-

raogen zu begiiineu, gleich im ersten § 471, 1

einige Ausdrücke geändert, iu No. '2 über die

Natar der Infinitive sind diese nicht, wie Ii Kub-

nar ee tat, nnbaatinimt als Kasnaforman, aondero

ansdrQcklicb ah Dative erklärt, und ni diaaan

Absatz ist der frühere Absatz 3 3ber den 'lufin.

ohne Artikel' zum Teil hineingearbeitet; dann ist

an der nunmehrigen No. 3 (früher 4) über den

*Infin. mit dam Artw* eine Ilngera Aamarknng
hiuzugefTigt. Neu ist ferner die Anm. zu §472o;
geändert sind z. B. S« 473 Anm. 4 und 7, § 474c
Anm. I und 2, § 475c Anm. 2, § 475b: gestrichen

tat die frflhero Anm. 18 som § 478 nnd § 47(>

Anm. 1, sowie § 484t 31 Anm. 4{ statt der Anm. .3

zu § 475, 4 findet sich jetzt eine solche hinter

§ 475, 5; die frühere No. § 479, 4 ht zum Teil iu

§ 478b hineingefügt. Yiel andttfarlicber ist jetzt

g 474a; ein neuer Znsatz ist § 473b teilweise ans

dem früheren g 479, l; in § 485 sind 1 und ;^ neu.

Zuweileu betrifft die Äudening nur einzelne Aus-

drScke, z. B. im g 473 'Ergänzung' statt 'Objekt',

§ 477 'perri»nlieh* nnd MnparaSnllob* statt *per»o-

nell' nnd 'impersonell' (aber an anderen Stellen, z. R.

S. 60, steht noch das Fremdwortl). Muucliraal

sind statt der früheren Beispiele neue gegeben,

a. B. § 478, 1 Anm. 2; cnm T«l § 478 Anm. 8;

§ 475 Anm. 1 ; § 481, 3 und sonst; oft sind zu den

früheren noch Beispiele hinzugefügt, so §481,3;

482, 1, u. ö. Dabei möchte ich es beklagen, dafs

in nmfisngreiobaa AbsStaan, die Bmipiala an ridan

einaalnan Worten bieten, z. B. § 482, 1; 2; 5; 11;

15; § IHG Aimi. 8 n. ö., nicht danach gestrebt ist,

durch kleine .Absätze oder iu anderer Weise die

grofse Fülle des Stoffes übersichtlicher zu machen,

was denen, die anr Anflbdnng «mar Einaelbeit

einen § durchlesen, die Erreichung ihres Zweckes
erieichrcrt hätte. Nicht gar selten erkennt man
auch die bessernde Hand des Verfassers ou den

richtigeren Lesarten oder Formen, die er jetzt

bietet, s. B. «tuttutnf, äUtrt als Dativ ans Hero-

dot statt dliiffft, u. a. , doch ist S. 07 aus An. 4,

8, 27 (ptlovtixia stehen geblieben, S. 32, 3 steht

otofioi, gleich nachher S. 33 im Beispiel aus Dem.

1, 16 oltuu.

fiadantandara indamngan baban andaio Ab.
schnitte erfahren, wovon wenigstens einiges hier

angeführt werden soll. Die früheren §§ 506 'kon-

hrmatives Adverb i( und indefinites Suffix tf nnd

A09 'konUrmativea aind an diaaar Stalle, in

der 'Lehre von dem Adverb\ gestrioben; der In-

halt jenes § kehrt, aber in wesentlich geänderter

Form, im § 518 iu der Lehre vom 'znsammen-

gesetaten 8ata* nnd dar ^Anreihnng* wieder, wobei

in einer ausführlichen Anmerkung (S. 240 f.) be-

gründet wird, weshalb der Verf. von Kühuers

Auffassung, dafs das sogen, 'konfirmative' und das

indefinite cl veiaebfadanan Ursprungs nnd damit

aaeb vetaebiedaner Bedeotang aeien, abgagaogan

ist; und fiber aga wird viel ansfnlirlichcr (auf

9 Seiten statt der frühereu 4) und eingehender

im § 543, in dem Abschnitt 'zusammengesetzter

Satz, kaoaale Beiordnung gabandall —> Dia frfibe>

ren §§ 529 juA- . . . n£y. — di ... dl. — fidr .

.

ftdf . . de . . dft und 530 fi4v . . dXld u.s.w. — fiiv .

.

Tfi oder *al sind zu einem § 529 zusammengezogen,

ebenso die frflhercn §§ 536 «Sn . . o^, fifav . •

(trits und 537 oiVf/, fiijdi zu dem einen § 535, wo-

bei auch noch einzelne kleine Änderungen nach

Art der oben besprochenen vorgenommen sind. —
Der Abschnitt über die 'kausale Beiordnung* ist

gana umgearbeitet; frflber ward« nadi einer gaaa
kurzen Vorbemerkung im § 544 gehandelt vom
'Grund, yag' und im § 545 von 'Folge oder Folge-

rung. uQa. ovv. toivvv. tolyaq. xotydQtiH. lOiyaQoiv;

jetat bringt anniebat § 542 eine ansfBbrliehe Br^

örternng znr Einleitung, dann beliaiulelt § 543,

wie schon gesagt, ausführlich 'die Folge oder

Folgerung; ttqa\ g 544 ovv n. s. w. und duuach

erst § 545 den *6mnd. aaab wieder viel jein-

gehender nnd wemtlteh andan als früher, wo
iillerdingi« maneliea von dem, was sich jetzt au

dieser Stelle fiudet, iu dem § 509 erörtert wurde.

Wihrend die §§ 546—575 im wesentlichen mit

denen dm awatten Anflaga fiberainiiimmas, wann
anch mit manchen Äudernngeu nnd Erweiterungen,

ist dem früheren § 57G '#? mit dem Optative' ein

§ 575 b vorausgeschickt: 'ti mit dem iterativen

Optative', ali Illb an dam lila dea 9 575 'üv
mit dem Konj.', nnd g 576 trägt nnn die Über-

schrift: 'ti mit dem Optative der subjektiven An-

nahme'; und die in der Vergangenheit wiederholte
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Haodlaog, toq der früher § ä76a ß (8. 98Ü f.)

haaddto, nt in den §d76b gebmeht. Dabei ist

8. 479 Anm. 7 dargelegt, daf» Kühuers Ansicht,

wonach 'aus dieser Form der hypothetischen

l'eriode sioh durch UaterdrUckuog der Apodosis

die WoDsebattM entwiekelt hatten, jeitt, bewn-
den meh den UDtersucbangen L. Langel, fallen

gelassen nud dafs dafür f^eracle die entgegen-

gesetzte Auffamug zur (icituug gekomraeu ist:

*0ptatiTiacbeBediagiing6uütze siod teils uns Wuoscb-

ItMD, teile ane potentialen Anaaageailtsen berfor^

gegangen*.

Eine bedeateodere Umarbeitung hat ferner das

dritte (früher sechste) Kapitel 'roa dem Fragsatze'

(NB.! im InbaltsTeneiebnig der neuen Auflage

»teilt 'Fragesatxe'). S. 515fiF. erfahren: Der frQhere

§ 587 ist in zwei §ij zerlegt, indom im § 587 die

Einteilung der Frageu und die Stellung der Frag-

wiMer, faat gani wie frQber, im § 588 die 'Wort-

oder NominaMragea* bdiandelt werden, die frfiher

noch znm § 587 gehörten; sodano folgt § 589 'von

den Satzfragen', was auch in der zweiten Aull

noch im g 587 stand, g 590 briogt dann eine

Ilngere ood fibmiebtliebe Zosammenetellnng ttber

'Modi iu dem Fragsatz©', wovon früher § 588 sehr

kurz bandelte; dagegen sind die §§ 589 'Bemer-

kungen über die Bedeutung und Konstrnktion des

Fr^wort« (tri in der abhängigen Frage', und § 590,

'Bemerkangen fiber die enefatedenen Koustrnlctto-

nen der Ausdnlcke der Furcht', hier ganz aus-

gelassen, da ihr Inhalt in früheren Abschnitten,

s*B. 9510 unter fit), § 553b 'Sabstantivsätze der

BeAbnebtnng mit |Nf* erArtert worden ist. — Bnd>

Udl ist auch im letzten Abseltnit über die 'oblique

oder indirekte Hede" der StofiF zum Teil anders

geordnet, als es in der sweiteu Auflage geschab.

So »igt die orliegende nene Bearbeitung sieh

als eine wirkliebe Bearbeitang, und im Graf!>en

wie im Kleinen und Eiiizelneti ist die bessernde

Qod fertiefende Hand de» sehr gelehrten und sehr

fleilsigeu Verfassers zu erkennen, uud seine Sorg-

fidt md MBhe fordienen hdebste Anerkennvng.

Diesem Urteile soll es keinen Eintrag tnn,

wenn ich nun noch ein paar Paukte anführe, iu

betreff derer ich mit dem Verf. nicht übereiu-

tinraie: SelbstTerrtKadlieh findet jeder sorgfältige

Benutzer eines solehen Werkes derartige Stellen.

Bo würde ich es fSr zweck mülsig halten, im § 473

nicht die Vcrba, Adjektiva und Substautiva, als

deren 'Erg^nsang' der lufin. dient, neben oder vieU

inelir naob einander koordiniert an&nfflbren, son-

«lern in Gruppen zu ordnen; der Inf. nach Xoyl

iojuu^ iinf^m 0. a. steht an Stelle eines Aoasage-

satsee, der naeb den 'Aasdrücken des Wollens und

NiehtwoHeDs' rertritt einen Begehningssatz, anderra

Sinn hat der Inf. nadl deu 'Ausdrücken des KoU'
nens' u. s. w., anderen bei unpersönlichen Aus-

drücken, anderen bei Adjektiven. — Der Auffassung

des Verf.e, dafr beim 'formelhaften*, d.-li. vimIk

bliugigen oder abeolnten Inf. {% 473b) der Artikel

ti) nicht znm Inf., z. B. fhai, gehöre, sondern zu

den adverb. Bestimmungen, z. B. xar' Ifii, vvv u. a.

(S. 19), stimme ich nicht bei. üb Thuk. I 95 ^df

H /fjolev itnot tthov vt ^BU^psc j^jr^vf» nnd

Xen. Anab. 1 1, 8 «Sotc ovdiv i^x^t^o avtütv noh~
1^101 yrojy 'Gen. absol. vorliegt, d. h. die Sprache

empfand den Gen. nicht als Objekt des regierenden

Verbs, sondern als .Sultjclvt dee Partinps' (S. 54),

ist mir doch sehr fraglich. — Die Auadrncksweise

(S. 78): 'Das Partie, couinuctnra wird gebraucht,

wenn das Subjekt des Nebensatzes entweder

Subjekt oder Objekt des Hauptsatzes ist* nnd

*die Geoi^Ti «bsolnti werden gebraneht, wenn der

Nebeusatz sein besonderes Subjekt bat, das im

Hauptsatze nicht Torkomrat', hat doch nur dann

Berechtigung, wenn Regeln für das Übersetzen

ans dem Dentsehen ins Griechisohe gegeben wer-

den aollen, widerspricht auch dem unmittelbar

vorhergehenden Satze, Anl'i 'sich ein solches Par-

ticip in einen Nebensatz auflösen läfst'. Viel

richtiger beiibt es § 494: 'Die Genitin attsolati

finden sioh auch da, wo das Sabjekl derselben

nicht verschieden i.st von dem Subjekt des Prädi-

kats oder einem Olijekt ileHselbeu'. — Die Worte

Xen. An. I 2, Ü ijxe Miyuy önXiiai i^'^v x*^^ovs

sind nieht so fibersetaen 'braebte mit sieh* (8. 61},

sondern 'kam mit' oder 'war angekommen mit'.

Bei der unendlichen Fülle der angeführten

Beispiele ist es natürlich nicht zu verwundern,

da6 nicht immer die beste Lesart geboten wird;

so liest Gemoll jetzt Xen. An. II 2, 15 »ai yäQ
xaniiiT mX., nicht xa» yaQ xcu x. (S. 3:^8 f.), An.

I 2| 21 ist dfit^xavoi die Lesart der i>chlcchteren

Handschrift, Gemoll liest mit den besseren xai

i^^ieww (8. 86); An. III 5, 18 liest Gemoll jetat

»av^^ovetv (S. 50).

Am meisten gewundert hat es mich, dafs in

deu Literatorangabeu im wesentlichen nur die

älteren Angaben KBbners wiederholt nnd Ter-

liiiltiii.-märMig wellig aus neuereu Kommentaren

und .Schriften citlei t ist. Sollten nicht z. B. Krü-

ger, Classeu, liehdantz auch neben Poppo, Stall-

banm, Kühner a. a. erwahnenewest sein? Sollte

nicht aieh s. B. in den grammatischen Abhand-

inngen, die unter der Leitung vou M. Schans er-

scheineD, einiges sieb fiudeO} das die Annobten
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und Äafstellungen der früheren ergänzt oder be-

richtigt? Manche der vom Verf. uaob Kühuera

Vorgang oft angeführten Werke riod jetti Mch
•oben schwerer zagaoglicb.

Einzelne iinerhebllchc Druokfehler, unrichtige

Citate, Ungleichheiten in der Schreibung griechi-

scher und deutscher Wörter und dergl. hier auzu-

nhren, wBrda mir kleinlieh eneheiaeo gegenflber

der FQlle der Belehrung und Anregung, die ich

beim Durcharbeiten einer Anzahl der wichtigsten

Abschnitte dieses Werkes empfaugeu habe. Ich

sdilieAe lieber mit dem DoehmaligeD Avedrack

des Dankes und der Anerkennung für das Totn

Verf. in laii^j'iliriger Arbeit Geleistete und mit

der Aufforderung an die Fachgenossen, das nun

Tollendete Werk reebt fleilsig zu gebrancheo.

Niemand wird es, okna graten Nntien damoi

gezogen za haben, wieder fortlegen, zumal seine

Benutzung durch ein sehr ausführliches und ge-

naues 'Sachregister' und ein ebeu solches 'Wort-

Teneiflbnis* sehr erleiebtert iai

Altona. W. Yellbreelit.

Leepeld Wenger, Römische uml antike Rechts-
geiebicbte. Akademische Antrittsvorlesaug an

der UnWenftät Wien, gdialten am 96. Oktober

1904. Graz IPOf), Lcuschncr * Lubcnsky's Uni-

versit;lt«bucl)liaii(llutiK. 31 S. M". 0.70.

Eine gehaltvolle akademische Antrittsrede, in

der das Programm eotwickelt wird, *daa rieh die

romanistische Papyrusforschung gestellt hat, um
das römische Recht hinauszuheben über die Schran-

ken, die es bisher rüumlich und zeitlich um-

nhloaeen*. Weoger ikiniert damit kan fBr die

Reohtegeschichte das, was für die Erforeohnng der

alten Geschichte im weitesten I mfang genau so

gilt, und was ich am Eade meiner (nicht ge-

druckten) Tübiuger Antrittivorlerang vom 3. De-

sember 1908, die sagleieh eine Oediobtnierede

auf Theodor Mommsen war, folgendermafsen ge-

falst habe: 'Tausend Fäden fuhren von Rom hin-

über nach Griechenland und dem Orient, nicht

allein, wie man früher glaubte, in Literatar nnd

Knmtt ottdwn auch in der Aasgestaltung des

Staatswesens und seiner Verwaltung, im Recht,

in Sitte und Glauben, namentlich seitdem durch

die gfwaltighte Herrscherpersöuliohkeit der Antike,

Alexander d«i Grafien, der ganze Osten an einem

einheitlichen Knlturgebiet geworden war. Alexan-

der, niclit Caesar, steht, von der höchsten Warte

gesehen, an der Spitze einer neuen Wcltperiode,

von der die rOmiiehe Epoehe dooh nur ein Teil

ist. Angabe der neneiten Foradinng ist es daher,

4m

iuHOuderheit seitdem uns der Uoden Ägyptens ia

seineu Lumasseu von Papyrusurkuudeu ein aiu-

geseiehnetes Qnellenmaterial für derartige Fo^

schungou liefert, diese internationale Welt der

lielletiistischen (Jrofsstaaten seit .\lexauder inuiier

tiefer als Einheit zu erfassen, eine Aufgabe, die

gerade f3r uns hente die gegebene ist, da aiMk

wir in einer, aUerdinge von nationaler Sana am-

gehenden, aber bereits Ober die Einielnatieneii

weit hinausstrebenden, von der imperialistischen

Idee beherrschten Zeit leben. Die beUenistische

Welt aber, wie man rie seit Droysen nennt, bit

zwei Wurzeln, eine griechische nnd eine orieutu-

lischo. Das Griechentum ist, om mit Jakob

Bnrckhardt zu reden, der kulturelle Sauerteig

darinnen, aus dem Orient mit seine Fliichenstaatei

dagegen stammt & Welteeioh«Idee, jener aotiks

uniTersalistische Imperialismus, der seitdem auch

an den Gestaden des Mittelraeeres seineu Sitz auf-

geschlagen und die europäische Menschheit faat

cwei Jahrtausende lang nicht ans seinem Basse

losgelassen hat. So fnbrt uns der Blick rückwärts

von Rom iil)er die grofsartige Figur Alexanden

zu den Griechen und Persern, bei den letzteres

aber Tor allem m der kewandenwwwtntt Baidu-

BchSpfung des Darios nnd Qber diese hinweg is

den altorientalischcn Grofsstaateu, schliefslich nach

Babylonieu um! Ägypten, den Wiegen unserer

europäischen Kultur'. Es ist meiner Ansicht nach

der gilJ&te Segen, der von dem nenen Ftspyra^

material ausgeht, daf», 'so spetialisMTt das Sti>

dium beim ersten Anblick scheinen mag' (Wenger

S. 16), es zur uoiversalhistorisclien Betracbtiu^

der Dioge anregt und gleichzeitig die Yeriretcr

der verschiedensten Disziplinen, der Theologie,

Philologie, Jnri-[irndenz und Geschiehte eiDander

immer näht r l)ringt, also auch der nniversitäi

literarum dient. Auf dem Teilgebiet über, das

Weoger rertritt, mnfs, wie er richtig betoiA

der allgemeinen Entwicklung der historiiehM

Altertumswissenschaft folgend, die roiuische

zur antiken Heobtsgeschichte werden. L. Mitt-

eis mit seinem bedenteoden Boche ^Seichsrsebt

und Volksrecht* bat die Grundlagen hierzu gelegt

W. nennt ihn 'mit el)iMiso inniger Dankbarkeit

als freudiger Genugtuung' seinen lieben Lehrer.

Seiner Schole gehört die Zukonft.

Tfibiogen. I. Kornemnaa.

Wilhelm Brandes, Des Aospicins von Toni rbyth-

roiscbe Epistel au Arbogastes von Trier.

Wolfenbaitel. Druck von Heckners yerlag. 1906.

8. 32.
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Ref. li:it jnug>jt p<,]egentlich einer Besprcclintig

der Arbeiteu von Pietru Rasi über die Metrik des

EoDodiat (Zeitiehr. f. 5. Gjma. 1905 S. 599 f.) die

Termutaiig «o^gMjHroeh», dnlk wir tu den von

Rasi angegebenen Yerstörsen gegen die Prosodie,

die sich im troch. Tetrameter des Euuodins so

zahlreich finden, und in der in diesem Verae so

hinfig snffentooden Überetiutiminaog von Wort-
nnd Versakzeut bereits den Einflafs der rhythmi-

schen Poesie zu erkennen hätten. Es fehlte aber

bisher an der Möglichkeit, nacbiaweisen, dafs die

rbythmiHihe Pomw bereiti im Y. Jahrhunderte

TOD Tomebomi Lateineni gepflegt wurde. Die roa

W. Brandes in der TOrliegenden Arbeit veröfFent-

liclife Epistel des Anspicius von Tool au Arbogastes

Tou Trier bestätigt wider Erwarten schnell, dafs

die Rbytbiiiik aneh lehoa im V. JsbrhaDderto in

hohem Mafae entwickelt war und so TOn ESuflnfa

anf die alte kJaeüsobe Form dee Versbauee gewesen

sein kaau.

Dm Gedieht, dae noberlieh Ton grursier Be-

devtang ffir die GeBcbiobte der lateinischen Metrik

ist, war bisher wenig gewürdigt. Die Erwühcnng,

welche dasselbe bei den Metrikern gefiinden hat,

soweit sie dasselbe überhaupt einer Erwähnung

wertfimdeo, war eben niebi derart, daft man ihm

eine Bedentung hätte beimessen können; ja einer

grofsen Zahl von Gelehrten, die Hieb mit den .An-

fangen der rhythmischen Poesie beschäftigten wie

W. Meyer n. a. iet das Gedieht gans nnd gar ent-

gangen.

Die Verse der Epistel sind in den Ifandscliriften

in secbzehnsilbigeu jambischen Langverseu über-

fiefert aod diese Art der Überlieferang war f3r

& da MAril so rerhingnttroll, dafo er die Verse

sb rhjthmisebe Hexameter las. Wie monströs

die Verse da aussahen, mag gleich der erste Vera

des Oedichtea zeigen, der skandiert wurde: Prüecelso

fopeetibiii his Arbog&to oomitL Da nan die

beiden H&lften der Langzeilen völlig im Einzelneu

übereinstimmi^ud <Tcbant sind, da ferner die erste

Hslbzeile nicht bloik mit der unmittelbar folgenden

sondern Bftna muh aoeh mit der errten HSIfte

der naebfotgenden Laagaeile reimt nndam mehreren

anderen Gründen löst Br. die 8"2 Sechzehnsilber

in 164 j:im}M>nhe Dimeter auf und stellt dieselben,

da nach je vier Halbzeilen auch ein sjniaklischer

AbiohttittfUlt, in 41 jambieebe Strophen ansammeu.

Hit Reclit bemerkt der Verf., dafs mau wohl niclit

annehmen könne, 'dafs .\nspicin8 sich seine Technik

fSr dies eine Gedicht ueugebildct und dafs die

•pitere Hymnenpoesie sieb diese seine nnsoheiabare

Bpistsl com Yorbilde genommen habe. Ob man

aber mit dem Verf. mit dieser Annahme auch

schon mit Notwendigkeit voraussetzen müsse,

'dois eine Hy mnenliterainr in dieser Form Tor-

handea war*, mSehte teil beiweifefai. Gerade der

Umstand, dafs uns die älteste rhythmische Poesie

zuerst in einer Epistel begegnet, könnte uns ein

Fingerzeig sein, dafs die rhythmische Verstechnik

erat allmihUeh aas der Volkspoesie literatorffthig

wurde, daft man sieh derselben zuerst in der in

ihrer Form weniger anspruchsvollen Epistel und

nach und nach erst in deu edleren Formen, wie

in der Hymnenpoesie, bediente.

Es wÖrde sn weit Miven, hier alle Gesetze

anzuführen, die der Verf. aus dem Baue des Ge-

dichtes ableitet. Nur das sei erwähnt, dafs das

Wesen dieses Verses 'iu der Herrschaft des Wort-

aksentes nnd xwar in dem Sinne bembt, dalb

dieser sich durchgohendH an die Stellen des metri-

schen Versakzentes gesetzt hat'. 'Dabei mufs

erstens die haapttonige Silbe drei- und mehr-

silbiger Wörter immer an einer IktamteUe stehen

nnd darf xweitens im .dritten Fafse überhaupt

keine Akzentverschiebung eintreten, im zweiten

und vollends im vierten wird sie nach Möglichkeit

vermieden, nur im ersten ist sie, jedoch auch hier

bloft innerhalb eine« aweisilbigen Wortes, nttasig.*

Dafs dieses Gessln für die Lösung der vielnm-

strittenen Frage nach dem Entstehen und dem

Wesen der rhythmisoben Poesie von grofser

Wichtigkeit ist, lenobtet ein.

Die Änderungen Im Texte und die Yerfaesse-

ruugen, die der Verf. uuch einem kurzen Über-

blicke über die Überlieferung des Gedichtes (Kap. I)

im IL und IlL Kap. vorschlägt nnd begründet,

werden kanm WidetspmA llad«n and dm* Literar-

historiker wird an den Resultaten der Forschungen,

die im Kap. IV f'Zeit und Menschen') zusammen-

gestellt siud, uiclit ohne Beachtung vorübergehen

kBnnen. Der iatereseaateste Teil der Abbaadlang

ist aber jedenlaUs der letzte Abschnitt Aber den

Rhythmus.

Kremsmüttster. Adalbero Haemer.

Anftrirts! Illnstrierte Monatssebrfft mr
Weckuiig uiiil Fönicrnng der Ideale der katlio-

lisclicn studierenden Jugend besonders an Gym-
nasien, Beal> nnd Progymnasien, Lehrerseminarien

nnd filinlirlieii Anslahen. Unter Mitwirkunpr Ii-t-

vorragendor Fachnulnncr redigiert von Dr. Baum.
Schwyz, J. Btteler, Verlagsbuclihandlung. Halbj&br-

lieb 3 JCi Preis des Heftes Jt 0,50. Erster Jahr-

gang. Oktober 1905. Erstes Heft. 64 8. 9f*.

Wir müssen hier von dem Sondenweok der

neoen Zettsehrift «baebeo nnd kdoaen aar anf
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daigeoige aafmerkuun macheo, was aas dem Ge-

b{«k dar Uaamdimi Philologie fifr ümm Ziraek

iwwwUk wird. S. 4— 16. R. r. KraHk, Das

Leben Horaers nach den alten Biographen: Oe-

sehlecbt nud Gebart. Zeitalter, Name, Knaben-

alter, Erste Reise, lu Kolophou, Margite», Lr-

blindoog, Du dalphiiobe Orakel, Jht Wettkampf

mit Besiodos za Chalkis, D«e Heiiodos Tod (Fort-

setznng folgt). Die Znsammenstellung ist geschickt

und liest sieb gut; buttantlich briogt die Fort-

aetniog aneb eise Kritik der biographisehen Naeh-

riditan. — 8. 17—25. Booe, Etwas vum Cber-

setzen, bespricht vom sprach wiHsensi^liuftliclieu und

philosophischen Staodpaukte die Aufgabe uud die

Sflhwimi^^t dcaÜbereetBens, gibt ium diejenigen

Regeln, nach denen jeder rentandige Lehrer Ter-

fiUirt, und bespricht den hervorragend bildenden

Wert dea Lateinischen. Dafs das Griechische

mtndeetena ebenso hoben Wert hat, dflrfte eigent-

Ueb niebt eist bebftnptet und bewieeen la werden

braachen. Ein späterer Aufsatz soll Ergänzungen

bringen. — S. '2.')-32. I, Kralnnig, Der Schon-

vortrag, empfiehlt das Deklumiertu uud bezeichnet

die Geeta ab eine notwendige Begleitung deaVor-

tragea. Mir scheint die Gestikulation nicht not-

wendig, »neb glaube ich niclit, dafs ilea S:ini,'ers

Fluch so vorgetragen, wie itier im eiu£elueu be-

•efarieben wird, die gewOnaebte Wirkung hüben

wBrde. — S.M£ Baum, Philosophisebe Propä-

deutik am Gymnasinra? bespricht sehr kurz die

AusHihrbarkeit uud Nützlichkeit philosophischer

Unterweisung iu den Teraobiedeueu Unterrichts-

fidieni nnd weiit auf die GeMir bin, die eine

Differenz mit dem Religionsunterricht haben wBrde.

Diese Gefahr bestünde freilich auch fflr evangeliäcbe

Schulen, wenn ein religionsfeindiiches System vor-

getragen wBrde, kann aber kanm eintreten, wenn
die philosophische Belehrung in ihren Gren/.en

bleibt tiiid an de'U jedesmaligen Beispielen zeigt,

wie philosophische Fragen behandelt werden. —
Von den rier Ennttbetlagen ist die erste zu

nennen, eine Reproduktion uach einer Photographie

der Verlagsanatalt V. Brnckmann: ß. van Ever-

diogen, Diogenes sucht einen Menschen. H. 0.

AiiNxUge aiiM Xeltschi-irtcni.

Berliner philologische Wochenschrift 8 (24. Fe-

braar 1906). 9 (8. Hin 1906).

S. 253. W. A. Merrill, Lncretius d. r. n. V I308ff

M. fragt, woher Lucrcz diese Notiz, man habe «ible

Tiere (abgesehen natOrlich ron den Eleftnten) im
Kriege verwendet, haben köi-nc. Gewöhnlich wird zur

Stelle aar zitiert iSpartianus, Carac. VI 5. — S 253

l.ASSISCHK PHlLOI/xilB. 1906. No. 15. 41%

—256. Polemik zwischen A. Oruhu und E. Lam-
nert betreffend die Kritik, die L. an Gmlms Buch

Ober die Schlacht bei Issos (D. pli. Woch. 1905 No. 50)

geübt hat. — 9 S. 284—286. M C. P. Schmidt,
Die Renaissance der antiken GeschOtze. Schmidt

schildert die Tätigkeit KOcblys, ROstows und Deim-

lings für die Erkenntnis des antiken Gescbfitzwesens,

berührt seine eigenen Arbeiten Ober diesen Gegen-

stand im III. Bande seiaer Realiatiscben Chrestomathie

omf beriebiet efngehend Ober die von R. Schneider

und K Sehramm in gemeinsamer Arbeit erzirltpn Re-

sultate. — S. 2bti f. Erwiderung von Zieliuski aaf

Krells Besprecbinf seties 'OfaMiaelgesetaee* iu BerL
pb. Woch. 1905 S. 16S9 nnd Entgepung von Kroll.

Rhelniscbes Mnsenm LXf, 1.

8. 1— 18. 0. Heuse, Eine Menippea des Varro.

In den beiden mit Sicherheit auf Tarros Satire Ht^
idiafv&tuv nrBckgebenden Fragmenten Gelllns Varr.

fr. 403 IJ. 404 H. zeigen sich so zahlreiche Be-

ziebaugen zum Kynismns, dafs die Annahme einer

Benntsang des Menfppos dnreb Varro naheliegt.

Wenn dennoch die Vermutung nicht als völlig sicher

gelten darf, so liegt das an der Möglichkeit, daCs der

Name des Ohrysip|>oe wie bei Gellins, so Tielleicbt

schon bei Varro penaniit war, und an dem Umstände,

dafs auch Chrxsipjtüs un sich der Satire des Vurro

die wichtigste Anrefiung geben konnte. — S. 19—27.

F. MOnzer, Zu den Fasli censorii, weist aaf einige

Widerspruche bei Mommsen bin. Während dieser im
J. 1888 Staatsr. III 970, 2 für die Reihe der Cen-

soren die AusAtM anfstellt: 633 — 121. Lasiram LXI.
Q. Caedlins Metellas Balfaricns. P. Oornelias Len-
tulus. 646 — 108. Lustrum LXIII. L. Calpurnius

Piso Frugi. C. Ucinius Geta, gibt er i. J. Iö99
Strafr. 174, % die Datiemng: 634 » ISO. Lnstmn
LXI. Q. Caecilius Metellus Baliariciis L. Calpnrnins

Piso Frugi. 646 = 1U8. Lustruui LXlIl. Q. Fa-

bius Maximas Servilianus 0. Licinius Geta, wobei

er offenbar der Liste de Boots (Fasti censorii 21 ff.)

folgt und nur den von de Boors mit einem Frage-

zeichen versehenen Beinuineu (Ehurnus?) des Q.

bius Maximus ändert Und gerade bezOglicb dieses

Beinamens sagt er i. J. 1893 im CIL. I' p. 86 snm
J 646, es sei weder Eburnus noch Servilianus, son-

dern AUobrogicus gewesen. Die Uuiersuchuug stellt

fest, dafs Mommsen die 1888 an^telUe Ansiebt

spater nicht oliiie Grund luit fallen lassen und dafs

er auch hiusichtlich des fraglichen Beiuameus schwer-

lieb im Rechte war. — 8. S8—38. 8. Sndbavs,
Die Klaiie der Ciris. Die R Verse 448—453 passen

iu die Klagereiie (404—4ÖM) nicht hinein und sind

S4 Zeilen später einsnrfleken. — S. 34— 77. O.
Loeschcke, Das Syntagma des Gelasius Cyzicenus

(Schliifs). II. Die wahrscbeiijlicb aus Johannes ent-

nommenen Uelasius mehr oder weniger eigentOmlichen

Constaulinbriefe erweiset sieb sAmtlicb als echt. Be*
sonders der Brief Constantlns an Alexander tob
Alexandrien wirft ein vorteilhaftes Licht auf die

Kircbengescbichte des Johannes. 111. Alle sicher ans

dem Aktenbnch des Bischofs Dalmatilras Ton Cjrtiens,

welches (lehisins henutzt hat, stammenden Urkunden

erweisen sich als echt. Gelasius bat also ou echtes
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TOD der Synode lelbit pabliiiertm Exemplar der

Akten von Nicaea in Hlnden gehabt. Wie Tiel Ur-
kunden es eütbalfpu hat, lafst sich nicht bestimmeo.

Geiasins ist der einzige Schriftsteller, der uns gröfsere

Stteke der iileMiiiielien Akteo «rbalten hai; aein

Bocb beansprucht einen hervorragendeu Wert. —
S. 78—90. 0. Keller, Zur Überlieferttogsgeschichte

des Horaz, polemisiert in seliarüer Welae gegen die

hentn beliebte Ilorazkritik im all^'rnieiiiPii um! im be-

soniiert'D gegeu die im X. Supplemeiitbaud des Phi-

lologas TerüiTentlicbte (ileicbbetitelte AbllUldlllllg ToU-
ners, der die Kellersclie Anffassong, zamal dessen

DreiklasscDsystem der Oss. verwirft. Vollmer kon-

struiert einen 'kühn ersonnencn' Stammbaum der

«icbtigaten Hss., den er bis anf Valeriaa Probus za-

rttekfllhrt; dabei weist er dem ftiktiseben Archetyp

ein junges Datum an, wodurch viele Emendatioucn

möglich werdeo, und endlich ersetzt er das Drei-

klaaaeBsyaten Kellers durch ein Zweiklanenajrsteai.

Seine An?führu!ij:nn ^vcrdcii von K. zum grofsen Teil

als haltlose Pliautastereieii uiigesprocheu.— S.91— lOü.

F.Wilhelm, Zu augusteisclien Dichtem. 1. Horaz
scheint sich in Ca. 11 4, wie in Sat I 2, an criechi-

gche Epigrammpuesie angelehut zu haben. 2. Die

Griechen sind in der EpigranDUUcbtong den lateini-

sclien Dichtern vorbildlich gewesen. 3. Ovid hat fttr

die Adonissage (Met. X 503 ff.) griechische wie römi-

sche Vorbilder benutzt. 4. Auch das zweite Sulpicia-

gedicht des Tibull steht aar Adoaiarabel in Beziehang.

4. Zwledien der ovidiseben Daphnedielitang (Met.

I 452 ff.) und der Nikaiaepisoilc des Noiinos (Dion.

XV 169 ff. lud XVI) bestehen zahlreiche Übereiu-

stiraangeD, dfo anf diesdb« belleniBtisebe Vorlage

scldiefsen lassca. 5. Die Betrachtung der Iphis bei

Gr. Met. IX 726 ff. nnd der Daphnis bei Lcmgus

IV 12, 2 ist uiciits als die Variation eines Themas,

welches in den zahlreichen, nach Art der Pseudo-

lukianiscbcn 'EQtajtg abgefafsten popolHrphilusopht-

sehen Schriften der Griechen über Liebesverkehr bc-

biMlelt war und von dn in die alexaudriniacbe Dich-

tnigAbergegangett sein wird. — 8. 107—116. P. Leb
mann, Fuigentiuua. In der Hs. der Casseler Landes-

bibliotkek tbeol. fol. 49 beginnt auf fol. 120' der
Falgentinstezt. Da B. Helm in seiner kritischen Aas*

gäbe der Werke des Ful^'entins (Bibl. Teubn, ISftS)

dieser Cod. Fuldensis entgangen ist, so widmet ihm
L. ehie «ingeheude Bespreebmig. — 8. 117—1S4.
A. Brinkmann, PhoibammoB lUfi fttftl<rf(a<;. Der
Autor der unter Syriaus Namen flberiieferteu Eiu-

leitong zu Hermogcnes tiiqI Idiüiv (Spcngel Art.

wript. S. 195 ff,. Walz VII S. 90 ff., Rabe Syriani in

Herrn, comm. I 96 ff.) ist nach K. Fuhr (Deutsche

Lit. Zeitg. 1893 S. 968, Rh. Mus 51 S, 50 f.) der

Sophist Pboibammon, Dieser bat im 6. Jb. in Ägypten
geÜBbC md ist wahrsebrinKeb anch der Verfiuser des

Traktats Uber die rhetorischen Figuren (Walz
Vili S. 492 ff.. Spengel III S. 43 ff.). Die den grö&tcn
Tri! adner Prolegomena an Hermogenea Vk&v
einnehn'cnde Abhandlung Ober die Mimesis bekilmpft

die Gegner des Nachahmens, die in den Kreisen rhe-

torisch tätiger Neuplstoniker zn sucbeu sind. Das
Verhältnis der in Betracht kommenden Hss. wird for-

muliert und der Text der Abhaudiuug vorgelegL —

8. 135 — 144. Miscell^n. 8. 135 — 138. G.

Knaack, Antiphanes von Berge, at^ mit Hilfe lite*

rarisdier Zeui^ni^-r folfremlcs als wahrscheinlich hiu:

Antipliancs aus Berge in Thrakien lebte am Ausgang

dea 4. Jbs. nnd eebrieb anuna dne
witzige Parodie der Fahrt des Pjrtheas, die, als LOgen-

buch arg verschrieen, noch im 1. Jb. n. Chr. von An-

tonias Diogenea benntst nnd nachgeahmt, seitdem

aber, wie scheint, verschollen ist. — S. isrtf.

G. Nemethv, Iloratiana. erklärt folgende Stellen:

Bot. II 3, 182— 186. Cann. III 14, 21—22. IV

15, 1—2. — S. 140—144. F. Buecheler. Nepo-

tiauus. Januarius Nepotianus, der Epitomator des

Valerius Maximus, und der Victor in der Epitomc

sind nicht identisch mit dem Nepotianas nnd Victor

von Sicca (Comptes rendns 1905 8. 461 f.). INe

Epitome hat aus sprachlichen und suchlichen Grümlen

nicht vor Aasgang des 4. Jhs. verfaftt werden können

nnd geliArt wahrscheinlich nach Rom. — 8. 144.

0. Seeck, Zur Geschichte des Weihnachtsfestes,

schliefst ans einer Motiz iu den Chronica minora I

S. 234 (Mommsen) nnd 2 Stellen bei Eusebius (laud.

Const. 3, 1 ff. nnd Leben des Kaisers IV 40, I), dafs

1. J. 333 der 25. Dezember in Rom und am Kaiscr-

hufe von Konstantinopel als Geburtstag Christi bekannt

war, aber in Palästina noch einige Jahre später nicht

in diesem Sinne Anerkennung gefunden hatte. —
S. 144. Berichtigung. Bd. LX S. 611 Z. 8 TOB

oben ist Macarins statt Mazimas zu lesen.

Harvard atndies in classical pbilology vol.

XVI (Ganbridge, Mass., 1905).

8. 1. Clem. L. Smith prflft nnd kksrifisiert cwel

vatikanische, eine Anilirosianische und drei im Briti-

schen Museum befindliche Handschriften von Suetons
vitae Caesarnm, sämtlich saec. XV, in Erg&uznug

seines einige 30 Manuskripte desselben Werkes be-

handelnden Artikels Hurv. Stud. XII 19 ff., und viel-

fach Bezug nehmend auf Preud'hommes Troisi&me

6tude snr l'histoire du texte de Su^tono de vita

Caesarnm (Brüssel 1904). Sein Ergebnis ist, dafs

die Handschriften des XV. Jabrh. nicht aufser Rech-

nnng gestellt werden dürfen; die Aufgabe, die Er-

forschung der Handschriften fortzusetzen nnd so

vollenden, will er jedoch andern Iiiinden fiberlassen.

— S 15. Cb. R. Post erörtert die Entwicklung der

dranatiaeben Kunst des Aeehylas im engen und

technischen Sinn dieses Ausdrucks. Er führt dna

Thema für jede einzelne Tragö lie in drei Abschnitten

durch : Anfbau, Charakterisierung, uÜL^eini ine Gesichts-

piiiikte — S. 63. H. Oertcl und E. P. Morris
prüfen die Theorien über Natur und Ursprung der

indoeuropäischen Flexion, die Agglutinations-

uiid die Adaptationstbeorie, und die Idee der 'Gmnd-
begriife* nnd «Oehranclistypen*. — 8. ItS. K.K.Snitb,
Der Gebrauch des Hochschuhs in dw griechischen

Tragödie des 5. und 4. Jalirhuuderis T. Ohr. Das Er-

gebnis der PrIlAing der Dramen, der gleidueiti|(eB

und der spilteren Literatur sowie der auf Denkmälern

erhalteneu Darstellungeu aus älterer und jüngerer Zeit

ist dieees: in 5. nnd 4. Jabrii. war der Hochscbuh

\)orh nicht im Ocbrauch; er ist eine ßrfiadnng der

uachklussisehen Periode.
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Classical Philology I, I.

S. 1. Jobo Williams White gibt eine kurze

OMcbicbte der AritiopbaneBhatKiscbrifteD» d«r er eine

Liste derselben iii alpliabclischcr AnoHnung, nach

Lüodern und Städten gesondert, folgen läfst. Also

HaDdschriften aus Belgien, Dänemark, England (Garn-

bridg«, London, Oxford) usw. (I.Teil). — S. 21.

William Oardner Haie behandelt: An uurecog-

nized construction of the latin subjnnctive: thc second

persoo siogolar in general statemenU of faet. Die

ünteraoebaniK geht «in Ton SStten wie: Nihil satis

est, inquit, rjuia tanti quantimi liabpas ni» (Ilor. Sat. I

1, 62) und: Aftscro babeas, asseni vuleas (Petrou. 77).

IHe blato gmebeaen seeha Erkllmngen (Gonfnnctlros

der Oratio obli'iun, Coni. liurtativus
,

]icrnii?sivu8,

potentialis, Coni. der gemilderten Heliauptung, oder

Fat. exaclum in Fällen wie 'noris') geuUgeu ihm
nicht. Er will beweisen, l.i^ dieser Konjunktiv dazu

diene, unabbilUKifre Feststellungen allgemeiner Tat-

sachen zu geben. Don Unterschied im Gebraoch des

IndikAlivB oud Konjunktivs in solcbeu Sfttxen vergleicht

er mit den Oebranch des englischen *joa* and *onc'.

In der liulikativ-Konstruktion ist nach dem Verf. der

Modus nicht dai Zeichen der AUgemein-OOlÜgkeit,
in der konjanittiviseheo Konstmktion tot er es sicher. ->

S. 43. Minton Warren, ein noues Fragment des

ApoUodorus vou Carystus, bringt aas einer römischen
Hnndscbrillt (Bibl. des Fürsten Chigf) H. 711 S40,
die er selbst K genannt bnt, l ino neue Lesung des

Donatkommeotars zu Tcrenz Hec>ra 620, in der er

den NutM des Aptdlodor zu finden meint (vgl. Kom-
BMntnr snm Phormio H7, wo in K steht: Appollodor).

Die Stelle bat das Zitat in griechischen Lettern. —
S. 47. Walter Dennison bnnddt, am riaea Beitrag

zar Aussprache des Lateinischen zu bieten, Ton der

Wortbrerhang (resp. Silbenabteiinng) in den latei-

nischen Inschriften. — S. 69. Samuel Ball

P lato er bringt einen Aufsatz tlber 'Das Septimontium

and die sieben Hflger. Die Geschichte der sieben

HOgel ist nach ihm folgende: Nirb l.m die St.ndt ihre

Grenzen Uber den Palatinus ausgedehnt halte, um
schlofs sie sieben Hogel oder besondere HUgelspitsen,

nämlich die drei des Palatinns (Palatinm, Gcrmalus,

Velia), <lie drei des Esquilinus (Uppius, Cispius, Fa-

gatal} und die Ost- oder Westspitze des Caelias (Suc-

casa E= Subura). Das Seplimontiumfest «nrde zu

Ebren der bestehenden Stadt gegründet und von den

Monlani besinuKTs gefeiert. Derselbe Name wurde
der Stadt selbst wabrscbeiolicb vor der Einriebtang

des Festes gegeben. Nach der Erbannng der Serria-

ntaeben Maner — in hlslorisrber Zeit - erklärte man
das alle Septiniontium als auf die sieben jetzt in die

llaner hineingezogenen Hflgel hezilglleh, d. b. anf
Palatin, Capitolin, .\vpntin. Caelian. Esqnilin, Viminal

und Quirinal. Dies wurde die kunuuische Uedeutuug

des Ansdrncks, der durch das Volk oUscmeln und
sogar von den Histn-ikiin anerkannt wurde, ans-

genommcn ein paar Altertumsforscher wie Labeo.

Trotzdem scheint es, als ob ^ne dnnkle Vorstellung

davon im Flnfs war, dab arsprangUcb einige amierc

HQgcl gemeint gevesen vIren. Aber die 'Septem

montes' der lateinischen Litcratnr waren die eben

aufgezählten. Als Augostos Rom ueu organisiert und

in 14 Regionen geteilt hatte, deren eine und zwar

eine soiir wichtige die transliberiniscbe bildete, schien

es sicher ungehörig, das Janiculam in der Liste der

sieben UQgel anazalasaen, oud deshalb finden wir

diesen Hllget mit der Zelt an Stelle eines der 8er^

vianischen cingesulzl, z. B. des Capitoliniscbcn in der

Rechnung des Servius. Im frOberen Mittelalter er»

scheint dann t»db der Vatieanns. — 8. 81. Notes
and Discussions: Paul Shorey, Ein Fall von

Jotacisrous bei Themistius (p. 200. 8 Scbeokl), will

tow in Sit kndsrn — 6. L. Hendrleksoo, Ta-

citus, Dialogus 20, 10 ändert corruptus in rorreptos.

— Tennoy Frank, Scblicber über die Modi der

indirekten Anfllhmag.

KezenHloiiH-VerzelcliaU phlloi. Sctarlflen.

Ahlberg, W., Studia de accentu latino: Hiu.
XIII, 4 S. 128 f. Dem Verfasser siud die Beweise

für seine Bebaoptangeo nicht IlbaraU galaagen. C. ^«e»

felinff.

Appinni Historia Romana ex rec. L. MtnätU-
spliuu. Editio altera correctior curanto P. Viereck:

The Ettgl. hitl. Htv, 81 8. 140. P. V. M. Beneck*
ehankterfeiert das Verfabren des nenen Hemosgebers.

Ä ristophanes, Ecciesia/nsae, ed.7.t<(i;i f.eeuwm:
Mut. XIII, 4 S. 12&-128. Gut. K. Kuiptr.

Arlstopbaais Aebamensea, by ELOrmmi Rar. 1

S IK Got; die ErkllroQg konnte mdir bieleii. A.
Miiilht,

*yiQKTtotpdvovs Ei^f^v^. Edltcd with intro-

duction, critical noies and commentary hy //. Sharpley-

lA'. 8 S. 288. In der Ausgabe steckt eine ttlchtige

Arbeit, die ihr unter den vorhandenen EiDsdanagaben
den ersten Platz sichert. C. W-n.

Augustini De consensn eTangelistoram libri 1?,
rec. br. IlWAnW-: Nrr. 1 S. 8- 10. DCT Apparat
könnte vereinfacht werden. P, Lijajf.

K. Baedeker, Konstantlnopd and das westliche

Kloinasieu: liphW 6 S. 175 f. Jeder Lehrer der

Geschichte wird das Buch mit dem gröfsteu Nutzen

sn Rata liehen« E. Anthet.

Bcigel, R, Rechnungswesen und Buchführtiii.'

der Römer: aMul latt. JAt. 1906 S. 52. Trotz einiger

Bedenken zum Stadinm nad sarNaehj^rOflnig amplbhlan

von Dittneh.

da Beilay, J., La defense et iOnstration de la

langue fran^oise, Eililion crilique par //. (.Iiaman<i:

Mut. XllI, 4 S. 139-140. Sehr dankenswert. M,
RmoL

Boissier, G., La eonjuration de Catilina: 77#*

Engl. JJu>t. iiet. 81 S. 137. Die gewandte Dar-

stdtnag wird gelobt, den Urteilen t. T. widersproebe».

IK ir. Fon-In:

Karl Brugmann, Kurze vergleichende Grammatik
der indogermanischen Sprachen. 2. und 3. Lieferung:

Lehre von den Wortformen und ihrem Gebrauch tind

Lehre von den .Sat<!ucbilden : tiphW. 6 S. 176- 185.

Das ausgezeichnete Werk bringt ons wannigfaltlga

und reiche Belehrung. Felue Sotmtmu
Christ, W , Gesclitchte der griecblsehea Uteratnr.

4. Auflage Her \ S. 3 Das relativ besta Bandbadl.
Neu ist die Ikonographie. A. ftawett«.
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Dahn, Fcl., Die Germanen. Volksfüinlichc Dar-

stellaiigen aus Geschichte, Recht, Wirtschaft mui
Kultur: DLZ. 6 S. 355. R«CBf«t.

Die Iii, Ch., ßtuiles byzantines: T/ie Engl. IJigt.

Jy'ec. 81 S. 143. AiierkeiuH-nd. J. Ii. Bury.
Dietericli, A., Mutter Erde: Her. 1 8. 1 f.

Scharfsinnig und crgebbisreicii. V. Henri/.

Dill, S , Roman society from Nero to Marcus
Annlivt: Mvi. XIII, 4 S. 141 f. Qat C WÜde.

^tovovniov t( ^oYyivmf ni^l vtpovq, fild. .lnJtn-

Va/ileti, 3. Aufl.: (jymu. 18 S. 654. Trcftlidi.

Wörpe/.

Edmunds, Alberl J., Buddhist and CliriMiun

gospels. Edited by M. Anemii: ]A\ 7 S. 234 f.

Das Werk kann allen, di« dch mit vergleichenden

BeligioDMindiea beaebftfiigoi, aufs «flmste enpfoblen
werden, tt. PI.

Frazer, J. G., Lcctnres on the early history of

the Kingsliip: AC'. 8 8. 376 f. Vert dieser sdiöflen

Yorlesangeii kann des wKrntsten Dnnkes rieber tein.

S-y.

Friedläuder, L., Erinnerungeo, Beden und
Stodien: Her. 1 a 19. Sehr minnigfUtigtii Inbaltm.

Herrorznlieben ist der Anfsnlz nber dae Fortleben
des Altertums im Mittelalter. F. Ii.

Geffcken, J., Das griechiecbe Drama, Aiscbylos,

Sophokles, Kuripidcs: Rcr. 1 S. 3 f. AngMiebiD sa
lesen und orientierend. A. Uauvftte.

Gressmann, Hugo, Der Ursprung der isra-

«UUscb-jadiscIjeu Escbatologie: LC. 8 S. 273 f. Das
interessante Bach verdient nicht nnr gelesen, sondern
eingeht nd studiert lu werden —rl—

Hallt U| Early printed pottery from Goaraia,
Grete: Her. \ 8. 17. Notiert. S.

llarnack, A., Militia ('(n isti: Mül. Iiüt. Lit. 1906
S. iL Eine gediegene Untersuchung. K. /.Lehhorn.

Heibig, W., Les attribats des Sailens: Her. 1

S. 18. Scharfsinnig und sicher. ./. Toutain.

Hoopa, Job., Waldbftame und Kalturpflauzen im
germasiichen Altertam: J)L^!. 6 8. .159. Des fnbalt-

reiclic, f-fMÜcKMue Werk wird dieselbe Bewuiiderun^r

wie dasjenige V. Hehns erwecken, liebt aber auch
die psllontologisebe and prftbistoiisebe Forsebnng in

seinen Bereich. 0. ScIiraJer. — Dass : LC. 8
S. 292 f. Man scheidet von dem stattlichen Buche
mit dem GefOhl herdicher Dankbarkeit gegen den
Verfasser. W'ilhrlm Streübetv.

Horaz' suniilicbe Gedichte im Sinne J.U. Jii-rdn-g

erklärt von Karl Städler: tiphW. 6 8. 1(39 173.

Einer Fortsetzung dieses Werkes kann man auf Grund
dis hier Gebotenen mit freudiger Erwartung cntgogcn-

uben. U. liöhl.

Jahn, Panl, Aas Vergüs DicbterwerkstiUe.

OsoririealT 981-S58: BLZ. 6 8. 850. Beferat.

Knecht, Aujiust, System les Jnstiiiianist-hen

Kircbeuvermögeuarechtes: /.C. 8 S. 2^5. Diese

Schrift ist als eine sebr Terdlenstrolle Arbeit so eba-

ndcterisieren. *

Wilh. Freih. von Landau, Beiträge zur Alter-

toinskunde des Orients. Vti Eine Insdirift ans
Ueldua. — Tammftz. — Tauit pn6ba'al. Eine Gemme.
— Worterklärongen : ßphW. 6 S. 175. Die mit

Socbkeiintnis gesebriebene Abbaodlnng ttber TamaiAs

bietet für den Pbilologan das aeiBla latawise. Arrf.

JtMti.

Leder, Paal Aagnst, Die Diakenea der Bi-

schöfe nud Presbyter und ihre noebcbristlicben Tor-

liiufer: LC. 8 S. 275. Die lleiftige Arbeit kann als

eine tochtige bezeichnet werden.

Lncili reliquioe, roc. eiiarr. J. Marx, vol. I:

(jt/tnn. 17 S. 619. Gelelirl und vielseitig. Golling.

Mcifsner, B., Aus dem allbabylonischen Recht:

MUt. UÜL JAt. 1906 S. 49. NAttUcber Vortrag.

Clement.

Monumenti antichi pubblicati per cura della

Reale Academia dei Lincei. Vol. XiU. 1-2; XIV, 1:

LC. 7 8 960-S6S. Ein stohes Zeugnis ftr Italiens

Schätze ond die orfulgreichea BeiBgbaBgeo 001 ihre

VerOffentlicbnng. U. v. II '.•;!/.

Niedermann, M., Oontribotions k ki critiqoe et

& l'ezpiication des gloses latines: Her. 1 8. 6. Sebr

interessant. A. MeilUt.

Oebler, Richard, Friedrich Nietzsche und die

Vorsiikratiker : A^". S S 276. Durch diese Schrift

wird eine Lücke in der bislierif.!cn Nictzscheliteratur

sehr dunkcNswert uusgefQllt. — X.

Oeri, J., Euripides unter dem Drocke des sixi-

li&clieu und des dckeleiscbeu Krieges: Her. 1 8. 4 f.

Scharfe Beobaclitungen. A. HauvetU.

Der alte Orient, heransgegebea von derKord«r-

oriatuehendeulUchufu VI. Bd.: MiU. kitt. fAL 1906
S. 48. Ein bedeutsames historisches Organ. li.Clemenz,

Pansanino Grneciao desrriptio. Edidit Her-

mttntnu Hitzig, commeutarium addidemnt Hermnnmts
Hitzig et Hugo Uluemufr. Vol. II pars posterior.

Uber Vi: Eliaca 11. Labor VII: Acbaica: W. 6

8. 161 •169. Ancb dorcb den rorliegenden Band ist

die Kritik und Erklärunp; des Pansanias nm ein

tUcl)tii;es StiU k (gefördert worden. Heinrich Scitenkl.

Procopii Caesariensia Opera omnia. Rocognovit

J<icobm Harmj. Vol. 1. II: LC. 7 S 254 f. Wir
dflrfeu die neue Ausgabe mit vollem Vortrauen und
tiefem Danke Ibr die lanpjährige hingebende Be-

mühung in die Hand nehmen. E. Gerland.

Keicb, Hermann, Der Mimus. Ein literatur-

entwiekiungsgesebichtlicher Versuch. I. Band, 2 Teile:

/-(. 7 S. 25I'S54 Ein Buch, von dem in seiner

vollen ßedenlong das Wort gilt: 'wo viel Licht, ist

auch viel 8ohatten.'

H. Reich, Der König mit der Dornenkrone:

liphW. ti S. 173 f. Die Arbeit bringt mancherlei

Nuti/.cn, die die Bedeotoog des antiken Mimos welter

aufklilren. 0. Gruppe.
Hol uff, G , Probleme aus der griechischen Kriegs-

gesciiichte: Milt. hisL Lit. 1906 8. 49. Yortiefflicbe

Ansnilirangen. E. Wiehr.

Scbrijnen, J., Inleiding tot de stodle der ter>

gclijkcnde indogermaansche talwetensrhaii , vocal met

betrekking tot de klassieke en germaanscbe talen:

Mu9. Xin, 4 8. 121-1 95. Von ungleieben Werte.

iV. vati Wijk.

Schulten, Adolf, Nunuuitia. Eine topographisch-

historische üntersncbnng: AC. 8 8. 277 f. Eine Tor*

treffliche Muno^raphie. Fr. Regel.

TibuUi carniina, ed. G. Nemetliy; Her. 1 S. 7f.

Got, Oboe Neoes so bieten. K T.
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Vf Hay. Ch
, cultes et les ffitcs (i'Adönis-

Thainniouz daiis l orient antique: Mus. XIII, 4 S. 143f.

Klar und niebhaltif, aber von iiRglelelwai Werte.
7%. fJouUma.

Winckler, H., Auszug aus der vorderasiatisclieii

Geiehiebte: iiüt. hüi. Lü. 1906 8. 49. Wiohtig «nd
«npfehleuBwert. B. Clement.

Winckler, H., Die Gesetze Ilammurabis ia Um-
eclirift und Übersetzung: Aiitt. Iti$t. lAt. 1906 S. 48.

Das Bndi wird aof lange Zeit eiui der «icbtigaten

der Orientforsebang «ein. B. CUmen*.
Wtitttcbe, Aufl., Die Pflanzenfabd in der Welt-

Htentwrt DLZ. 6 S. 346. Referat.

Xenopbon, Bellenfea, Aoswabl von C. Bmper:
Per. 1 S. 17. Die Atiswalil ist gut, aber die Be-

bandluog des Textes wilikUrlicli. A. Marlin.

MItlelluiigen.

Aeaddmie dt>i iD»criptioni et beUei>lettres.

5. Jaonar.

L. DiHsle, Die Hiniativeii da* Josephushand-

icbrift (Forteetnang). — S. Beinach, Verciogetorix

in Alesia: die Reiterei «nrd« m Mangel an Leben»-

niiticlii fortgeschickt, weil die OtlHer kde Pferde-

ileiscb eeseu mocbien.

12. Januar.

Babelon, Athenisebe HSnze dee Tjrnumen Ilipplas.

— Dclaltrc, Aiis^'rnbunu'eti in Karthago: Marinor-

sarkopüag oiii Bemaluug (geättgelte äkylla), einen be-

malten nud vergoMitw Bolaarg mtbaiieiid. ^
A^ThoDias, Das TiemanenTeneiehnis des BDlemins

SllYtot (449 D. Chr.).

IkiloltgiMih« ProgrtaanAUuuidlmgmi 190ifi.

(2. Sen<lunp;.)

I. SpracbwisMnfchlllt

1. Brnehsal, Orli. G. (7S7). — A H'trtA, Indo-

fermantscbe Sprachbeziehungen.

2. Königsberg i. Pr., Un. Winter 1Ü05/U6. —
A. Ludwich, AneedoU aar grieebiseben Ortbo-

grapliic. I.

3. Mainz, Orb. II. G. (768). — JJ. Jiiage, Studien

and Kritiken zur lateinischen Syntax. II.

4. Feldltircb. K. k. St. G. — J. Felder, Die

Inteinlsdie Kirchenspracbe nach ihrer geschichtlichen

Entwickeluiig.

6. Wien VIII, K. k. St. 6. — J. Keytlar, Die

Oberaetmog der lateinischen Metapher, ma Beitrag

vom StatUnn der laieiAischcn Stilistik.

Vergl. noch: IV 1.

II. Lllerator,

a) gritH'liischo, Ii) römische.

•) 1. München, K. Ludwigs-G. — PL Hof-
mann, Aristnrrhs Stiulicii 'de cuitO et TlCtO berOBm'

im Auscbluls an Karl Lchrs.

2. Freising, Kgl. hom. 0. — Fr. Pongratz, De
arsibay solatia in dialogomm aeoariis Aristophnnis.

8. Wien, IE. k. Sopb. Q.— K. üoma, Analektea

mr bysantiniscben Literater.

4. Dnrlach, Prog. (729). — J. 1%, ^ar Kritik

der Prooemien des Demosthenes.
5. Troppa«, K. k. 8t 0. — Ü. StUt^aSk» ^

logische Aufban der ersten phiHppiadMD Rede des

Demosthenes.

6. Znaim. K. k. G. — A, SeJiUrka, ROddiUeke
auf die DemostheneslektUrc.

7. Basel, G. — J. Oeri, Euripides unter dem
Drucke des siziliscben und des dckeieiscl en Krieges.

8. Ansbach, K. hum. G. — (j. /iWinrAc/r, Galen
Ober die Kräfte der üahraugsmitteL Erstes Booh
Kaj). 1 — 13, als Fkvbe enier nenen TeKtrennsioa

heraasgegebeo.

9. Passan, Kgl. hnm. 0. — J. Engel, Etbao-
graphisclies zum Homerischen Kricps- nnd Sohütz-

lingsrecbt. II. Das Haus und die Schulzptlicht iui

Arabiscben sowie bei Homer.
10. Janer, Kfd G. (228). — //. Michael, Die

Heimat des Odysseus. Kin Beitrag zur Kritik des

Dürpfeldscbcn Leukas-Itliaka-lIypothese.

11. Krems, K. k. St. G. - 11 >n^er, Die Rede
des Hypereides gegen Athenogcnes. II.

12. Ingolstadt, Kgl. hum. G. — Fr. ßödel^ Zar
Sprache des Laonikos Gbalkondyles oad des Krito-

balos ans Imbros.
1."^. Straubing, Kp). hum. G. ^'t. Di'tnm, Ist

die Atlantis in Flatons Kritias eine poetische Fiktion?

14. Wflrsbnrg, Kgl. A. G. — A. OeitsUr, Ober
die Idee der Piatonisrhen Apolofiie des Sokrates.

15. Zabern, G. (628). — II". Soltau, Die Quellen

Platarcbs in der Biographie des Valerius Puplicola.

16. ZwcibrOcken, K^\. hum. G. — H'. Jujg,

Die Poly biosfragmente zur 154. Olympiade. Eine

chronologisch kritische Untersuchung.

17. Erlangen, Kgl. hum. G. — C. WimdereTf Die
psychologischen Anschauungen des Historikers Polybios.

18. Hadersleben, Kgl. G. —
- //. Meyerialmi,

Xenopbons Helienika als Geschicbtsqaelle im Unter-

riebt

b) 1. Wolfenbflttel, Hers. 0. (840). — W,
firatidf.1, Des Auspiciiis rou Tool riiytbttisehe

Ejiistcl an Arbogastcs von Trier.

2. Berlin, Un. Winter 1905/06. — J. VahUn,
.\dnotationes Tullianuc (Cicero).

3. Bayreuth, Kgl. hum. G. — J. Königudor/er,

De carroine adversns Harcionem qnod in T^oOiani
libris traditor Commodiaoo abrogando.

4. Weiden, Kgl. hnm. G. (726*). — C. KappUr,
Über die unter dem Namen der Cornelia Ober-

lieferten Btieffragmeute.

5. Ried, K. k. 8t. G. - J. HebentUm, Gliede-

rung' der geicscnsten LsbeDsbescbreiboageo des Cor*
nclius Nepos.

8. Landtbat, K. kam. G. — G. VogtL, Beitrage

zur I>oktttre des Cornelias Nepos.

7. Böhio.-Leipa, K. k. St. 0. G. — J. Nettler,

Die LatinitAt des Fulgentius.
s. Ellwangen, Kgl G. (704). — üwntr. Die

Rörocrodcn des Horaz.
9. Oberhollabrunn, K. k. St G. — J. Lirndtlf

tltal, iioraz und die nWnische Dramatik.

10. Bnrghausen, Kgl. hnoL G. ~ A. HmKUmtit,

Za Laeans Pbaraalia lib, VII.
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11. Hanbarg, Gelehrtenschulc des Job. (875).
— J. DieUe, KompositiOB and QoeUenlMDatzBog in

Orids Metamorphosen.

12. Neu barg a. I)., Kßl. harn. 0. — K. Ilüek,

Die AoUiropologie der Naturalis Historia des Pliiiios

im Aosztif« d« Bobert ton OricUad«. Aos der
Wolfen botular and Loodaner Bandaehrift heran»
gegeben.

18. Eichst Stt, Kgl. hnm. 6. — Deffothart,
Stii(lift) zu Juliaiius Pomerius.

14. Ascbaffenburg, Kgl. bum. G. — W, Rem,
Alliterationen bei Tacitos.

15 Aiitrshurg, Kf^l. hnro. 6. 8t. Steph. — //.

Stroh, Stiuiieii zu Valerius FlaccDS besonders über

dessen Verhältnis zu Vcr>;il.

16. Nordbaasen, Kgl. G. (291). — K. SAamr
baeh, ?ergil ein Faast des Mittelalters. II.

17. RegoDsbarg, K^. A.O. — H. Januel^ Com»
mentationes iiliilologicae in Zcnonem Veroneiisem,

Gaudeiitiain Brixtensen, Petrum Cbrysologum Ra-

Teunten. I.

VeigL noeh: III 3; IV 3. & 4

m. MtatiMbnda.

I. Kronstailt, Ildtiterus-G. ./. Grefte Eine
Scbuircise uach Pulaestina and Ägypten.

S. Hlliiehen, K. Ther. O. " A. Katb, Ans dem
Tsgebncli einer ägyptischrn Reise (1903).

3. Arnberg, Kgl. bum. G. — JU. Gla»er, Zeit*

bilder ans Alexandrien nseb dem Paedagogas de«

Clemeii«! Alexandrinus.

4. Kempten, K. bum. G. — M. Marquard, Die

peisiniistlaebe LeboMOBflkssang dea Altcrtnms.

5. .Manchen, K. LuitpoUl G, — M. Ifost, De
locibos qaibasdam pnblici iuris Attici {unoxtHlo-
sev(«, iiaxet^wUi, lirsxenfefovlsr« aa*ax*i(oseyfa,

6. Kegeusbnrg, Kgl. N. G. — J. Sehmaiz,

BaiaOf das erste Lmabad der BOmer. I.

7 ririia, St. R. (694). — K. }hifrJ,kf. Zur

ücsciiicliie des Königs Eumenes II. von Pergamon.
8. Angsburg, Kgl. bum. G. St A« — K. Hart'

mann, Der Grieche und das Kind.

9. Wien, K. k. Max. G. — ./, Oehlej-, Zum
griechischen Vcreinswesen.

10. BrounsberR, Kgl. Ljc. IIos. Winter 1905/06.
•~ W. Weij'nbrodf, Ein iljjyptischer christlicher Grab-
stein mit Inschrift aus iler griechischen Liturgie im
KgL c Hos. zu Brannsberg nnd Ähnliche Denk-
aller in aaswärtigen Maieeo. I.

II. Teschen, K. k. Albr. G II. Ileinchmanu,

Skiue meiner Stadienreise nach Italien aad Griechen-
knd.

12. Strafsburg, Eis., Bisch. G. — /.. %,
Vorgregorianiscbe Bauernkalender. Ein Beitrag zur

ebriatlieben Kaleaderkande.
13. Bamberfj, Kgl. Ä. G. — ./. Schmaiu, Cha-

rakteristische Zflge der ersten römischen Kaiser

(31 V. Chr. bis 68 n. Chr.).

14. Suhburg, K. k.St. G. — E. -ÄM/^r, Spar-
takus und der Sklaveukrieg in Geschichte uud
Dichtnag.

15. Bamberg, Kgl. N. G. — W. Schott» Wbuäm
tax Gescbicbte de« Kaisen Tiberias. JL

IV. Unterricht

1. Steltin, K. W.6. (175). — K. Komin» Zar
anterricfaUieben Bebandlang der grieeblseoeD Modi
anf wissenschaftlicher Grundlage, namentlidl in doa

BedingungssfttzeD. I. Vorbctrachtnog.

8. Teseben, K. k. Albr. G. — K. Ormulik, Bel^

spiele zur prierhisclien Syntax, ans Xeuophon, De»
mostheues und Piaton gesammelt (Fortsetzung)

3 Horn, Land. R. und Ob. G. — KL Aialzura^

Schülerkommenlare und Praeparatlonen za lateini-

schen und griechischen Klassikern.

4. Innsbruck, K. k. St. G. — A Strobl, Zur

Schalleklare der Annnlen des Tscitns (FortseUiang)*

Verpl. noch; II a) 0. l8; b) «.

V. 6es«h>chte der Philelofis uad PidagofNL

I. Brod j, K. Ic. Eai. G. ~- J. KmIgiMmet, Bat»

siehongsgeeehiehte des K. k. Badolf-GyiiBadnns in

Brodjr.

8. Braansebweig, Hart. Catb. (829). — Fr.

KMiWfy, Paraenetisclic Gedichte des Humanisten

Jobannes Caselius. In Auswahl und mit Anmer-
kungen herausgegeben.

8. Kronstadt, Hontenu»G. — -/.Oro/«, Herder
und das Gymnasium.

4. üng. Hradisch, K. k. dtscb. St. 0. G. —
J. Gallino» Historisch-statistischer Überblick des K.
k. dentscben Staats»ObergymDoainmi in Ung. Hra»
disch. II.

5. Iloru, Land. IL und Ob. G. — J. Kretehnieka,

Die Inkanabeln and FrQbdrnck« Us 1580 sowie

andere Bücher des 16. Jahrhunderts aus der ehe-

maligen Piaristen- und Hausbibliotbek des Gym-
nasinnms in Horn, N. Ö. (Fortsetsong).

6. Lisso, Kgl. Com. G. (191). — A. v. SandeHf
Zur Geschichte der Lissaer Schule 1555— 1905.

7. Triest, K. k. St. G. — A. Hofer, Die Mittel-
schule and die neue Zeit (Fortsetzung).

8. Olmtttz, K. k. dtscb. St. G. — A. Ttehoeliner»

Das deutsche Gymnasium in OlmQtz. (Dritte Fort»

setzang.) Geschichtlicher BOckblick.

9. Badolfssrert, K.k.0.0. — JT.JWmt, Daa
K. k. Staats-Obergymnaslan sa Bad olfswert (JPm%-

setzong).

10. Kronstadt, Bonteros-G. — J. Gri^»,

Schiller und die Antike.

II. Marburg, K. k. St. G. — K. Verttovaek,

Simonidovi jambi nt^ ywm$»mv.
12. Tübingen, Kgl. G. (714). — Ii. Stahleeker,

Beitrüge zur Geschichte des höheren Schulwesens in

TQbingcn.
1.3. WUrzburg, I'n. Winter Ütorj/Oß. — S.

Merkte, Das Konzil von Thcnt und die T'niver-

sittiten.

14 Wien VI, K. k. St. 0. — K. Malier» Fraa-
cisci Castilionensis vita Yietorini Ftoltrensts.

15. Woidcnan, K. k. St. G. — Fr. Protei Do-

kumente zur Gescbicbte des K. k. St. G. in Wei-
denaa. 17.

VmntwUUh« IMtMwn Pnft Dr. H. l>r»]i«im» FMtdtaa«.
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ANZEIGEN.

Vei'lag der 'Weidmannsohen BuchhatidlunK in Serlin.

Neuere Werke der klassischen Philologie und Altertumswissenschaft.

Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocietian von Otto Hirgeiifeid. Zweite
bearbeitate Anflage. gr. 8p. (VIII g. 515 S.) HXXV M k. 12.~.

Beiträge zur alten Geschichte und griechisch-römischen Altertumskunde. Festücbrift zu Ott«
HinchfeldH secluigajemüeburtstnKe. gi. Lex 8 \J^IX d. 513 S., 1 Portritt o. 1 Tafel) IWtÖ. geh. Mk^2i>.—

Apophoreton. Der XLYII. Vorsammlang deutscher Philologen md Sdiidniimer fiborreiclit von der
(Jraeca llnli-nHis. (fr. fUil S.) litif t. treb. Mk. 4.—

.

Excerpta Historica iussu Imp. Constantini Porphyrogeniti coutVcta . li.b runt l'. rh. itoiikserain,

C. de Hoor, Th. niittiier*WolMt. Vol. 1. Excerpta de legat imi i Ii u s Carolus de Boor.
l*ar»I: Kxccrpta dt legntionibus Ronianorum ad iCfute-H. Pais II: Kxceriit« de legatioiiibiis irentium
ad Romanos. lT-S'- ( XXIV u. ö!K» S.) l!hi.i. grh. -Mk. 20.—•. VoL III. Bxcerptn insidiis
ed. Caroim de Bour. gr. S". (XXIV u. 228 S.) liHXi. guh. Mk. 8.— .

MMitele KanMIen. übersetzt ron C. Bu-dt. PI an tos. Der Schatz. Die Zwillinge. Terenz,
Daa Mftdchen von Aridros, Die Brt>d«^r B«. (XXXII u. 21o s.) l'.Mj.!. KIcg. K.b^Mk.^V-.

CiCerOS poiltiSOhe« Penken. Kin Veranch Ton Frledrirh Caner. i:r. (VIu. Uns.i grb. Mk. 3,60.

Intcriptiones latinae teteelae. Edidit HrrmMna» i>osMaii. Voi. i. (VU u. r>HC) s.) i892. geh.

Mk. lö.-. Vol. II. pars I. iLT. (lVu.7aO.S.) 19t>-J. tjeli Mk. 24 —

.

Malische Landeskunde von Heinrieh NiHsen. 1. Bd. Land und L>;nte. gr. h". i.nss. (VIII u.

566 S.) geh Mk.8.— . II. Bd. Die Stldte. L u. 2. Hälfte. gr.B». (Vll l u. nM S.) 1S«I2. gvh. Mk. 15.—.

Der Hannibalweg. Neu unrerMU lit und dun b Zeivimunifen und Tafeln crlilntert von Wilholll
Osiaud«r. Mit 13 Abbildungen und a Karten, gr. b". (VIII u. 201 S.) 1900. geh . Mk.8.—.

Dto'TiigesgStter in Rom und dm PrOVinim. Ans der Kultnr de« Niederganges der antiken Welt
^von ErnMt Maas-s. .Mit 30 AbbildllDfren. pr. s". ( V II u. .ill S.) 10 »tJ, geh. Mk. lu.-.

Die römischen GrabaltAra der Kiüterzeit von Walter Altmanu. Mit 2O8 Abb. im Text u. 2 iieUo-
gravflrea. 4». (1118. 806 8.) 1906. geh. Mit. 18—.

Oer Mimut. Ein Uttemr-easwiekelnagsgeaeUehtliehMr Vemadi HenaaB Batoh. I. Bd. La.
8. Teil. gr.8*>. 1»02. gel. ULM.—

.

1. Ten. Theorie des Mimus. (XII u. 8. l-4ia)
2. TeiL Batwickeinngsgej-chichte des Mimua. (S. *1A—900 mit einer Stammtafel.)

Homert OdyitOt. Bia kritischer Konnentw too Prof. Dr. P. D. Gh. Heraince. gt7&. (VII n. »03 S.)

19*13. gell. Mk. 12^.

Studien zur Jlias von Carl Robert, mit li-itnigin von Friedrieb Bo< litel. gr. S". iVlII u. 5öl ».)
1!K»1. geh Mk. 16.—

.

Die griechische Bühne. Eine arcbitektoDi«cbc U&tersncbnng von Otto Pueb8t«in. Mit 4:3 in den

_ Text gedruckten Abbildungen, gr, 4. (VI n. 144 S.) IJWO. geb. Mk. 8^.
Antike Schlachtfelder in Griechenland. BaUMteine zu eim-r antiki n Kri<7;.sgesi hiebt» Mjii Johannes

Kromajor. I. Band. Von Epamiuondas bis zum Eingreit'en der Kumer Mit ti litbogr. Karten
aed 4 Triäa ia lichttoiek. gr. 8». (X «. 8B2&)_U& geh. Mk. 12.-.

^naXlaiMfi 1W Lmipaakos. Studien au Iltaitea OeMMeble dw Bheterik. Futndirifk H d. 4& Ver-
MmntnDff deoteeaer Philologen nod Sdnitmlnner in Hunbnr? tod Paul Wendlaad. gr. S». (IV
U. 104 S.) JOOS^ geh. Mk. 2m

Die Textuescliichte der oriechiscban Bukoliker von uirieii von Wiianiowitx*Moeiiendorir. (Phii.

Unten, hrar. v. A. KieasUng m. U. t. WilMMwits-MocHaadorff. 18. H.) gr. 9, (XI n. 2(i3 S.) 1906.^ geb.Mk.«.-.

Pedanil Dioseuridls Anazarltei <le luateriA mediea iihri quirnjue edidit Max Wellmanii. Vol. II. i^ao

continentur libri III et IV v:t. S'. (XXXVl u .S.( HJfNi. geh. M^ 14^.

Die Fragmente der Vorsokratiker. (irieWiiseh und deutsch von u. üieis. gr. 8«. (X a. 601 .s.)

l»«. geb. Mk. 15.—. in Leinw.jjeb. Mk. 16.50.

TkOMTosianf libri XVI cnui coustitutionibuB sirumnilianis et l>ges novellne ad Theodosiannui iiertinentes

consilio et auctoritAte acideiuiae litteniruni ri ici-'e l«ru«sicae ediderunt Th. Mommsen et Panlns
M. Meyer. edunt t^ibulae »ex. N i^lunujn I Tlieoili -iiaui lil»ri \ \1 iiiu • .aist tmiijnibus Sirtuomliani»

edidit ad.tuin|itii apparatu 1'. Kruegeri iü. Mommsen. 4 . i^t'CCLXXX u. Ü.U S.J 15«H. geh. Mk. .')0.—

.

Voi II. l.> ge;<i uüViiiae all TheodoiwaaiBpeniaentee«dMlitaiUaioreTh.MoaiBiMBO I'aelns M. Mejer.
l»- (CIX u. 219 S.) 11105. geh. Mk. 12.— .

hrUtM Toa Tbeeiar Heaiauea. I. Abtdivng: Jiriidsehe Schriftea. I. Band mit
Üildaie vad swei IMslo. Lb3l4^. (Vm n. 480 a) UOA. geh. Mk. IS.-. II. Baad.

JnrisclMhe Sdvtftea. IL Bnd. Im.». (Vin u. 4«) 8.) 1905. gdLMk.12.-.

Veclai der Wddmaiuiechea BttehbaadlosR, Berlin SW. Drude von Leonbard Sinüoii Vt, Beiliii 8W.
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23. Jahrgang. Berlin, 18. April. 1906. No. 16.

Pmviti Oneo-ERuii pubblivHti dUlft B. Aeoademim dei
liinoei aotto U direüone di O.OaBf eO.Vi>
«•Iii. 1. Papiri Fiorential, ptr OHM 41 O. Vi-
tt II i. Vnsiv. 1 (P \Vr-«»(,lyi

Kiiri|>i<lc. licrnbi-. |.iir II. Weil. Ke o<litii>n(K HiKvclif,

K. Uaebeothal, ijaomodo DentfMthenc« in lit« Cte>i-

nToitttocliewdci) T VT, .

.K. Persico Vlacco, Lc satir«, tnMiott*
<la V. Milio (IL Helm.'

S.Ra11m»iin, 8«daIiiu8iiottuiii«juell«n nnd Unter-
« u ch u n K«B mr UMaiMtMB fhUol«iilt 4m VHtni-

AltM-.ll.

H. PirroB«. Th. SoUpbaldi «onatMiUrl« «tyn Paiatt «t

X^V, A - K.M XI,

nltcrm hoi>MH>g»llBB VOB L. TUttb«, I 1) (IL M»-
nitius) l'-a

Joanwl of HdUnie ätndiMIMnlolafpiü Ul. 4. m
H'^H»wn9 • Vti'ZfirhniH 449

milleitunifH : I'n'ufsisi lic .Vkn l. inH' <lt r Wisseusohiiftcn, tl unil
'tl. Mb«. — t'crtrtun'ii l'ueti. uiu HueutTtianum. —
Vor« t • i it t' ru Dj^ vun I >>iut>li'ttrii <li'x Kdiiiglirlieii Miiiue-

IwbiDvUa SU Borliii »osdor Miitumiaiig Imhoof-Iltaiiior 445

IVsiMMi MMM- JWMMr MT

Die Herren Verfasser vuu ProgtsoniM, Dissertatiuiieii Diid sonstigeu Ucle^^etilieitsschrifteu werdeu gebeten,

RwMiMoinMwmytora M die W«idaiAiia«eli« Boebhandlonc, Berlio 8W^ Zimacrstr. 94. eim—dw so woUen.

Rezensionen und Anzeigen.

fqfiri flfXO.Bgiia pabUicati dtO» R. AeeadenU
dei Lincei sotto la direzione di Ü. Comparctti
e G. Vitelli. Volanie priino. Papiri Fiorcn-
tini. Docnntnti pnbblid e privati dell' etil Romana
c Bizaiitina per cura di Girolaino Vitelli. Fa8C." 1

;

N.' 1— 35 coo 6 tavolo in fototipia. Firenze 1905.

€4 pp. grob 4<>.

Mit diesem Bande begiiittt die Pablikation der

Florentiner Papyrnssaminlun«», die iu den Jahren

1901—1U04 gebildet wurde. G. Vitelli bat die

BenbeitDng der Urkondeii Sltemommeo, während

Conparetfci die literarischeD Stücke uad Briefe

tn edieren vorbereitet. Die KiDrichtuiip des vor-

liagenden Baude» ist folgende: Diu Te.tle werdeu

dareh ein Schlagwort gekenozeiolmet, mit Angabe

d« Prorenifli», der OrdÜtof dee AMare, erentneU
«l^ r Spezialliteratnr, die sich an sie knüpft; hierauf

kommt eine analysierende Iiihaltaangabe, endlich

der Text mit kritisobeu und exi^etischeu Noten; .

aaaienttieh in letitereB maeht meh die fleilkige

.Arbeit des Verfassers bemerkbar, der die umfang-

reiche und schwierige l'apvnisliteratur belierrHcht.

Der Inhalt ist sehr mannigfaltig. No. 1 ans

158 B. C&et. iefe etoe DarlebenearkiiDde, die Ar die

Oeiehichte der lex commissoria bei dem Pfandrecht

•alir «iehtig isl (rgi. Ref. im Anseiger der philoa.«

hiütor. Klasse der Wiener Akademie 1902 No. 15).

Auch die Ausfertigung der pn'ichtigeu, lehrreichen

Urkunde zeichnet sich aus durch ihre Genauigkeit

und die vielen Unterschriften, so dafs 5 Hände zn

nuterseheiden sind. No. 3. Eine Urkunde ^ber

die Bestellung von litnrgiepfliebtigan Penonen vom
.Tiihre 2t)ö. Die Komarchen machen die Vorschlage

zur ir^rueunuug von geeigneten und tiuanziell taug-

liehen Pemnen für das Amt als Topardien, Ko-
marchen, GefangniswScbteru und zu anderen Ver-

pflichtniigcn, wie zur Triouia, der Liturgie '.^ Traus-

porttiere, Esel, bereitzuhalten. Das Einkommen
der BetreCiMideo aebwaakt swisehea 1000—2000
Drachmen. Aneh dieser Text ist von bemerkeus-

w. rter rjröfse. No. 3 (a. 301 p. Chr.). Dem
Strategen zeigen zwei Komareben einer Urtäcbaft

seines Distrikts an, daTs twm Personen aar Arbeit

im Alafaastriaes-Bergbaa im Anstansoh mii dort

AzheitMiden kommen werdeu. Bemerkenswert ist,

dr.fs diese Urkunde 7.ur Zeit des Dioklezian uud

Maxuuiaii geschrieben wurde, wo jene Chri»teu-

vwfolgnngen in Ägypten sieh abepielten, die nadi

Eusebius so viele standhafte Bekenner in die Berg*

werke brachten. No. 4 ans Oxvrli) iielius. IMeses

Kiubekenutnis aaläfslich der allgemeinen Vulks-

sShlnng des Jahres 245, ganz so stUinert wie die

vielen andern xar' oixtav dnoyQaqiat aus den

beiden ersten Jahrhunderten der Kaiserseit erbirtet
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in rrwriiischter Weise meine Ausführungen (Studien

/.ur Fatäograpbie uud Papjraskuude II 2ti if.) über

liie Kortdftner dieser loititatioii im III. Jalirbiiiid«rt.

Vax Z. 14— 15 möchte ieh aneh auf meine Ab-

hamllnnp 'Kpikrisis' «sw. Wiener Sitznnjxaberichte

liKK) p. 23 hiaweiseu, wu ich iu den Urkuudeu

der Berttoair Mnieeii 118 II 9 ajtpnmnloimq (tfoidc-

MH||«xpMff) laa. No. 5, ein GegemtQek sa No. 4

cbenfHlls aus 244—5t tammt aus Ärsinoe. No. G

a. '210 i llermnpolis) eine PetöttOD an den Dioiketen

Calveutius Adiutor iu einem Sykophaotie-Prozeri>

in Äteiandria mit der Erledigung. In Z. 15 1.

6{ut^§)lfUv«llS. No. 7 a. 247 eine Getreidesteuer-

Quittung aus Theadelplii.i im Arsiuoites. No. 8

a. 136— eiae Bürgscbaftflurkaode aas deiu Uer-

mopolites Nemns. No. 9 a. 255 ans dem Arnnoites,

eine polizeiliche Klage wegen des Raubs eines

Esels auf dem Heimweg. No. 10 s. III. Herou

aus Arsinoe niacbt einen i'achtantrag auf zwei

Tanbenenhliige, Gebahr 400 Dracbmeu jährlich,

dem Beeitaer Anrelins Appiaans, Eiegeten nnd
Katsherrn vou Alexandria. No. 1 1 s. IV— V. Eiue

llecbnung aus dem Arsiuoites mit vielen Orts-

nuuiea. No. 12 u. 18G—9 aus Memphis, drei

Stenevqnitkni^n für ÜMrp«^, Kopfetener, nnd

^mu^oi (pvldxtQW. No. 13 s. VI—VII aus Her-

mnpolis: I'achtnng einer Rpülitüt. Nu. 14 a. .H28

aus Theadelphia im Arsiuoites, Darieheusvertrag

Ober 340 Talente TgL Ober diese Wibmug des

Ref. 'Alters!udizium im Pbilogelo»* Wiener Sitaungs-

berichtf 1904. .N'o. 15 a. .563 aus Herakleopolis.

PacbtUDg eines Uauses. Die Schwierigkeit in Z. 10

Uht rieb, wenn wir das Wort ataßXoitnätov her-

stellen, snearnmengeoetat ans t/tdßJlw (fgl. Ref. in

den Wiener Studien J902 p. 99 ff.) und ,u^tütot>

(metatum) gleich xataXvfut. No ;i. i^y aus

Enbemeria im Arsiuoites, Pacbtnug eiues Gemüse-

gartena. Abnlieh No. 17 a. 341 ans dem Hermo-
polites. No. 18 a. 147 8 aus Theadelphia im

Arsinoite.^. PaeliUntriig des Peneus auf fi" .\ruren

yr^g dmtoaiae; bemerkenswert ist dabei der Aas-

dmek «rm^bnoi' and wobl aneb mt(nira*opx9f),

es erinnert an ^ffaytf. Ein ähnlicher Pachtaotrag

ist No. 19 a. '.^48 ans Auilminachis im Faijnm,

gerichtet ao Aurel. Hermuio», Itatsherreu von

AfwnoS nnd Decemprimna der 2. und 4. Toparehie

des Tbemiats^fierirka dieaea Nomna; vgl. Uber

diese topographischen Einzelheiten Ref. Topo-

graphie des Faijnm, Wiener Denkschriften, ;>(», 1904.

No. 20 a. 127 auü Theadelphia im Faijum. After-

paeht Ton einer Amre Stgtoatag warn Anbau
von Arak nad Senf No. 21 a. 239 ans dem
Arainoitaa. I&igabe um Saatkorn offenbar snr

428

Bestellung V(»n Ooniiiuialgütern. No. 22 177

aus Sokuopain .Ne^os. Kaufvertrag, abgescbiusseii

in Ptoleuuua Euergetis. No. 23 a. 145, Hermo-
politea. Qnittang fiber 62 Drachmen Pachtzins

för IV2 Aruren. No. 24. s. 11 (Arsinoe). Kin

Register von abgeschloueneu Urkunden mit der

Minute dea Inhalts ahnlich dorn rou dem Ref. in

den Blitteilnngm Papyr. Enb. Rainer T. 107 ff.

publizierteu. No. 25 s. II (Arsinoites) ein ähn-

liches Register. No. 26 a. 273, Arsiuoites. Eine

Quittung für ö^ala yi^, gerichtet au die Settä-

loi)
'C

0^ lonaQx^öiv. No. 27 s. IV—V Quittung

üb<'r das Pachtgeld für 7 Arureu. Getreide uu«l

Arak. No. 28 a. 179 liermopolis Magna. Durch

eine Bankanweianng werden 888 Draebmenm 12%
überwiesen an Eudaimon, Sohn des Agathos Daimon
von Hermiuos, Solia des ApoUonios: dafür bieten

(Sicherheit ö'. g Arureu von einem GruudstQck vou

1 1 '/e Amren in einer ländlidien Ortschaft. No. 29

8. lY. VoBk Bode mnea Kaafrertmga. No. 30
a. 362, Arsinoites; ein Darlehen von Samenkorn
aus: Andromachiü. No. 81 a. 312 aus dem Hermo-

poUtes Nomus. Quittung, welche drei tmfuX^tai

»fimf Bber 308 PAlnd Sebweinefleiaeh auaftellen.

No. 32 a. 298, Herraopolites. Aurelia Tiuutis

meldet ihren Grnudbesitz an, ebeuso 01ym]iiodoros.

Diese Apographai siud au den duta^nötatog x^k-

aljuiQ gerichtet, weitere 14 Jabre später ist der

Beginn der ludiktioneurecbnnng. No. 33 s. IV
liermopolis Magna. Fragment eines offiziellen

Aktenstucks, darin wird der Uegemou Satrius

Hadrianus genannt. No. 34 a. 342 Hermopolites

Nomos. Eäne Bfirgaebaft nnter swat Bewduum
dieses Nomus. No. 35 a. 167 ans Tali im Arsinoitsa.

Eine Quittung über Sti uergetreide.

So reich ist der luhalt dieser schönen Publi-

kation, die aaeb mit guten Liebtdmeken treffKob

ausgestattet iat.

Wien. G. Weaaely.

Earipide ili-cubc. Texte grec, reccnsion nuuvellc

avec un commentaire critique et explicatif et nno
noticp par H. Weil. Troisi^ine cdition remanite.

I'uris 190f), Uacbetie .v Cio. lüO S. 8".

Die vorliegende dritte Ausgabe der Uekabe

dea Enripidea ron EL Weil lilkt rieb fiaat nie ein

Abdruck der 2. Auflage bezeichnen, so gering ist

die Zahl der .Abweichungen. Sie betreffen fol-

gende Stellen: v. 293 ist die Interpunktion ge-

ändert, Mber las man vd d* XSktfm^ ' nmf wmmi
ijfyfl, ti mar

|
neiaet, jetzt ist nur hinter td oiv

rin Komma geaetat. Die Erklamng iat dieaelbe

1& April. WOOHBNSOHRIFT FÜR KLASSISCHE PHILOLOOIB. IWM. No. 1«.
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geblieben: quand mdme eile (l'anioriM) aonit tort,

doniMnut de maimis amweil«. Dm nmiäf Xfyfl

fiUst sich auch kaum auders MffiuMn; wenn nieht

anch (He Citate des Stobäna and OelHnB Ifyri

büteu, uiüchtti luau mit Weckleiu Murete Äudu-

nog Ifyfis Tondebeu. 367 ist Weil jetet m der

Sbäiiefattoo Lesart ^iptijfi' öii/idKoy ilfi'&tQoy

<ffyyo<; zuruckgokelirt , während er früher mit

liiooifield ilfv&njojy schrieb. Dais iktvO^tf^ov iu

der Tat einen guten Sinn gibt, babe ieb in Fleek-

eisens Jahrb. 1891 S. 517 uacbgewieseu. 449 ist

jetzt durch Hineinziehung des »" aus dem folgen-

den Verse ein Gljkoneuä hergestellt, ebenso 460

dnroh die Abteilung tu
|
dttroi und doroh Aaf-

aabme Ton Waddaina Vwinatmig ytiay für

5S5 wird jetzt mit F. W. Schmidt dtaaol ftir ^x-
\oi geschrieben. Das letztere ist allerdings neben

dem folgeudeu sxmqtvH seltsam und uuwahrächeiu-

Hdi. 543 ist Eforirerden« Ändemng i^t^Tßfin»

figftafw Mthnji Xaßwy aufgenommen fQr d/upt-

xqvaov (f.
x X. ufKfijyit'gov ist eine kühne, aber

vieiieicht doch nicht unmögliche Eaallage. Auch

566 f., wo Weil jetat mit Hartman i d*, oi MW
u ttA 9iXtäv Ur,xu7t xÖQ^i

I
liftvft tfidi^^ nvfv-

untfoj diaQQOttg schreiht, würde ich das überlieferte

oixtia Modijs beibehalten. Eine Änderung, die

jedenfiüla keine Beneruug gegen £r8ber bedeutet,

findet nah 745 , wo W. im Tierten Fnlba das

Trimaters V«*' ^QÖi f»r yf hergestellt hat:

Qaaodoquu bonus dormitat llomeruH. Vgl. über

das gewilk richtige yt meinen Aufsatz a. a. O.

Sw583. ^ .1046 eadlieh hat W. jatit aaeb

eigener schon früher veröfiuitiiabtar Vermutung

ans dem Text entfernt, wie mir scheint, mit

liecbt, denn die zweite Hälfte kehrt iu v. lüöl

vieder nod hfm Xfivtae iit obna reahtao Sion,

mü ja Polymeitor fibarbaapt niebt mehr eahan

kann

Abgesehen vou diesiio Abweichungen iüt, wie

getagt, Text, Kommaniar imd Einleitung uuver-

iadart geblieben. Ref* bitte gern nodi an einigen

anderen Stellen eine Abänderung den früheren

Textes gesehen. 80 z. ß. halte ich v. 27'J für

eine sichere Interpolation; der Vers wurde als

Reminiaeeut aiu Or. 66 beigeaebriebeo und drang

in den Text V. 397 verdient m. EL die Emen-
datinn .Tennis oir.i^a dtOTrotac xextrjfi^yt} (xtxiij

/««fij P) bei weitem den Vorzug vor otöa deanöiai

autnffihttt wn sieb nur reeht gezwungen erklaren

lüfst; 602 ist (ux&a'iP sicher falsch, es wird ara^-

lim' mit Wakefield zu schreiben st iu. Auch avft-

f' an' dlluy v. 642 ist sieher korrupt; ich

bebe froh« «. fs jraüUUSv vorgeschlageu, W. Ter-

mntet onter dem Text c. t$ tku^tm. Za t. 1162

bfttte ^ aebSne Emeadatioii Yairalla luhmiimp
wenigstens in den notes critiqaea erw&hnt werden

sollen. Obwohl also die Revision des Textes etwas

eingreifeuder hätte $eiu köuueu, ist die Ausgabe

vor allem wegen des awar knappen, aber gebalt-

und gesellmaokvollen Kommentaxa tSx jeden, der

die Heknbe genimer kennen lernen will, auefa

fernerhin fast uueutbehrlicli.

Leer. X. Baiehe.

Ernestus Huebenthal, Quomodo Demosthent-!; in Ute

ütesiphontea de svcuiida iuris quaestioue rcspouderit.

Dimertatio. Jenae 1904.

Der yerfiwsar hat sieh die Angabe gettdlt,

die zwischen den g§ 120—121 der I^emostbeniseben

Ctesipbontea und den §§ 2iS—229 der Anklage-

rede dee Aeschines obwaltenden Üiskrepauzeu und

Sebwierigkeiten anfrnkliren nnd zn beseitigen.

Die Resultate der alles Material gewiss« li if: zn-

sammentragenden und gegen einander abwiigen-

deu, aber wegen ihres Wortreichtums strecken-

weise nicht gerade ObersiehtKehen ErSrternng sind

etwa folgende.

Deniosthenes hat vor den Richtern mehr ge-

sagt, als iu den uns erhaltenen §g 120— 1 steht:

denn das Überlieferte palst nicht zu der Anklage-

rede des Aesdnnaa, nnd es ist besonders anflftllig,

dafs sich bei D. nichts über ßekrünznng Fremder

findet, worüber Ae. ausführlich gebandelt hatte,

und uichtä über das frühere Gesetz, auf das der

Ankliger sieb alleia gaatStit hatte. Bs ist aaan-

nehraen, dafs die Bberlieferten Paragraphen vor

der Verhandlung niederfrr'.schrieben, aber nicht so

vor den Eeliasten gesprochen worden. Als Ae.

wider Erwarten Aber das Dionyaisehe Gesetz

redete, sprach D. ex tempore gegen seine Aus-

führungen. Nach dem l'rozefä gab D. seine Rede

heraus und ersetzte die hinfällig gewordeneu

Koozeptstelten dnroh die wirklieh gesproehenen

Worte. Naeh dee D. Tode gab sein Erbe aU

seine Scheden lieraus, auch das Konzept der Ctesi-

phoutesi. 'l'er librariorum imprudentiam' kamen

dann irgendwie die Konzeptworte als marginale

oder ittteriiiieare 'Znafttn in den Text der eigaat-

liehen Rede, and bezüglich des zweiten nu^v^w
hat dann 'librarius quidam', der beide Rezensionen

kannte, die zu Hanse ausgearbeitete (erste) iu deu

Text geaetst (Ka]i. 1).

Im 2. Kapitel handelt es sich um den bekann-

ten Sirenenvergleich, mit dem D. die Richter Tor

Ae. warnte. Diesen Vergleich bat D. zweifellos

sowohl Tor den Richtern vorgebracht als auch in
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die naeh d«m PronA T«rwutal4ete Bditio aiif-

geoommen. §§ 228—9 sind bei der Überarbeitung

iler Ketle von Ae. eingefügt worden, um Worte

des D. zu widerlege». lu unserer TraditioD des

D. fehleu dl« bezQglichen Wort«, aber nteht

*propter incariam Dcmostbenis', aoudero 'propter

impriidentiam lil>rurioruni'. Es hat also entweder

in der zweiten Heceusio der l'aragrapben des D.,

die nicht nuf uns gekommen ist, der Vergleich

geeteadeii, oder aber es findet ateb in den Bber>

lieferten Paragraphen eben die erste Hecen<)io

jenes Beweisgrundes, der dann vor den liiohtern

mit dem 8ireneuvergleich ansgeäciuuückt worden

wt (TgL oben!).

lluebenthal hat meines Krach ten.s mit seiner

minutiösen Ausfubrnug eine Möij I ieh kei t anf-

gewieseu zur Erkiüraug der bestehetiden Schwierig-

keiteo, aber aneb Hiebt mehr. Die Siegesgewüs-

heit, die sich au manchen Stellen, besonders aber

am Ende der nis>ertation aiissprieht (. . . ijui

exitus iustitutae iuquisitiouis extru omnem dubi-

tationem positni mihi Tidetnr .... diffionltates,

de qaibn« di»piita?iroiie, nisi eonieetnra proporiia

expediri uou posse etc.) kann ich nicht teilen.

Da» Latein ist sorgtliltig, doeh ist mir eine

gewisse Vorliebe für ungewöhnliche und Kelteue

Wendnttgeu aoligefallett.

Berlin. B. eilUediewdd.

Le eatire di Anlo Paraico flacco tra<iotte c coni-

mentaie da Valerie Milio. Messina 1905, Vinc.

Magila. 947 8. 8°.

Das Interesse für den Satiriker l'etsins. der

wegen seiner dunklen Sprache und seiner nicht

übetmiilsig kuufltTollen Fomn im allgemeinen wenig

Beaohtnng findetf ist im letstea Jabre in Italien

sehr grofs gewesen. Den beiden Ausgaben von

Rumorino nnd Consoli ist eine l'bersetznng auf

dem Falk' gefolgt. Jeder der sechs Satiren ist

eine Inbattsangabe oraasgesehiokt. Der Cber-

seianng ist der Text auf der linken Seite gegeu-

iiliergestellt ohne kritischen Apparat. Die er-

klärenden Anmerkungen dienen zum grulsten Teil

der SsicberkläruDg nnd sehlieAen sieb mm Teil

der Ansgnbe von Kamorino »u. Nach den Kom-

mentaren, dem ^Iei^tlT\verk von Jahn, aber auch

dem von Miiios Laudsmunu und Lehrer Kamorino,

war die Übersetanng sebr erleicbtert, dartlber. ob

sie den Sstbeiisohen Anfoidemngen genügt in dem

Mafüe, wie sie es beansprnelif, steht mir natürlich

kein Trteil zu; aber niemand wird sich in dieser

Hinsicht bei Persius die ^hwierigkeiten verhehlen.

Mehr aU die Hälfte des Buches nimmt eine Ein-
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leitong Uber den Diebter nnd Vorgänger des Über-

setzers ein. Da sind die verschiedenen Urteile Bber

Persius zusammengestellt, die Quellen werden ge-

mustert, d. h. zasammenbäugeud das aafgeftihrt,

was bisher in den Kommentaren Twstrent beriehtet

war; aber abgesehen von der ja bekanuCcn Be-

ziehung der -J. Satire iiufdeti _* .Mkiliiades halten

sich alle diese Bemühungen sehr auf der Ober-

fläche. In der Wiedergabe der Scene von Me-

nanders Ennnehen V 161, die aneb Horas sat. II 3,

Sfif) ff. hat. leugnet der Vf. merkwürdigerweise den

Einflnl's von lloraz. Etwas tiefer geht der Nach«

weis des Stoischen in Persius' Satiren, der sich

aneb in mannigfaeheu Berfihmngen mit Saneea

zeigt. Aber ich glaube, dii-. hier ein sorgsames

Eingehen auf die einzelnen l<edaukeu und eine

Vergleicbuug mit der ähnlichen Diatribeuliteratur

noeh mehr Materia] zn Tage firdern kann*). Ein

sehr umfangreiches Kapitel bespriebt endlich die

früheren it.ilienischen l"l)er!«et/nngen , zw«'ifeIlos

von besonderem Wert für Italicner, aber auch für

VOM entbehrt es niefat des Interesses, znmal in der

Einleitung aneb die Obersetsnngen bei den andeien

V^olkern aufgezählt sind. Hier passieren die Italiener

alle Kevne von Vallone ( lf)7(;) bis G. B. Bellirisima

(IbU7); die V^orzügc nnd Mängel der einzelnen

werden besproeben. Man erstaunt Aber die Ffllle

des Interesse^;, das Psfrias seit jdier in Italien

erweckt haben ninfs; e? sincl etwa zwanzig l'ber-

setzer genannt. SS an der neueste C bersetzer ihnen

etwa Terdanltt, weift ieh niehl In einem beweist

er jedenfalls ein gesundes I'rteil: die Phantasie,

die aus den Satiren richtige Dialoge machen will,

weist er zurück. Darin hat auch Ramoriuo zu

viel des Guten getan in seber Ausgabe, nnd mit

Recht macht M. auf Stellen wie I 40 mit dem
*ait' aufmerksam. Wer das Dialogische streng

sondern will bei Persius, gerät ja stets in die

Schwierigkeit, daTs dieser einmal als Dichter und

einmal ab tnterloontor einem andern gegen&ber

spricht, das Wechselgespräch also jeden Angen-
blick wieder zenriaseo wird.

Steglitz. R. Helm.

Hioolant Pirrone, Tliomac Schipbaldi commen<
taria atqne Pcrsii et lloratii vitae ex iii

subiatae. Estralto dagli atti deir accademia Pro-

peniaoa di Assisi toL U a. IS. 1905. 16 8,

In der kleinen Abhandlung werden swei Hss.

ans Palermo besproeben; sie enthalten den Korn-

Zu vi'rwriM-n ist jetzt :iuf ili«' I)i->crt.*itiuu VOD

Kielieuherg Du Vvisii .»ut uuturu atijue indol«.

llr«slau IMlö.
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metttar «Im Scbiiihaldus aus dviu .lahro 1461 zu

Persius, gewidmet dein .Toliaiiues Thomas de Mou-

cada, sowie t-incn Koiumeutar zu iioroz' ar» poetici

und Onds SappliobridF. Ffir die Penon diesei

sistliimisclien Uuraauisteu, der 1430 -U5 gelobt

hfit. werden wir auf Viiiceiizo di Giovanni Filologia

e ititteratura siciliaua, Naovi Studi Palermo 187Ü

8. 346 ff. ferwieseu; sein« vencbiedeueu Arbeiten

Mt dar Tarf. S. 6 lelber mt Die Weiiheit, die

Schipbaldus vorbringt, bat er, wie er sagt, vou

seinen Ijcbrcru Frauciscus Putrieius niul Hartho-

luuieus äulmoueuäis. Herausgegeben sind hier aU
Probe MM dieeen Kommentaren die Yiteo dea

I'ersius und Horaz. Die Pereiiisvita schöpft nicbt

direkt ans der uns bekannten des Probus; es wird

aufser audereui darin behauptet, Peraius sei vou

Nero ine Gefängnis geworfen nnd gelötet worden.

Die Horazvita ist nach Angabe des Schiphaldni

selber aus Pori)hyrio und Acro /usamnieiigesetzt.

Wert haben die Viten beide nicht für die alte

Literatnrgeschicb te.

Steglits. B. Hein.

8. Hellmann, Sodulius ScotMis (= Quellen und

Untersuchungen zur latein. Philologie des Mittel-

elten beran^r. von Luitwijr Traube I I). Manchen
1905, C. H. Beck. XV, 203 S. gr 8". 8,50 Jt.

Mit «liesein Hefte ist ein neues Unternehmen

ins Leben getreten, welches sich mit der Arbeit

aber Sedulius Scottus äulserst vorteilhaft einführt.

Die nev», in Eänseluntersnobungeo erseheinende

Zeitiehrift »oll, wie der Hrsg, im Vorwort auseiu-

andersetzt, aKs Organ fiir grüfsere Uutersnclmngeu

und kritische Ausgaben aus dem üebiet der mittel-

attsrlieben tateinisehen Philologie dienen, nnd ewar
sollen Forscher hier zu Worte kommen, 'die dnrch

Gleichheit der Schule oder volle Einifrkeit über

die philologischen Wege und Ziele unter sich ver-

banden rind*.

Über den gelehrten Iren Sednlin« hatten bisher

hanjitsrichlich H. Hagen (zur Anagabe desEntjcbes-

oommenturs Anecd. Ilclv. 1), K. Dümmlcr (NA. IV

315 ff. und in seiner Auagabe von Curmina des

Sednline) nnd gann besondere L. Tranhe (Poei Car.

m 151 und Abh. der bay. Akad. XIX 339 H
)
ge-

handelt. Der letztere hatte eine I bersiclit der

Werke des Iren gegeben, im Zusammenhang mit

4 Htt., die mit Sedntins in Benehnng stehen, anf

denen grieehisehe Stndien aufmerksam gemacht
und in filier änfserst lehrreichen und scharfsinnigen

Ünterauchung über die Excerptsammlung im Cu-

ianne C 14 (jetet Cus. 52) bewiesen, duls diese auf

Seddins nvBekgeht.

.\uf den baliubrechendeo Forschungen von

Traube baut nun Hellmann weiter. Seine Arbeit

besteht aus drei grofsen .Abschnitten, nämlich

einer Aasgabe des FBratenspiegels de rectotibns
(
'liriütianis . der Untersncbung des Collectaneom

oder der Excerptensamnilnuf^ und aus Forschungen

über die Überlieferung des Pelagiuscommeutars zu

den Panlnsbriefen.

Schoo E. DSmmler hatte die Absieht gehabt,

den Liber de rect. Christ, neu herauszugeben,

welcher wohl zwischen 855 und 859 für Lothar II.

geschrieben ivurde und erst durch die Fürsten-

spiegel ans saee. XIV den fidsehen Namen de re-

gimine priucipum erhalten hat. Die neue Aus-

gabe des Verf. stützt sidi nun zum erstenmal auf

alle bekannten Uss., nämlich üremeus. <J 36 s. IX,

Berol. theol. fol.368 s. XII, Vai Pd. 591 a. 1472,

aolserdem auf Frehers Ansg. von Vögelin (Hridelb.

Kij!)) und auf das CibUeokaneum im Cus. 52, da

sich in dem Werk viele Stellen dt-r Proverbia

Grecorum linden. Hauptsächlich benutzt werdeu

vom lab, de reet Christ, die Scrtptores bist. Aug.

und Cassiodoros historia tripartita.*)

Mit der Hs. des Collectancnm sehr ähnlich

wuist V^erf. drei Hss. in Brüanel und eine in Darm-

stadt naeh; sie sind wohl simtlieh in ihrer Ur-

schrift in Lüttich eutstaudeu. Das Collectancnm

ist weder volUtänrIig, noch auch in der ursprQng-

tichen Ordnung erhalten. Seine hier besonders

interessierenden Teile sind folgende: Proverbia

Greeomm,**) dieÜberseisnng dnwSeateniensamm»
lung aus dem Griechischen in 74 kleinen Stücken,

Excerpto aus Cassiodor bist, trijiart., aus Valerius

Maximus (übersehen vou Klein, Eine IIa. des Nico-

lans von Cnes) nnd Laetanx; eine in 27 Kapitel

geordnete Sammlung von Sentenzen, die wahr-

solieiulich zu Schulzweeken angelegt wurde. In

dieser letzteren Sammlung ist vor allem wichtig

die Benntsnng von Caeeilins Balbns in der ver-

künten Gestalt 9), die auch in Heiries von

Auxerre Excerpteu walirMcheinlich nach Diktaten

des Iren Elias erscheint, ferner vou Publilius Syrus

iu der Fassung 2'; aufserdem tinden sich u. a. Ci-

tate und Exeerpte ans Porpbyrioe HoraMommenr
tar, aus der Epitome des .4urelins Victor, Stellen

au.s ('ic<>ro und Seneea nnd ('itate ans Charisius

(dem Sedulius auch sonst bekannt, s. Migne 103,

386: Bbwhanpt seheint die Brhaltong des Ch. den

Iren verdankt sn werden, s. S. 100).

") Hierzu wird in d' 11 Nachtriigen p. XIV d«l Kul»

gentiiuB Mythologie als (Quelle binzagefilgt.

**) Hrsg. von Hellmaan S. 182-129.
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-Freilioh weist V«rf. nach, daü uxxr verbultniH-

mäfsig wenig von »lioser umfiiuglioh erscbeineudcu

klaMÜeheu Literatur im Uefolge der Ireo auf den

Kootiaent kam, «oodam daü diese in kootinen-

taleo Klöstern sehr reiohe literariselM Anleihen

geraaclit liabeu raiisseD; auf Rechnung solcher

Auleiheu kommt z. Ii. sicher die ausgehrt'itt'te

KeuntoiB des Sedulius von Cicero (die Fragm. Cu-

nna bei Klein No. 11—18 hat Tnnbe MSaeli.

Abb. XIX 368 f. der Rede pro Plaoeo zngewieten;

die Citate ans den Tnsculanen weisen in ihrer

Überlieferung auf die Lütticber Gegend) und von

Valtrine Hazinrai, wSbrend bei YegeUne an iriiehe

Vamittelung gedacht werdeu kann (xor Biaehifti«

gang mit diesem Autor trieb die Norirmniiennot).

Obrigeus überwiegt bei äedulius stets das morali-

nerende ond stilisiieeh«formale Intereeee, nioht

das 8tofflic)ie, wie bei dem ibm uberlegenea Lupus

von Ferneres. Nur insofern bat er seine antiken

Quellen nicht verändert, als er keine Korrekturen

in christlichem Sinne au ibnen vomabm, wie der

CSeerokenner Hadoord (Philol. SnppL V 399 brag.

Ton P. Schwenke) getan hut. Für die kritische

Seite der Teitt: Iinbeii die Seduliusexcerpte wenig

Wert, !jie &iml nur dort wichtig, wo bie die ein-

zigen Reprisenianten der Überlieferang bilden.

Verf. tritt ülirigLMH für die Walirschoinlichkeit

ein, dafs die Proverbiii (irccorum, die im Collec-

taneum nicht voUdtäudig vorliegen, irischen Ur-

sprungs sein kSonen, denn in der byzantiniseben

Literatur findet sich dris Werk nicht, die latei-

ni*<t'lie Fassung i-<t iiiibcdiugt den Iren znzii--chrt'i-

ben und diei^e üiud überhaupt die Träger der

Oberliebrting; Teile das Werkea finden sieh uäm-

lieb im Liber de reot. Cbriet, anberdem ia dem
Yorker Anonymus aus Cantabrig. Corp. Christi

coli. 888 und iu der von Wasüt'rschlelM'n hrsg.

Irischen Kauonessammlung. Die lateinische Fas-

sung geht wohl noeh ins 6. Jahrhundert hinauf,

da ihr Stil noch nicht dureh die lateiniseben

Kirchenväter beeinHolj^t ist.

ilucbst interessant und wichtig JQr die patri-

etisohe Porsebung sind die Untersnebnngen des

Verf. über die Stellung des Sednlius in dem ('om-

mentar der l':inlusbricfe zu Pclngius und üi»er die

fersprengleu Reste des Pelagiuscommeutaru über-

hanpi Da Sednlius* Fknlnseommentar die bn den

Iren bdiebte Stellnng des Kolosserbriefes seigt,

'O ist nach dem Verf. die Meinung von Traube

uuhaltbur, dal's SfduliuH den Text im Boeruerianus

erklärt hat, dem ohnehin die drei letzten Verse

dea RSmerfariefes fehlen. Der in den Sduriften

dea EootinMiti nieht häufig genaanto Name

Pelagius findet sich bei Sednlius vor, nud uadl-

dem Verf. die auf das Fortleben «le-* I'elagius-

commeutars bezüglichen Untersuchungen von Ii.

Zimmer knrs rekapituliert bat, wendet er sieb

gegen dessen Aufteilung einer insulareu uud einer

kontinentalen Gruppe der Pelagiusübcrlieferim;^

und stellt fest, dals Pseudo- Hieronymus (Migue

30, 644) und Si^gall. 73, Epositio Pelagii super

omnee «pietotas PauH' allen Bbrigen Ablaitangea

gemeinsam gegenüberstehen, dafs Pseudo-Prlmasius

(Migue G8, 413) eine cewisae Hinneigung zur ersten

Klasse zeigt, uud dals eudlich Saugall. 73 eine

Kontaminationsstnfe zwiseben beiden Kinasen dar-

stellt. Sämtliche von Sedulius' Paulosoom-

mentar (Mouac. 9545 uud ü238 saec. X, Turie. civ.

72 saec. X, Fulda s. Xl/XII. Bamberg. U V 24

s. XII) erraten noeh dentUeh ihren irisehen Ur-

sprung, sie Terwenden nämlich die bekannten

irischen Körzungen und die kritischen Zeichen,

die aus Sangall. 48, Dresd. A 145b uud Beru. 3ti3

bekannt sind. Dies in kurzem der reiche uud die

Wiseenaebafk nngemdn fördernde Inhaltdes Boehes,

aus welebem uoeh hervorgehoben sein mag, dafs

S. 118 ff. die orthographischen Eigentümlichkeiten

dea Cullcctajieum sorgfältig verzeichnet werdeu,

womit au rergleiehen sind Zimmer, Gloesae hibera.

p. XI f , Traube Poet. Car. III 795 uud v. Winter-

fehl Poet. ( iir. IV 17'S u. I. ferner die Orthographie

in dem (wohl irischen) Mutthäuscommentarfrag-

ment, das Ref. Zteebr. f. Kirchengeeehiehte 26, 936

herausgab. Eudlich sei bemerkt, dafs S. 144 ff.

die von Klein übersehenen .Stucke au.s Cic. Tu.«c.

IV uud V, aus Valerius Maximus und aus Ma-

erobius Somn. Scip. gemäfs ihrer Wichtigkeit für

die Gesehiehte der Überlieferung kollationiert

werden. — Das Buch hat nicht nur einen an sich

.Mdir wertvollen Inhalt, es wird auch infolge der

vieleu iu ihm gegebeueu Fingerzeige vielfältig zu

weiterer Untermehnug beeonden derjeuigen Hand-
schriften anregeu, welche zur irisch-kontinentalen

Sphäre gehören. Ifervorzuheben ist endlich der

überaus kurrekte Druck uud die vorzügliche Aus-

stattung.

Kadebenl b. Dresden. M. Maaitias

Auaaflge aua Sfieltaelirifton.

Fhilulo^us t)4, 4.

S. 481. Ludwig I)eul)ncr, Zur losapr, I»

-

schädigt sich mit der Variante, der zufolge Herme:)

den Argus mit einem Steine ti)let, weil das Stehlen

der Jo'kuh raifslingt, Apollodor Bibl. II, 7. Diesdbs

Tradition bat Bakehylides XVIII (XIX) 25 f., uad

es mafs In v. 29 das erhaltene X in ergloit
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werden. IleraozuziebeD ist eine ioniwhe Anphorm
der Hancbener Vasensammloag (vgl. die beig^bene
Tafel), deren Darstellung sich an Heriods Kataloge

aolchnt. Die rutuii;,' des Argos mit dem Schwerte

entstammt dem Aigimios. Die erwähnte Vase stammt
wohl aos loaien, amdi die leeage, wie sie In den Ka*
talogeii gegeben wird, wahrst lieinlicli. Die Ety-

mologie des Namens "Ena^s weist wohl auX

S^ddtu, dai da« maglielie Haodlmig bedentet

Jedenfalls ist der Nano die kOastliche Bildung eines

Genealogen. Die losage ist (nach Gruppe) zugleich

mit dem Heraknlt aus Euboea nach Argos gewandert.

Die argiviscbc Tradition ist sekundär, auf argivischem

Huden ist die Sage von der Irrfahrt entstanden , als

deren Ziel dann vielleicht Eubüca-.\gyptcn erschien.

— S. 493. Otto Scbroeder, Asklcpiadeen und

Docbmien, bietet inetriscbe Analysicrungcn, welche

die Entstehung der Asklepiadeen und Dochmien

aus Äolikem erweisen woUmi. — S. 499. Aagost
Zimmermann, Die griediiieben Penonennamen
auf -ov und ilire Entsprechungen im Latein,

bietet llaterial zur Vergleicliung in 62 Nummern. —
8. S06. A. Hommaen, Formalieii der Dekrete

Athens, behandelt den ans den Dekreten zu entiicli-

mcudeu Kurialstil aud die im l^aufe der Zeit hervor-

treteaden UmgeatallODgen desselben in cbronologiscber

Abfolge. — S. 554 Rudoifus Müller, De attributo

titulorum saeculi V Atticorum ubservaliones quaedani,

behandelt ftdgendc Fragen: 1. De positione snb

stantivorum genetivi forma alleri substantivo, cui

articulus prachgitur, annu-xoruni. 2. De positione

adieetivomm, uumeralinm, participiorum attributive

adhibttorom. Im Anbang polemisiert der Verf. gegen
die Dissertation von Mochan 'De sermone inscriptionnm

Atticarum i-accuii V.' — S. riG?. M. Manitiu;
,

Zar lateiuiscbeu Scbolienliteratur. 1. Zur Vita uud
den Sdrolten des Persias, bringt zuerst die Lesarten

der noch unverglichencn Vita im Cod. Moiiacoiisis 14498
aus Regensburg in Collatioa mit Jabus Ausgabe (Lips.

184S), dann eine Aaswalil der besonders vom Dmck
abweichenden oder für die Kritik wicbtipren Scholien.

*2. Scholien zu Horaz, bietet aus demselben Codex

eine Auswahl von Scholien zur Ars poetico. — S. 573.

Albert Müller, Militaria aus Ammlanas Marcellinns

1. Übersicht der von Aminiun genannten Truppen

-

kOrper. A. Legionen. B. Auxilia. II. Flotten.

III. Die militärischen Grade. IV. Waffen. A. Scbutz-

nlRm. B. Angriffswafren. C. Fabriken. V. Peld-

leichcn. VI. Der Dienst. VII. Marscliordnuug und

Ksmpfstellaog. Vill. Die Kriegszucbt. IX. Be-

strahngen nnd Belobnungen. X. Verpflegung nnd
J^old. XI. Sitten und Gehräuchf. XII Verliilltnis

des Militärs suin Zivil. — S. t>33. Otto immiscbi
Znm Hargifes.

Joarnal of Hellenic Studies Vol. XXV 1905.

II. Heft.

8.193-203. J. Wells, Somc points as to the

CbronolO(iy oi llic ruigu of ('Idoinciies I. lu diesem

Anbati, «Icr von der Datierung der Argivisehen Ex-
padilioQ nnd der Aibeno-Plataeischeu Allianz^ die mit

önaader sosammenbängeo müsaeo, bandelt, ist im
Speaellen und im Detail gegen Orotea dem Tbnkj-

dides — 93. Jahr vor der Eroberung von Platacao

— widerspreehendo Anaati dieser beiden Ereignisse

auf 509 vor Ohr. polemisiert Sie beben wirklieb in

der ersten Kegicrungszeit des Kleomenes stattgefunden,

aber nicht wegen Pausanias III, 4, sondern weil Tbu-

kydides ta vSmv» Recht kommt, weil die Lage in

Athen mehr für das friihorn Dntnin si)richt, uud weil

die von üerodot den Lakedaemouieru untergeschobenen

Motive gana genan ca ihrer altgemeiaen Politik in

dieser Dekade passen. Argos war in der Tat 175

vor Chr. wieder ganz auf seiner Hohe, wo damals

die berühmte Kunstschule des Ageladas UBbte, hatte

10 bis 15 Jahre früher schnii Krieger genug bereit

und uiufste <locli mindestens M Jahre gebraucht haben,

um neb von den Ki lgcn der Niederlage durch Kleo-

menes an erholen. Das Jahr 519 vor Cbr. palst

auch anf alle von Herodot gegebenen Daten — ab*

gesehen von dem Orakel VI, 77, das mit dem

Schicksal von Argos das von Milet gleichsetzt und

verdSebtIg ist — and an Herodots gnnaer Sebtldernng

des Kleonioncs, ein-.s wie ein glünzendes Meteor mit

grofsen Erfolgen autleucbtendeo und im Dunkeln

endigenden Forsten. — S. 904—3S4. W. W. Tarn,
The greek warship. Fortsetzung II. E. Bei Be-

trachtung der Monumente sucht Tarn folgende Dar-

stellnngeo ftr sefaie Tbeorieen au verwerten, wobei

Münzen und die Darstellungen auf der Trajansilule

Imji Seite gelassen werden müssen: wir glauben 13

Darstellungen von Biremen, drei von Triremen und

keine eines gröfseren Schiffes zu besitzen. Aber das

Vorderteil, anf dem die Nike von Samothrake steht,

ist eine von Demetrius' Hcptoren; die sogenannten

Biremen der Dinylonvasen sind nicht perspectivische

Zeichnungen, sondern primitive, aus denen nichts her-

vorgeht, als dal's der Zeichner wulstc, dafs jedes

Schiff auf jeder Seite Kudcrer hatte; auf den assy-

rischen Retiefit ans dem Paläste Sanberlbs sind keine

nirLinen, die Pracncstinisehe Ist nnr vielleicht eine

Bireaici die Reliefs aus dem Palaszo Spada nnd

Lndovisi sind gans unsicher; das Lenormant-ReHef

ist eine Motn re. F. Die Qoinquereme der letzten

drei Jahrhunderte war ein leichtes Schitf, auf dem
fünf Männer ein Ruder bedienten; ähnlich waren die

Ilexcrcn bis Dekeren gebaut. Tarn betrachtet dann

nuch iierod. 7, 36 uud Galen de usu part 1, 24, um
zu dem Schlnfs itt Itommen, dafs nichts mit Sicherheit

für die allgemein angenommene und anf verschiedene

Weise zu lösen versnebte Theorie spricht, 'dafli eine

Trireme drei Rudcrbiinke in vurschiedtMUT l'.utfürnung,

eine höber als die andere, halte'. Im übrigen glaubt

er die in dem Beginn des Anitotses nnfiBertellteii

Punkte wahrscheinlich gemacht in haben. — In einem

Appendix weist Cecil Torr die meisten Darlegungen

Tams snrflck (Derselhe wendet deb in *The Classical

Review' vom Dezember gegen die Versuche mit der

von Uichardsoii und Cook in Newcastle gebauten Tri

rcme, die nur zeigt, wie sieh die Trireme in der Ein-

bildung dieser Herren vorstellt, aber nicht, wie sie

im Altertum war, während Tarn in 'The Classical

Review' vom Febniar nochmals auf seine Krklärung

von Thranites, Zygiles, Thalamites surUckkömmt). —
S. 235—388. G. C. Edgar, On the dating of tbe

Fnyftm Poflraits. Mnmienmaaken «nd Momlen
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porträts treten gleichzeitig auf, sind nur lokal ver-

schieden und zwar aacb niclit durclt«u6, so daU sie

wie t. B. in ABtiooopoUs anch nuainman vorkoauBea.
— Was die Zeit der Mutnicnitdrtrats betrifft, so be-

ginnen sie im Zeitalter des Claudius und (lauern bis

in das zweite Viertel des 3. nachcbristlichcn Jabr-

bunderts. Alle diese Malereien sind ganz frei von

ägyptischem Eiuilul's, sie sind ganz abhängig von

griechischer Kunst, während die Maske« ihre Knt-

staJioog der Sgjfptiachan Yerdanken. Di« ganze Serie

dlirfen wir rieber als römisch, kei^i Stüde ah ptole-

niiiii^cli bezeichnen. — S. "234—259. P. Garduer,
The Apoxjromenos of L^sippus. I^ie Arbeit geht

davon ans, dab man den Apoxyomenos nieht mehr
als Norm für den Lysippischcn Stil nehmen darf

I. Agias und der Apoxyonieuüs. Wenn der Agias

wirklieb ein Werk Lysipps ist, kann es ilie Vati-

eani«(lie St:itne nicht sein Vom Fufs ausgehend bis

zum kupf werden die beiiien Werke nach den im

Asbmolnii-livwnin neben einander aufgesiellteo Gips-

abgüssen verglicben: der Bildner des Agiai| köderte,

was auf den Oberflächen hcrvorrogend schOiar mftnn-

licher Kurper zu sehen war; der Bildner dM Apo-

xyouieuos woftte, was unter der Haut wart diese

anatomiscbeB Kenntnisse fährten, wenn ancb anwill

kflrliili, seine Hand. II. I>ic Zeit des I^ysippus.

Der tdiler in der Dalieniug L>sipps lag darin, dafs

man ihn von dem Apoxycmenos nicht trennen kann,

d. b. TOB dem Apoxyomenos, wie wir ihn als römische

Kopie besitzen. Lysipp war Zeitgenosse det. iVaxi-

teles und Skopas, nnr bat er l&oger gelebt (vielleicht

39Ü geboren) und lAngcr gearbeitet als diese; man
kann seine Arbeitszeit von 372—320 vor Chr. fixieren

(Troilus 372 geraiifs Paus. VI. 1, 4, Seleukus als

Offizier om 330, da das ßaoiitix Zntat des römischen

Kopisten sein kann). Der Agias war nach Prenncr

zwischen 339— vor Chr. geschaffen; eine solche

Äuderuug im Stil, wie ihn liagegeu der Apoxyumeiios

bietet, ist bei dem SOjibrigen Lysipp dann nicht

mehr mövlieh. Per Ai)Oxy()n\cnos ist entweder eine

freie neo-attische Kopie nach dem Clrißiual des L)si]ip

oder die richtige Kopie einer nachlysippischcn Ori-

ginalstatnc. III. Die alten Kritiker tiher Lysipp.

Die alten Kritiker suwold wie das Selbstzeugnis

l-ysipps, das Plinius überliefert hat, sind in ihrei-

heutigen Auslegung ebenfalls durch die Bficksicbt auf

den Apoxyomenos bceintlafst. Lysipp war kein Na-

turalist, ebensowenig wie Proxitelcs, trotzdem er mit

ihm zusammen 'ad veritatcm optime accessiMe' von

QttintiUaii «tiigeschatzt wird. lY. Lysippus and Ale-

xander. Der Azarakoi'f ie^ Alexander kann nicht

iysippiseh sein, da er alle Kigeuscbafteu nicht bat, die

Plotareb an Lysipps AlezanderbildDinea rAbmt. Die

ArchAologiiJ liat den cvtremcn Idealismus der Kunst

des 4. Jallrhundert^ ubersehen. Die Lybiraacluib-

MUoze und der Londoner Kopf können eher dem
Ideal des Lysipp n.llier kommen; die Azara-IIerme

hat etwas Naturalistisches. V. Schlüsse: Anfser dem
bereits Erwähnten zieht Gardner den Mttnchener

Jasoo-Uermes und den Area Ladovisi zum Veigkich

fOr den Apoxyomenos berao, der wohl am der Ly-

si]>]>ischen Schule, aus Sikynn, <^tamnMB Icann und

vieiitiicbt identisch mit dem Perixyomeuos des Daippus

{2!ir. vor Chr.) ist, aber jedenfalls erst im J>ihr-

bunricrt entstanden ist. — S. 360—262. Edward
8. Forster. A ftwgment of tim «Sdletnm Diodetimii*.

Fragment des Edictum Diodetiaai 'de prefiis rerum

venalium' (lateinischer Tcxttei!) zu Oetylus an der

Westseite des Messenischen Golfs gefunden, einer

Siattc. die seit der Homerischen Zeit (B. 585) bis

jetzt bcwolint ist (s. Momnisen-BlOmner 'Der Maximsi-

tarif des Diocietian' pp. 7— 8 IL 23 29. womit ich

die jetzt gefiindeneo Fragmeute deckea). — s. 263

—298. E. Norman-Oardiner, Wrestling (Fort-

setzung). In diesen TOD nichlichem Abbildun;;^-

material begleiteten Fortsetanngeu werden die im

ersten Abschnitt dorcb die Literatur festferteNlen

Hanpf s.itze durch die Deukniiilcr zu bc\\ eisen gesucht.

A. Vorbereitende Teilungen und verschiedeue tech-

nische AnsdrQcke beim Ringen. B. Hand- und Ann*

fassen ((Jpafffff»v ; 'the flying inarc' — fic f'(/»o? tiva-

ßuaidaai). C. Hals{!riffe ( r(>a;(f/X,»<r/iöc). D. Köri>er-

fdssen (ntqitiSivat
,

diaXafjliävnv ,
fitaoqiQdtjy,

UfieutQov ai((U&a$), £. Der 'Crolsbutlock' (jtftt^

Siu^nv, so dala der Unternehmer des Tricks hinter

den umgedrehten andern Rin^^er zu stehen kommt).

V. Beinstellen {vn«itt»iiCßtv in verschiedenen Typen).

— S. 394—819. Louis Dycr, Olympien Treasuries

aud Treasuries in General. I. Ideutitizierung iler

zwölf &^aavijoi von Olympia und Versuch, Pausanias

damit in Einklaag zu InriBgen, sowdt er nieht lücken-

haft ist und Unsicheres notiert. Vorausgesetzt ist

dabei, dafs VIII nicht Schatzhaus, sondern ein alter

Ascheualtar ist. Zugleich wird die zeitliche Reihen-

folge der Entstehung der ^^Oat^l iixieit: VIII (der

Aschenaitarj, XII (Gcla), X (Sciinunt), XI (Megara;,

VII (Kyrene), VI (Sybaris), V (Byzanz), IX (Metapout),

IV (Epidamnos), II (Syracus •Cartfaisgo). III (au«

dem Text von TN^uaantas 6, 1 9, 5 verloren), I (Sikyun).

Alle stammen spiltestens aus dem G. JahrLundert

vor Chr.i nur i steht an Stelle eines alten fraberea

Schatzhauaes; II ist zum Andenken an die Sdiladit

VOM Hinsira (480 v. Chr.) gestiftet; audi un-

bekannte III ist aus späterer Zeit Merkwürdig ist,

dals nur I und XI ans dem dgentlichni Gi iocben-

land, alle anderen Schatzhiluser . wnlirsrhciiilich auch

III, von Kolonisten stammen, denen im 7. und 6.

Jahrhundert die religiösen Institutionen Olympias be-

sonders Anziehung boten. IL Scbatzbäuser im all-

gemeinen. Für die eigentlich ialscbe Benennung

&tjnav{foi im allgemeinen dürfen uns liauptsachlich

die elf olympischen und drei sicher bestimmte Del-

phische (Sikyou, Theben, Athen) in Betraelit kornmea,

! deren Cherresle typij=clie Pl iiii zeigen. Die Ursuclicn

(der Gründung tiues xf^^aavqöi waren fromme üc

sinmiBg für den Gott «ad Enthvstaamns Ar den hei-

mischen Staot; die Ausgaben beschriinkten sich aaf

den Bau als solchen und hatten nichts oder wenig

mit dem darin Aufbewahrten zu tun. — Solche von

den 9^ait^o^vXaMia za unterscheidende Gemeiudc-

Btiftungcn {d^aavQOi, vaog, oIko^) waren kleine

Tempel ohne Knitbilder, Eigentum der Stiftuiig>-

gemeinde und dem Gott des Tempeldistriktes geweiht

{M(raqi(M)v , JSenvwSmv se. olwg). Der Stlftaags-

:
gemeinde blieben die Unterhaltungskosten, und sie

1 halle dafür gewisse Privilegien. Die Form war
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Tnnplnm in antis oirae Opltthodom. Das in

Delphi dtiaavQÖf genannt wurde, liiefs in Dolos oTxoi,

ia Olympia mos. Von eiiiigeu ^otev^ Mat es

naebiMlMn, dnfk' sie coent StinanK«n einzdner
waren (Myroii, Kvpselos) und dann spiUer orst zu

Geuieiiidehiiiisorn umgewandelt wurden (Sikynn, Korinth)

;

sie warm ursprUiiglkh dann elicr ^tjaaiiqotfvUmue

gewtjseu. Für die späteren (lemoiiidestiftungcn (dij-

(UtVQol, oixot, yaoi) likfst sitli kein .nulcrcs — aller-

iliiijis uiaiielinial kostbares — Inventar naclnveiseu als

Kultgerikle. Auch die voii Polygnot uuspemalle Lescbe

der Cnidior in Delphi war kein Klubhaus, sondern

ein ^ijGavQOi;, ein von den Cnidiern jrestiftcter

Tempel (.bic et Delphis aedem = templum piuxit;

PfioiDs), weshalb anch in der bekannten Harprokration«

-lulle Ober Pol} ^ndt richtig tM i/tjoetvQO) xai ir

im dvaxflia stehen bleiben kann. Pausuoius sagt

(arit dar 'dj^Klaaael*), daft die Delphier das tenpel-

artige Lokal ?.i(fxfl nannten, nicht die Cnidier. Denn
die Delphier ptlegteu daselbst rcligiüs-ni} tliologiscUc

Gesprflche zn halten, wie aus der beliannteu Erzählung

»00 'der grofse Pan ist toi' in Piutarchs 'de defectn

oracalorum' hervorgeht. — S. 320 - 337. U. II. Hall,

The two Labyrinths. Als Motto dieses sehr lesens-

werten, nach an philologischen Details reichen Auf-

nlzes gibt Hall Diodor I, 6 1 '^aoi de t$fe( xai tör
Jaidah>v X. i./. ' und sucht den Inhalt dieser Stelle

zo beweisen, niimlich, dala das LAbyrinih von Knosos
and das iigyptiscbe von Hawnra am Eingang des

Fayuni in einem Zusamnienhant: stcl.en Fr geht die

nachweisbaren Beziehungen zwischen Ägypten und
Kreta dareb, bestltHrt den Ansdrnek Labyrinth als

Pili-^t der I)oppelaxt' identisch mit dem karisclicn

MtfiiH'ydu = Xäß^vf und asianische Endnng yda und

sidtt die mykenisch-minoischc Knitur als eine vor-

ari'i'Iio rpe]» nichturische an, die von dolielioki'plialeii

iiutiktlen Mittcimeervüikern getragen, aber von den

einwandernden blonden brachykephalen Nordvolkern,

welche aoch «rat die griechische Sprache mit sieb

bTaehtcn, teilweise ttbemoromen wurde. Wirkliche

-Ähnlichkeiten zwischen dem ägyptischen Labyrinth

der XII. Dynastie resp. dem Stil und der Technik
Hes in die XI. Dynastie Ihllenden Tempels von Deir

I';iliLiri 'iiiui ilem ib-s minöis<'ben Krctn, das tiucb

'leu Namen au den ägyptischen Tenipelbau des Arne»

nesihat IIL abgab— denn der Palast der Doppdaxt ist

dtr, wenn auch nur wenig spiUcr entstandene, aber

zuerst Labyrinth genannte Bau - - lassen sich uacb-

«eiseo, namentlich riereckige Pfeiler und Benotsnog
Ton glänzenden wcifsen Steinarten. Diodor mag der

Wahrheit ziemlich nahe gekommen sein, als er sagte,

Aah Daedalos nach Ägypten kam, das Labyrinth be-

wunderte nnd ein ähnliches für Minos baute. Die

lirlbiftorisclie griechische und ägyptische Zivilisation

mSgen von der gleichen uralten Steiuzeitkultnr aus-

gegangen sein, die sich dann am mouolooen Ufer des
Mil aad anf den verschiedenen Inseln des Sgeisdien

Meeres so verschicdeiuirti;: «ciiii- mtwirkelten , bis

die von Korden kommende Axisclic Eiuwauderuog der

griechischen Festlands- und Inlandknhwr den *gri«-

chi*ichen' Geist anfdrtickto (die neuen Ausgrabungen
in Deir el-Baltari, s. Quarterly Statement des Egypt
Expleratioo Fond 1904/190& totsen das ägyptische
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I
Torblld für das kretische Labyrinth in einxdnen Ar*

! chitektnrnormen noch deutlicher erkennen) — S. 3.'^8

—36&. F. W. G. Foat, Tsade and Sampi. Ans-
fhbrlidw Abhandlung zur 8einal0((raghle der grie-

chischen Pap}ri nnd zur Geschichte des griechischen

Alphabets und seines Verhältnisses zu orientalischen Al-

phabeten (ist im Anszug nicht gut wiederzugeben*

schon wegen der Drui kschwlerigkeiten der verschieden-

artigen Buchstaben un.l Zeidien). — S. 3l)ti—370.
Notices of book». Kurze Inhaltsangaben neu ein-

gelaufener Bdciier. — S. 373—388. Verschiedene

lodiees snm Band XXV. —
Eus XI, 2 (lOOf)).

S. 6h— III. Th. Sinko, Der griechische Romon.
Seine Entstehung und organische Entwickelang. —
s. 112—114. S.Schneider, Za'C MttUxtoq bei

den Athenern, sucht zu beweisen, dals das gnifste

athenische Fest zu Ehren des Zeus Meilicbios Chtbo-
nischer Katar gewesen sei nnd mehr BerObrungs-
punkte mit dem orientnlisclutn Si hiangcnkult als mit

dem anthroponiorpbischen Begriffe z. B. des homeri*

schon Zens gehabt habe. — 8. 114—1S5. 8. Sied*
lecki, Die Unsterblichkeit der Seele in Platons Sym-
posion, gelangt am Ende der Uuiersuchung zu dem
Ergebnis, dafs die indiriduelle UusterblieblMlt im
Symposion niclit in .Vbrede uestellt wenle. — S. I2G
— 142. (i. Ülatt, Neuere Ansichten über die Ent-

stehung der Flexion in den indogermanischen Sprachen.
— S. 143—153. S. W itkowski, Wesen und Ur-

sprung der Koino (frei nach desselben Verfassers Be-
richt ilber die Literatur zur Koinc in den Jahren

1898—1902 in Bursiaas Jahresbericht Uber die Fort-

schritte der klass. Altertnnswiss., Jahrg. XXXII,
1904). — S. 154-ltJO. Th. Sinko, Hunianislisrbe

Kleinigkeiten, II., handelt aber den Eiutiulig der rümi-

sehen und grieehisehen Dichter anf den polnischen

Dichter Nikolaus Szarzynski fs. XVJ. - S. 161.

A. Miodoi'iski, Gregor von Nyssa Uber den Druck
der Sonnenw&rme (Higne, Patr. graec. t. 4$, eol. 85.).— S. 161—162. Th. Sinko. Ein Wort über die

Ausgaben der Chronik des Dlugosz (&. XV). —
S. 162— 163. Z. Dembitzer, Huonaccorsiannm, er-

klärt eine Steile in Calliinacbi Buonaccorsii Do vita

et morihns Gregorii Sanocei (cap. 30 1. ö sqq. cd.

Finkal in Hon. Pnlonia« bist VI, 1898, p. SOS).

K«MiMloiMi-Vor7.elciinl« philol. Sclirlflen.

Blas», Fr, Die Interpolationen in der Od)-8sec:

Uotl. dl /itol. c/. XII, 7 S. 147 t. Skizzierung des

Inhaltes, Ten G. Fraecaroli.

Brugraaan, K., Abr^ä de grammaire eooiparie

des langnes indoeuroptennes d'aprös le Priicis de
grammaire compar^e de K. Brugmann et B. Del-
brück, Traduit par Bloche A.Cunii et A.jßrnoui
sons hk Direction de A. MutUt ^ R H, ÖmMii
IUI. .Ii fjU. rl. XII, 7 S. 148-148. Angeseigt ran
Atülio /^evi.

Bnek, D., A grammar of Oscan «nd ünbrian:
/'er. 3 S. 44 f. Do«; denkbar vollstilndigste und be-

quemste liaudbuch fUr den Gegenstand, uiicntbebrlirh

Ar Latinisten and Historiknr. P. L,
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Burger, X., Mimicius Felix und Sencca: Uev.

de pliU. XXIX, 4 8. 339 f. Der QegeiutaDd ist rein

philologisch and erschöpfend behandelt. ./. de Dreher.

Clirist, Gescliiclite der griecliisclien Lifcratur,

4. Aufl.: Gymn, 20 S. 723. Besouders cmpfeblens-

wert. WtTfntTm

Consoli, S., I«! 'GiTinaiiitt' roinjKirata ron la

'>iaturaUs liistorica' di riioio e coii le operc üi Tu-

eito: Boü. di filof, rf. XU, 7 8. 154-156. Eine
hruuchliare, daukeiiswerte Sanmlniig. LuitfiCUorio.

Corpus poctarum latinoron, ed. j. P. J'ogt-

aatf. Fase. I. II: Holl, di /Uol et. XII, 7 8. 149-I5S.
Sehr RerQhmt von J{a»i.

Cousin, G., K}ros Ic Jnnne ou Asie Miueure:

Boll. difUol. cl. 7 S. lüG 158. Brauchbar. A. SottirL

De Marcbi, A., II calto privato di Borna an-

tica: liev. de phil. XXIX, 4 8.388. Der Versuch,

den vieifarli dnnkelen Gegenstand an bebandeln, ist

dankenswert. CV<. JJuboi$.

Detlefsen, D, Die Erforsebang des germauischen

Nonicns im Altertum. Die geographischen ßQciier

der Naturalis Historie des Ptinius Secundus : A. Jb. 1

5. 158. Bla gniea Hiiftnitlel Ar die Weiterarbeit

auf dem Gebiete der alten ücopraiihie. Walther Hupe.

DielR und Schnbart, Anonymer Kommentar zu

Plstons Tbeaetet : S. Jb. I S. 1 48. Die Heruusgeber

loben zu wollen, wiire abgeschmackt. OUo Innnüflt.

Üittrich, 0.. Dit; Grenzen der Sprachwissenschaft:

Her. 3 S. i'bcrzeugend. A. Äfeillel.

Donati loterpretationes Vergiliauae, ed. A. Ge-

orffii: Her. 2 S. 26 f. Vorzüglich in jeder Hinsicht.

E. r.

Philip Howard Edwards, The Poetic Element

i« ihe Satire« «ad Epistles of Horace. Part. I:

BflM'. 7 S. 204. Die Abhandlung ist Terstladig,

nntslicb und dankeuswert. H. Röhl.

Elisebios* Onomastiken der Ubüsehra Ortenameo,

her. von E. Klostermauu-. Boll, di filul il. XII, 7

S. 148 f. Cberragt noch Lagardes .Ausgabe. A.

Mandni.
.\ flolf Gross, Die Stychomytbie in der griechischen

Tragüdio und Ivomodic Ihre Anwendung und ihr

Ursprung: Bph W. 7 S. 193-197. Verf. hat die

Frage mit grofser Energie angefafst nud in grols*

zQgigcr Weise behandelt. Wecklein.

Uirscbfeld, Otto, Die kaiserlichen Verwaltungs-

beamtaii bis auf Diokletian. 2. .neubearb. Anfiage:

DLZ, 7 8. 493. Dien rOlHg neae Werk ist ein Standard

WOrk der klassischen Altertnmsfonschung! Wenger.

Ricardas Holland, Sladia Sidooiana: Bph iV. 7

8. 205-910. Die iahaMreiehe Arbeit zeigt, wie viel-

furiin Frucht auf diesem nocfa wenig berührten Bodeo
zu ernten ist. E. Geidtr.

D. Juni Juvenalis Saturae. Editonmi in asnm
edidit A. E. flouKmarr. iJ'. 10 S. :^58 f. Dicso

Ausgabe verdankt ihre Katstubung der gereizten und

verbitterten Stimmung des Verfassers. V. W—»1.

Knorr, Robert, Die verzierten Terra-sigillata-

Gelitfgc Ton Gannstildt und Kuiigou-Grinario: LC. 9

S. 325. Die Untersuchungen zeigen gründliche

Kenntnis den eiaschlägigeu Stoffes und arbeiten mit

demselben in .ebemo amfasseuder wie vorsiclitiger

Weise. B. SOrgtl.

Köhm, Joseph, Altlateinisclie Fwidunga:
9 S. 319f. Diese Arbeit ist im- wesMlIidwi

eine dankenswerte Statist isclie Zusammenstellnog der

Familien» and VerwandtschaftswOrter im alten Utds. !

H. K.
Lncanl De belh> clvili libri X, itemm edidii

C. Ihsius: Her. 3 S. 45 f. Sehr lOfgfUtig. P. I.(ja^.

Luciii i earminamreliquise rccenarravit Fr. Mau
Vol. posterins. Commontarius: Boll.di filoLel.WV^
S. 153 f. Im einzelnen äufsert einige Bedenken, in

ganzen lobt das Werk C. Pateat.

Williaro A. Morril, On the inflaenee of Ld-

cretius on Ildrace: ßphW. 7 S. 2 0.3 f. Vcrf liit

eiuo gewaltige Menge von Stellen gesammelt, diu «

sorgsam verwertet. H. Röhl. I

Meyer, Arnold, Die A uferst elmn;; Cliris"!;

JJ . lö S. 337-340. Das streng wisseiischaftiuk

Buch ist in schönem, lebendigen' nad klaren 8(9 f^ I

schrieben. (\ Clenien.

Josephutus Mikolajczak, De soptem sapicuiiiin:

fnbuiis quaestiones selectac. Breslauer philolitpisili'

Abhaudlongen, hrsg. von Föri<ter. 9. Bd. I.llefn

/tph ir. 7 8. 211-213. M. ist im ganzen mit rnbaens-

werter Sorgflilt and Yorsidit in Werlte gesaagn.

G. Türk.

G. Hlllet, J. Pargolre et L. Petit, Receefl

des inscriptions cliretiennes du Mout Athos. Premiei'

partie: J.C. 10 ä. 3401. Diese Sammlung ist ciw

verdienstliche AiMt. Canpor lUwiGregonj. I

Tb. Mommsen, Gesammelte Schriften I, 1:

ei-iu 34 8. 673. Hit Frendea begrOlst too C. Fati»
,

de /Mtert. '

G. Mnsonii Ruf! reiiiiuiae ed. O. lleMC

Bph W. 7 S. 197-202. Wir danken dem verdieni«ii

Herausgeber fhr seine lehAne Qabe. Fet^ WendimL
\

Melanges Nicole, Recnefl denteoires de phi

lologie ciassiqne et d'arcbeoloigie oünla 4 Jnles üicök:

LC. 10 8. 360-364. Das Bneb entbstt eine gie&e

Reibe recht wertvoller Arbeiten. Walter OUo.

Olcott, N., A dictiouary of the latin inscriptioas. 1

I, 1 : Rtv. de phÜ. XXIX, 4 S. 338 f Verspricht '

sehr nützlich zu werden. CVi. Dnhoi».

Otto, W., Priester and Tempel im heUeuiscbeu

Ägypten, ein Beitrag zar KnUnxgaubiebte des Bdto-

nismus. I: Her. 2 S. 22-34. Qewilsenbnft uad c^

gebnisreicb. G, Matpero.
Philosophie. Die deutsche Literatnr aber die

Sokratische, Platonische und Aristotclisi Iic Philosoplii«

1901-1904: Areh. f. Gesch. d. Phüo$, XII, 2 S. äll

—S87. Jahreaberieht von H.Gomptn.
Die Philosophie im Beginn des zwanzigsten Jalir-

hauderts. Feetsehrift fttr K. Eiseher: GgtlA. I

8. 1-14. mckt 10 nttamfassend, wie der Titel v^ß^ I

//. llöffding.

Prenfs, S., Index Isocratens: Her. 2 S. ii-

Aosgezeicbnet. A. Hauveite.

Adam Rainfurt. Zur Quellenkritik von Gale»

Prolreplikos: H . 7 S. 202 f. Findel im g;»n/<a
'

Beifall bei Max Pohlenz.

Reich. II.. Der Mann mit dem Kselskopf: Her.

de phil. XXIX, 4 S. 336 f. Enthält ttberrasciwvie,

wahrsdieinlicbe nnd wichtige Ergeboiase. A. Ortnier.
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Kest h, A., Ücr Paulinismus uiul die I^gia Jesu

:

ThLZ. 3 S. 42-45. Fleifsige Sammlong, docb feUt
die Bewcisfbbrnng. Ad. Jülieher.

Richter, K.. Xcnuplion in der röniisciu'ii Lite-

ratur: Her. 'i S. 53. GrUadlidio Untorsuchang, be-

MMeiws Urteil. E. T.

i. T. Rozvadowski, Würtbildiing iiml Wort-
bedeuiaiig, eine Untersacbaog ihrer GruudguscUo:
Bph W. 7 8. S13-S16. DieM kldne Schrift barthrt
»ricenphni ilnrch energisches Dmkm in prtliMr
Form. A'. Bruchmann.

Scljaiiz, M., Ocscbicbtc der röniiscbon I^iteratnr.

III. Die Zeit von Iladriaii 117 bis auf Konstantiti 324
S. Aaflage: ThI.Z. 2 S 52 f. Unübertroffen. G.
Krüger..

8chanx, Geachieht« der rOmiBchMi Uteratur,

IV, 1. Viertes Jahrhundert: 6^«. 90 8. 794. Schfin

nd gnlndlirli. Widmann.
Schmie deberg, Paulus, De Asconi codicibus

et de Ckermie adioHlfl SanntHensIhns: DhX. 7
>f. 415. Inbaltreiche Dis^ürtiilion, deren Erscbi)isEeti

wenigstens teilweise Anerkennung sieber scheint. B.
isrfiilhntf.

Tacitus, Hisloriarinro über III, ed. Valmaggi:
Her. .3 S. 53. Reichhaltige, sürgfilltige Aasgabe.

E. T.

TuckweW. W., Uorace: JJLZ. 7 S. 417. lu-

hallsbericbt.

Verrall, A. W., Essays on fear plays of Euri-

pide$ (Aodromacbe, Helen, Ueracles, Orestes): Atl»«-

fHumn 4086 8. 198 f. Bringt Mm psychologische

nnd ethische Auseinandersetzungen, die W gailS nemo
Aoffassangen der Stocke führen.

WasxyAslci, Stefan, Die Bodenpacbt. Agrar
guscbichtlicbe Papyrusstodien. Erster Band : /.f \ 10

S. 343 f. Das Bncb gibt nns nicht so, sehr etwas
Neaes, als eine wUnscheaswerte Znsanmenftssnng.
W, S<'htihart.

Wecklein, Studien zur llias: Oi/mu. 19 S. 691.
Sehr intereasaat Stürmer.

Wiscn, M., Un nouveau coramentaire de 1a Rhi-
toriqne k llerenoius: Her. 3 S. 53. ErgAuzt eine

LAcke in der Kemitaia der Obnlieieraog iHeser Rbe»
Ifliik. A.

Wissowa, G., Gesanimclte Abhandlungen zur

rumischcn KeligionS' und Stadigescbichtc: AVr. de
pAä.XXIX,4 S.3.19. Sehr dankenswert. CkjOtUm».

MlttoIIunijren.

Preabische Akademie der Wiitensohaften.

b. März. Pbilologiscb-histonscbe Klasse.

Herr Keknle Ton Stradonltx his Uber die

Kunst in der EjidlIiu der Antoniiie. Im einzelnen

worden die KUnstlerioschrifteu mit der Heimats-
beseichnang Aphradiaite, L(Kry S64 hin 878 md 549
bespmchen nnd der Kreis ilrr rlnreb die Bildhauer

.\r\steas und Papias bekauntea Kunstart zu erweitern

Tersncht. Es wurde vorgelegt Corpus inscriptlonum

Latioaruin Vol. XIII. Inscriplioiies trium nallianim

et Germaoiarum latinae. Pars 3. Instramentum do-

aaitieMi ed. Oicar Boha. Fia& 8. Berelnü 1906. ^

39. Mine PhUel09ach«hi8toriM*e Klasse.

Herr von Wilamowitz-Moellendorff las fiber

neue Bruchstücke griechischer Uichter aus der iigyp-

tischcr. Abteilung der kgl. Museen. Ks sind Reste

von Rollen inul Büchcm; sie enthalten BruchatOcke

der liesiudischcn Kataloge (mindcsliMis zwei), von So-

pbokles (AchHenrersammlnng), Enripides (Pbaetbon,

Kreter), von zwei attischen Komödien, einem hello-

nistiachen Epos, von seltsamen AnapSsten (Kaseandfa

spricht), von Gedichten auf den Tud \on lUietoren

der Schule von Berytos aus dem 4. Jahrhundert.

Von erhaltenen Schriften sind hesonders die Reste

einer Aristophanesbandscbrift (tiamentlich Acharner)

und einer des Nonnos (Buch 14 and 15) bumerkeus*

wert — Herr Erman legte eine Ahhaudlnng des

Herrn Prof. Kurt Sethe in Göttingen vor: Eine ägyp-

tische Expedition nacli dem Libanon im 15. Jahr-

hundert V. ('hr. Sen-nufe, ein Scbatsmetater König

Tbutmosis III. (um 1500 v. Chr.), berichtet in seinem

Grabe, dals er nach Bybios iu Phönicieu gesandt

wurde and dort anf den Gehirge Gedern hnh» Alh»
lassen.

_^

Certamea iMtloui fioenfllianum.

Von den im vergangenen Jahre eiageaeudeten

lateinischen Gedichten hat den Preis erhatten das Ge-

dicht Licinus tonsor. Der Verfasser ist Aloisio

Galaute ans VercelK. E« soU mit drei andern durch

Belobigung ausgecdebneteo Gediehlen verfliMBtScht

werden: Hirundo Alsatiiia von Fr. Rcuss in Bon,
Agape und Ludi magister iuvita Minerva.

Versteigerung von Donhlettea deaKöniglieheitinas-

kabinetta nBerliii ana der Baaialanglmhoof-Blamer.

Gerade jetzt, wo sich dem Königlichen Münz-

kubitiptt zu Berlin die Gelegenheit bietet, die grofs-

artige Sammlung griechischer Münzen des llankiers

LobbekeznBraanaehw^ uerwerbeo (Preis 757 000 M.

;

157 000 M. sollen ans dem Etat der Kgl. Museen

und dem zu erwartenden Erlös der Versteigerung der

Dubletten gedeckt werden, für die Bewilligung dos

Reatee wird der Landtag angegangen werden), iit es

von iDtcrcssi', zw sehen, wie sich der Dublettcnverkaaf

aus der Sammlung Imhoof Blumer gestallet bat. —
Diese Versteifarong bat an 13-14. Marz d. J. unter

Leitung der rühmlichst bekannten Münzeiihandlung

von Adolf Hefs Nachf. zu Frankfurt a. .M. btatt-

gefundoo. Es wurden selbst für gewöhnliclie nnd,

wie bei solchen Doobletten-Ansscheidungen unver-

meidlich, vielfach recht mäfsig erhaltene Mflnzen

durchschnittlich sehr hohe Preise erzielt, einzelne

Seltenheiten und besonders achOne Exemplare brachten

rietAich ßetrige, die die Pariaer nnd Londoner Re-

kords erbeblieh hinter sich liefsen. So brachte No fi7,

eine Tetradrachme von Aenus mit dem seitwärts ge-

wandten Hermeakopr von praehtvellem
,
atreagea

des 5. Jahrhimdnrts v, Clir., -2500 M., No. 113, Tetra-

drachme von Chersunuebus, nur in drei Exemplaren

bekannt, 1325 M., No. 19C Tetradrachme von Chal*

kidike aus dem Anfang des 4. Jahrlinndorts von

I feinstem ätil und vorzüglicher Kriiaitung 1125 M..
i die hochndtene Teteadraohme von Terone (Mo. 82 1>
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mit iler beknlii/lcti Aiii|ihor;i 3970 M., Nu. 4.')4 '

bilberstater des Königs Atexamk'rs I. von Hpirus mit

Kopr lies Zeus Dodunacus 525 M., Nu. 4.is liulbcr

Goldsuter seines berttbntereii Naciiloli^eri» Pyrrbus,

walirscIieiiiHcb wfihrvnd des Feldzuges gegoii Rum in

Syrakus geprägt, l)30 M., Düpiieidr.iclime iIcsscIIh-h

mit Kopf des Achilles UÜO M., lio. 544 SiibersUter

d«r bOotbcben Stadt HaKartns 505 M.. No. 608
Tetrndrarliini! von Eretria, mit dem Gdryoin nli.iupt,

um das Jahr 500 geprigl, 850 M., Nu. 1Ü4U tiilber-

stater von Plienous in Arkadien mit Kopf der De-
meter ii'kI dorn Hernie?, der den kleinen Arts^ auf

dem Arm ir;Lgi (das Sujut des bekaunlcn Hermes des

Praxiteles), 1325 M., No. 1077 Staler von Cydouia
anf Kreta mit der reizenden Darstdlung eines Jägers
mit seinem Uuiide 1250 M. usw.

VerzelGlinis neuer Bflcher.

d'Arbois de Jnbainvilie, Les diuide« et les

dienz celtiqoes ä forme d'aniroaux. Champion. Fr. 4.

Catallns, Tibullus, and Tropertius. By K. tliu.

Clarendon Press. Sli. 8,6.

Cicero, ö. Bede gegen Verres. F&r Schaler cr-

IcMrt von O. Drenckhahn. Text und Anmerkungen.
Berlin, Weidmann. III, 84 and 5S 8. 8. Geb. und
gebettet Jt 1,40.

Colin, r. , Lc culte d'Jpoitoi Pythiea äAthteei.

Küntemoiug. Fr. 10.

Krhardt, F., Über historisches Erkennen. PMh
blemc der GeaeliiehuforachuHg. Bern, G. Gronn.
96 8. 8. Jt 2,40; geb. M 3,20.

Horncffer, E., und \. Horneffer, Das kUi»*i-

m/m Ideal. Leipzig, J. Zeitler. Vil, 339 S. 8. Jt 7,50;

gdi. 9.

In;iiiia,V., Aulicliiia qreclie |)iibblicbe o private.

Milaiio, Uuepli. XV, 230 p. 16 fig. e 19 tavole. L. 2,50.

Inscriptiones graecae ad rsa romaoM perti*

ncntes. Tom. III, fasc. 5. Curavit /{. Cagnat, aa?ti-

liante G. lAifaye. Paris, E. Leroux. S. '489-.'j60.

Jt 2.

Natoli, L., I (,'raccfti. Milano. 132 p. 1(5. L 1.

V. Schubert, H., Staat und Kirche von Kon-
atantiu bis Karl den Orolm. KM, Upsii» A Fischer.

20 S. 8. Jt 0,60.

Tibuilns, edited by P. Pottgate. Clarendon Press.

Sh. 2.

Ventnrini, L, L'imp«ro romano. Vol. I. Mi-

lano. XX, 970 p. 8. L. 3,50.

Wagner, K, ( bcr Musetii uii<l (Iber die grofs-

herioglichen Staalsgammluugou für Alterluuts- und

VmMhmd« in Ktrismbe. 3 Vertilge. Kartsrahe.

G. Brannsdw Hofbucbdmckerei. 82 8. 8. Jt ^
' V«niit*<n11ickw B«dalrt«ir: Prof. Dr. H. Drsheim. Frii-duiatt

ANZEIGEN.
^ »1^:^-^«^ *i*je.: o««:«««* ;»>>!k- i»di»o •

^

' >i^> »»»aa^a

^
Verlauf der Weidmannsoihen Suclihandusuj; in Serlin. y
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I
LlBKi XVi
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I LEGES NOVELLAB AD THEODOSIANYM PERTINENTES |
i CONSILIO ET AVCTORITATB ACAOEMIAE UTTBRARVM BE61AE BORVSSICAB

|
p BDIDKRVNT |

i TH. MOMM8EN ET PAVLV8 M. MEYER. I

VOI.rMKN I

TIlKOhoSIAM LIBHI XVI
CUM CONSilTUriONIBÜS SIR.MONDl AMS
KUIUIT ADäirUiTU API'.XKATl l'. KKLKUKUI

TH. MOMMSEN
ACCEDVNT TABVLAE SEX

4«. (CCCLXXX u. m S.) R«b. SOMk.

VftH MEX U

I.KCKS NOVELLAE
AI) THEODUSIANVM PEKTlNiilMTES

KIUÜlT

ADIVTOKE TH. MOMMSENO
PAVLVS M. MEYER

4». (rix n.m ».) geh. 12 Mk.

Verleg der Weidmannacfaen BuchbanilliinR, Berlin SW. Druck von Leonhard Siaiion HL, Berlin SW,
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Ton Progmmmea, Disaartationen und BODttigen Oelegenheitaadiriftea werden gebat«u,

u iie Wai<lnfta«soh« AidihRiidlmtg, B«rliB 8W^ Zmntrftr. Mi eimMtoo wm waUm.

Otto Hente, Die Modifizierung der Maske in

der griechischen Tragödie. 2. Aufl. Frei-

bwg 1905, Arder. . Loe. 8». VI SS B. 3,40 UT.

Die Maske bat als anTeraafserHcher Bestand-

teil des änfseren Apparats für die soenischeo

Spiele des Dionysoskultes sowohl anf die Aaswabl

ond Prägung der Charaktere als aacb auf die

Begromiiig dee diebteriaehan StoffiM lind die dra-

matische Strnktnr der Tragödie einen nicht nn-

erhebliclien Einflnfu geübt. Sie tnig dazu hei,

die Charaktere sicher zu amscbreibeu und plaetiacb

*w dM Aoge cu ttellen, sie ffletsnbalten and den

Sehwanknngen vorübergehender Stimmungen zu

pntzielien. Eine Reihe von Kunstgriffen tler

Üicliter läfst sich nachweisen, die Maske gerade

in den SitontionMi dem Anbliok der Sbndinner

m entziehen, in mldMn die Beibelmlinng des

bisherigen Gcaichtaanadrucks der Darsteller psy-

chol(^sch als Unwahrheit ompfundcn wäre (so

iBe Verhüllung, die Verdeckuug, das Niederfallen

ven Perwnen n. s. w.). Bs ISTst sidi aber Ter-

tnuten, dafs trotz solcher Hilfsmittel der Dichter

bisweilen Veranlassung haben konnte, eine Maske,

Wenn nicht zu wechseln, so doch zu modifiziereo,

beMmden beim Nenanftreten «uer Person naeh

der Peripetie. Bei offener Soene konnte natOrfidi

eine solche Hodifiiiemng nicht stattfindou. Um
den Boden vorsichtiger uud berechtigter Unter-

sachaug nicht zu verlassen, geht Ueuse nur auf

solebe F&lle in den Stfieben der drei groften Tra*

giker ein, in denen der Text selbst einen anf das

veränderte Aussehen der Maske bezöglichcu un-

zweideutigen Wink enthält, and bemerkt richtig

:

dafs die Dichter erst in allmahlieb fortschreitender

Entwieklnng meb der arebaisdien Gebandenheit

bei der Behandlung der Maske entledigten, sei

wohl natürlich. Einige der behandelten Stellen

führe ich hieran. Aeschjlus' Agamemnon 1343 ff.

Sophokles* Oedipus Tyraanoe 1295 ff. (wosn wegen

der gleichen Situation d. h. des Auftretens eines

GebkMideten zn vergleichen sind: Enripides' He-

kabe KVji; t!., Euripides Kjklops 667 ff, vielleicht

aneh Euripuies* PhfMniz nnd Enripides* Oedipus).

In demselbett Znsammmbange wird andi die be-

kannte Stelle des Pollux TV 141 (über die beiden

verscbiedeucn Augen des Tliamyris) behandelt und

im Widerspruch zu Lessiug entschieden. Ich mufs

aUerdii^ erklSrea, daft mir aneh Henae die Streit-

frage noch nicht definitiv beantwortet zu haben

acheint, nnd dafs ich geneigt bin, anf die Seite

Alb. Müllers zu treten, der yixtvuög = 'strahlend'

nimmt. An die Angenfärbe «n denken, sebeint
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mir denn doch bedenklioh. Mit dem Ausdrack

öixoQog (bei Eustathios) ist meines Erachteus nicht

viel anzufaugeo. Die £rkiiirang desselben ist

doeh SD nnrieber, am darauf SehlBrae anfirobanen.

Erörtert werden dann notor anderem noch:

Sophokles' Aias IU02ff.: Fiirinilos' Hippolytos

1343 ff. ; Aiacbjloä' Eumeoidea 34 tf.; Sophokles'

Antigüue 536 fiP. (die grofse Schwierigkeit, die daa

Wort «Afuniw maeht, wird dnreh die Annahme
einer Interpolation aus dem Wege gerilnmt, die

allerdings nicht ühcr/cDgomi uachgewieMD sein

dürfte!); Truciuniennuen 8ü8 tf.

Im allgemeinen kann man den Folgerungen

Henaea gewifa zustimmen, um so mehr, ab er sich

einpr vorsiclitii^'eii Zurückhaltung befleifsigt und

die BtArkeu Hindernisse wohl erkennt, die »ich

der Braohdpfuug leinee Tbemaa in den Weg itdlra.

Interessant ist die Sobrift auf jeden Fall aneh da,

wo m;in anderer MeinoUg sein kHiiii.

Berlin. H. Gillisobewski.

Dr. Oakar Kraut, Privatdozeiit di r riiilosophic in

Prag, Die Lehre von Lob, Lohn, Tadel und
Strafe bei Aristoteles. Halle a. 8. 1905, M.
Nicmeyer. X 0. 78 8. gr. 8". 2,40

— — Über t^ne altOberl ieferte Mifsdeatang
der epidciktiscbeii Redegattung bei Aristo-
teles. Halle a. & 1905, U. Nienerer. 80 S. gr.8<*.

1 JC.

Die erste dieser beiden Schriften ist eiu er-

weiterter Abdmck einer znent im 'Gericbtssaal'

ersebienenen Resession der Sebrift von R. Löning
'Die Zarechuungslehre des Aristotele8\ als Band I

einer 'Ge^chirlite der strafreclitlichen Zurechnungs-

lehre' 1UÜ3 iu Jena erschioueu. Die Erweiterung

beatebt in der HtnsofQgnng von Belegstellen an

Punkten, wo dieselben in der ursprünglichen Ar-

beit vcrinif'st worden sind. Lönin«^ hatte de»

ßüweiä geführt, dals die Elemente einer wissen-

sebaftlicheo Lebre too der strafreehtlichen Zn-

recbnang sieb bei Aristoteles in Bberrasobender

Weise finden. Der Verf. gcgenw. Schrift stellt

sieh auf deu gleichen }3odeu, giiiul>t aber einige

der von L. gegebeueu Bestimmnugeu aristotelischer

Begriffs teils genauer, teils riobtiger darstellen an

können. Eine Würdigung des f*m Verf. in ßMMt
Hcziehuug 'Jclei*tetcu wäre nur möglich, wenn

die Schrift vou LOuing zur Vergleichaug heran-

gezogen wOrde. Aneh wBrde das Eingehen anf

diese Einselfragen viel Kaum in Anspruob nehmen.

Du mir nun weder die Schrift von Ijöning uoch

der erfonii'rliciie Raum iu dieser Zeitschrift aar

Verfügung steht, auch offen gestanden, die hier

diskutierten Fragen fBr den Gesammtanfbnu der

praktischen Philoiophte des Aristot. nur vou aotcr>

geordnetem Interesse sind, so begnüge ich mich,

luteresseuten auf die sorgfäUtig gearbeitete Unter-

suehung hinauiraiaen.

Die zweite kleinere Sohrift nimmt ihren As»-

gangspnnkt vou einer ganz offenbar unrichtigen

Fassung des Begriffs epideiktisch iu Aristoteles'

Rhetorik in der Obersetzaug dieser Schrift fon

Ad. Stuhr. Danaoh soll «pideiktiseb sonel b«-

deuten wie 'virtuosistisch'. d. h. lediglich bestimmt,

die Leistungsfähigkeit, das Talent des Bedaeis n
dokumeutiercD.

Eh wird hier der in der betreffianden tolk

der Rhetorik vurkonimende, zunächst nicht uäher

bestimmte Ausdruck ävrafug als Virtuosität auf

den Hedner bezogen und demgemiUs die ile-

ceiehnnug eptdetktiseh ans einem %ieh adgen* ab

Zweck der Rede abgeleitet. DerYerC urngt nss,

wie auch sonst (z. B. vou Wielaml) epideiktistli

im »Sinne vou 'festlichen' oder Prunkrodeu gefai»t

worden ist. Er geht im weiteren Verlaufe der

Entstehung dieses HifsTerstiindnisses naeh, seigt

seinen Anlafs in der vorherrschenden Bedeuinng

?on intdttxtixög schaustellerisch und seinen

tieferen Grand iu dem Überwuchern der rein vir-

tnosenm&feigen Redekunst im späteren Altertom,

von dorn denn auch der Humanismus die bliebe

Fassung überkommeu hat.

Die richtige Deutung ergibt sich aus der leiu

schematiscbeu Dreiteilnng der Kedegattnngen ba

Aristoteles. Die beratsehlagende Rede bemibt

sich auf die Zukunft, ist anratend oder ab-

ratend und betrifft das Vorteilhafte oder

Nachteilige. Die gerichtliche Rede bezieht

sich auf dm Yorgangenheii, ist anklagend

oder verteidigend nud betrifft das « rechte

uud Ungerechte, die e pideik tische Kede be-

zieht sich auf die (iugeuwart, ist loboud oder

tadelnd und betrifft daa Mttl6p und aiaxuiv-

Danach kann die d^ra|si$, mit der nie zn tim

hat. niclit die Virtuosität des Redners, sondern

nur Lü-üfsc, Mals und Wert des Sittlichen (oud

Unwert des Gegenteils!) sein und epidetktiscb

kann nur bedenten *darstel]ead\ nSmliob das Sitt*

liehe und Sein Gegenteil mit dem praktischen

Zwecke einer Festignug der sittlichen Überaeu-

guog. Die epideiktiscbe iiede ist parüoetiscb«,

Mahnrede; epideiktiseh ist nicht medial, sonders

in alktivisch-trau^itivem Sinne zu nehmeu.

Es ist ein eutscliiedene,f Verdienst der hüb-schen

kleinen Abhandlung, gegeuQOer der miudesteos

schwankenden und scbillerndeu Bedentang, in der

das Wort epideiktisch auch heute noch im sH*
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gemeinen Spfftchgebranchti dasteht, oscbdriicklicli

Ulli] überzenpfend deu Siuu, Jen wenigstens Aristo-

teles dem Worte bat beilegeu wollen, nacbge-

wieMii sa habsn.

Gr. Liobterfeld«-Beriu. A. Daring.

Max C. P. Schmidt, Altpbilologisrhe noitriige.

Zweites lieft: Tcrmiaologlsebe Studien. Lcip-

tig 1905, Verlag der Darr'scben Baehbandlong. X
and 91 S. 8». J( 1,40.

Der nnf dem Gcin'ete der exfiktwisseiiscliaft-

lichen Ftirdchaug schou wiederholt tuit wurtvolleu

VarSllimtHehnngan hwyorgetretenaVerfiwer nntar-

uiinint es in liicsen Sclirifteu, den 8ina dreier

K!in<<t:iU!>drücke . tlie zu di'u in iiiiein iiprciclio

meist gebrauchten gehören, genauer aufzuitlüren.

Et nad diea die WSrter T»enfi«oiNnv, Summa
nad 'KiroKf. Man wird viclleiobt mit einigem

Staanen wahrnebmen, dafs über eine uns liöchst

gdanfig gewordene Nomenklatur noch so viel

Neaes soll gesagt werden können, allein mau wird

neb bald flbenengen, dafs «a dem Verf. in der

Tat gehiDgeD ist, scheinbar gana bekannten Din-

gn so manche neue Seit« abzngewinnen.

Es wirii, worauf dereinst schon Traugott .Müller

in sehen tenninolo|pBehett üntnrenchnQgeu bin-

gewieaen hat. besonderer Nachdruck darauf ge-

legt, dafs die Definitionen der (jrioclien im lu'liiMi

Grade anschaalicb waren, und data dies auch von

ilenjeuigeu der KOuer gilt, aber freiKeh in einem

ganz andern Sinne. So bat man denn auch die

Fartizipialform 'Hypotenuse' in diesem Pinne zu

deoten gesucht, ohne dafs, wie gezeigt wird, die

vorhandeuen Anslegungeu, von denen im ganzen

ftnf anf^ibli werden, toU an befriedigen vor-

nSgea. Der Verf. erklärt das Wort nicht als

'Cbergoapannte', sondern als 'Hinaofgespannte'

^scil. Öaitej und erinnert an die ^Harfe' dos Mur-

edlns, an seine abBelagernngswerkceng gefSrehtete

^mbnka*. Beim fiogeosipanneu kommt das Wort
{•nojflvnv niemals vor. Auch die niich v. Jan ;ti)-

gebiideteu Suiteuinatramente lassen die gegebene

Isterpretation als wahrsobeinlieb erkennen. Ans

der uri<priinglieheu muaikaliscb-teebnischen Beden-

tniip, ilif auch durch des Pythagoras Monochord-

Terbuche gestützt werden kann, entwickelte ^^icli

dann allmählich der geometrische Terminus, den

Plate in srnner Abneignng gegen jede Yermischnng

inathematisdier and mechoniseher Begrifib noch

nicht gelten lassen wollte.

Um sich von dem Akte, der aas der Adjektiv-

fann Snmmn ein Subetantimm bildete, eine Vor-

•tellei^ an maeben, wire anmnehmen, daft die

' Römer bei Additiousexempelu zwar auch, wie wir

es tun, die Summanden vertikal augeordnet, das

Fazit aber nicht unten, sondern oben augeschrieben

hittni. 0al&r, dafr es die RSmer nicht anders

maehten, lassen neb Tencbiedene Zitate anführen;

dem Worte xt(fdXnov eignet die nämliche Bedeu-

tung. Allerdings f<'hlt es, weil ja überhanpt an-

tike Zahleurechuuugeu nur in so üulserst spärlicher

Zahl anf nns gekommen sind, an direkten BeetBü-

guugon, aber ^« lion der Umstand, dafs der Byzan-

tiner Maximns I'laiuidcs so verfährt, kann als eine

solche aulgufafst werden. Bei ihm begegueu wir

der nenen Beaeiebnnng <n7M^jUrloMtis« die von

dem 8utniuiercn anf dem Abnkns ein sinnenfiUlig

verständliches Bild entwirft.

Als höchste und tiefste Tüno stehen sich in

der Musik der Alten viji^ und imui^ gegenüber.

Aneb diese Wörter weisen anf die Harfe nnd

dnroh diese auf Ägypten zurück. Aber im übrigen

ist damit nord nicht aufgeklärt, wieso die tlrie-

cben dazu kamen, 'hohe' und 'tiefe' Töne zu unter-

seheideo. Indem der Verf. die pytbagoreiache

Überlieferung in ihren rensiliedeuen , gleich nn-

wahrscheiulichcu Varianten prüft, glaubt er ihr

keine unmittelbaren Anhaltspunkte entnehmen zu

können; wohl aber hält er es im üiublick auf

Enklids ^Kanonik* fBr mSglioh, dafe man steh eine

Skala jener äQt9yMt, welche miisverständlich die

Schwingnnpszahlen vertreten sollten, augeschrioben

und von dieser, die uatOrlicb auch eiuen Betrag

der Beqnemliebkeit halber nnter oder tther dem
andern aufwies, die Grcuzwerti' als 'oberste* and

'unterste' Zahl unterschieden haben möge. Damit

wäre das älteste der uns bekanuteu äuitcniustru-

mente anoh nnter einem gam anders gearteten

Gesichtspunkte XU der Gesebiebte der Mathematik

in nahe Besiehttl^f ge^t'tzt.

Auch ein paar andere Aphorismen der Schmidt-

scheu Schrift verdienen noch nachträgliche Er-

wähnung. Dabin gehört die Bemerknng Ober das

griechische Einmaleins, dahin der Nm liwois, dafs

die ä!tL>-te Probe römischer Keehcnkuust in einer

Lex Licinia aus dem Jahre 37l> v. Chr. verbürgen

liegt. Die stets geschickte, oft ?on sehr seharfer

Kombination sengende Methodik des Verf.s in der

Wendung der Belegstellfii nach den verschieden-

sten Seiten wird auch demjenigen, der mit erste-

rem nicht durchweg einverst^iudea sein sollte,

gleiehwobl an hober Befriedigung gereichen.

Mönchen. 8. Otnthw.
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1. lanatiiii, Codex Ambrosiann» II 75 inf. pboto-

tjfke edHu. PraehtaB «st Erfens Betlie. Acee-

dnnt 91 imagines ex aliis Ter. cod. et lib impr.

nnoc primom coUectae et cditne. (Codices graeci

et IfttM pbotosraphice depieti daee Seetooe de Vriee

bibliothecac aiiivcrsitatis Lcidcnsis priiefecto. To-

mas Ylli.) Lugduni Bat. A. W. tiijtUoff. 1903.

Text 71 8., Inagtnee LIX S., Ood. Ambr. 180 fol.

S. Karl E. Wetten, Tiic illustratcd Terriice

Maanscri pts = Harvard Stadiea in Classical Pbi-

lology YoL XI?.*) Gambridfie Maee. 190S. Qnt-
Dongh Memorial Volurne. p. .37- r)4, mit 96 Tafeln,

darunter 4 farbige, auf 26 Lichtdruckblältern. 8".

3. leihii CUriii Wataon, The reUtion of tbe Seene-
Hcadinus to tlio Miniatores in Maauscripts
of Tereoce = Harvard Stodiee etc. ebd. p. 55—
178.

4. Otto Engelhardt, Die Illastratiuiicn der
Terenzbaadschriften. Ein Beitrag zur Ge-

idiichte des Bocbeehnndras. Jenaer lDaag.-I>is8.

im 97 8. 8«.

Vou allen erbalteoeu Resten der antiken Buch-

illuätration haben die Bilder der Tereuzhaud-

sobriften von jeher das meiste Interesse bei Arcliäo-

logeo Und Pldlologeii landen; glaubte man doch

in ihnen bis zn einem gewissen Grade wichtiges

monnincntalcs Material für autike Bühuentechnik

und Kumüdieudurätellung zu besitzen. Es fehlte

jedoeh bisher tot allem an einer grundlegenden

Unteraachung Ober Wert nnd gegenseitiges Ver-

hältnis der Handschriften. Auch sviir noch keine

einzige Handschrift in zuverlässiger Hfiprodaktiou

angänglich. Beidea erffiUt die Ausgabe des Am-
broaiairas in der Leideoer Samnüvng der Oodieee

photographice depieti. Da der Vaticanas dem-

ntehst in einer besonderen Ausgabe erscheinen

at^l, so käme als Exeuiplum uebeu dem Ambro-
eianm (F) mr noeh der Parieinui 7899 in Betraeht,

denn über die Sonderstellung des Ambrosianus

liifst sich streiten. Die Entsolieiiiung könnte erst

die Eiuzelerklüraug der Bilder bringen, für die noch

wüuig geschehen ist. Auch der Pkr. hat nament-

liob in den Gesten selbst gegen den Vat. C viel

eigenes, dagegen ist allerdings F mit gutem Ver-

stünduis des Komischen kopiert. Bethe ist (für

den vorliegenden Zweck mit Recht) diesem Detail

ane den Wege gegangen. Sein Bestreben war,

sonSebtt einmal einen guum illnstrierten Terens

) Der XIV. Band der Harvard Stiulin.s .utltiilt

iinfser »l«"n .\bhaudlungeu und Tafeln zu den lercnz-

iilustrationen noch einen Lebensabrifs (uebst Forträt)

de« Ijatinlsten Greenough, des verdienten Förderers
'liT llarvaril -Stmlion, von I,. Kitlredge, .-sowie i-ine

kurze Abhaudluug vou \V. Wanle Fowler zur IV.Kklugv

Vergils, di'wn Beurteilung ich dpu YrrKUftmehern
überluswu mub.

vorzulegen, deshalb ergänzt er die in V stehende

Aadria aus dem rurisinos, vou deu übrigen Hand-

Schriften nnd eelbst roo den älteiten Dradne,

welche immer noch die antiken Bilder in knltnr-

historich überaus interesaauter Weise fortpflanien.

gibt er eine gut gewählte, dnrcb Beigabe antiker

DenkmlÜer berdeberte Sammlnng von Proben, «»

dals man zur Erläuterung seiner Eänleitung eia

stattliches Material von 49 Liclitdrucktafeln (o'iik

die Reproduktion des Ambrosianus) zur Verfugatig

hat. Die Einleitung erledigt in 5 Kapiteln (Co-

dtoee antiqno more pteti, Terenti pietnrae meAet*

vae, de Teranti flguntn Ubri« impressis, de Te-

reuti pictnrarnm memoria, qua aetate Terenti

picturae ortae sint) die Bedchreibuug und \'er-

gleichnug dee ha. Materiala nndT beantwortet is

bündigen and flott geeebriebenen Untersucluiugen

die wichtigsten zunächst zn sstellenden Probleuie.

Der illustrierte Archetypus hat, wie bekannt, mit

der im Bembinui vorliegenden Hauptüberliefemog

des Tereos niefate an tnn; ee fragt sieli daher, eb

die Bilder zu einer oder zu den bmdan fibrigm

Handschriften f;mii Heu gehören. Hier weicht Betbe

von der Auffasäuug Leos ab, der eine einzige

illnalrierie Anegabe jr anniuat, anf die CPO £•
|

rekt, FLN indirekt, weil aus einer Mischklasae

stammend, die den Text mit Zusätzen ans DV (ohne

Bilder) durchdringt, zurückgehen. Bethe kommt

für F, aber aneb für (L) N tn einer beaoudsra

Quelle, die D (dessen Vorlage auch illnefcriert war)

nahe steht. Bethe trenut damit die Tradition der

Bilder vom Text, läist sie aber aus drei im VIll.

—IX. Jahrhundert vorauszusetzenden Exemplaren

stammen, »na deren enem OPO, einem aweitsa

N. einem dritten 1' kopiert sind. Für Sethe*

AuffasHung spricht zunächst die Analogie anderer

Bilderkreisu, die ihren Wog unabhängig vom Text

genommen beben, der Arat-, der Diskoridea-, der

Aiop>Illustratiouen. Angreifbar ist jedoch An
erste Bethes Scheidung in die übri antiqno mow
uud medioaevali more picti. Diese Scheidung

könnte für die Ermittlung des Bilder-Archetjpoi

verbangnuToll werden, da wir wimeii, dafa aach

noch die qiStesten Ausläufer (ich erinnere nur an

Steinhövel bei Asop) alte Motive bewahrt habeu

können. Ebenso täuscht uns auch der Vaticanas

(C) dnreh die aarte Wiedergabe des antiken Cod*

tours. Der Vaticanus ist vermutlich in Deutbcb-

land kopiert (so Traube und, obwohl zweifelnd.

Bethes kunsihistorischer Berater Goldscbmidt);

midi etinneit er lebbaft so die Fnidaar Agrinea*

soren-Handiehrift. In Fulda hatte man, abweidiemi

von den oetfiraaa. Sehalen die Neigung, trea nacbso-
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malen ohne Stilisieraug. Wir finden im Vaticanas

diese ängstlich genaue, alles selbständige Stilisieren

remeidaiide, damit oft ab«r ratardieranda Manier.

VeygWchungsmaterial stellt die Bethe noch nicht

vorlirgende Publikation vou Weston. Diese gibt in

beijueiuer and billiger Form eine sehr wertvolle Er-

gäuzoDg zn der gleichzeitig ersohieoenen Leidener

Publikatioü, nämlich sämtliche Bilder znm Phormiu

in verkleinortcm Mafsstabe nach den vier Haupt-

bandsofarifteu Vaticauus, Parisinus, Ambrosianus,

Donelmeasis gegenübergestellt. Während die Ein-

Imtnng Westons anAer ein paar nenen an Leo

anknüpfenden Bemerkangeu über die Gesten niehte

neues bietet, sind diese Tafeln für die Einzel-

erkläruDg der Bilder ein unschätzbares Ililfsmittel.

Et «Sre sehSn, wenn andere gelalirte Gesellsehaften

die Mittel für einen ebenso eingerichteten ßilder-

appurat der übrigen Stücke flössig macliL'u könn-

ten.*) Für die Tafeln scheinen Photographieen zu

gmnde gelegt, bei der Redaktion und Koloriemng

(die dritte Seena de» V. Aktes iit fiurhig reprodn-

ziert) sind viele kleine Änderungen vorgenommen,

im grofsen und ganzen aber sind die Tafeln sehr

brauchbar. — Um also auf Bethes Publikation uud

den Wert von C snrüoksnliomnMn, vergleicht man
anf Westous 28.— 31. Tafel (Pliormio 231) C mit

V, so ist die Haltung uud Geberde des Geta in

C schlechter als in P wiedergegeben. Ebenso

teilt anf Tat 54-57 C dnrehane hinter P und

Meh hinter P snrBek. Ein weiteres Beispiel gibt

Tafel 58—61, wo P anadrucksvoller ist; Tafel 86

— 89 ist C", wie fast dnrchgehends . zii ernsthaft,

aaeh auf Tafel 03 möchte mau äcli wanken, ob

nieht P Tannnehen eel Trots allem gibt uns

natürlich der Vaticanus immer die lebendigste

VorstelhinfT von dem spätantiken Archetypus; seine

Vorlage scheint in vielem der Kunst der Wiener

Zur Begrfindnng meines abireiehenden Urteils

über die von Bethe sogenannten 'mittelalterlichen'

Haudscbrifteu möchte icli Folgeudes zu bedenken

geben. Die Tatsache, dafs die Architektur in

LN (0) stirker herrortritt, dBnkt mich wichtig.

In C P P finden wir von der Scenerie nichts als ein

p:uir Ificlitc Türrahmen ül>rig, oft fehlen auch diese,

io dala eiuzeiue äceuen, wie der berühmt« Haus-

segriff im Ennnehns IV 6, gans nnvwstindlieh

wsidsn.**) Sehr stSrend wirkt das Pehlen

•) Das Vorwort benu^rkt, «lafs der Spezialfoud« fiir

die Rentellung <lor Lichtilmcke dnrofa Beitrüge von
Kfeunden und Schülern Grecii'ingliH gesammelt wurde.

**) Dafür, dafs die dürftiguu Türrahmen mit ein-

beben Velarten nidit ursprOngiich sind, sondern nur

des Haases am Schlufs des Phonnio (Tafel 93

Weston) T. 894, wo die beiden Alten dem Parasiten,

der Nansistrate ans dem Hanse herbeiruft, den

Mund zuhalten, besonders aber in demselben Stück

V. 606, wo Antiphon notwendig ein Versteck

braucht, da» auf den Bildern der besten Hand-
sehriften fehü Nun eif^eiobe man die antiken

und 'mittelalterlichen' Handschriften für Andr. 601
— 15. Hier ht es Oavns gelungen, sich zu ver-

stecken vor dem wüteudeu Pamphilus; muls das

nicht anoh ans der Darstelinng dentliob werden?

In C (naeh Fortigverra, Terenti Com. ürbino 1786
Taf. 31) und P (Taf. XIV Bethe) ist es nicht der

Fall. Dagegen ist in N (die Leidener Publikation

druckt versehentlich M auf ihre Tafeln) Taf. LIIl

Bethe dnreh «n DekorationsstBek dafBr gesorgt,

dafs Oarns nnentdeekt bleibt. Solche notwendigen

Ergänzungen sind alxtr nicht mehr als Zusätze

mittelalterlicher Ilubrikatoreu — so weit diese

aoeh in Venerrangen der Koetflme, Gesten,

EBrperfiimMn gehen mOgeo — n vwstslien, son-

dern mössAii älter sein. Gerade Gelegenheiten

zum Bitzen und Anlehnen (vgl. die auf die

Bühne zurückgeführten Darstellungen aus Pom-
peji Mon. d. Inst XI* Tvr. 80-33) nnd snm
Verstecken (bei aller Optischen IVeiheit, die auf

jeder Bühne herrschen rnnfs) sind ftir die Ko-

mödie verständlich. In C P F wird von allem die-

sem abetrahieri Bethe maeht anf den Unter-

schied zwischen der Darstellung des ersten Auf-

trittes der Aiidria in den Codices (\ S und N
aufmerksam und nimmt eine sncccsäivc Umbildung

der Soene an (Tsf. III, XL und XLIX). In C gehen

hier, sdmnbar ganc bflhaenmSA^, die SklaTon

des Simo mit den gekauften opsonia über die

Kühne ins Haus, während unterdessen Simo selbst

den Koch Sosia ans dem Hause heraus zu sich

nft. Es ist aberfltting, dalb wir in 8 und N den

Keswl im Hanse aal dem Fsoer sdien, dae war

eine Redaktion des Tollstiindigeu Milieus (lunstolleu,

gibt es eine interessante Analogie. Mir liegen vor die

Reste eines illuntriertea Exemplsrs der bistoria Apol-

lohii (füe rulilik.ition verzögert sich flurcli die Kost-

spieligkeit der Tafeln). Auf diesen Bildern sind in

den Seenen, wo Tarsla im Bordell bald dem Athena-
goras, bald doiii villicus puellariim iti c^•s^^ll Wnliniiug

gcgeuüberätelit, die Ausgänge (hier also Interieur) bald

durch etnfiicbe Türrahmen mit Velarien, bald dnreh
arrliitektonisch pegücderti- antike Ptirtale spfitrönii-

selien Charakters angedeutet, die-se ebenfalls mit Ve-

larien. l)ie Tiirrahiiieu sind hier ganz deutlich nur
Kcduktionen architektonisch uusführlieherer I)ar-

»telluugeu, wie sie in den Terenzbilderu der Usu. U,

N, L erscheinen.
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ja anf der Böhne auch keineswegs dargestolit.

Näbtoeo wir mit B. an, daTs C die einfache bfihneu-

m&bige Dantellnng bietet, dagegen 8 und N dieie

diircii iinnier mehr überflüssige Zutaten erweitem,

8o zeigt die Daratellung einer andern Scene

schon iu C i' nicht bähueumülkige Zusätze, ich

meine die Seeae Adelphoe III 3 364. Der Text

verlangt folgende Erklärung: Deinea sieht den

Sklaven Syrua, der mit v. 2X^> auf den Markt ge-

gangen war, om opsouia zu kuufea, Kurückkebreu.

Bb entwiokelt sich ein erregteB Gespr&eh zwieohen

ihm und dem schlunen eohnldbewufstea Dieuer,

der aber eiiu» köstliche ungenierte Ruhe zur Schau

trügt und diese durch die reDommiereuden Befehle

an die beiden mit Fischen beladeuen ihn begleiten-

den EGohenjnngen markiert. IGt diesen Anord-

nungen sebiekt er die Sklaven hinein (haoc salsa-

menta etc. v. 379), er selbst will nachkommen —
redire, d. Ii. 'ich werde mit dem hier schon fertig

«erden*.— Diese Soene lassen unsere lUnstrationen

gnns verkehrt auf. Syrua kommt aus dem Hanse,

nicht vom Markt direkt; im Hanse, d. h. hinter

der Tür, sehen wir einen Sklaven bereits mit dem
Sehlaehten der Fische besohiftigi DaTs man dies

auf der Buhne sah, ist undenkbar, würde auch

die Wirksiitiikeit der Seene abgeschwricht liiiben.

Also hier rechnet L'P nicht mit der Bübue und

bringt nnnötiges Beiwerk in trivialer Auffassung.

Tergleiehen wir al»er wetttt a. B. die DarsteUnngen

zur fiinfieti Sceue des IT. Aktes der Andria im

Parisinus (Bethc Taf. XI) und Vaticamis (Forti-

guerru Taf. 20) mit dem eutsprecheudeu Bilde des

in 'mittelalterliehor Manier' gemalten Codex N
(Betlif Taf. UI). Wir begegnen hier einer ganz

andern Auffassung der Sccnerie als in PC. Hier

ist von der Bühne ganz abstrahiert und die Scone

ins Freie, in die Landschaft verlegt, ßin Hügel

(dnrdi den titulus noch überdies mit collis be-

zoifbnetl verbirgt (wie auf dem Bilde Taf. LIII

eine Koseubauk) den lauscheudeu Byrria, zugleich

aber auch Davus und Pamphilus dem Simo.

Der Vorgang ist vom Zeichner recht plamp ond
ungeschickt wieilergegeben, aber darum auch nicht

von diesem erfunden und gebt auf ältere Tradition

eorück. Die Sceuu der .\udria z. Ii. auf Taf LIII

(Bethe), wo Davos das Sind ans dem Hanse bringt,

weicht sehr ^tark Jvb von CP, ist aber durcliau-

antik. H< t!ii «clb^t will anch prinzipiell den Zu-

sammeubaug dieser lUuätratiuuen mit dem Alter-

tum nicht abweisen, mSchte aber die Architektur

und die Landschaft lieber als Znsätze der ni. a.

Bearbeiter ansehen. Das ist ausgeschlossen da-

dnndi. dafs wir Spuren dieser Auffasäuug auch in

CPF finden. Auch hier agieren die Figuren nie

auf einer Bfibne, sondern anf einem eigentSmlidi

stUiiderten welligen Termin, wie nach Engelhardt

(s. unten"! , ohne es zu erklären, bemerkt. Die

Andeutung des Torrains wird vielfach so über-

trieben
,~

daia im Phormio v. Ö94 PI. 93 Weston

der sieh gegen die beiden Alten wehrende Parasit

auf einem kleineu Hügel steht, was mit der

Situation der Wirklichkeit schwer vereinbar ht.

Also (^folgere ich) schon imArchetypas aller unserer

illustrierten Handsehriften war die Rficksieht aufdie

Bühne falleu gelassen und das Spiel in die Land-

schaft verlegt, das heifst doch nichts »nderes als: iler

Terenz war iu der Zeit, als unser Archetypus oder

dessen Vorlagen entstanden, nicht hihnanm&rsig

illustriert, sondern dnrehans als Lesedrama be-

baudelt. Der Unterschied von einer modemeo
illustrierten Sciiilleraiisgabe bestand wesentlich

darin, dals die Masken und zum Teil das Kostüm

beibehalten worden und der ontrierfee Oestos der

Bühue. Das starke Betonen der Areihitektiir und

Laudsobatt in der Illustration weist uns in die

Buchmalert i des IV.—YL Jabrbuuderts (s. meine

AnsfDhru Ilgen im Mllostriertan lat^ Äsop* 8. 35f.)^

iu dieselbe Zeit ist auch das Original des be-

rühmten Utrecht - Psalters, an desseu Terruin-

bcbaudluDg das wellige Terrain iu den Tereuzhss.

erinnert, zu verlegen. Haben wir dieseu Arcbe>

tjpos der Lesedrama^IUnstntion rekonstmiert, so

können wir nun, wie ich es auch für andere Rilder»

kreise gezeigt habe, weiter zurückgehen. Gcwif«

hat Betbe Kecht, wenn er hier eine alte Tra-

dition vermutet, wenn er anf die EomödienaoeneB

der pompqanlschen Wandlnldw hinweist, aber wir

können nichts postnliereu, sondern rnnssen die

Etappenstrafse üuoheu, die uns iu die belleuiätischc

Zeit filhrt. Das ist es, was ich anch mit naeinsr

frBhereu Polemik (de antiquorum libris pictis)

gegen Betlie gewollt habe. Wir babeu mi-

darin leider mil'sverstaudeu. Bethe sucht im V. Ka-

pitel seiner Einleitung § 16 die von Leo auf grund

der Nachrichten fiber die Masken der rSmiseben

Schauspieler gesogenen Grenzen (T. Jahrh. v. Chr.

bis IV. .lahrh. n.Chr.) zu verengen. Die Form

der Maskeuschränke vor jedem Stück, deren Be-

dentnng noeh immer nicht geklSrt ist, weise aaf

das n. Jahrbundort n Chr., das Terenzportrüt sei

wegen der Hürtigkeit uud des Beiwerks nicht Pdier

die hadrianische Zeit hiuuufzurückeu. Aber wie

sahen damals die illustrierten EomSdienaosgaben

ausV Für die Beantwortung dieser Frage müssen

wir uns bescheiden bis auf künftige l'apyrnsfunile

eiuiges, aber doch nur für die späteren Jahr*
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banderte, -wie z. ß. die TerrainbehandluDg, lehrt

der eben publizierte Papyrus der aleuodriiiiMhen

Weltehrooik. leb fBiehte sehr, daA wenn mao
das Problem der antiken Illnatration auf die Bach-

illustratiou beschränkt, wir fiir die Zeit vor Eio-

füliruug des Codex bald den festen Boden nuter

den FBAen Teriieren.

In die Frage nach dem Alter und der Biihueu-

miifsigkeit unserer Tereuz-lünstrutiom'n crreift die

Dissertation Ton Engelhardt eiu. Das Uaupt-

remdtat der gun om IraiitthiatorisehaD Stand-

punkt aus rer&ftten Sobrift iii aaaofeehtbar nnd

bestätigt meine obigeu Darlegungen, die Bilder

äiud uicht aus der BülineuaiiRchauuog hervor-

gegangen. In manchem ist freilich die Polemik

gegen Bethe uieht gUleklich, ao in den Erörte-

rungen Qbar dia HailEaih'Aadiculae. E. vergifst,

•lafs diese immer wieder umgeliildet seiu und

darum an lieh recht alt seiu können. Wenn ein-

lebe Ornamente der Aediealae laAIltg mit Deok-

malern der frühchristlichen Epoche übereinstim-

men, so beweint das niclifci für ihr Alter iilter-

haupt. Ich möchte gerade die Maskeubänser für

einen älteren Bestandteil der Dlnttrationeu halten,

«eil eia nat aaf ^ ttbna mr&akweiBan. Aber

für die Redaktion der Bilderreihe selbst im IV.

—

VI. .Tahrhniidcrt ist von Engelhardt viel richtiges

aDgefiibrt uud gesammelt. Was seiner Arbeit

fshlt, ist die Bekanntscbaft mit den Bbrigeu Beeten

antiker Buchillustration. Namentlich fehlt auch

ein grütiJliches Studium der \\'ieuer (jeuesis und

der WickLoffscheu Einleitung. Ich verlange, dalli

alle UotemHdiiwgan fiber iUnstrierte Handiebriften

bis in dia Karolingerzeit die Wiener Genesis zu

Grunde legen. Engelhardt wäre ohne diesen

Mangel auch auf Spuren einer älteren DarstcUuugs-

mauier in unseren Tereuziiluütraticiuou gestofson,

aie ans tatsiebKch einen Sebriit weiter Tonrirta

briogea in ein älteres Studium des Bildorkreises.

Ith meine die kontinuiercnde nnrsfellniijr . die

allerdings mit der jetzigen Verteilung der Bilder

in lehroffem Widenpmdi atebt nnd daber fest

ganz verloren gegangen ist. Engelhardt vermerkt

f^- Ib/li) die sonderbare Darstellung der Socnc der

Üecyra III 4, wo Parmeuo uud Sosia sich über

die Mßhsale der Seereise unterbalteu, und Panir

philoe, wie ee der Text Terlaugt, als nngednidigar

Zeuge des Gespräches an der Tür stebt. Als Par-

meno ihn erblickt, schickt er Sosia ins Hans und

wendet sich seinem jungen Herrn Pamphilus zu,

der ibn daan aber sofort mit einem Anftrage ent-

Anit, am ibn loa zu werden. Dies letzte ist eigent-

Keh eine Seena fOr sieb, sie ist aber nicht iUr '
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sich illustriert, sondern so, dafs Pamphilus, der

fBr beide Soenan notwendig ist, nur einmal Tor-

banden ist Die Seanentital wnAtan mit dieser

PersonenVerteilung nichts anzufangen, in F ist

Pamphilus nur zur ersten Scene gezogen uud die

übrigbleibende Figur hat die mürsigo Heischrift

Oriando erbalten. Dieser Dantellnng gegenüber

ist Engelhardt ratlos. Da aber die kontinnierende

Darstellung hier sicher ist, darf man kein Be-

denken tragen, aie auch an anderen Stelleu zu

saeban, i. B. Heant II 4, eine Seena, dia tu argeu

Mifiimttiindnisaen Anlal^ gilben hat (Betbe

p. 49/50t Engelliardt S. 69). OHnia wird mit seiner

Geliebten vereinigt durch Bacchis und Syrus. Hier

sind auf allen Bildern 5 Personen dargestellt, d. h.

ein swetter J&ngling. Nnn bat aber Cjitopbo, wie

alle Erkttrer angeben, sebon vorher die Bühne

verlassen müsseu. Alle anderen Versuche, die

fBufte Figur zu erklären, müssen zurücktreten vor

der rnnfiseben Lösuug, daTs Clinia zweimal dar-

gestellt ist, einmal reehts, wie er von Sjma zn«

riickgehalteu (Syre, vix snfTero) wird, dann aber

links, wie er doch der Geliebten in die Arme ge-

eilt ist. Also zwei Momente durch kontinnierende,

aelit antika» DaKrtaUm^maniar veifailliiA. lob

halte dies Resultat für sehr wertvoll. Wenn erst

alle Haudschrifteu in zuverlässigen Reproduktionen

vorliegen, wird mau uach weitereu iSpuren dieser

Uteren Bilderfolge zu sneben baban (man baaebte

z. B. Phormio 795, wo eiu Teil der Hsa. 2 Sceuen

her.«tellt, das Bild al)er kontinuierend für 2 Scencn

ausreicht). Daraas wird denn auch sofort klar,

dafs die jetzige Verteilvng d«r Bilder nidit nr-

sprlinglieb ist, aondero auf der Soenanabtailnng

des Textes beruht. Dieser sind — vermutlich im

IV.—VI. Jahrhundert — ältere Hiiderfolgen ein-

gegliedert worden; uud damit ergibt sich sofort

die Uabaltbarkeit der Tfaeie, weleba Watsona
Abhandlung mit grofsera Anfwand von statistischen

Zahlen nnd mit anerkennenswerter Gründlichkeit

uud Sorgfalt, aber mit ermüdender Weitschweifig-

keit anf fiut 140 Saiten an beweisen bemBht ist,

dafs nämlich die Sceueutitel unserer Terenabaad-

Schriften auf deti Illustrationen beruhen. Zuerst

habe es lllustrutioueu gegeben und an die Plätze

der Bilder seien dann, zum Teil mit späterem

Wegfiillan dieser, die Namen der Personen nnd

Rollen getreten (während Bethe richtig die Scenau^

titel aus der zur Bequemlichkeit des Lesers er-

fundenen Einteilung herrnhreu läl'st). Die ein-

dringende, aber eben doeb einseitige Uniarsnebnng

Watsons hat zunächst viel Bestecheudes; einzelne

gute Bemerkungen der reiebbaltigen Abbaudlnng

25. .\pril. WOCHENSCHRIFT FÜR KLASSISCHE PHILOLOGIE. iBOe. So. 17.
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künoten statsig luaoheu, wena man alle anderen

Fftktono aoAer Aebt l&ftt. So p. 128, daft in

den Adfllphoe 364 nur der eine Sklare Dvomo,

niclit auch Stephanio zugleich in den Scenentiteln

des Bembiuns und auf den Bildern erscheint. Wir

sahen aber oben, dafs gerade dieses Bild zu der

pfttwrea Redaktion der Bildemibe gekürt Arndt

(p. 126) das zweimalige Aoftroten der adrocati in

einer iScene des Phormio (348) wird sich andera

erklären lassen als mit Watsous These, vielleicht

Kflgt anob bier koniboiertnde DanteUiing sn

groode. Anf die Herkunft der zam Teil mit ähn-

licher Terminologie operiereiideu Scenentitel im

Plaatas, der doch kaum im späteren Altertum

no^ iniwtriert wurde, isl Watioo gar niebt ein-

gegangen. Gegen seine Theee spreohen aber aach

Scenentitel wie Adelphoe III 4, wo die hinter der

Sceue klagende Pampbila, die auch von den Bil-

dern völlig ignoriert wird, mit im Personal der

Seene aii%el6brt ist Die Titel sind fortwährend

iirtBmlich auf die Bilder verteilt^ was aabh gafsn

eine Priorität der Bilder und für eine mehr zn-

iftlllge oder lose Verbindung der Bilder mit den

Titeln spricht Di« Soeoeotitel markierten eben

die Punkte, in welche die Bilder bei der Her-

stellung nuReres illnstrierteu Archetypus eingerückt

wurden. Adelphoe V D v. dbü erklärt sich das

Mibrenteheo der dem Syms dnrob Mioio er-

teilten alapa (W. weist diese BrUirang ab) hn
der FreilasHUug auoli nur, wenn Titel und Bilder

/iiniichst «nabhiiugig von einauder waren. Es ist

aläo Zufall oder vielmehr es liegt im Wesen der

Saobe mid s^;t, wie die Oberm&fng verwendete

Statistik irreführen kann, wenn wirklich 83 Prozent

der Scenentitel und Bilder in der Heihoufolge der

sprechend eingefOhrtea Personen übereinätimmen.

Marburg. Georg TUele.

Angnit Eichenberg, De Persii satirarum natura
atquo indole. Pars prior. Diss. Breslau 1905.

86 8. 8".

Die Beaobtong und Erkenntnis der antiken

Diatribeuliteratur kat erst in letzter Zeit au Um-
fang und Tiefe zugenommen. Wilamowitz hat im

'Antigouos' uns die Eigenart dieser Gattung an-

tiker Predigten an dem Beispiel des Wanderrsdnera

Teles gelehrt (1881), desseu Fragmente daonHense
(1881t) aus den bei «Stobäus erhalteueu Excerpten

des Tbeodorus gesammelt herausgegeben hat.

Seitdem bat das Interesse f8r diesen Zweig der

Literatur und seine Fortwirknng uaeh allen Seiten

weitergelebt. E. Weber hat in den Leipc. Stud. X
di« Abhängigkeit des Dio Clirjrsostomns von der

kynischeu Diatribe gezeigt (1887). Die Arbeil

Ton S. von Ifsner De Teletis elocutioiie, fm-

bürg i. Br. 1891 entii&lt wenigstens im Aabasg

einzelne Beobachtungen, die im allgemeinen Jen

Diatribenstil angehen. Den Einilals dieser Lits-

ratargattuug auf Philo wies Wendland uaeh is

den Befirigen aar Geaohtehta der grieeh. FkiL o.

Relig. Berlin 1895, wo er zugleich eine scharfe

Charakteristik derselben iu den einleitenden Wor-

ten gegeben hat. Im selben Jahre schrieb H.

Webcor De Seneeaa pirilotopht dieendi genere Bio-

neo, Marburg 1895> So ist mau bemüht in der

änfseren Form wie in den Gedanken «lif Spureo

jener kynischeu Wauderprediger aufsuündeu.

Gollenberg snoht in dar fflmlieh gewidnetw

Dissertation in flsilUgem Studium all das zusam»

men, was dazu dient, des Persias Satiren des

lebendigen Predigtton zu verleihen. Er gebt des

Beziehungen zur Volkssprache nach, wie sie aidi

in der Wahl der Worte aeigeu, aber anek dsi

Beziehungen aum Deilken des Volkes and seiuea

Gesichtskreis, wie sie sich iu der Erwähuuug der

im täglichen Leben vurkommendeu Gegenstände

offenbaren. Wetter gehört bierber die Verwes»

diing von Sprichwörtt-rn uud von Vergleichen.

Für die Vergleichuug der Menschen mit Kindern

hat inzwischen Itenuer iu der Festschrift des

Mfinchener PbiL-bist Vereins (1905) 8. &ifL Bei-

spiele ans Epiktet gesaoundt Ein weiterer Tiü

der Dissertation beschäftigt sich mit den rhetori-

schen KuQstmittelu wie Asyudetou, Polysj'ndetor.

Anaphora u. s. w., der letzte mit den Figuren dci

Ptosopopoeie, der Biniftbrnng des Dialc^sebes bei

Persius u. a. Das Ganze ist als erster Teil be-

zeichnet; der zweite soll nach der Aukrimligung

die Vorbilder iu den Gedaukea und der Beweu-

fttbrung bebandeltt. JQngst hat Jawanal in dieMr

Hinsiobt eine vonSglicbe Bearbmtni^ erfahre!

durch R. Schütze Juveualis ethicns, Greifswald

1905. Möge es Persius ebenso beschiedeu sein

uud die Fortsetzung der Arbeit dem Aufang ent-

spreobMi!

Steglita. S. Hsl»

L. Castiglioni, Analecta (Studt italiani di filologu

elssstea Xn [1904] 8. 279-^18>

Castiglioni liefert hier Nachrichten fiber eine

Neapolitaner Hs. zu Statins' Achilleis mit Berück-

sichtigung von noch ein paar anderen H^s. ani

der Ambrosiana zu Mailand und sucht sie ia lier

Überlieferung eimaordnen; aber etwas Neo«

bringt sie nicht. Auch für Orids Remedia amons,

die sie weiter eotbält, bietet sie uicbts Beaoodereti
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Eodlidi gibt 0. aas derselben Hs. die Kollatiou

•]er Elegie Nnx, anoh hier unter Zufugiing anderer

wie der Floreotiner. Einige itritische Bemerkuugeu

und daran ugaaehlowtB. Ohne un«ren Znaammen-

batig ist eine Besprechung einxelner Tibnilstellen

angehängt. Für die erste Elegie verflillt er wieder

in die durch Vableo und Leo hinreichend abgetaue

Methode dar Unwtellirogen, sagleioh unter An>

nähme kanstToUer Responsion; im übrigen bringt

er ein p«ar Konjektona ohne beeondeie Be?

deutuDg.

Steglite. B. Helm.

AimQg« aus Zeltndirineii.

Berliner pbilologisebe Woehensebrlft IS

(24. M'lrz 1906).

S. 380 f. K. KngclmauD, lUusiratiouen zu Vergil.

Des bekannte Laokoongetnälde von Pompeji ist als

ciiif Illustration zn der Vcrgilstcllc aufzuf;is«on ; der

Linwaiid Försters, dafs im GeiuiÜde die Katastroplie

iDiierbalb eines liftfvog stattfinde, beweist nichts, da

auch der Dichter in seiner Episode ein Heiligtum

Toranssetit. Aach auf dein Stich Marcantons (Thodc

Taf. 6) ist die Sccnc in ein xißtvoi verlegt, und doch

•chreibt der Zeichner binia, front in Ii Aeneidos

P. Hftronis. Ancb das eine der beiden Mosaike
Vüii Sousae^ An Mon. I'irt IV S. 242 i)iiblizioi1 sind,

enthält eine lÜnttratioa xu Vergil, uAmlich den Ab-

Kbied siriBobea Aeoeas und Dido. Die Bakebantin

erklArt sich aus dem Gleichnis IV 300 ff S 381 -

184. Eb. Nestle, Christus, Michael, Gabriel. N.

hllt an «riner in den Bxpodtoff Times XV 337
(Febr. 1904) und Byz. 7.. 1004 S. 49^? trecobonen

Deutung der auf cliristiichcn Insclinften und lland-

scliriften sich fiinienden Formel A'M F als Christus,

Micha«'!, Guhricl fi'st, ^.'p^^ciiiibcr der Deutung X(q^Giöv)

M{ttQia) y^inü) u lcr der als Zalileuwerl von tj ayla

t^if^, — S HS4 Numismatisches. Demnächst
wird der preul'sische Landtag Uber den Ankauf der

grorsartigcn Sammlung griechischer MUnzen des Bankier

Lolibccke in Brauiischweig zu eiilscheiden Laben.

Nene Jnbrbfleber für das klassische Alter-
tum, Geschichte und deutsche Literatur
und für Pildagogik XVII und XVIII, 2.

L 8.81. Karl Dieterich, Neugriechische Sagen-

klänge vnm alten Griechenland, will zur wissenschaft-

lichen Erforschung des mittelalterlichen und modernen

Griechentnma mm Zwecke der besseren Erkenntnis

des alten anregen Er verweist aal die Arbeiten des

Bpraebforscbera Hatridakls, des Ristorilten Lambros
and des MJrtho]o^'on und Fiilkloristeu l'uliti-. Er

geht besonders auf das 1904 in Atheu bei K. Heck
encMenene Bodi des Politis ein, das den Titel (bbrt

')h).ticci ntQt 10? ßtot* xttl Iii yXmoatii tov

iU^ytKov iaw. ntt^ttdooetf. AUf^Oi A' ata* B'.'

— & 103. Johannes Haller, Canossa. — IL 9.65.

Rudolf Methncr, Geltun^isbereich und Wesen der

lateinischen Cousecutio temporum (1. Teil), mustert

»erst die newren Tbeorien, wiis sie von B. KInge,

M. Wetzel, J. Weisweiler aufgestellt sind, aber dem

Verf. nicht genBgen. Er geht dann selbst darsu), in

einem I. Kapitel den 'Geltungsbereich des Hanpt-

gesetzes der Consccutio' zu behandeln, indem er «n»

nächst die Sätze einer Betraclituug unterzieht, deren

Tempus durch das Tetniius des regierenden Satzes

nirht becinflufst wird. Es sind nach seiner Dar-

stellung folgende. A. Konjunktivische Nebensitie.

a) SftUe mit cum. b) Itelativsätze, «) solche, die

einem Satse mit com entsprechen, ß) umschreibende

KelatfiTBltxe. e) Konsekvtivsttze, a) nmscbreibende

Siltzi mit ut, ß) selbständige Konsekutivsätze mit ut.

d) Konjunktivische Bediognngss&tze. — S. 83. Sieg-

fried Heiter, Friedrieh Angnst Wolf nnd David

Ruhnkenius (nebst ongednickten Briefen). Scblufs.

— S. 102. Martin Hartmanu, Der Schularzt für

bOben Lsknoitaltio, «Im notwendige Erglnmog

nnserer Sehalorgmlsatloa. _

Atl)cnaenm 4087 (34. Febnnr 1906). 4088

{'A. März 1906).

S. 238. In der Sitzung der 'Royal Nnmis»
matic Society' sprach Fran Mc Dowall tiher 'Con-

toruiaten und tabuhie Insortae'; sie sacbt zu zeigeu,

dafs die Contorniaten calcoli seien. Evans bespradi

sodann die auf dem Forum gefundene Spieltafel nnd

zeigte, nach welchen B^n etwa darauf gespielt

wurde. — 4088 8. 870 f. In der Sitmng der

'Helleiiic Society' vom 20. Februar las E. N.

Gardiner über Uerakles Patikratiastes. Bei dem

I'anicration des 6. nnd &. Jnbrbonderts kam es wcsenl»

lieh auf Oeschicklichkeit an, wie beim japanischen

jiu-jitsu; allmählich entartete dann die Kunst und der

Kampf wurde immer brutaler. Man kann das auch

am lieraklestypus verfulcren . Pindar nennt den Helden

'klein von Gestalt, aber unbezwinglichen Geistes', und

so stellen ihn auch die Vasenbilder dar, während der

farnesische Herakles den späteren Atbletentypos snm

.\usdrnck bringt.

Zeitschrift für das Gymnasialwcscn. 40. Jahr-

gang. Febmar-Mirs.
1. Abt. 0. Weifsenfeis, Welche F>irderun,!i kann

man sich von Übersetzungen griechisi-litr uud rumi-

scher Klassiker für die Ziehiufgabe des Gymnasiums

versprochen? 8. 77-101. Wer, zum Zweck eigener

nieubchlicher Bildung oder um einst in höherer Stellung

ein Führer der Menge sein zn können, Ewiges und

Vergängliches unterscheiden lernen will, kann sich

den Umweg, der mit dem Erienm der alten Sprach«!

verbanden ist, niebt ecqMrtn.

KttMOoloiM-VeraetchnU phlloL Sotarlftoo.

Barbagallo, C, La finc della Grecia antica

:

üoU. difild, d. XII, 8 S. 183 f. Kühner, ». T. wohl-

gdungener Versneh. V. Co$tttnzi.

Bibliothcca Teulmeriana (Pausanias, Nonius,

Marcus Antoninus, Calpurnius Fiaccus, Joanne*

Lydos, Pindarscholien): ÖfM. 3 8. 48. BeUkDig be-

sprochen von //. Schenk!.

Alfred Biese, P&dagogik nnd Poesie. Ver-

miscbte Ao&lts«. Neae Folge: Bpk IT. 8 8. 348

1

Digitized by Google



467 aß. April. WOCHJSNSCHRIFT ifOR KLA8S1S0HI PJULOLOÖUt. 1M6. Nol 17. 46g

Der Buid bietet MÜMTordeiiUidi viel«, wertvoUe An-
rogiiiiKeB Ar den Unteniebt. JvHiu Ziehen.

Brugniann, K,, Abrege iK; t^rammairo ciirnparet'

des langues intlo-enropäennet, traduit sous la directiou

de Ä. MtUUit «t H. OmUMott Her. 5 8. 73-75.
Sehr =nri;fillti)?c, üliersiclitliclie Arbeit, nnr liest eich

die Übersetzung etwas schwer. V. Uenry.
Brfinnow, R. E, nsd A. t. Domassewski,

Die Provincia Arabia. 2 Hd.: Der äufscre Lime«
und die Römei'strafson von El Ma'än bis Bosra:

DLZ. 8 S. 495. M. J. deGoeje berichtet über den

Inhalt dieses Pracbtwerkes, dem noch ein 3. Band
folgen wird.

Budde, Gerli., Ge>t liiclite der frcmdspracblicben

schriftlichen Arbeiten an den höheren Kuabeoschnleu
von 1819 Ms eaf die Geftenwart: DKZ. 8 8. 471.
l)i r Vci f gebt in seinem Vt'rlnn^'oii nacli AbscIiafFung

des lateinischen Abgangsskriptum zu weit. 0. H'et/te»-

fUi.
Candel, J., De clausnlis a Si^'liilid in eis libris

qni inscribuntnr I'ascbalo Opus udhibilis: üLbl. 2

8. 38, Die Ergebnisse der Studien Candels ^\mi

wichtig für die Vcrbejsernii;: des Textes. Wolfsffruber.

Candiglio. A., Cuntores Kupiiorionis: Her. 4

8. 63 f Interessant und lehrreich. My.
W. Christ, Griechische Nachrichten aber Italien:

Bph W. 8 S. 240-242. Schwere Fragen werden durch

zahlreiche, scharfsinnige Yttinotailgen zn UImii ver-

socht. Hermann i^ter.

Exeerpts hlatoHcs III: K de insidiia ed. C.

de Ihor : Boll. <ii filol. d. XII, 8 S. 171 f. Aua-

gezeicbuet; enthält auch einige loedita. C. 0. Zurelli.

Oaleni de Ceasta oontinentibus libelloi a Meolao
BegiDo in scrmonem latinum translatus, primum edidit

C. Kalbfleisch: Her. 5 S. 76. Interessant und Iciir-

rcich. Mt/.

Giri, U., In qual tempo abbia scritto Vopisco

Ic biogratio dcj.'li imperntori. Possibilc data di com-

posiziono di oirni i<iüi:ratia I/attendibiiitä di Vo-
pisco: Holl, dl jUolcl.Wlt% S. 17l^-182. TOcbtig,

wenngleich nicht einwandsfrei. CGiambdli,
Friedrich Giindelfinger, Cäsar in derdcutschen

Literator (Palacstra, heranigeg. von Äloi» Jirandl,

GveUm RoeUte and Brieh Sehmidi, No. XXXIII):
SphiL 4 S. 77-SO. Trotz maiirher abwpicbcnden

AulTassung im ganzen und im ciuzclncu steht Referent

nicht an, das Bneli alt eine gate Arbeit sa beieidmen.

Krnst Srhu-abe.

Adulf Harnaclv, Militia Cliribli. Die christliche

Holigiou und der Soldatenslatid in den ersten drei

Jahrhunderten : Nphli. 4 S. 83 f. Diese wertvolle

Monographie liefert wichtige Beiträge zu der Frnf.'c

nach der Entstehung der katholischen Kirche, (t l 'r.

Hclbig, \V , Snr hs aftribnts des J?alicns: BuU.
crit. 3G S. 7üü. Interessante Studie. A. BaudriUart.

W. Ilclbig, Zur Geaebicbtc des rfimiedien Eqoi-

tatii-: Nphli. 1 S. 80-S:< Mit besonderer Freude

Sellin wir der l urtsetzunj; dieser Abhandlung entgegen.

Mrtimkf.
He II manu, S., Sedniius Scottos: ö/JtL2 S. 43.

Vortreftlirb. A. K. Schönlnich.

W I>. C:i. IliMiiiinfs, Homers Odyssee. Ein

Jtritiuher kommeutar: ^phli. 4 S. 73'7ö. Im we-

sentlichen operiert Verf. mit swei Gruudusiebten, die

beide vOllig nnsieliflr aind. tt. Ifauek.

Hirsclifeld, 0., Die kaiserlichen Verwallnngs-

bearoteu bis auf Uiocletian. 2. nenb. Aufl.: Boll, di

filoL et. XII, 8 8. 185 (. Fast ein neaea Werk, eia

Werk ersten Raii^'ps. CnntareUi.

Hölsc her. G., Dio <juelleo des Josepbos für die

Zeit vom Exil bis zam jüdischen Kriege: OLtL S

43. Die li*aptreeiilt«t« werden Mgegebea vn
J. Fürst.

Horaz, Gli epodi, con introd. e notc di £
Btelli'. Boll, di /ilol. cl. XU, 8 S. 175f. Gans vortnf-

liehe Schulausgabe. K. Afenoezi.

Horaz. Lc Satire comm. da It. SabbaditiL

See. ed. migl.: ßolL di ßol. cl. XU, 8 ä. 176-178.

EntbftH nfltiliebe Verbeasemugen ; bewmders dadcent-

wert sind die Einleitongeii m den eimdiMD Gedichten.

V. Uttani.

Jamea, Rh., A deieriptive eatalogiu of tbe wip

nuscripts in thc lihrarv <>f Pembroke College: Jler.4

S. 61 f. Enthillt alles Wüiisclicnswerte. P. /..

Uudolf Kapff, Der Gebrauch des Optativns bei

Dioiloni.- Siculiis: BphW. % S. 229-232. Eine in-

gemein tleifsige Arbeit. IJ. Kallenberg.

KrQgcr, Gustav, Das Dogma von der Drei-

einigkeit und Gottmenschheit in seiner geachidiüichcn

Entwtckclung dargestellt: l.C. II S. 377 f. YerL

kann grüfstcnteils nur andemtltS SChOQ GeeegtCS

wiederholen. C. Clemen. ,

Karl Krambaeher, Ein vnlgärgrieeUscher

Wciberspiegel : AphR. 4 S. 7') 77 Der Horaii«gelM'r

uiaclit uns hier mit einer wunderlichen dichterischea

LdettAg belcaitnt Otttr.

Loeper, Das alte Athen: Gtftnn. 23 S. 830

Eine treffliche (labe fllr den Ijchrer. J^epp^rtitauH.

M. Manili Astronomicon Uber primus. Ree. et

enarravit A. K. Jhusman: DLZ. 8 S. 477. Bei

aller Bclesenheit und allem Selbstbewufstsein des Verf s

ist das Ergebnis doch nor dOrftig. F. Boll.

M«ManL'Ps Hoitsier: Her. h S. 77-82. Inhalts-

antiabc mit Aulz.il.lung der Beitraj^c von (1. Doisticr

zur Revue critique. J'. Lejay.

Morsch, Hans, Das höhere Ijchramt in Deutsch-

land und Österreich : LC. W S. 399 f. Das Bach

kann mit seinen Xaclnsei^cn gute Dienste leilteo,

wenn es gewissenhaft benutzt winl. Slgr.

Ncwberry et Garstang, A short histor}' of

Aneient Egypt: Her. 4 8. 57 f. Kort, lesbar «nd

fesselnd. U. Afaspero,

Die Septuaginta- Papyri und andere alt-

christliche Texte der Heidelberger Papvms-Sammlniig-

herausgegeben von A. JJetfenutnn: 'J'iiLZ. A S. IUI f.

Die wichtigen BlStter sind sehr sorgfUtig behandelt

nnd crkl.irt Klo»t^rinanti.

Griechische Papyri mcdiziuiseheB und natur-

wiüsensehafllichen Inhalts, benrb. von K, Kal^leitek

niid //. Srl,öt,f: Boll, di fiioi. ei. XII, 8 8. 170f.

Viirtreflli» h. (
'. 0. Zureiti.

,1. Pistner und A. Stapfer, Kurzpefafstc grie-

shische Schuigrammatik. Erster Teil: Formcidebrc:

NphR. 4 S. 83 f. Die telweise neue Einteilung des

Lernstoffes in dieser vereinfachten Grannmlüi wild

allgemeinen Beifall finden. F. AdanA
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Plato. Crito, ed. by A. F. Wutt: BoU. fdol

cl. XII, 8 S. 169 f. Anspruchslose, brauchbare Scliul-

ftosfmbe. G. Fracearoli.

T. Macci Plaati Coinoediae Recofinovii breviquc

ailnotatiouc critica instruxil W. M. JAnd/iay. Tooius II

:

1. e. 11 S. 397. Das Urteil dca gelehrtm Yerfonen
hat aufs höchste interessiert Max Niemmfer.

Julius Preufs, kritisch- exegetische Beiträge zum
VI. Buch des Thnkydidcs: Bph M'. 8 S. 228 f. Viel

Keaes koauni aicbt beraiw; es leteo lieh «ber einige

der ErOrterangni mit Tateresee. Kati Hvd«,
Renz. W, Allitter.uiiinon bei Tacitus: Boll, di

pioL el.Xll, S S. 178 f. Sehr dankenswert. L.V.
SehoDs, Oeeeliiehte der rOmiichen Lftenitiir, III

2. Aufl.: Gytnu. 24 S. 870. Gediegen. WUmanu.
— Das8.: Jier. 4 S. 64 f. Dai Ideal eines liand-

boebes. E. 1%omM,
Ueinrich Scbliemanns Sammlaog trojanischer

Altertamer, beschrieben von Hubert Sehmidi -

Hubert Schmidt, Troja-Mykcne-Ungarn : liphW, ü

S. 242-248. Die .\rbt<iten des VerCuners wird bobes

Lob zuteil durch F. v. Duluu
Sellin, Krnst, Der Ertrag der Ausgrabungen

im Orient filr die Erkenntnis der Entwickelnng der

Bdigkni Israels: LC. 1 1 S. 378 f. Zor Orientierung

über den Tatbestand wie WWr die niafsgcbendcn üc-

sicbtsptuikte in der Babei-Bibel-Froge ist die Ab-

bendhiQg trefBieb geeignet. «—r/

—

Stabile, Fr., L'iiso errate dellii preposizionc in-

lepuabüis 'com': ßoU. dißol. d. XII, 8 S 172-175.

Terf. gebt niebt inner bis so den Quellen snrllek.

5. Comoli.
Theodosiani libri XVI cum cünstitutiwuibus Sir-

mondianis et leges novellae, ediderunt Th. Mommsen
i't Paulus M. Meijer. Vol. I. Theodosiani libri XV!
cum constitntionibuä Sirmondiauis edidit luibumpto

apperatu /'. Krutgtri Th. Motnmten. Tolnniiiis I

pars prior: Prolegomena. Voloninis I pars posterior:

ßpli W. 8 S. 235-240. Dies letzte grofse Werk des

Meisters findet vollen lieifull bei 0. GnidetitciU.

Tbnkydides, erklärt vou J. Clauen: Sechster

Band: seebstes Bocb. 8. Aufl., bearbeitet von JlSteu/?:

HplAV. s S. •2-25-228. Findet teils Anerkennung,
teil» Widerspruch bei Karl Uudt.

Viocenzo üssani, Qaestioni Petronisne. Lo
snnotaziuni di PoTnimiiio Lcto :i I.nc-iino: liphW. 8

S. 234r. Beide Aufbatzo werden beifuilig besprochen

Ton Carl fJotiua.

Vcllay, CL , Le cnltc et Ics fites d'Adonis-Tbam-

monz: ßoll. di ßlol. cl. XU, 8 S. 184 f. Interessant,

aber nicht ganz frei vou Ungenanigkciten. C. Fatcal.

Waszinski, St., Die Uodenpacbt. Agrargcschicht-

liche Papyrus-Sludii n. I: Jia: 4 S. 58 f. Ver-

dienstlich. G. Matpero.

Watsiager, C, Griechiicbo UoUsarkopbAge aus

der Zeit Alexanders des Orofsen: Rur. 4 S. 6Sr.

Eine Monographie im bt^sten Sinne. »S. lieinach.

Wendling, E. , Ur-Markus. Versuch einer

Wicderhcrstelluug der ältesten Mitteilungen über das

Leben Jesu: TliLZ.A S. 1U2 104. Klare i^cbarfsinuige

l'nUrsucbnng mit reichem Krgebnis. .1. Hofmanu.
Franz Auton Winter, Über den Wort der di-

rekten nnd indrekten Oberliefemag Ton Origtnes*

nticlicrn 'confra Celsom'. 2 Teile: /i/i/i U'. 8 S. 21^2

— 234. Die sorgfilllige Arbeit führt zu einem wich-

tigen Resultat. Otto Stdhlin.

Wohlrab, Martin, SopboUes* König Odipot:

DLZ. 8 S. 483. Referat.

Mlttellunson.

Aoaddni« des iiiMriptioM et belles-lettras.

19. Januar.

Ca<;nat ItiTirbtet Aber die Auffindun;; einer römi-

schen Fiiniilieninsc hrift in Tourrettes - Levens. —
Natille, Die Gottln it des Ammoniums in der Oase

Siwa. - ßr6al. Die Herkunft der Wörter Finis and

Funis: beide kommen vou Cj^olyog, wofQr durch Jota-

cismns rf^^vo^ gUStgt wurde; den Übergang in die

dritte Deklination beirirkte die VerbalbUduag oxuyfim.
— S. Reioacb, Qrieebiseb« Skulpturen In Borton.

Orabkammer tinter der Bftule des Trajan. — Sarko«

pbag aus Karthago. — Funde im Dom zu Trier. —
Wiebtigtr Fnnd ra Deir-ehBuhuri (Bnthor «Is Knb).

NachforschuMiLren in der Basis der Triuanssilolc

haben die Existenz einer Grabkammer erwiesen, d. b.

der Omft, fn der nach Dio Cassins und Eatropius

die Asche ilcs Kaisers in einer goldenen Urne bei-

gesetzt war; leider hat sich die Grabkaromer als leer

erwiesen. Doch haben die Arbeiten immerhin einige

Ergebnisse zu Ta?e gefördert: neben der Basis fanden

sich abgebrochene Stücke der Säule und des mit

pnlcbtigen Lorbeerzweigen ornamentierten Gesimses

der Basis. Boni vermutet, dafs sie abgescblagen

worden sind, als man dio bronzene BildsSole des

Kaisers, die als Krönung auf der 100 römische Fuls

hohen Säule sutnd, bernbwarfi um das kostbare Metall

— wie dasjenige von Hunderten anderer eherner Bihl>

werke — zu anderen Zwecken zu verwenden. —
Dclattre berichtet wieder von der Au^ndnng
eines präciitigcn grofsen Surkophages SU Karthago.

Ver^'l. Woehens(hrift No. 1.5 S. 419. Er ist be-

sonders ausgezeichnet darcb eine Darstellnng der

ScjIIa, die sehr fein auf den Deekel aufgemalt ist

Da-s prächtig erlialtcne Stück i^oil von ^\ l oui«;, wo
es jetzt aufbewahrt wird, in den Luuvre gcschaft

werden. — Bei Restaurierungsarbeiten im WestobOT

des Domes /ii Trier -lud in einer Tiefe von iwei

Metern unter dem jetzigen Fulsboden gröfsere römische

Mosaiken gefunden worden. — Der 'Daily Graphic'

vom 2. März berichltit von einem ganz besonders wert*

vollen l-'unilc, den Navillo und Hall im Berge hinter

dem Tempel des Menuhatep III. zu Deir-ei ßaiiari

gemacht haben. Mach Beseitigung einiger Steine eot-

deekto man den Eingang zn einer kleinen 10 Fds
langen und Fuls 1.reiten Kapelie, liercn Mauern

mit farbigen Basreliefs bedeckt waren, so frisch, als

wiiren sie erst gemalt worden. Die gewölbte Uan-
hemalte D< ekc war mit gelben Sternen geziert. Seit

Jahrtauseudeu von keinem lletiuciier behelligt, stand

in diesem Heiligtum die Göttin Hathor, der os geweiht

war. Sie ist als i'ine seliöiie Kuh in ! .eheiisuiofse

dargestellt, aus rötlich braun bemaltem Kalkstein ge-

neübdt, der sehwanM Flecken anfw^sL Zwiseben
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ihren Hörnern ist ein Halbmond angebracht, den zwei

Federn ttbcrragoD. Kopf, Ilörner und ein Teil ilos

Körpers waren ver|(Met, der Nacken ist mit Pa])} ras

Stauden und Blumen verziert, als ob sif eben ilem

Nil entstiege. So lebensähnlich ist das Standbild, dals,

als man die Steine vom Eingang des Heiligtoms ent
ferst hatte, die Göttin ans dem JjiiMni hwfomitreteD
sebfeo. Hinter dem Kot.f des Standlnldes ist die

'Cartouehe' des Ampnl:otc|> II., des Sohnes des grofsen

Thotnies III., dessen Basreliefs die Wände bedecken.
Maek der Eotdedrang des Hdl^nms maebte Dr. Naville
sofort der ägyptischen Regierung Mitteilung, und eine

kleine Truppenabteilung wnrdc zur Stelle befehligt,

um Tag und Nacht Wache zu halten. Sobald tm^Beb,
wirii das Standbild nach Kairo Obcrgeftlhrt werden.
Auch die Kapeili; wird ab(,'cbroclicii und im Museum
wieder aofgebant werden. 'Der Wert, dieser Funde
ist ni nngebener', schreibt Dr. Naville, 'und die

Schwierigkeiten der Bewachung sind so grofs, dafs es

zu gefährlich wäre, sie an der jetzigen Stelle zu lassen,

da zur Möglichkeit des Baabes noch die der Zcr-

störaag durch herabiallende Steine kommt*.

Zar Textkritik

ies Oronovieben CieeroscboliaiteD: III

(Schhifs.)

In den JJ. f. Philol. Bd. 14;^ S. 429-.i:?2 hat

Georg Gütz i. J. 1891 aus dem cod. Leid,
üctav. 88 saec. X fol. IK— IS«" sechsundfUnfzig

Scholiea sa cleeroaiscbeD Bedeu veroffentlicbt, von
denen ongolUir iwnnzig in jenem [.leydener ood.

Vossian. Quart. 1S8 wiederkehren, durch den allein

nns die GronovscbolieD als Ganzes erhalten sind,

wlbreiid die übrigen nabdcannt waren. Der von

Grttz gezogene Schlufs, dos Mehr der Ül)erlieferung

in der Uktavbs. (= £) entstamme dem beiden liss.

gemeinsamen Arehetypns «od bei einer Kenbearbeitang
der Schdüeu seien die in der Qnartlis. («=> C) heute

fehlenden Abschnitte zu berücksichtigen, erscheint

vollberechtigt Auch gegen Götz' weitere Annahnte,

der Arcbetypus habe die Ciceroreden nicht in der

bente verworrenen Reihenfolge der Iis. U, sündern

in jener der Excerjite enthalten, liilst sich kein un-

widerleglicher Einwand erbeben. Bedenken habe ich

bloft gegen da» Anordmiagspriniip, das im Arche-
typus befolgt gewesen sei. Aoftordem ladet der Text

der Leydener Auszüge, der Naöbweis der ScboUen-
abscbaitte, denen sie entnommen sind, lad das Ter*

hiiltnis der neuen Scholien zu Psoadoaseonins, dem
älteren Cieeroscholiasteo, zu oiniiien BeoMikaBgen ein.

Das erste Scliolion, sa in Oat II S gehörig, ist

zu lesen: •Afflictus' ponebaliir aliquando pro flatu

Julmititg ißuviinis E) tactus; 'profligatus' («Cpro):?)

sabvcrsas. Vgl. Thesaurus 1. L. unter afflatui^ A b

de igni. fulmine Bd. I 1228, 67 and unter afflo B
nota de fulmine dicta I 1240, 47.

Im 10. Scholiun, das sich auf in Cat III 6 be-

zieht, werden die septem vigiliae noctis anfgeziblt

und erklart. Ausgefallen ist die Definition des an
sechster Stelle genannten •oiUiriuiutn. Von lieii fünf

Autoren (Varro, Konius, öervius, Priscian und Isidor),

die rUr die BegrHbbesttmmuDg das archaischen Wortes
schon Georges aafllhrt, ist valQrlich deijenige Text

fnr die ErgJinzung zu benutzen, der dem Exeerpt

auch sonst am nächsten steht.

Das 14. Scholien dolor premcns 'angor* dicitar be-

zieht Götz zweifelnd auf p. Marc. 1 partim dolore

partim verecundia. Näher liegt wohl p. Marc. S

dolebam . . et vehementer angebar. Die Erkläruiig

erinnert an Tusc. IV 18 angor (est) aegritudo prcmens.

Das 19. Scbolion gehört im ersten Teile zu § 21

der Rosciana, im zweiten zu § SS und bat alNNlem

gelautet: 'Moncipes' appellantur secnndom quoadlm

qui aliqaod vectigal redimebant (redäebattt E). *Vetc-

ratores' dicti sunt scrvi astuti. Redimere, redempiio,

redemptor sind fOr dieses Sachverhältnis seit der

archaischen Epoche die wabula propria. Dafo sie

auch den Ciceroscbolinstcn noch nicht fremd waren,

ersieht man aus Pseudoascooios 113, 14—21, einer

Vorlage, die hier von dem Oronofseholiasten benatzt

um!, wie gewölinlich, gekflrzt worden ist: 'Mancipos*

sunt pvblicaoorum principes, Romaui homines, qni

quaestns cansa tH decomss rtdimtmt <[decnmani di>

cuntur)>, si porfuni aut pasrua jiublica, portorii ant

pecuarii, . . . providentes in illa reilfinptione commodi»

snis; ebenso redimo 197,4 (anders 1.31, 9. IGl, Is,

redcmplio 19G. 13; redemptor 172, 6. 196,8. 196, 12.

197, 8. 198, 3. 19s, 15; schol. Bob. 244, 12 qni

vectigolia redimeret aut qui pro mancipe vcctigalium

fidem Boam interponeret, 2s6, G de publice redement

inmentoram praebitionem, 25G, 19 jtubHcattl acoed^

baiii ad vcctigaliüiii rcdemptinneni, 244, 14 quoad

omnem pecooiam redeniptores vectigallum repensareot.

Anders verwendet ist redemptio im Ormiovsebol.

392, 37. 398, 16.

Die zweite Definition von mancipes, die im

44. Scbolion smr div. iu Gaec 33 gegeben wird, be-

rührt sich mit jener, die Pseudoasconias ISO, 19—81
zu § 13 der gleichen Rede gibt

Das S8. SeboHon, dem ein solebes so 9 55 der

Pompeiana vorausgeht und eine.*« zu § 60 der Milo-

niana folgt, gehört wahrscheinlich zu § 15 der Milo-

niana: Mihi Cn. Pompeius uon modo nihil gravios

contra Milotiein itnlicasse, sed eliam etatuüse videtur,

quid v*iä in ludicando spectnrc oportcret. Daruacb

hfttte das Exeerpt za lauten: 'Statntam' est quod

aeeesae est fieri, Hudicatumi' (üidietum £) quod ad

tempus dcfinitor. Welche Bedentang der BoUenier

Scholiast der richtigen Erklärung von slatuere an

jeuer Stelle der Miloniana beigelegt hat, ersiebt man

aus S81, S5. S82, 29 (276, 27). Hingegen Terseiehnet

Mcrguet für die Antithese von statuere nud tndicere

keinen Belog. Über statuere vgl. aacb die Gro-

novscbol. 401, S f. sn Vorr. 111,1 and Pseodo-

asconius 104, 14.

Im 32. Scbolion finden sich zwei ganz gewöhn-

liche Angleicbungen von Endsilben, dcrgMelMi aodi

iu G nicht selten sind: 'Versura' omne deUtna
potest dici, sed proprio dicitur versura, cum ab

allero tumo (mmam E) pccuninm et alteri (altero E)

fiolvo, quasi 'versom debitum*. Was die Einreihnng

des Scholions betrfIR, so nennt OOtz nieht Yerr. I!

2, LSG fmler p. Flacco 20. 48), sondern p. Caelio 17.

Dafür spricht auch 392, 20 'Nolus' maxinie inclioat

ad roalam (partem), quenadmodam in CSafl[ej]tfBaa

(§ SI): 'nulier non solam nobilis, sed etiam doU'.
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Das 33. Scholion ist zn lesen: 'Sodalitas' 6lt

ambitiM eoniuralio; 'sodalmam crimoD* qaaudo . . .

SftmtUcbe CfeeroKbolftttwi kflnaea mt das Sbit
coninratio, nicht coniuratus, als Syionyma factio

(scliol. Bob. 253, 22) a. ähnl. Die Bnithnug des

Kxccrptes anf p. Plancio 47 haesitaaten to in boc

sodalicioniin tribuario criminc ad uornmunem anibitus

causam coutulisli betrachtet Gut/, selbst nicht als

sicher. Da für das 32. Scbolion p. Cael. 17 die

Quelleustelle ist, kann sich unser 33. auf § IG der

gleichen Rede beziehen : Quod bsud seio an de ambiiu
(;t de crimiuüms istis aoäaliutn ae gequutrium simi-

liter respondendnm patom. Der etwaige Einwand,

dafs bei diesar Annaiine das S9. nad 38. Excerpt

umgestellt werden mfifsten, wird durch die Scholion

aar div. in Caec. widerlegt, deren Ordnung in £
wiederholt gettOrt Ist Anf Orand der Reihenfolge

der Glossen in E nimmt Gütz folgende Anonlniing

der Cicerorcdcn im Archetypus vou C E an: in Catil.

II—IV, p. Lig., p. Marc, p. S. Roscio, Pomp., p. Mil.,

p. Plancio (?), (iiv. in Caecii. Das Prinzip, das jener

Anordnung zugrunde liegen soll, duls n^imlicb der

Kommentar von den leichteren Reden zu den schwere-

ren aufsteige, hätte ich, offen gesagt, nicht erraten,

und es bleibt mir so fraglich wie die Deutung des

Palliatendichterkanons des Volcacius Sedigitns. Wenn
inieiid eine Rede Gioeros durcbsicbtig gegliedert ist

und «aehlieh geringe Sebwieriglteiten bietet, so ist es

die ronipt'iiiiia. Der Versuch in einer Prima braucht

nicht erst gemocht zu werden. In solchen Frageu kommt
nnsern praktiselien Sebnlninnem das letste Wort so.

In die grofse Lücke, die der Text der Iis. C (bei

Orelli 384, 33) in den Scholien zur div. in Caec.

§ 9—70 anfmist, sind sintHehe Exeerpte eiosasetsen,

die Göt2 unter No. 37—41 zn § 11—26 mitteilt und

unter No. 43—56 zu § 2h— 58. Das 42. Excerpt,

hiater das Götz 'div. in Caec' mit Fragezeichen ge-

setzt hat, bezieht sich auf § 8 dieser Rede und steht

buchst;kblich bei Orelli 384, 27— 29. Die Stelle ist

ein weiterer Ik-icg dafür, dai's von £ innerhalb der

einzelnen Reden die arsprangliche Reihenfolge nicht

festgehalten worden ist.

Inhaltlich berührt sich Kxccrpt 38 mit I'scudo-

asGOoins 1U4, 8-12 und mit 159, 12—14, No. 39
mit 104, 13 ff., Mo. 40 mit 110. 9 ff., Mo. 41 mit

145,5 und noch nielir mit 111,20-21. Die letzt-

genannte Stelle ist in allen Hss. des Pseudoasconius,

den Ben ersehloaseBen Malritansis Pogglea nfeht ans-

genommen, verstümmelt und lilfst sich aus E wi nii;-

steas teilweise ergänzen. Im 41. Schulion ist ac^uaiis

vd majores 'niedriger oder hoher Gestellte' bemerkens-

wert wegen 43G, 27 maiores nobilcs und 413, 24

satellites muiores, ein Ausdruck, vor dem iu E milites

interpoliert ist.

Das 43. Excerpt kann nrsprUngUcb nur gelautet

babeu 'Deportamns' proprio cnm oportet portare,

^osportamos' (fjr/>ortamu3 £) cum uou oportet. Das

ergeht sieb ans der Originaianiitliese io der dif. iu

Gaec. % 98 noo te ex Sieilto litteras in ?errem de*

portare velle arbitrantur, sed asportarc. In den Hss.

d«a Fsendoascouios ist 112, 17 Deportare littera«]

'iliportare* aliqnid, nt iatereat, 'dq^ortaie', at matet

locam sa litteras [asjportare mstttmmelt: 177, 17
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bat mir Pn npportatis, 158, 94 alle' HflS. ridltig

Syracusis asportare belli iure.

Daa herrsBloäe Ezoerpt 46 *?er8atmr' qnod noa
satis est leve, ^iactatur quod levissimum est steht

zwischen Scholien zu § 47 und 49 der div. in Caec.

und Iwsieht sich vermatlieh aof §45 dieser Rede:
Te quemadmodum sit clusurns, quam omni ralionc

iactaturue, videre iam videor. C'est iiotrc 'berncr'

bemerkt Emil Thomas in seinem Kommentar S. 94
uud beweist damit die Erklärungsbedürftigkeit des

Ausdrucks. Gegenüber dem Bedenken, dafs, wie fbr

iactare, so auch für versarc die Qucllenstellc nach-

gewiesen werden mOlste, ist zu bemerken, dafs die

Verftsser Ton differentiae lerlwrom nnd ihre Ans«
beuter, zu denen Pseudoasconius und die Gronov-

scbolien gehören, durchaus nicht immer von Quellen»

stdlen aasgdMii, an denen die entfagngeaetiteD Be-
griffe tatsitchlich attsgesprocheu und in die vom Er-

klarer gewählte Antithese gefal'st sind.

Daa 47. Excerpt ist mit Psendoaconins 119, 19—81
ziisanimenznlialten, das 48. mit 118, 17 — 20; das

49. erinnert an die Gronovscholicn 414, 10, das 5t).

an 441, 19: es gehört zur div. in Caec. 52. Das
herrenlose 51. laulot: Subnarratio non legitimae

cansae narratio. Wer da weifs, dafs subnarratio

weder klassisch noch archaisch ist noch aus dem Nach-

klaasischen von Georges belegt wird, mnfs jedes Wort
des Excerptes als Eigeotam des ScboHasten betracliten

und annehmen, der Kxcerptor habe im ersten Worte
des Saues ein Lemma gesehen. In Wirklichkeit ist

der ganse 9ats efne ErkUlning des Kvnstansdraekea

vnodhr'YVfntc, der im Scholion für einen bestimmten

Abschuitt der erklarteu Rede gebraucht war. Volk-

mann, Rhetorik 9. AoH 8. 159, erktort im Anschhilb an
Fortunatian (p. 112, 10 Halm) die vnodi^ytiaig als

jene Art von Darlegung des Tatbestandes, *wclcbc

mit den Tatsachen sagleicb auch die Absichten,
Pläne und Veranlassungen der Tater angibt'.

Für welche Stelle der div. iu Caec. trifft nun diese

Voraussetzung zn? Das Excerpt, das unserem 51.

vorangeht, gehört, wie schon Götz gesehen hat, zu

div. 39. Tergleiehett wir femer das herrenlose 52.

Excerpt 'Religio' est timor cum veneratione mit div. 55

ut praefecto illi rdigioMtik Veneris nomine obiceret,

sodann das 5S. Exceii>t *Parere* est eonstare, wiedemm
ein dShanoTov, mit div. .50 iudii iuni dat statim : 'Si

paret eam se et sua Veueris esse dixisse', so darf

man daa 51. Excerpt in einem Abaehnhte der Scholien

suchen, der zwischen § 52 und 55 liegt. Li der Tat
kann nur § 55— 58 einbegriffen in Frage kommen.
In diesen vier Paragraphen wird der Rechtsbandel

dargelegt und kritisiert, bei dem Verres die ehedem
reiche Agoiiis uuä Lilybuuni schwer geschädigt hat uud

aufserdero, nach der üebaoptoug von Ciceros Gegner

Q. Gaecilins, diesen selbst. At eam tibi, heilst es

§ 55, C. Verris fecit ininriani, quae ceteromm quoqne
aniniüs jiossil alieno incummodo commovere. MiuimO;
nam id quoqne ad rem pertinere arbitror, qnalis in*

ioria dicatur, qua» «ausa tnum'ctitaniin pTtftnOur.
Cognoscite ex vie\ nam istc eam . . . unmqnam pro-

fereL Agonis quaedam est Ijiiybitana . . . Das ist

eine «ugq^rtgta ^ffwf*^cn(. Auf Cieeros TorUebe,

gerade bei der Darkgaog des Tbtbestandea von der
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Person aoszugeben, iteiieo seboo die Bobienser

Scholien 285, 10 and Psendoftsconmi 193, 20 hin.

Dals die KoiiiiiiL'iilaturen, die den Nachdrack aaf die

rhetorische Erltiänmg legeo, genau die vemdiiedencn I

Arten der mrratio — die nacbqniotillanischen Tecli-
;

nikor haben sieben ansgcklüRelt kennzeichnen, ist

selbätvorständlick ; hier biofs ein Beispiel aus dem in

den Groiiovicliolien oft benatsteo Peendofteeonius

:

lOO, 12 ff heifst es zar div. 2: Narrationera in exordio

multi mirantur ut diguam reprcheusione, sed non

recte. K^t enha argumentalu norratw ad prforem

divisionem, in qna (inneritur an rwt« CSoero ex de-

fensore accnsator cffecius sit.

Das wären die Uaii<lulo88cn, die ieh zu G;;. Götz

dankenswerter Veröffentlichung sämtlicher Lcydener

Excerpte vor Jahren mir genmcht habe. Ich schlicfse

mit ein paar weiteren Bcnicrkuii^'en über Orellis Text,

dem ein/ig die llaupths. C zu Grunde lie<;t.

410, 8—9 haben Cv: Expulit üctavius. Cunia
cxpulsus corrupit milites. Dieser Text pafst nicht zu

410, 22 OctaviiM expolit (collegaro). Cianam 'colle-

gnm* dicit nnd wird aoi daftehit« dnrdi E. O.

Citiuä: expiil-ns ... erMttt, uicbt doreb Oftvius'

^Cinuani>, Ciuna.

418, 28 Cemo anfmo aepnKa in patriam] Quia
dixif 'si jMilta', in«ei>nItos acervos civiuni. Im Lemma
ist gcwiis in patria tu(igeroa) anfzolöseu. Die Satz-

form des Scbolioos ist hart and vencMeden von

385, 4, das man allein halbwegs vergleichen kann:

Bene, qoia 'obsidcs', 'recuperare' dixit. Was man
erwartet, zeigt 433, 37 Qoia dixerat 'pugim Ganncnsis',

dictf 'caesos', quod est pngnac.

417, 24— 26 Sic coepit oratio Tuberonis: 'Volo

de scelere Ligarii diccru'. De verbo hoc modo con-

tcndit: . . . der Sinn des dritten Satzes kann nur

sein: "Über dieses Wort (scelus) ereifert sich Cicero

jetit (hier)'. Aber die Stellung des hoc zwischen deu

fwaf Abiativen ist selbst für den, der in diese

Sclioliea sieh eingelesen bat, von Zweidentfgkelt nicht

frei. Denn in silmtliciicn Groiiovsi holicii steht hic

vor seinem Komen, and mehr als t>U derartigen Fällen

steht das einzige, ab<!r nnsweidentige ad Tirtntem

partis hiiius •104, 5 gcgcntiher, al'^o eine Stelle aus

einem Teile des Kommentars, der auch sonst viele

sprachliehe Eigenlieiten aufweist. Die Stellung von

hoc kann 417, 25 von dem Milsverständnisse her-

rühren, als sei hier das formelhafte hoc modo am
Platz, und swar am so leiebter, als eise direkte Rede
folgt.

GrüTius' Kj. Status conicctnra schien Landgraf

425, G selbstverständlich, sie ist aber Qbcrtlüssig.

Das Spätlatein nimmt sich die Freiheit, das atiribu-

live Adjektiv oder den determinierenden Genetiv

darcb 1 ine Apjxisition zu erset7cn umi /wisclieii siatns

Teuialis, Status veuiae und stalus venia zu wechseln;

vgl. Bonnet S. 550, 6 and Paendoaaconins S04, 9

Status priiiciiialitcr couiectura (dagegen "210, I, Bob.

2Ül>, 8 und Gruuov. 4SI, 31 Status conieclurac,

155, 13 Status coniectnralis, 354, G quaestfo cooiec«

turalis); \?> ri:jnra zenpnia, 2()6, 24 cnm parcn-

Ihcsi tigura. Iii i>.).icle für das umgekehrte Verfahren,

s. B. fiir il' II l'ei Cassiodor niciit seltenen dciumi-

nierendeu Ueuctiv statt der Apposition (ad fontem Arc-

thusae, in Samariae civitate, de Aegypii terra) sind

in den El. f d. bayer. Gw. 1898 Bd. 34 S. 582 ge-

sammelt, untar Baiftgang der wlehtiptMi ütanriMli«

Nachweise.

442, 4 lese Ieh lieber Qoando ibat Lnenlhia ad

bellum, petehat (ceperal ('/ ppcmiiain iiifiiiitam . . .

Iste accepit — und zwar wegen ibat und wegen 442, 11

(ingreasns in provineiam postnlabat peemlan) — all

mit Orclli ]ietierat.

Bei der früheren Uespreehung von 439, 43 war

mir P. jQrges' Schrift de Sallustii bistoriaron nU*

quiis nicht zugänglich, sondern ich war auf Mauren-

brecliers AuszUge angewiesen. Mittlerweile habe ich

die treffliche Göttinjicr Dissertation gelesen und ge-

funden, dafs Maureubrccbcr an der streitigen Stalle

einige Punkte, die JUrgcs hervorhebt, nicht betont.

Erstens nimmt jQrges das anakoluthisehe compararh

rnliig bin, freilich ohne es positiv zu statzen. Zweitens

weist er Dietsch* Kj. <matri> comparans exitinm »•

rück, weil sie dem unmi'J^ lt>,ir vorhcrj^ehenden Fr:w-

niente der Historien widerspreche (Iklithridates extreum

pnenHa regnum ingresaas matre saa veneno iuterfecia).

Drittens deutet er exif[i]nm als 'Aus^'ani,' der last',

die Mithridates und Medca in älmiulier Weise be-

werk.stelligt hatten. Schon deslialb sei cxilium 'End-

scbicksar uiimö^'lich, weil Mithridates noch nicht tot

war, als Cicero die rumpeiana hielt. Was den chro-

iiolügischen Einwand beim zweiten und dritten Punkte

anlangt, so dOrfeu wir nicht vargesien, dafs der

Gronovscboliast auch nicht bat aiMf «tnzlgn der

vielen geschichtlichen Tatsadwo, die er bcrUlirt, dai

Jabr mitteilt. Er kennt ea aboi nicht. In der

Chronologie ist er widk nnaieberer als aalbat Paeado-

osconins, nicht zu reden von den Bobienser Scholien

oder gar vom Historiker' Asconius. Deshalb bleibe

ich (br 440, 9 bei fertar fratrem soum orcidisse et

t/ififnin bello supcriore cnntra Sullam. D.i^ ül"t-

lieferte patrern widerspricht alleu Quellen, auch jcucu,

mit denen die GroMTaehoHan aonat flberainatiniaMa.

442,29 .S2. Consulihns Sortorianum bellum de-

trectunlibus Tonipcius clectus est. Cum intcrrogareutur

patres, qnali debeat cnm polaiinte mitti, IMiilippos

consuinni riiiens icjnaviam 'pro consulibus' dixit. Ci-

cero hoc ca/;ur (ca/>it v^, quasi hoc dixcrit (Philippus)

laude Pompei, non oonsulum vitupcratioue. Das nach

und wegen hoc n caput entstellte Zeitwort hat sicher

weder capit noch cnr]>it gelautet, sondern ntpuil.

Die für einen sdU l.i ii Zusammenhang geradezu klas-

sischen Vcrbu rapcrc uud arripere {a^ttÜ/ttr auf-

greifen) begegnen in den Ciceroaeholiasien melirnabi

Bob. 270, 22 Sed aciili' rapnit ex eotlem proim-it«

validam respousiuuem, 309, 15 Acate Kyif'HQt''*'/

rapnit, nt in Vatininm crimen buinsmodi retorqnerat,

2o8, .'?2 <! . . . arripuit, accusatnrns malitiosam cri-

niinationem Graecurum . . ., 287, 8 Tullius ariipit

lücum volnntatis ad arguendum Clodium. Her Schreib-

fehler kehrt 425, 24 wieder: Officiosiores proprio

dicuutur, qui volunt od suom officium pcrtinere, ut

rapiant (C v, capiant E) eansaa defendendas

Nachschrift. Zwei Tage vor dem Er-chcinen

des zweiten .Artikels in No. l.i v. 'is. M.irz i-t mir

durch die Güte iles Herrn Dr. Cornelius l'.rakman

in Haag, der den Lesern dieser Wodicnscbrift dnreh
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seine handschriftlichen Studien über Fronto uml den

Bobieoser Ciceroscboliaslea und darcb seine Sidoaiana

M Bo«t]iiMia bekunt irt, «In Separatebsag dw Auf*

Satzes zugeganf^en, den er unter dem Titel 7>« Cice-

ronü $c/iotitnla Grouoviano in der Mnemosyne
Jalirg. 1906 H. 1 S. 85— 1S4 verOffentUcbt bat
Brakman teilt seino Kollation der Leviloner Iis. mit

— sie ist mit grolser Sorgfalt gefertigt, wie icii als

sein Vorgänger bezeugen kann und freudig bezeuge

—, aofserdem eine Reihe von teils sicheren teils be*

achtenswerten Konjekturen. Einigemale sind wir beide,

völlig Dnabhängig von einander, die gicieben Wege
gegangen und lum gleicben £rgebut» geluigt —

'

lo No. 14 8p. 887 Ab*. 2 irt «'Portef' DraekfeMer
fttr 'Sparte'.

Warzbnrg. Xh. Steagl.

Zu Lneians Hermotimai § 63.

Regen Ende von § 63 <m\\ die Woi te »ihrrli'-t'ert

;

ßiatoy di Ityaty ifti dfaittov doxtii fiot xaid lov

notijti^v alttäa9at aviov ioi' uy fir^ ^rf^d( (RM

Znnlehst bat Jakobitz, da Lncian im Prometh. § 4

die liiasstclle N 775 ('Extoq, tnti lOt O^iftig dvai-

uov aittäaa&at) mit Beibehaltung des aiuaaa&u$
dtiert, mit Recht dies anch an der HermoUinoa^teUe
eingesetzt (vgl. Fritzsche Luc. II 2 p. 204 f.). I hri^-ons

siebt nach Sommerbrodt Luc. 12 p. 257 aituxaadat
fan Val. 90 (/> Aber offenbar Ikgt noeb eine

^hlinimcrc Verderbnis vor. Die unzurcicIiPiiden

üi'iluugsversucbe Früherer hat Iiritzschu in i>eincr

Augabe (II % p. SOfi) treffend widerlegt und selber

TOrgeacblagen, zwischen ahtüa&at und avxi'iv einen

Ansfiill mehrerer Worte anzunebuien, diu durch Ab-

irren des Schreibers von eines täm&99ai auf ciu

anderes bald folgendes verloren gegangen seien. Diese

Lücke ergänzt er wie folgt: »ata tdv non/xriv

[olndae^txt, dioy fttjdsm äXXoy] ahtädifai [P, <Jf]

aviw, iot' &v fi^ — . Allein mit Hecht bat üermanu
Hicbard («Über die Lykinosdialoge des Lokian*. Ham-
burg 18S6 p. 16 Anm. 4) darauf aufnierksam gemacht,

daüs die folgenden vou Fritssche selbst bereits ange-

lUirten Stellen eine andere Ergftnznng verlangen. Un-
niittclhar nach unserer Stell« (§ G3) heifst es nine.-

lieh: idov yi xo* xo» idde noXku. ßtcuoifQu (fui^

&f not i UfPS' od ^h&vw na^ieiq ifii iawc
ciucifrrj; vor allem aber scheint tjtJ ftr, uiynl^t.

*ij*tiia, dkXä toy Xvyoy ai uiiuy sich direkt auf

ttnere Stelle in § 68 zarttckznbcziehen. Uichanl hat

daher vorgeschlagen: [aitidaai^at, dioy toy iöyoy]

uhtSeSm [fiüiJioy di 0(] aviövj iat' dy —

.

Aber wenn schon Fritzsche genötigt war, ein« weiteren

Aosfaii TOD 3 Bacbstabeu zu UiUa m neltmen, so

wird hier die offenbar zotreffende WiederherBtelluug

lies Sinnes do« h nur um den Preis der Annahme
einer noch grösseren zweiten Lttcke gewonnen, fUr

welche eine besondere ErklSmag fehlt. Nun scheint

die oben angeführte f^telh' i^us § 66 zu lehren, daCs

auch hier das aberlieferto aiäföy unmittelbar mit dem
aasgelkUeinen tiv ItfW m verbinden ist. Dann er-

Ribt «iih foltrende Krgltnznnj;: aht(ttta!>ai \()iov inv

Xöyoy aiiiäaäm] avtöy oder [aitiduai/ut dioy töv

Ufer] täutta9m aM». Wie Mcbt aber Jenes

fiäXlüv dt (TfcevTÖy zu entbohren ist, wird klar, wenn

mau sieb der platonischeu Auffassung der Unterredung

erinnert, wddie diesen gansen Didog beherrseht.

Xoyog bezeichnet bei Plato freilich hilufig eine be-

stimmte einzelne Ansiclit oder Behauptung, z. 11.

Pbaed. 85 d 89 c Theael 151 c. Fritzsche meinte

nun, <iu werde hier die Ansicht des Lyclnus der des

llerniotimus gegenflbcrgestellt. Aber ebenfalls sehr

häufig bei Plato und viel charakteristischer fttr ihn

ist der Sprachgebrauch, dafs als der loyot die logisciie

Notwendigkeit bezeichnet wird, welche dnrch die

Übereinkunft aller Teilnehmer im Laufe eines be-

stimmten Geqpritcbf festgestellt wprden ist and des-

halb weiterhin ftr sie alle gMcbennaGrai ihre. Giltig-

keit behalt ; in diesem Sinne wird der Xvyog als

zwingende objektive Instanz den schwankenden sub-

jektiven Heinangen der E3nzelnen gegenObergestellt.

Vgl. z.B. l'haedr. 247 a, Crito 48c, Phileb. 50a,
Sophist. 2Z6 b, Gorg. 475 d, ferner auch Uorg. 487 e

509 a. Ist dies nun anch an unserer Stelle d«r Sinn

des X('iyo.;. so würde offenbar dorn Gegensätze zwischen

Lyciuus und dem XöyOf in seiner Zuspitzung etwa»

abgebrochen werden, wenn er noch durch den Gegen-

satz zwischen Lycinus und llermfitimus überboten

würde, welchen Richard durch sein ftäXXoy dt

atavtvy hineii^tnigen bat. Jedenfalls bietet diese

einfache Heiinng «inen Ersatz für die- sehr unwahr-

scbeiiliehe ?«mnitni^ SonnnrbroAa; welcher atjttt-

aadm afi9tMna%* S» |if tnX schreiben will.

W. Heviti.
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Ball, lt., liome. A practical goide to Itome and
its envlrons. Black.' 964 p. 19 with 8 illttstratlons.in
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Cicero, Pro S. Koscio Amcrino, edited by
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Grammar. XX. 274 p. deoy 8 vo.. Edinborgb, T. T.

Clark. Net Sh. 8.
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ANZEIGEN.
Verlag 4er Weltei !« BadiMaB^luf im Berlli

Philologische Handbücher.
Getchiolite der rflinischen Litteratur von Fr. Aly.
7 M., gttb. 9 M.

Griechische Literaturgeschichte vonTheod.Bergk.
I. iiuncl. Gongniiinisclic und spracblicbe £ia>

leitung- A'or^escliit'htc-. BnCe Periode tob
9ÖÜ—n« V. Chr. G. 9 M.

H. Band. Zweite Periode: Das griechische Mittfl-

alter von 77ß (Ol. 1) bi» 50U (Ol. 70) v. Chr. G.
— Dritte Periode: Die neue oder nttische
Zeit vou 500 (Ol. 70) bis 300 (Ol. 120) v. Chr. G.
Ijnleituiij'. Kpische und lyrische Poesie.
Aus dem Nachlar» beraoflgegeben von Gustav
lliurich». 6 M.

m. Band. Dritte Periode: Die neue oder attische
Zdt von 500 (OL 70) bis 300 (Ol. 120) v. Chr. G.
Dnunatieebe Poesie. Di« TngOdie. Ans dem
Nadilals herausgeseben von GustaT Hin-

^ rieba. 7M.
IV. Band. Dritte Periode: Die neue oder atttsehe

Zeit von noo (Ol. 70) bis 300 (Ol. 120) v. Chr. Geb.
Drauiatische Poesie. Die Komödie. Die Prosa.
— Auhun^: Nai lileben der Literatur von JKMJ

v. Chr. bi.s 527 u. Chr. (Vierte und fünfte
Periode). IientU8gegeben VOD Rudolf Pttpp-
niüller. 8 M.

Griechische Geschichte von Emst Cartins.
I. Bun<l. His zum Hcginn der Perserkriege.

6. Autl. 8 M.
n. Band. Bis zum Ende des l'elopuuuesiHchen

Kriege«. 6. Aufl. 10 M.
Iii. Band. Bia zum finde der Selbständigkeit

Griechenlands. Mit Zeittafel und Register zu
IM. l-ni. 6. Aufl. 12 M.

Leben der Grleeben und Römer von QiU nnd

Keaer. 6. oUitlodig neu bearbdtete Avflage

von Rieh. Engelm«nQ. mt 1061 AbbOdoogen.
Geb. 20 M.

QriMlitoolM MWl rlmltelw Metrologie von Friedr.

Haltsch. 2. Bearbeitung. 8 M.

Topographie der Stadt Ron im Allerttiiin von

H. Jordan.
1. Hiujil. Ki ste Abttieilutij:. Ki fi 1 e i t n ii ^. Die

TrüiniinT und ihre Deutung. — l)ie l'eber-

lieferuii).' <!<, Altertlninj.s untl <iie Zerstörung
des Mittcluiters. — Die topnjrr. Fonjcbung
Si'it drill XV. .lahrh. - Er 1 r r Tli e i I. Lage,
Pixirii, Klima. .Aeltcsti? .\iisiedcbiii|ieii. Ser-
viauische Mauer, 'l'anjuiiiisclif Üauteii iiml

Sfrvi:iiii.-><'lie Stuiit. .St4idt derXlV Het,'i()Den.

.•\ureliaiiisclic Mauer. iSrückeu-, LliT-, tlafcn-

bauteu. Wasserleitung. Innerer Ausbau. Mit
2 Tafeln Abbihlungen. « M.

- ]. Band. Zweite .Abtlieiluug. Zweiter Theil.
L Die Altstadt: Capitolinischer Bufj^tgel.
üeberreste des Forums und der Sacra via.

l'lätze und Märkte im Norden und Süden des
Forums. Mit 5 Tafeln Abbildungen unil einem
Plan de» l""onuHs in I'arbendruck. H M.

L Band. Dritte Abtheiluag. (SchluCs.) Im Druck.
n. Band. Untersuchungen Aber die Beschreibung

der XIV Regionen. Ueber die mittelalterlieben
Stadtbeschreibuiiu'en. IJrknndpn. Notttfaurbis
,-. . VI\- M,-. Vir- i: M

Rftmisobe Altertbfimer von Ladwi£ Lange.
S Blöde.

L Band. Einleitung uu<l der StaatssltertbOnur
Erster Theil. 3. AulL U M.

IL Hand. Der Staatsaltertliflmer Zweiter TheiL
3. Aufl. 8 M.

III. Band. Dar StaataallerihOmer Dritter TheiL

I. Abt 2. Aufl. 8M.

Rimiioko Qeieliiohto von Tlnedav iMuuei.
I. Band. Bis zur Sebbudit TOn Pvdna. Sßt

einer Militärkarte Yon Italien. 0. Aufl. 10 H.

IL Band. Von der Sehlacht von PydOA bis auf

Sulla's Tod. 9. Aufl. 5 M.
III. Kaud. \'un Sulhi's Tode bis zur Schlacht vl:i

Tbapaus. Mit InbaltSTersdcbnis su Band 1

—m. 9. Aufl. 8 H.
V. Band. Die Provinzen von Caesar bis Diocle-

tian. 5. Aufl. Mit 10 Karten Ton B.

Kiepert » M.

Ein vierter Band ist nicht erschienen.

Italische Landesicunde von Heinrich Nissen.

1. Band. Land und Leute (Quellen -.Namen und
Grenzen — Da-s Meer — Alpen — Poland —
Appenoin — VuUamisnanis — Appenniiiflasse
— Inseln — Klima — Vegetation — Volfcs-

st;ii!niie\ S M.

IL liaud. Die Städte. 1. Abteilung 7 M. 2. Ab-
teilung 8 M.

Griediiiohe Mythologie von LiAwi)^ Preller.

I. Haiel. 'Plirui^onie und Götter. 4. Aufl. von

Carl KoberL 1. Hälfte. 5 M. 2. Hälfte.

H M.

II. Band. Heroen. 4. Aufl. von Carl BoberU
In Vorbertttung.

Rfimisohe Mythologie von Lndwig Frelier. 3. Auf-

lage von H. Jordan.

I. Band. Einleitung. TtK olo^risrlie QnmdlMfe.
Zur Geschichte des nnuisclieu Kultus. J»e
himndisehen und die herrsriienileii QOtter.
Mars und sein Kreis. \ euus und verwandte
Götter. 5 M.

II. Band. (Gottheiten der Erde und des Ack<T-
baues. l uterweit und To<ltendienst. üi'

(iiitter de.-, fliissigeu Elcnieuts. Die Götter
de.s feurigen Elements. Schicksal und Leben.
ilalbgOtter und Heroen. Letste AnstrengungeD
des HeidentbnmB. & M.

Griechische Alterthümer von 6. 1>\ Seheenaan.
4. Anflage. Neo bearbeitet vrni J. H. Lip-

s i u s.

1. Hand. Das Staatswesen. 12 iL
TT. Rand. Die IntPmationaTen VerWlHnfsse nn<i

'
.

. i',.'-. 1 1 \r
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ihtecnau^nrii unrl AnztJgen:

O. IinniiKoh. Diu inner« Entwtthaluc4w crlMbUchen
Epo» iK. Kunst) 4KI

Xenoiihnirü }Iillr'nikn. Auswahl von C. BUnRcr.
Z Aufli»({.j i\V. Vollbrrdilj 481

L. van Hook. The metaphorii iil tiTiniiioloKy of Grook
rbetoric nrnJ litpraty <Titi< ii«m Bluinuur) . . - . 4X1

W. 8oli«v, IN« Qmlln Pt^taidw in dw Magniplii«
4h Vslattaa PoidteoU (n.XMM)

AuMttg*: UttMlangoB da« KaifrMcJi DeotMihen Arabiolo-

Sliehen lastitnu. Allieni*ohe AbteUmu^ XXX^ —
«VM d« rinatraetion pabUqv« es Belgtqa« XliVUI, 6

RtBeiuitm$ -V€rseldutUi

ItttUßttng: ArohMotoititoh« Oesellsohaft eu Berlin,
MKrj!-8itiiuiif

Die Herren Verfasser von FrogTammen. Disscrtatiunen und aonstigen Uclci^cnheiuscbrifteu werden gebeten,

Kweusiunsex^plare an die Weidmannsche Bnchhandlang, Berlin SW., Zimmeratr. 94, einsenden in woUan.

Wilhelm Hirsclifelder f.
Am 1'. Apii! il. .'. starb zu Eisenberg in Sarliseu- Altonbur^ , seinem Ruhesitz,

I>r. Wlllielm Hirsclifelder, eht'inals Professor am Königlichen \Vilh»?lin.s-(J>niuiisiuui zu

Berlin, der Begründer und laugjälu'ige Mitherauäguber der 4MiilologischeD Wochenschrift'

(Oktober 1881 hü Ende 18H3) und der «WocheDsehrift for klaasisehe Philologie* (von Aniuifr
1X84 bis Ende IHSfi). Er war die Seele uinl der Mittelpunkt Iteider Unternehmungen und hat

auch. luu'hdem ihn seine erschütterte nesinniheit gezwungen hatte aus (b«r Redaktion au.s-

zutieten, der 'Wocheusclirift tür klu-ssiMcla« Thilologie' sein Interesse bewahrt und sie als

Mitarbeiter durch Beiträge mannigfacher Art unterstfitgct. Wie seine sahireichen Schttler ihm
ein ehrendes Andenken bewahren, so uiid die Erinnerung an ihn und seine schn]»feri8che

Tätigkeit auch in den Herzen der Herausgeber dieser Wochenschrift niemals erlöschen.

G. Andreseu. U. Draheim. F. Härder.

Resenslonen und Anzeteen.

Otto iBuniaeh, Die innere Entwicklung des
grieeblBchen Epos. Leipzig 19U4, B. 6. Teab-

ner. VI a. 84 S. gr. 9^. 1 JK.

Mit diesem Herrn. Lipsias gewidmeten Schrift-

chen legt der Verf. einen im Norember 1903 in

der Aulu der UuiTerMtüt Leipzig aU Aotritts-

fwlMQDg gehaltenes Tortrng vor, in welchem er

in fesselnder Weise die tieschiclite de^ sogenannten

alten Epos der (iriechen behandelt, wie sie sich

iu»beboudere durch Vergleiohong der epischen

Kuat bei Tenehiedenen VSIkem enebliefteu liftt.

Imn. empfiehlt für das Epon mit Rücksicht anf

flesseu erste .\osbildung durch einen berufätnilliiigcn

äüagerstiiud ilic Bezeicliutiug 'Uenieioiichiiftüdich-

tni^*, die er der üblichen Benennaug 'Volktpoeme*

wegen der Mifsrerständiiisse, denen diese aDsge><etzt

sei, vorzieht. £r weist auf die Traditioneu jenes

Aodeobernfes hin, die zu einer festen Terminologie,

aar ffildnng eine* Koomoe, «ioer Art Tabniatnr,

die f3r den epischeu Säuger bindend war, geflihrt

Ilaben. So entwickelte sich eine allgemein Ob-

liclie, einem stillschweigend auerkauuten Gesetz

gleichende Knnatform. Dem Sftnger waren aber

datlurch in stofflieher, insbesondere aber in for-

maler Hinsicht ganz enge Schranken gezogen

;

dafiir befähigte ihn beim Vorliaudenseiu einer

entsprechenden Anlage eine geläufige Befaemehnng

der üblichen Formclu für Ubergänge, Gleichnisse

u. s. f. über belictiige Stoffe ein episches Lied so-

gar zu improvisieren; vgl. des Piiemios Worte
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X 347 f. Imiu. zieht zur Analogie die Cbuug epi-

MbeD Liedes bei den Schwan -Kirgisen heran

(naoh Radlolf, Die Spraoheii der nMlieheo türki-

schen Stiinirae, Petersburg 1885). Allmälilich be-

kam nnn diese urspriingliche Gemeinschaftspoesie

eine mehr individuelle Färbung, wurde reicher an

enlijektiver Ghankteriatik, an rhetomierenden

Ansfuhrnngen, ja sogar au subjektiver Färbung

des stereotypen sprachlichen Ausdrucks und trat

somit in eine neue Phase ein (Charakter der

Odynee im Gegensatz zd dem der Ilias). Eine

gröleere Vorliebe für stimmungsvolle Rililer cha-

rakterisiert diese Kpoehe, die in der jonischen

Kultur mit ihrem Streben nach Entfaltung indi-

fidnanar Kraft ihren natürlioben Nährboden ge-

fonden habe. In diese Periode MIe die Eni-

stehnng der ergreifendsten Sianan der Ilias (Hek-

tors Abschied von Andromache, Priamns vor

Achill). Hand in Hand mit dieser Entwicklung

gehe ein Streben naeh Vergeietigong dei Ideale,

da man sich allmählich gewohnte, den Vonrag dei

Intellekts gegenüber der rohen Kraft anzucrkeunen.

Wenn also die Kunstform selbst im Verlaufe der

Entwicklnug des Epos aof einer abateigenden
Linie sich bewege, »o lasse sich dem gegenfiber

behaupten, dal's hinsichtlich des zur Darstellung ge-

braohteulnhalts die Bewegung eine uufüteigende

sei. iSne wettere Stufe der Entwicklung zeige

sieh darin, da& die Diehtar nieht mehr an dem
ursprünglichen epischen Stoff, dem Mythos und

der darauH gebildeten Sago, festhalten, son<b'in,

was ihr eigenes ilerz bewegte, in der Diciituug

anm Ansdrock an bringen encben; ja der Dichter

^drtnipe in liebovollpr Schilderung zu den Nieile-

rnngen des Lebens, bis zur Welt der Mühseligen

und beladenen' (vgl. das üirtengehöfte und die

Lentestnbe, die Dorfeehmiede, dieLetohe nnd die

ganze Durstellung des Eumaios in der Odyssee).

Dies sei die Periode dea ftealiamn» in der epiaebeo

Poesie.

Ea fragt rieh nnr, iA bat dieser gewifa

richtig geaaiebneteo Eniwiokhmg dar Epik, u-
folge deren manche das Erhabene der Dichtung

flirdernde Eigentiiinliehkeit des älteren heroischen

Epos, 'i. U. das Eingreifen der Götter in die

menaehliehen Handhingea, angegeben enobeini

und das Gewaltige und Wunderbare demnach

hinter dem rein .Menschlichen und Natiirliehen so

bedeutend zurücktritt, die Bewegung tatsächlich

als aufsteigend beaeiebnet werdra kann, ob man
nicht vielmehr anch hierin Anzeichen dea Verfiillei

zn erblifkoii Imt.

Der ächlulsabschuitt (S. 23 S.) ist einer Würdi-

gung Uesiods und der Betrachtung der letsten

Erzeugnisse der episohaii Mm» bm den Oriechea

gewidmet, die an einw «Salbetaari5Bnng daa Sbar-

reif gewordenen Epos' geführt haben.

Wenn auch so manches in dem vorliegendeu

Vortrage begreiflicherweise nicht neu ist, so wird

der Leeer doch den AoaAbrnngen de» Verf. bei

der immerhin originellen OcsamtaufiMSnDg des

behandelten (.iegenstjuules und der fesselnden Art

der Darstellaug gewils gern folgen und die Gründe,

die Imm. im Torworte fttr die Ver5ffbntlichung

seinea Vortrages anführt, nlekhaltlos anerkenneo.

Ebenso möge der Wunsch des Verf., die von ihm

hier gewählte Betrachtungsweise auch bei der

HomarlcktSr« im Qjmnarialnntafricht naoh Ton-

lichkeit Terwertet an finden, in BrfftUnng geheo.

Wien. larl Xnaat

C. Btlnget, Antwabl ans Xenophons Hellenika,

far den Sehalgebrancfa bearbeitet Zweite Auflage,

zweiter Abdruck. 1905. Loipzif?, G. Freytag un.i

Wien, F. Tcinnsky. XVIII u. 144 S. 8". Ji l,bü.

Dieser 'zweite Abdruck' entspricht so genau

dem ersten, dar 1895 erschien, dals sogar einige

Dmckfebler, die jedem gleich auffallen, nicht ver-

bessert sind, 8. S. 26 Z. 8 xivSi'yoic, S. 11 Z. 5

T. n. täxv. Da nun in dieser Wocbensclir. über

diese Auswähl-Ausgabe noch nicht bwiditat wor-

den ist, sei bemerkt, dab ria baofem eigenart^

ist, als der Vcrf. versucht hat, die ausgewählte«

Abschnitte der Hellenika nicht nur dadurch in

geschicbtlichea Zusammenhang zu bringen, dals

der Inhalt der anagelaaaanan Teile aogegahan itt,

sondern anch 'dnrch Einfügung der gescbichtficbea

TatHaolu n, welrlic zum Verständnis des Zusammen-

haugea notwendig sind'. Obwohl nun der ik'griti

Notwendig' in dieaer, wie in mancher andern

Hinsicht sehr unbestimmt ist, scheint das Ver-

fahren des Verf. ja Beifall zu finden; ich habe es

indes immer für richtiger gehalten, dala der Lehrer

das jeweils Nötige zur Herstellnag dea Zosammes«

banges teils dnreh Fragen und Antworten, laik

durch seine Mitteilungen gibt. Sodann 'ist mit

dem Text bisweilen etwas gewalttätig vorfahren:

nicht blois bind hie und da gröi'sere Abscbuilte

umgestellt, aondem ea sind noch innerhalb da^

selben häufig oinselne Sätze anagalassen, wenn sie

für das Verständnis überflüssig erschienen'. Pit*

zweite billige ich vollkommen, mit dem ersten biu

ich aber gar nieht ainTentaoden, denn dadnreb

wird die Eigenart der Hellenika, ihm *üniuliir

keit', verwischt, von der doch unsere Schüler aaoh

schon eine Vorstellung bekommen können.
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An dem Texte selbst kanu ich die liiterpnD-

gieroug gar nicht bilUgeu: Vor KoDjauktions-

iiebmnStnn, Tor Helativsätzeu, Tor iodirekteu

FragMätien fiodet sieb maiit kein Kommi, i. B.

S. 40 Z. 4 V. o.. Z. 1 und Z. 9 v. u., 8.42 Z. 8 v. o.,

8. 43 Z. 8 und Z. 14 v. o.: dagegen wird das l'ur-

ticip. vom Verbam durch ein Kotuuia getrennt,

t, B. S. 3S § 18: Tttvta «Imiy mi) fmmn^a^ls
toi'S hmtnbwg, ^avxiotv tlxt; bäo6g gar in

dieser Weise: noQijJL&fv inl ruy xwiföv lifiiya,

(S. 41 § 31), oder iJt^acvo inniaf, shrAp tu ntX,

(S. 45 § 4) n. ä. ui. Nicht immer ist eine ver-

ständliche Lfsart i:<'boten, z. ü. III 3, 7 4«) steht,

freilich nach den Uaudscbrifteu, das gar uiciit er-

klirfaare: *df d* tlrteT^ ö«» o* [tiv dt^nov ovytetay-

tUpn ^ftm¥ ctdsBl, itpacdv yt, Sala xntvijitad«;

liier raufä doch das sinnlose itpaaav yf entweder

gestrichen oder irgendwie geändert werden.

lu der 'Einluitung' über Xenophoaa Leben und

Scfariften finden licb mebnra Bebanptangen, die

der yerf. schwerlich wird beweisen kSuueu. So

wird gleich nni S. VII gesagt, Xenophons llellenika

»cbliefsea sich 'unmittelbar' au das Werk des

Thnkrdides an (ebenso S. XIV). Naeh 8. VIII iit

Xenopbou 'geboren beim Beginn des grofsen

, Kricgps': da wäre doch hinztizufügcu , dafs wir

solches wohl vermuten oder kouibiuieren können,

deft wir aber das Gebnrtsjabr XeDopbona ntdit

beatiramt waten (ebento aneh da» Todetgahr niobt,

•.8. XII!). So Tiel 'Wahrheit' kann anch der Unter-

»pknudaner schon vertragen. Vollständig der

l'bautasie des Verfassers entstammt es aber, wenn

er 8.IX TOD Xen. bebaoptei, daft er *der aoböntte

od etattlicbste unter seineu Altersgenossen' war,

sowie, dafs er (S. X) 'als gehorsamer Soldat den

erfolglosen Angriff auf die üreuzfestuug l'hjrle mit-

naehte'f nnd dafs er 'naeb den enten Kämpfen

zn denen gehSrte, welclic der Gewaltherrschaft ein

Ende machten und eine Vei"s>ühnnii2 der Parteien

anstrebten'. Dafs Xen. die Feldzüge des Derkylidas

and Agesibtoa Wungen als Genendstabtoffider'

nitmacbte (8. XQ, sobeint mir auch nicbt richtig eu

sein. Woher weifs der Verf , dafs Xen. von Skillu-i

aus 'manche Reisen unternommen, iu-l)esoiidere

die Stätten der damaligen Kriegsereiguisse durch

den Äogeneehein kennen gelernt* bat (8.XII)f Ober

die 'Wahrheit!<Hcl)o und Unparieilicbkeit' Xeuo-

phons urteilt der Verf. (S. XIV) zn günstig; yon

einer parteiiscbeu Vorliebe für Sparta sagt er

gar niebts.

Doch diese Fehler könnten bei einer neuen

Auflage ohne eonderliobe Mnbe gebessert werden.

48«

Im fibrigen hat sich die Ausgjibe ja aU l'raiu^hbar

und praktisch erwiesen, zumal seit ein Verzeichnis

der Eigennamen nnd einige Kärtcben nnd Pline

binsng^lgt sind.

Altona. W. ToUbredit.

Lerne van Hook, The metapborical Ternüno-
logy of Oreek Rbetorie and Literarj Criti-
cism. Chicago 1905. 51 p. 8®.

Die vorliegende Abhandlung, eine Doktor-

dissertation der Universität von Chicago, verfolgt»

wie dwYf. imYorwort bemerkt, einen doppelten

Zweck: sie will die gebrSnehlieben figürlichen

Ausdrücke der rhetorischen und literarischen

Kritik der Griechen, unter Besprechung ihres Ur-

sprungs, nach Gebieten geordnet vorführen; nnd

ne will awwteM die enleprediaidein Tenmoi im
Englischen und Lateinischen angeben. Toa die*

sem zweiten Zweck können wir hier absehen: der

Vf. beschränkt sich einfach auf Anführung der

betreffiaaden engliseben nnd lateiniscben Uber-

setsangeni ohne in der Regel Belegstellen dafür

anzuführen, obschon er gelegentlich solche für die

lateinische Terminologie (vornehmlich aus Cicero

nnd Qnintiliaa) ntiert. Die Ebnptnebe ist ibm
offenbar die Sammlung der in Frage kommenden
metaphorischen Ansdriieke, die er naeh Knbriken

geordnet (Natur, menschlicher Körper und dessen

Pflege, Athletik, Krieg- nnd Seewesen, Alter nnd

Geedbleditf sociale Znettnde n. e. w.) mit dner
Auswahl von Belegstellen vorführt. Als Materialien-

sammlung dürfte die Arbeit, ohsehon sie auf Voll-

ständigkeit verzichtet, zur Kenntnis der rhetori-

scben Aosdroeksweise einen gans brauchbaren

Beitrag liefern; eiue eigentliche Untevsoebmig

bietet sie freilich nicht, und die Frage, inwieweit

diese oder jene Metapher Gemeingut der Sprache,

inwieweit sie etwa der diebterieebeo Diktion ent-

lehnt oder von dem betr. .\utor, bei dem sie sich

zuerst findet, geprägt worden ist, bleibt unberührt.

Bedeuken erregt hier und da die Klassifizierung

der Begrilb; so w«in s. B. Mt&oQÖs unter Wasser

uutergebraoht ist, «mUev beim mensehltehen Kör-

per, ebenda fiiytdoq und t«/oc. Eigenschaften, die

doch allgemeinerer Natur sind und nicht blol's

beim Menschen beobachtet werden, oder Itniöc

unter Weben nnd Spinnen, dk^ijc nnter Dreebsler-

arbeit n. dgl. m. Da der Vf. jedoch einen alpha-

betischen Index (griechisch, lateinisch und englisch)

hinzugefügt hat, so ist wenigstens das Aufsuchen

der Termini niebt durch dieee oder jene diskn-

table Einreibnng enehwert. Bedenklicher scheint,

dal« die vom yt enerpierten nnd angeführten
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Termini nicht vollütünJig siiul; so vermifst mau
eiue gauze Zahl von Ausdrücken, die Lukian in

kritiMhem Sinne metaphoriMih mwendet; die

Dissertation voa 0. Schmidt, Metapher und (ilelch-

uis in den Schriften Lukians (1897), ist dem Vf.,

vie mao aas der iS. 4ö angeführten Literatur er-

rieht, leider nnlMikaant geblieben. Hier fermifst

mnn nuoh Bnckeni Sohrift Qbnr Bilder und Gleich-

nisse bei den griechischen Philosophen. Wirk-

lichen wissenschaftlichen Wert kann aber eine

derartige Arbeit nur beanspruchen, wenn man
rieh anf ihre ToIlstaDdigkeit (nii^t in den Beleg-

itelleo, wo'il ilxT in lim iuigefülirte» Metipheru)

verlassen kaim. Erat dauu köuute sie nly ürnnd-

iage dienen zu einer weiteren Lutersuchuug, die

hier im Keime Terborgen liegt, nSmlieh inwieweit

die römische Rhetorik bei ihren Metaphern von

den grieclii<$cbea Vorbilderu abbiiii^'i^' ist.

Zürich. H. BlUmner.

W. Seltnn, Die Quellen Plotarclii in der Bio-
graphie des Valerias Poplieola. Progr. Zabern

1905. 22 S.

Die Aufgabe FUitarchs iu seinen Lebeua-

betebreibnagen war es niebt, die gescbiebtiiehe

Überlieferung über die zu schildernde Persönlich-

keit zu durchforschen, sondcru er verarbeitete das

bereits gesammelte Material und gründete darauf

«ein ethiiehea Urteil; er entnahm daher jenes viel-

£teh sehon der biograplueehen Literatur und er-

weiterte es durch Zusätze, die ihm seine ana-

gedelinte Hclrscnheit bot. In den citierten (Je-

währsmünueru darf mau nicht in erster Linie

benntste Quellen sehen, und riele von ihnen sind

von der Liste der ausgeschriebenen Autoren nlizu-

setxen, wie ilii s H. von Leo ('Die giiechiscii-

römiscbe Biographie') mit Coelius Antipater, Va-

lerius Antias, Snlia, Cieero, Paetas Thrasea, Sal-

lust, Livins, Poljb, Dionys u.a. geschehen ist.

Auf'h ihr auf dem tü-biete der Quellenunter-

Kuchungeu uuermQdlich tiitige Forseber SoUan

teilt diese Anscbannug und hält die Benntanng

grSTserer, lateiniseh geschriebener Gesehiohtawerke

durch Platarch schon deshalb für ansgeschlosseD,

weil die^<^^ der lateinischen Sprache nicht f^enu- l

geud mächtig gewesen sei. Mit der lateinischen

(irammatik stand er allerdings auf gespaaDtem

Fufse, indessen darf mau bei einem Manne, der

iu -crncr Jugend iu Koni und Oberitalien sich

aufgehalten hatte und da« römische bürgerrecht

besaft, gewift antruehende Kenntnis der latebi-

sohen Sprache ToransBctateo, nm die in ihr ge-

schriebenen Werke an verstehen nnd sn benntaen,

erkennt doch auch Soltuu die Viten und exempla

des Nepos, sowie die epitomae Feoestellas all

Torlagen an, denen der griechische Biograph is

zahlreichen Lebensbeschreibnngen ((^millus, Pas»

lu£, Sulla, Marius, Crassus, Pompeins, Coriolann«\

in den (^uacstiones Romanae und iu dem £8!>aj de '

fbrtnna Romaoornm gefolgt sei. Die Tita Popli-

eolas betrachtete H. Peter als einen Auszug aas

dem verloren gegansrenen Auualeuwerke dea A a-

ierius Antias, anders urteilte in seinem Soltao,

wie es scheint, unbekannt gebliebenen Anfiwtse

noiae de Romanomm aanalibns (65ttingen 19031

E. Schwartz, der liei Plntarch einen Dionjs awsr

ähnlich lauteudcu. aber erweiterten Bericht fand

Peter berief sich für seine Aunabme auf Ascoo.

in Pisonem p. 13, wo die Überliefsrang den Va>

Ierius Antias fiber den Bau der YalerierhäuMr

(Plut. c. 10 nnd 20) vorliegt; aber diese Stelle

spricht, wie Soltau nachweist, gerade gegen die

Benntanng des Annalisten nnd weist auf Vam
hin, der wuAi an jenen awar angelehnt, ihn aber

erweitert hat. Enger noch als mit der angeführ-

ten Stelle berührt sich Pluturch , wie ergänzend

bemerkt sei, mit Piiuius 2s. Ii. bti, ll'j: övtsi fid'

Xmg ft^Jims 4 Afc^jaes Mmiat nnd qni bis in

eodem nIi^(i8trata Sabinos deviccrat, doch vermiist

mau iu dem Autorenverzeichnis zu dem 3(j. Buche,

Valerius Antias, während V^arro (und auch Juba)

oamhaft gemacht wird. Bine Qnelle Plntardit,

welche Vaierische Tradition mit einer audem kom-

biniert darbot, stellt Soltau für die Nachrichten

Plutarchs (c. 19) über die Heiterütaiue Clölias bz«r.

Valerias fest; auch hier hätte auf das gleiche Ver-

hältnis bei Plinius 34, 29 hingewiesen werden

können. Wenn Peter auch nicht berechtigt war,

Plut. c. 8 TaQxinla iu 7a(5oax/a zu äudern. fo

hat, was Soltau bestreitet, Plutarch oder vielleicht

seine Quelle rieh gewifs doch eine Namensrer»

wecbslung zu schulden kommen lassen, wozu ge-

rade die Verbindung dieser Sage mit dem Tat-

quiniergute den Anlafa bieten mochte. Die Ver-

mutung Soltaus, dafs die Notiz über Tarquiuis

Penestelin entnommen sei, ttndet durch die mit

der Erzählung bei Oelliun (VII 7) völlig gleich-

I lautenden Angaben bei Piiuius :H, 27 keine He- ,

stätigung: meritum eins iu ipsis pouam anualium

rerbis: quod campnm Tiberinum gtatificato esset

populo (Gellius: quod campum Tibnrinnm ritre

Martiuui populo couduuasset).

Den Beweis, dal's bei Plutarch uichta anf di-

rekte Beuntzuog des Antias hinweise, halte ich

durch Soltan fnr erbracht, aber in der Annahme,

dafs Dionys direkte Qnelle Ar die Biographie d»
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Poplicola gewesen sei. kann ich ihm nicht folgen.

Ein sicheres Anzeichen dafür soll die nur von

Dionys entlehnte ehronologiaehe Notic: n<ml»tt6-

Xag TO Tditoy t^axtvw (o. 17) sein, aber die

ileldentaten des Mm-ius und der Cloelia gehören

io das Ende des Krieges mit Porsenna, und die-

sem hat die Cberlieferang mit Aasuahme der des

Dionys eine swei- bt«r. dregShrige Dauer gegeben.

Bei Liviua ist darcb den Aoafall des dritten Kon-

snlatsjahres dcH Poplicola dieser Sachverhalt ver-

wischt, aber doch unbedingt vorunszusetzeu, wenn

er II 15, 7 sebltel^t: Romanit pax fida ita enm
PorsiaDa fnit und II IG, 2 fortfilfart: P. V^'alcrius

qnartnm, T. Lncretina itcrum cousules facti, virl.

Gros. II 5 Porseoaa trihus continnis anois trepi-

dam nrbem terrnit. Anoh an der Reibenfolge des

Erahlien in Poplieok e. 10—13 darf man niebt

Austofs uehmeo; sie weicht von der bei Dionys

(V r.ti ab, stimmt aber geuau mit der hei Livins

itberuiu (II 7— 8, Tgl. 8, 3 tum duiudu comitia

collegae rabrogando habnit); dasn braaeht Popl.

c. 12 eyQaipe yäq vöfiov xtI. keine Dublette /n

c. 11 dn'zfQO^ o lorj i^ox>]v yt^- zu sein, sondern

eotbäli doch wesentlich Neues. Von einem uu-

»idfalhaftan Bevdfe Ar die Abhängigkeit Pln-

tarohs ron Dionyi kann nieht die Rede sein, auch

bei den in letzter Linie zweifellos auf Dionys

smrQckgehenden Mitteilungen spricht nichts für

direkte Herübernabmu. Die Erzählung Platarchs

wmoht so Tielfaeh von der des Dionys ab nnd

bringt eine solehe FQlle von selbständigen Nach-

richten, dafs eine direkte V'erwundtschaft beider

Erzählungen aulser in kleinen Einzelheiten m. E. in

keiner Weise l»ebaoptet werden dart Selbst da,

wo Plutarcb sieh scheinbar eng an Dionys an-

^nhliefst. wie z. B. am Ende von c. 16, enthält er

aelb^itiindige Angaben, die ans dem. Zusammen-

halte seiner Darstellung nicht gelöst werden

kOnnen: Dionys V 35 elatfmi x"^^"*!^ ^"f*"^ i

dqfie$ iatiitSfv avtov itjs dyOQäg iy tü »datlfftt^,

Pop!, c l(j tixovu ^n^Tjfrnv fr im itor'i toi-

'Uipaiaiov rr^y yfPOfifyrjv ivi iQuiftatof im uv-

djl iftliti^ia (Uta itfiiii :taQiij'OQovn€(. Soltan

• rklürt das Mehr oder Abweichende der Plntarch-

M'hen Mitteilungen durcli direkte Benntzunp; der

Kclion Dionys vorliegenden (Juelle, gibt aber die

Möglichkeit einer indirekten Benutzung des Dionys

dueh die Vermittinng Jnbas an nnd bilt ee sogar

fiir wahrscheinlich, dafs Plutarcb auf diesem Wege
öiuige seiner Angaben zugekommen >ind. Was er

sIs möglich ansieht, halte ich für tatsächlich.

Wenn Popl. e. 16 der Name CSoeles mit dem grie-

chischen KinX»^ in Zasammenbong gebraeht wird»

so haben wir eine ße9t."itignug dessen, was Plu-

tarcb (Nnma 13) von Juba behaaptet: ylixifttvog

iU^ip^*^ t^fpoiux, und anf gleicher Höbe steht

auch die schon angeführte Bemerkung über den

Ort, an dem Iloratius' Standbild aufgestellt war.

Dionys ist Plutarcb aus Juba bekannt, wie dies

sehen Mher von Barth und mir (Wetzlarer Progr.

1880) angenommen worden ist Mit Idfins Q. 55)

bat Plntareh eine Notiz aus Piso gemeinsam: c. 15

llTQai ciqyvQtov Tci^axiffjuv^fa;, mit Livius TT 12

Aoisoitari timeus hängt c. 17 iqi<f&at di m^l av-

to0 dtSuic Busammen.'

Soltau gewinnt für die Abschnitte: Popl. 1—7;

9— 10 Anf.; 11 Anf.; 16—23 Anf. zwei Haupt-

qaelleo; es waren dies Dionys, der die aus Piso

nnd Antias geflossene Darstellung Varroa snr Vor-

lage hatte, nnd Jnba, der ans Yano und Antias

schöpfte. Daneben wurden aber auch lateinische

Quellen herangezogen, so Fenestella, der gleich-

falls aus Antias schöpfte (Popl. c. 8 E.; 11 E.;

)3 E.; 18; 14—15 ieaweise) nnd Nepos (Popl. I,

-JM E.). FenesMln wird ton Plutarcb in qnaest.

Rom. 41, wo mit Popl. c. II parallele Überliefe-

rung vorliegt ^vgl. qnaest. 42 und Popl. e. 12,

quaest. 79 nnd Pc^L e. 33), eitiert, aber Litt (Rh.

Mus. 59 S. 608—615) konstatiert hier dorch Jnba

übermittelte antl(inarische Weisheit des Verrius

Fiiiccus, mit dem Plnt. Popl. c. 1 1 die Zahl der

neu aufgenommenen Senatoren gemeinsam bat.

Fttr Nepos (Pseado?iotor 15) wird die Jahreedaner

der Trauer der Matronen, die bei Livius nicht er-

wähnt werde, geltend gemacht, doch bietet Plu-

tarcb nichts anderes, als Dionys: V 48 iyutva$oy

iniy&ijffay xq6vo¥. Popl. 23 ^n4v9fftiw htavtiv.

In einem weiteren Kapitel bespricht Soltan die

Ergebnisse, die durch nenere Untersuchungen für

die Quellen in Plutarcha Coriolau und CamiUus

gewonnen sind. In der Lebensbeschreibung Corio-

lans ist die ArebSolc^e dee Dionys niebt, wie

Peter will, die einzige Vorlage gewesen, sondern

auch .Tuba als Hanptquelle (»enut/.t worden, und

anders steht es auch nicht mit der Biographie des

Camillns, nnr dafs für diese neben der Archäologie

Jubaa auch dessen ofuuiz^uq Material beigesteuert

haben. Neben diesen Hnuptquellen sind als Neben-

queileu gleichfalls Nepos und Fenestella i^auoh iBr

Nnma c. 18) iu Betracht an sieben.

Wenn ieb aneb in der Frag« der direkten

Benutzung des Dionys durch Plntareh mir Soltaus

Ansicht nicht aneignen kann, so stimme ich doch

gern seinem Schluls^atze zu, dals neben den

frOb «ntstandeoen epitomao LivU in lateinisoher

Sprache aaeh die größeren AnsaQge Jnbas in
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griecbisclier Sprache rioh grofser Beliebhibait er-

freut haben.

CöIb. IrMiMi Bmii.

AuraOve an« Zeltiaelirifkeii.

llittüiluugOD des Deutschen Archäologischen
Instituts. Athonischc Abteilunp. XXX 4.

S. 305—322. Hans Schräder, Der CeUofrics

des alten AtkeiM-TeaiiNdi auf der AkropoKa. Dti
sog. Relief der wageiibesteigeuden Frau und die dazu

febOrigen Fragmente eines Frieses wareu an der Cellti

des Torpersiscben Athenatempels angvbraclit and aber-

dauerten durch eine Deckplatte Rcscliützt den Perscr-

cinfall und Braud der Burg 480 v. Chr. Der Meister

des Frieses lintte sein» Kunst bei den Cbioten gelernt.

Die Einführung cles nmiisclien Frieses io den attisch-

dorischen Tempel gehört nicht dem V., sondern den
Eiule des VI. Jahrb. au. Wie auf dem P:irthei)on-

fries ücheiuea auf dem des alten Tempels Teilnehmer

om itmfsen PanathenSenzng dargestellt zo sein. —
S. .323— 330. Th. Wiegand teilt einige Inscliriftcu

aus Kleiuasien mit. — S. 331 — 374. Ernst Pfuhl,
Zur Qeschiebte des Korvenbanes. Der Roadban, er-

wa( liscii ans der nindeii Ilütto oder der kreisfönnigen

Urube, stellt die älteste Uaustorm in Europa dar. Die

Orieotalen haben den Rndba«, urean sie Iba auch
keniion, nidit oiilwirkclf . sondern den vollkommneren

viereckigen Plau erfunden, lu Euroiia ist der vier

eckige Gnindrifs entweder sclbstäudig ans den Dolmen-

kaanem oder den viereckigen Pfahlbnnsern entstanden

oder ans dem Orient eingeführt. Die mykeniscbc

Kalter bringt das viereckige Haus in Europa dauernd

cor HernchafL In der klassischen Zeit fahrte der

gesamte atteoroplisebe Knrvenban, Bund-, Oval nnd
Apsidenbau, vorwie;;end in der Provinz in Ilcili^'tnmcrn

(Vesta-Tempel), Grühern und Wirtschaftsgebäuden ein

wenig beachtetes Dasein, gelangt aber in der helle-

Mi^^liscben Zeit zu roirlicr Ansbiklunj; (Pantlioon). —
8. 375— 39U. Ludw. Curtius, Kelieffragment iu

Theben. Es ist die linke Edte eines Marmoi^ebels
mit der zu Boden gesunkenen Figur einer sterbenden

Amazune. Analog ist die auf dem Amazonenkrater
in Arezzo durf^isitlltr. Die Komposition ist ganz im
Geiste der lu i.lcn a-inetiscl;iii Girlitd. — S 391

Ernst Naibnianson, Zum kononisilien Maueibuu,

teilt eine attische Stelcninschrift mit, die eine Ab-

raehnnng aber den Ziegelbau für Konons Mauer ent-

halt. — S. 399—407. Paul "Wolters, Sandalokratic.

Auf einer att. Ilydria aus Vuici iu WOrzburg ist ein

Knabe dargestellt, dessen Körper Sporen lOü Sandalen-

schlagen zeigt, die ein Midcbcn ihm erteilt hat, das

nun kniecnd einen lit tjcndcn Jflngling nm Verzeihung

bittet. Mau vergleiche die Statuetten der Aphrodite

mit erbobener Sandale and anser Fantofel/iM ete.

— S 412 f teilt C. Fredrich zwei Imchrifteu aas
Bitliyuicu mit. — S. 414. Funde.

Ri'vue de l'instructioD publique en Belgique.
XI.VIII (1905J, 6.

8.848—354. P. Graindor, VAihiaa aufüier,
«idersprieht einer Erginsaiig nnd Deutung, die Leehat

von einem Flachrelief der Akropolis gegeben h«L —
S 355—368. E. Boisacq UTst lieh Ober die utib

Trier« and dea Seekrieg tue.

KeMiMloiM-Veneleliiito phUol. Setariflea.

A 1 c i [. Ii rn n i s rhetoris epistulamm libri IV. EdiJit

M. A. Üchepers: Bph W. 9 S. 262 f. Verf. ist ii

der Handsehrifkenforscliung für seinen Autor erbeblich

Ibrtgesrliritten II'. Sclnnid.

Allard, P., Haben die Christen iiom unter Nero

in Braud gesteckt? nnZ. 5 S. 144. Gegen Pascid

t'cricbtct; Profumos Werk war dem Verfasser noch

unbekannt. Die Erklärung der Tacitnsstelle (qvi

fatebantur; reos subdidit) ist wohlgclongen, auch der

Kacbveis, dafs in den ersten Jahrhunderten eise

aolebe Anschuldigung gegen die Christen nie erhobea

worden ist. //. Hottzmann,

Altendorf, K., Ästbctiscber Kommentar nr
Odyssee: Splili. 5 S. 97-99. Dem Rezensenten gilt

dies Bachlein als das sehSnate, daa er Ober Homer

gelesen. //. iVauei.

Antilegoraena, Die Reste der aa&erkanonisdi«

Evangelien, herausgegeben und übersetzt von /*.

Preutdien. 2. Auäage: //er. er. 6 S. 98 100. Das

sehr nutzliehe Werk erscheint dnreb wichtige Staeki

vermehrt. A. Lcuy.

Chr. Bllnkea^erg, Archiologische Studien . . .

BphW.% ^.Vn-VIA. ?ier AufisAtzc, deren jeder

seine besondere Bedeutung hat. Hubert Schmidt.

Budde, Gerbard, Geschichte der fremdsprncb-

liclien sclirifllichen Arbeiten an den höheren Kuaben-

scbulen von 1812 bis auf die Gegenwart: /.C. 12

S. 436 f. Die dankenswerte Arbeit findet iu der Haupt-

sache Beifidl bei fx.

Georg Busoll, Grieebiscbc Gescbicble bis zur

Schlacht bei ühaeroneia. Band III, Teil 2 : Der pelo-

ponneslsehe Krieg: i\phJ{. 5 8. 100-106. Yerf. ImcM

liier eine znvnl ,ssige und streng kritische Zusamiret-

fassung der bisherigen Forschuogen und eine fesu

Grundlage für die Wdterarbeit. ätUm^ ^NeeMb.

A catiiliigHe of the groek c o i n S io tbe ßritisli

Museum. Barclay V. Uead, Catalogue of tbecoiDS

of Lydia. Warwiek Wrotb, Oatelogue of the coIbi

of Parthia. George Francis Hill, Catalogut' of

tlie greek coics of Cypms: BphW, 9 S. 267-27S.

BeiflUlig besprochen von W, Wäl.

Chatelain, Aem., Umialis scriptura codicuiii

latiuornm novis exemplis illustrata: Üev. er, 6 S. 9ö

•98. BesoDders wichtig fSr Ktrchensebriftslsnef.

P. Ltjay.

Chttdzinski, Staatseinrichtungen des röroiscbeu

Kaiserreichs: Gyrnn. 2 S. 56. Dankenswert itr

Lehrer t:!i I St liüler. Widviami.

Clenien, C. Die Apostel^escliicbte im Lichti* Jfr

neueren Text-, (Quellen- und historisch-kritisehen For-

scbuML-en: ThLZ b S. 137 f. Der Gegenstand \\\t<\

mit l>i herrschling der Literatur bebandet. H . lltil'

Crawley. C, Tbc tree of life: Athen. 2U f. hs

ganzen abzulehnen, aber reich an nQtzlicheo Oedaokcs

and darnm doeh »nr Lektüre au empfohlen.
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Attilio De-Mnrrhi, II culto privato di Homa
antica. II. La religiune gentilizia e collegiale:

I>hZ. 9 S. 542. Zcufct Ton Tonielitlgen und ge-

Bund- in Urteil. B. Carter.

Kuripide, Hecnbc. ' Troisiime dd. rev. par

Iletiri Weil: NphR,b 8. 99 f. Diese n«M Allflape

bringt verhAltoisaiblg wenige iDdeniiifimi. F.
f3ticfierer.

EaBebins' Werico. 4. Band brsijb. von Erich
Kloatermann: LC. 12 S. 409 f. K. verdient für

dleee ganze, innerlich und aalserllch überaus fleiTsige

Arbeit ansern Dank. <:. Kr.

Ferrero, 6., Grandcur et decadence de Borne.
II. Jnlee Oteer: Rm. «r. 7 8. III f. Gefstreieh, aber
in Benrteilangen mitunter zu weit gebend. I\ (iuirauJ.

Gardioer, Tbe Inscription of Mes. Unter-

sneliiKiBeD nr Oeschteble Ägyptens IT, 8: Bph W. 9
S. -276-278. Wird gelobt von F. W. Freih. v. Bitiinp.

Gardthansen, Aogustas und seine Zeit III 1, 2:

Qymn. 2 S. 56. Fesselnd nnd beeoDuen. Widmamt.
Gayc, K., The Piatonic conccption of iramortality

aud its connexion with tbe tbeory of ideas: litv. er. 6

8. 90 f. Es ist kein wichtiger Punkt ttbeigangen

odor im unklaren gehlieben. Mtj.

Georgii Monachi Chronicon, ed. C. de Soor. II:

h'ev. CT. 6 8. 93. Sehr verditMistlich. My.
GoesBler, P., Leukas-Itbaka: Atheti. 4087

8. S40 f. Dariegting der Dörpfeldschen Hypothese;

der Ref. steht dieser nicht unsympathisch pppentlbcr.

Gross, A., Die Stichomjtliie in der griechischen

Tragödie und KonsOdie: Hm. «r. 6 S. 89 f. Gnt. My.

nieronymaSf TheBodleianManuscript of Jcrome's

Version of tbe cbronicle «f Eusebius. Reproduced in

CoUo^pe. Witb an introdnction by ./. K. Pia^mng-
hatm Athen. 4087 S. 'i!b. Tlftchst dankenswert.

Hodgkin, Tbooiaa, Tbe bistory of Englwd firooi

tbe earliest times to tbe Norman conqoest: LC. 12
S. 414 f. Das klar und (,'ei.lufig geschriebene Dueh
neigt ein sehr scharfes und vorsichtiges Urteil. —r— r.

Hommel, Fr., Omndrifs der Geographie oud
Gescllicbte iJf s allen ( tri*nls. I: J. des sav. \\ S. lOSf.

SelbstAudig und geistvoll. //. Derenbourg,
Jaeoby, A, Das geograpbiscbe HoMik von

M.ukib.-i: TU z. b S. 119-131. WertToll als Beitrag

zur Kun&tgescliichte. K Schürer.

Isaens, The speecbes, witb critical and «plana-
(nry noics by W. J{cr. 6 8. 9Sf. Rdcbbaltige,
unentbehrliche Ausgabe. A/y.

Koeser, Eugen., Do raptivis Itomunoruni

:

T)LX. 9 S. 543. Anerkennendes Referat: doch wird

bemerkt, «iafs die Inschrifton niciit berücksichtigt

rind.

Kraas, Osk., Über eine altttbcriieferte Mifs-

deatnng der cpideiktiscbon Redegattnng bei Aristo-

teles: DI.Z. 9 S. 537. Sehr eotschiedefl abgelebnt

von P. Wendland.

Lafaye, G., Les m^taraorphoBes d*Ovide et lears

modales grccs: ,7. hu-. II S. 82 99. Eine geist-

voUe und gerechte lieurteiluog des Dichters. E.
Comrbavd.

Lavisse, E., Histoire de France. Tome I-V:

HiiL Z. 96, II 8. 304-309. Das Tabliau de la geo-

iprapbie von F. Vidal de la Blaeb« ist sobr Terdlenstlieb,

I/^s origincs von G. Bloth gflndHeli vad TidmaAmeiid.
A, Sehaube.

Medlyeott, A. E., India and tbe Apostlellioniaa:

Athen. 4088 S. 258 f. Die Bf'wcisfnhrnnf: für dia

Ansicht, dal's Thomas in Indien das Evangelium ver*

kQndigt, dort den Hftrtyrertod erlitten habe und dafr

sein Grab in Mjlapora gefiinden sei, ist keiaanregn

zwingend.

Mdlanges Nicole: Alhm. 4087 S. 332 f.. Über-

sicht Uber den reichen and gediegenen lohalt; näher

eingegangen wird auf DOrpfelds 'Verbrennung and

Bestattung der Toten im alten Griechenland', Fran-

cottes 'Brotverteilnog in grieehiscben Stidten', Le
(Vinitres *Über Ansspracbe im Laleiniieben rar Zeit

Karls d. Gr.' und Milicts 'Die grofssD Aagen in der

späteren griechischen Kanst.'

Papyrns Th. Bänaek: Rer. 7 8. 105-111.

Bringt vieles Neue. P. .lougiiet.

Pascal, C., Stndi critici sul pocma di Lacrezio:

J. dm sov. II 8. 102. Es ist ein glOdiUebar Oedanke,

bei Loerez die jüngste Form des Epicnrelsmos aa

soeben. G. f.afaije.

Petronii Cena Trimalchionis. Ed. and translated

into Enplish prose by W. D. Lotce: IJLZ. 9 S. 538.

Für AnfiUiger und Laien angemessen, aber ohne selb-

ständigen Wert. /-. Fi ieiUänder.

Piautas, Captivi, by J. Hetmn: Athen. 4088
S. 360 Brauchbares Hilfsmittel für die Oberklaaaen.

Prcufs, Index /»otrai««: Gyinti. 1 S 1'2. Leider

nicht voUitaadig, trotzdem von grolsem Mutzen. J.

SitzUr.

Pr(tcli Diadochi in Piatonis Timacum commen-

toria, od. i!.'. i>t«/i/. II: /<cr. 6 S. 91. Ausgezeichnet.

Jean Psichari, Essai de grammaire historiqne

sur le changemenl de l en q devant consonnos en

grec ancicn, mödi^val i-t moderne: Bph IV. 9 8. 279 f.

Verf. scheint bemliht , seine Bestrebungen wieder auf

das Gcbiei der Wisscnselialt zu verlegen. Karl

Dieterich.

Mathias Hingmann, Die (iraromatica figurata

des M. R. (Philesius Vogesigena) in Faksimiledrock

mit einer Einleitung von /i*. R, 9. Wmeri LC. Ii

S. 428. Kurz angezeigt.

Roscher, W. H., Die enneiidischeu und hebdo-

madischen Fristen und Wochen der ältesten Griechen.

— Derselbe: Die Sieben- und Neuuzahl im Kultus

und Mythus der Griechen: LC. 12 S. 433 f. Diese

Untersuchungen sind aus einer bewuudernswertan Be«

herrschung des Stoffes geboren. F. Drerup.

Roctite, Gust., Humanistische und nationale

Bildung: ULZ. 9 S. 531. Erregt mehrfach Wider-

spruch bei Fr. Faulten, der des Verf.8 *sommtttiga

Liebe' nicht zu teilen vermag.

1. E. Sacchi, Brevi appunti sulla formasione dei

poemi omerici. — S. N. Weckleia, Stadien aar

Ilias: Bph W. 9 S. S57-369. 1. rezensiert in Kflrze

die modernen Honierisciien Forschungen, nline Neues

briogen zu woUeu. 2. kaun als uMzlicher Beitrag

4nr LBeang der Homerischen Frage beieiebnet werden.

Dietrich Mülder.

Schalten, A., Numontia: Rem. er, 6 S. 94. Ein«

gnl« Yorarbeit Ar die Anigmbnngan. A. MerUn,
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L. Annaci Sonecao dialogorum libros XII ed.

E. Hermt»: BpliW. 9 S. 264-267. Die Ausgabe
briniEt manches Braachbare; aber die textkritiaebe

Oniodlage reicht nicht aas. E. tiiekeL

Steffens, Franz, lateinische Paläographie.

lUL Eatwickelong der lateinischdii Schrift vom 13.

Us lam 18. Jahrbirodeit: LC. 18 8. 4S8. Dm Werk
sei allen Frein)>'en der CieschiclitSWilMIlMSlnft WUIB
empfohlen. Eduard UtydenreicU.

Tibnlli eanniiNi ed. by Aii^atej Athat. 4088
8. 260. Vortrefflich; der Text ist sehr lionscrvativ

gehalten, sogar des Verfassers eigene Konjekturen

beben carflckireten müssen.

R^gence de Tani'^, Kii {u6tcs sur les installations

hydrauliqacs romaincs eu l'unisie dirigöe par Paul
(jauckler: Bph W. 9 S. 274 276. Von diesem Ge-

biete französischer Kolonisationstäiigkeit ist nur Er-
frenliches zu bericbteo. liaimwidOthür.

Vollmer, H., Jesus und du SlCieDOpfer: Büt,
Z. 96, II S. 34S. Übeneegend.

Wilemowltt-HoelleBdorff, U., Die grie-

chische Literatur und Sprache: ./. dt* MV. II 8. 75—81. Seilt scbatzeuswort. ü. Wtd.
Wilser, L., Die Heriranft der Beiern: At«(. Z.

96, II S. 347. Es wird der X;ii liwei« versucht, dafs

die Daiern nicht, wie Zculs raeiute, von den Marko-
mannen, sondern von den Lugiern herstummen, welche

zwischen den Schwaben and Ootea ibree SUmmsiU
halten.

MlttoUanc.

AfelUUloffiieiie ^Melleeheft m Berlia.

M;ir7-Silzuiig.

Der Erste Vorbitzende, Herr Keknle von Stra-
donitz, begrafste die Venemmlnng, xn «deher die

vortra^'cndcn F?;lf«' des Kulfii<iinini^tcriums, die Herren

Geh. Obcrregieruiigsrat Sclmiidl uuil (ieh. Uefierungs-

rat Eilsberger, ul> (J.islc « rschicnen waren; sodann

teilte er die Aufnahme des Herrn Dr. Drunn Gater-
boek als ordentliches Mitglied und dcü Herrn

Dr. Mex Friedlftpder als aofiterordentlidiet Mitglied

mit.

Seitens der Gesellschaft werden vorgelegt : Rtndi-
conti (hlla Ii. Accademia dei Liwel XIVf. 7. 8.

PublicaUoM dt ia SecUon liitt. </. CJbutitut G.-D.
de Lwttmbourff L. Cambridge Auliguarim Soeitty,

Orfai-i) Puldieatiotti Xl.T. Acttdeniie ff. ilf fiel-

gique, Bidlftin WO.'k A'o. l'J. Walter A. Mllller,

Aacktheit und Entbiöfmng m der altorifutalüchen

und älteren grlechifichen Kunst. Leipziij Teubner 1906.
Kilo, BAträge zur alteit Ge^cbiehte, hrsg. von Leh-

mann-Haupt und Korneniann, Band V.

Obwohl die Zeit der Sitzung bereits im Voraus

voll in Anspruch genommen sei, wollte Herr ('iinxe

fs doch nicht nnlcrlaasen, zwei Wirke vorzulegen:

i. Codex EteurialeMtü, L A. de» ütUmiebüc/ieu
Arehäologisefien InttituU herenutfegtbeH von H. E $r e r

,

unltr Mitftirluug Von Chr. Holsen und Ad. Miehaeli-^.

li'ien WOG. Es sei erfreulicb, dafs die Uildcr»

bandschrifl so in vollerer OestaH nntsbar dargeboten

werdi", als es seitens des Deutschen .\rchiUliogi8Ghen

Instituts zuerst beabsichtigt gewesen sei.

2. Aegina, dat Heiligtum der Aphaia, hrraut-

gegeben ah Fettse/iri/t der k. Bayerischen Aka-

denm der Wissenacha/len von Ad. Furtw angler,

unter Mitwirkung von Emst Fiechtcr und Herroano

Thiorach. Manchen 1906. Das Unternehmen, wie

desseo Durchfabmng seien gleich ausgezeichnet. Di«

PnbtikaHon des bedentenden Gegenstandes gehe er

schöpfend ins Grofse ^^ie in das ri:ixi Ine Kleine ein

Herr bchuJton aus Göttingen berichtete aber

seine msammen mit Herrn G. KOnen ans Bonn aef

iler Stiitte von Nuniantia unternommenen Au-

grabnngen. Vgl. den Bericht im Aruhäologiscbcu

Anseigwr 1905 8. 163.

Zun Seblnfii q^raeh Herr Zieboa über

Ornamcnta yvjuvaffiö)^»;

Im ersten Buche der cicoronischon Korrespundeaz

mit Attieas ist nns eine kleine Gruppe von Briefea

ans den Jahren 68-6G v. Clir. erhalten, in di-nen der

Redner seinen Freund, der damals in Griechenland

weilte, bittet, fta sdnem Namen einige Kunstwerke

anzukaufen, die zur Aussrhmückunf,' der damals vob

Cicero angelegten Villa in Tusculum dienen sollen.

Die meisten dieser Kunstwerke sollen in dem mit der

Villa verbundenen Gymnasium und der mit diesem

eng zusuinnieidiängenden Palästra aufgestellt werdeo

(s. ad Att. I 10, 3), einige von ihnen sind auch

n&ber bezeichnet: wir hören von tierma$ I^entäiei

eapit^tu ahnu (a. I 8, 2), die an anderer Sielk

aN llermeraclae bezeidUMt werden und mi Ii so mit

der I 4, 3 erw&hntea Bemathena gut zu eiuur Gruppe

«miammenftigen, bei der jeder an die bekannten lade*

risischen Hermen denken wird. Aber ein erschöpfendes

VeneidiDis der Skulpturen, die Atticus damals for

Cicero erwerben hat, ist leider in dem Brief-

wechsel nicht gcficl'Cii, ^^ir mtlsscn vielmehr vorfiel'

nehmen mit einer allgemeinen Wendung, iiiUcm w
die beiden folgenden Äufserungeu des Redners lesen:

ad Att. I, 6, 2 iu velim n qua ornamenta yvfutt-

(Tittf reperire poteris quat loci mit eiui quem tH

uoH iguaroM (Tgl. I, 1 0, 3 »i quid aliud olnitoif äw
lod ifMn noR t^noro« rtperie» et maximt quae übt

pataeitrae gymnomque vtdehmtur ew; s. auch sd

fam. VII 23, 2 und dazu F. Marx in der Foslsdirifi

f(kr Benndorf S. 37 ff.), u« praelemUUat und I 9, 3

guae yvftvaamd^ maxime «Mfit, ea quaero.*)

Quae eins loci eitse vuleulur — es i^t die Fräse

nach dem Verhältnis von 'Statue und Ort', wie sie

Kuhnert seiner Zeit zu behandeln begonnen hat, die

durch die leider mir so allgemein fiehalteiie AuTm nun;

Ciccros mit be/ug auf das antike Gymiiasinni un uns

herantritt; es verlangt uns /u wissen, welche Skulp-

turen Cicero wohl sonst noch als ornamenta jrvpvti-

Oiwöii betrachtet hat, oder, um von den BriefstelicD

nunmehr abzusehen und nur den einen recht he-

'j Nfl'i-nliri >« i lieiii.-rkt. diil's das \iii:iltli--iiMi. ihi-

Cieerii zu nuK''t'ahr der-'^dlieii Zeit in Anl'-Iinmsi :»n

fiii.- Aül.'iL'i' de» Attieus in K|>irus i:''id;int \ua ai| .A't.

I Iii, IS /.iili tzt Scliielir .l:ilir. -l er. d.^s licri. |.()iiol.

V ereins liMil S. 8711. wolil cini' (iri'it.^ im I'ark );.-\V(><-n

\^^^. di>>, wie etwa das Antniin Cylupis und alinliili«"

Anla^i-n in Rmu, eine lavthulugiücbe StAffage hatte:

an ein Heiligtum mit Beucfsebmuck wird säiwerlieh
zu denken »ein.
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zeichnenden Gesamtaasdmck von der Befrachtung

ilieser Stellen her bei/nbeliaJtcn, wir haben zu fragen:

welches sind die ornamentu yvftvaaiuöfi des Alter-

tiUDSi in welcher Art waren die Paliistrcn, Gymnasien
and die mit ihnen eng zusaiumenhüngondcn Anstalten

mit Bildwerken aasgescbmückt? Einige UnirifsUnien

xur Beantwortung dieser Frage sollen hier andeotong»-
weise gegeben werden, wobei frnfieli nn Wort des
llf daucrns über die äurserst geringe Ausgiebigkeit

der Überlieferung auf diesem Gebiete die Darstellung

erOfben mabi es ist nns, soweit meine Kenntnis der
Dinge reiclit, koino eingehende Beschreibung der
liuienraumo eines Gymnasiums in der antiken Ute-
rator Oberliefert, wid auch die Ansgraboogen YuAm
bi^iher 7u einer auch nur einigermafscn oin^ohcnden

Kekonstruktion der Innenansicht einer derartigen An-
lage noch keine ausreichende Grandlage gegeben;
auf Einzelheiten der liferan!-i'licn und monnmentaleti

Überlieferung wird weiter untm einzugehen sein.

Was die arGfait«ktonische Gcstaltunu der Gymnasien
betriflt, so ist Chr. Petersens bekanntes Programm
T. J. 1858 infolge neuerer Funde, besonders zu

Pricne, bekanntlich darcbans veraltet geworden und
bedarf drin^'end einer Emeoerwig, wie sie ihr unr
Ar einit;c Fragen der iDterpretation von Ißtniv Y 11
bisher u. a. durch F. BQigen (Bonoer Disi. T. J. 186S)
zu Teil geworden ist.

Gehen wir nach sachliehen Bnbriken vor, so haben
dir Götterbilder olme Zweifel einen sehr wp^nnt

liehen Bestandteil des bildneilsdien Schmuckes der

Gymnasien gebildet, and zwar sowohl die Statoeo
lir Gottheiten, die als Beschützer der Palilstra und
<ier anderen Bildungsanstalten in allgemeingültiger

innerer Beziehung su deren Rflomen stAnden, wie

auch diejenigen dir ('iii7<^It\('!i anderweitigen Gott-

heiten, denen die t iiizeinc Aiihtalt aus irgendwelchem

besonderen Grunde geweiht war. Dir ApoUon ],y-

keioft, den in Lukians köstlichem Aoacliarsis Solon
seinem nordischen Gastfrennd zeigt, ist wohl der be-

kaiiiitesic Vertreter der erstcren, während von den
Göttern der letstgenannteu Art Uermes itmydvtoi
«oU am hinfigstea In den Riomen der Gymnasien
und Piriiestren sein Bild gehabt haben wird; i^t er

dodi der t9coc naheaot^t^i (s. Koscher, Mytholog.

Lerikon I 8p. 9868 und den Artikd Palaistra eben-

da), der zugleich als citharae rcptrlor und pareu.s

Ifraf {s. Carter, J'JpiUteta Jeorum apud poelus tuUiios

S. 69} auch die musische Seite der Jngendaisbildnng
neben der kOrperlieben zu beliQten benifcn war; eine

Herminbaste der Villa Albani (llelbig Führer II

Xo. 702) hat am ebestan Anspruch darauf, unniittel-

btr als ornamentam fvpvaaioidtg bezeichnet zu
weiden; denn einerseits heben die beiden auf dem
^cliafto an^'ehrachten Epigramme die Beziehung dos

Gottes zur Paiaestra besonders hervor, und anderer-

teita hat Heibig sehr richtig bemerkt, das die eigen-

artig kräftige Heliandluiig de* Nacken.s bei dieser

HermeadarsteUung wobl durch dieselbe Beziehung
venalabt Ist HeraMes selbst bat bereits bei Ge-
legenheit des cicoronisclien Briefwechsels als oriia-

meotom rvitvaauädff Erwähnung gefunden. Athene
'<aad, wie auch die Musen selbst, in erster Linie
*len Stuten der literarlichen Ausbildnng als Schvta-

göttin nahe; in diesem Sinne und nicht auf Grund

der Anekdote bei Plinins liist. nat. 34, 19 wird sie

auch den Beinamen Musica gtlUirt haben.

Von den Personifikationen, die mau als Behüte-

rinnen der Paliistren und Gymnasien hat auffassen

wollen, ist allerdings mehr als eine von vornherein

ZU streicbeo. Das gilt zanSdut fOr die aqgebliche

Eha^la des Berllii«r TttMiUldes bd Gerhard Trinlc-

schalen und Gefufse Tsf. 20, die ganz zweifi

einen Jüngling und laiM weibliche Gestallt darstellt

nod in der man doch wohl am besten tat einen

Jngcndlichen Aufsein r der Palii.stra erblicken, nnd

ebenso gilt es ziemUcb sicher für die sog. Palaistra

des Fariser Sardonyx Babelon 88, ftr die Ich die

auf Lenorraant zurückgehende, von Babelon angenom-

mene Bezeichnung als Diotima freilich auch nicht fUr

wahrscheinlich halte — denn mit der Porfarftthaftigkeit

des ani,'eblicbcn Sokratcskopfes sieht es doch, nach

den Abbililungen wenigstens, recht bedeuklicli aus.

l'm so unanfechtbarer ist dagegen die aucli in-

schriftlich bezeichnete PaliLstraflgur, die uns auf dem
römischen Terrakottamedaillon bei Fröhner Gazette

archenlogiiiue 1890 S. 10 begegnet, und durchaus an-

nehmbar ist auch das, was Philoetrat (imag. 32) von

der Gestalt der Pialalstra als Personillkation zn sagen

weifs.

Denn ohne die PhUostratfrage hier nun aufrollen

m wollen (s. u. a. E. Bertraod, ün critiqn« d'art

dans rantiquit^. Philostrafe et son ecole. Paris 1882),

können wir wohl beute mit Bestimmtheit sagen, dafs

die SeUlderang dieeer Penooifikation des Ringkampfes
mit den sie umgebenden Eroten als Vertretern der

naXalafiata nicht ein leeres Phantasiegebilde, sondern

einem wirklich von dem Suphisten gesehenen Bilde

entnommen ist. Der ehemals Giustinianist he Eroten-

fries der Villa Albani (Heibig Führer II Xo. 818)

ist am besten geeignet, VOn dem Gedanken des phi-

lostratischcn Bildes wenigstens in Bezug auf die

Nebenfiguren eine Vorstellung zu geben; durch das

Albanische Relief wie durch die Schilderung des Plii-

lostrat kommen wir freilich mit der 'Palaslra' auf eine

riemlich splto 2Mt hinab, aber es scheint mir dorch-

aus annehmbar, dafs die Persdnifilvatiun des King-

kampfes keineswegs nur der belleuistisch- römischen

Periode angehört; schon in der attisehen Knnst des
vicrtLMi Jahrhunderts sind nach Auswei<^ der Urkunden-

reliets die Personitikationeu ziemlich häutig gewesen,

und Palaestra mag ebenso wie die *En»tn^ii, So^kt,
Vrfgeiij der epbcsisclien Agora («. Arch. Anzeiger 1904
S. 97) sehr wohl bereits der Kunst der Zeit vor

Alexander angehöit haben.')

Neben der somit hinliinglich gesicherten Palaistra

ist zunächst die Personifikation des Wctfkampfes zu

nennen, die in den Gymnasien nnd den verwandten

Anstalten ohne Zweifel eine StiUte hatte. Die auf

') Die weibliehe Figur, die auf dem TaUkaniscben
Relief Hdb^ FUfaier I N<>. 2r>(t mgegen ist, während
Herakles von Lines im Lyraxpiele unterrichtet wird,
ist mit Sicherheit nicht zu benennen. llelbig dachte
an eine Personifikation dm Unterrichts überhaupt oder
de.s musischen Unterricht» Im besonderen, hebt »bor
nelbi^t den Mangel jeglicher charakteririiereudeu Attri-

bute whr mit Recht nerror.
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uns gekommenen DMSteUoqgeD des Agon sind aller-

dings weder ii^endine vnnnttennr als ornamenfa yvfi-

vaotütdi] gek('iiiizt>iuliiK't , ikkIi aucli aiisreielieiid gc-

sichert (s. Beiscb bei l'auly-Wissowa 1 Sp. 835 f., der

mit Reclit ntrttelcheltender ist als Sdirelber in Soschen
Mythol. I>nxikon v. Agon), aber ilcr "Aywv ^i^v
cUff^ac (Pausan. V 26, 'i) des Diouysios von Argos

wie aadi der des Kototes md dympfoeben Kranztiscli

(Pansan. V 20, 1) sind völlig gesichert und berofaeu

srhwerlicli blofs auf 8uljj(.ktivcii Auslegeversuchen des

Excgeton, wie Beiscb An.^ für möglich hält. Auch
Kairos, dessen enge Verbindung mit dem Hermes
'Efaytiftof für Olympia direkt bezeugt ist (s. Iloschers

Myth. Lex. v. Kairos), ist im antilten Gymnasiuni gc-

wifs nicht selten dargestellt gewesen, doch alles Nä-

here entzieht sieb da nnScItst noch unserer Kenntnis,

da uns weder die scclistc sx<fQaßiq des Kullistralos

noch auch die Kairosreliefs (s. Friedericbs-Wolters

No. 1897 <r.) wesentlich wdter helfen. Ülwr den

Kairos, der nnfcr den Werken des Lysippos crselieiiit,

8. Sauer in lioscbers Hytbolog. Lexikon, wo auch der

nudm tah ineaten* (Plin. 84, 55) des Polyklet in

seinem Verliilltnis zu der lysippischcn Figiir wohl

richtig charakterisiert ist. Sehr vorsichtig will wegen

ihres späten Ursprunub eine Stelle aus dem wunder-

lichen Lehrbuchc des Martianus Capeila benutzt sein,

wo gesagt ist, dafs liarmonia die diruta gymuasia')

schon lange verlassen habe (p. 899 S. 336, 8 f bei

Eyrsenhardt). Ist das nur allegorische Fhraseolegie

oder liegt irgendwelche bestimmte ^orsteflnng sn

Grundt V Man würde die letztere Frage verneinen, wenn

nicht erstens in all dem Waat der Einkleidung, mit

dem der Terfittser der Nnptlae arheitet, doch ganz

ersichtlich manches wertvolle alte Gut steckte und

wenn nicht an&erdem die '^iytoyia vom fUuften vor-

christlichen Jahrhnodert an tatsScUieh als Personi-

flkl^tion - fn ilirli meist in anderem Gedankenkreise

— oft gciiu;; uns ent^regeutrate; so wie sie auf der

Lekythos (Archaol. Zeitung 1879 Taf. 10: s. Körles

Text S. 93 if.) neben 'l'vrlie, I'i iiho iitui llygieia er-

scheint, mag sie wohl auch im Zusammenhang paläslri-

tiscber DarsteUnogen gelegentlich vorgekommen sein.

Wir kommen zu den Darstellungen ans mensch-
lichem Kreise, die sich als ornamenta yvfuwfftotd^

bezi;ieliiien lassen, und dürfen da wohl die Porträts

der Stifter der Gymnasien und der verwandten An-

stellen an erster Stelle erwähnen; das Standbild eines

solchen ist nach der einleuchtenden Vermutung des

Herausgebers i. B. in der leider sehr zerstürten Sta-

tue zu ericennen, die man im Ephebensaal des 'unteren

Gymnasiums' in Priene gefunden hat (s. in der

Publikation über Prione S. 268 f. mit Abbild. S. 273 f.),

und wir dhrfen gewifs aaaehmen, dafs in dem Gym-
nasium, das Agrippa, et«n 10 v. Chr. (s. Gardthausen

Auuustus I 754), im Zusammenhang mit seinen

Thermen erbaut hat, das IJild des Stifters ebenso

venig fehlte wie das Bild des Kaisers, dessen Bc-

mUbiuigen um die disciplina popuU Romani') gewifs

•) I ber die Auftindiing eines ( iMinüi-intns zu Tim*
gad s. A. Srlnilti-ii Areliäul. Ariz. liwi;; > um,

=) Das (iedieht des l'ropiTz 1\' 14 riiti,iii' \ it-llcielit

auf die obeu erwäiiuteu Uestrebungeu de» Kuisern

auch durch ^ese iüilage seines Freundes gedient

sein sollte.

Auch Villi dein Gymna-iuin, das Nero — halb an?

persönlicher Liebhaberei fur die griecbiscbea Übungen,

aber sicher auch bestimmt durch die eben fllr Augute
betonten volkserziehcrischcn Gedanken — i. J. 61 n
Korn gestiftet hat, wissen wir, dafs in ihm die Statae

des Kaisers stand; sie wurde i. J. 52 bei Gelegea-

beit eines Blitzstrahls, der das Gebilude traf, zersidrt

(s. Schiller, Nero S. 154, 160, 549, 639). An den

zu Ravenna von Nero gestifteten Gymnasium htb*

Dio 61, 17 nur in allgemeinen Worten die Pradi:

der Ausstattung hervor (ißt]tjQta lityai.oTiQfn^) Di6

diese Pracht der Ausstattung auch iu der Aufstcllaiic

zahlreicher Bildwerke und in reicher Dekoration der

WAnde bestanden hat, ist von vomberein anzunehuKS.

Ornamenta yfftvaatuidt; anderer .\rt -ind die K'-

metenhermen, die jetzt iu dem nach ihucu benaonira

Saale des atfaenlsehen Zentralmuseums (KavvadiK

No. !K4-41i') eintönig friedlich neben einander stehir,

aber in ihrer ursprünglichen Aut Stellung ttineu gaiu

anziehenden Schmuck des Diogenes-Gynmasinnis g^

bildet haben mögen, in dessen Nachbarn luifi -^ir i
•'

1861 gefunden worden sind; die Anstalt mal- lUi

zweiten naehchristlielien Jahrhundert einen ziemlicb

stattlichen Anblick geboten haben; denn die Kosmetcih

hermen sind gewifs nicht ihr einziger Schmuck g^

wcsen, und schon deren Zaiil ist ziemlich beträchtlich

Wir kommen von den Bildern der Lehrer

und Vorsteher zu den Bildern derjenigen, dk

in lii II Gvniuasicii ilirc Ausbildung erhielteru Sur

vereinzelt sind in unseren Museen Denkmäler n
finden, die sich mit riemlicher Sicherheit als ont
menta yvftvanntjdri bezeichnen lassen; man wird n
ihnen vor allem die schöne Statue des ausrubcudca

Epheben rechnen dürfen, die, in je einem Exemplir

im Louvre und im kapitolinischen Museum vorhandes,

von lleibig (Führer I No, 505) sicher mit Recht ib

GenrefigTir betrachtet worden ist, die zur Au^-

schmQdcung eines Gymnasiums diente. Ein Gleicbei

gilt von den zahlreichen Athletenstatueu , die ah

Salbcr, als Diadumcnos, als Diskubol usw. so zahl

reich in unseren Museen sich finden. Dafs die !'»•

lästren auch Athletenstatuen der verschiedensten Art

enthalten l ;il r
, d\*: der Jniiend Vorbilder köriier-

lieber TUchligkcit vor Augen führten, ist ja an »icii

naheliegend und wird uns flberdies durch einen inte^

e>santeii Fundhestand völlig >.icher bezeugt: I)a< N'

aplcr Exemplar des Doryphoros cutstammt der su::.

('nria Isiaca von Pompeji, die seit Schönes und NisseB>

sehr wertvollen Forsehungen mit Gewifslieil aU Vi-

liLvtra zu bezeichnen ist, und ein Stück liekunstruklii>o

des InncnbUdcs einer antiken Palästra tut sich nack

den Ermittelungen der beiden I'orscher wenigsten«

mit annähernder Sicherheit vor uns auf: die Kopi'

nach dem Meisterwerk des Polyklet sclu int an her-

vorragender Stelle der Gesamtanlage weitbin sichtbar

angebracht gewesen zu aelu aad hat fielleiGfat des

Punkt des Gymnasiums beseicbnet, wo die Prstt"

Verteilung stattfand.

Au^.Mi-tus Pezug, wenn es von i|. i- Px'trnclitung dfr M
bona viiyinei gymitam Sparta» ausgeht.
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Auch die schöne Fignr des ausruhenden Ephebcn
aas Tralles (s. Arch. Anzeiger 1902 S. 104) mag ur-

gprOnglich ein omaincntum yvftvofltmdts gewesen s(;iti,

und 0« ist im Antikciibe';tand unserer Museen noch

gar iimuohc anüon; Figur, für die die chi'ninlitt<; Auf-

stellung io den Räumen eines Gynina-siunis oder einer

Palästra ziemlich wahrscheinlich ist; aber je nutzloser

es ist, ohne bostimmto Anhaltspunkte von Fondort-

angabo oder Insclirift solche Zuweisungen auf Grund

allgemeiaer Jilrwftgungen Torznnehmen, desto erfreu-

lieber Ist es, defs wir wemfitenB in eiDem Falle

mit Bfsliniiiithf'it vorgehen kOBDOO — ich meine den

des 'Tänienti-ikgers' im Piräasmiueilin, den ich Athen.

SßtteiL 1S9S 8. lS7ff. verOffsntlidit habe, und «u

dem Salomon Rcinach im Museum zu Nevcrs das

ebenfalls aus der Piräusstadt stammende GegeuäiUck

gefiuden bat. ') Garn ohne Zweifei waren die beiden

Figuren als Pendants entweder am Eingang oder im

Innenraumc einer Paia-stra oder eines Gymnasiums
•nfgestellt; dafs sie der vorsullanisclien Zeit ange-

hören, möchte ich angesichts des Exemplars von Mcvers

jetat auch meinerseits fUr wahrscheinlich halten.

Andere Exemplare desselben Darstcllungstypas scheint

der franzteiscbo Archäologe so wenig wie ich ge-

fanden ta haben.

Wie sind diese arr«? Xfyöf^ifra im Typcnkrcis

der antiken Plastik — als solche müssen wir sie zu-

Dftchit betraehten — xa erlcISren? Aach darch das

Hinzukommen der Parallelfit'ur aus dein MiHPiitn von

Nevers fällt auf die Deutung des eigenartigen

etatoarisehen Tyjm nnwillkommener Welse kein

-elilechfhin entscheidendes nencs Licht: wir können

iiath wie vor beides annehmen, entweder dafs die

beiden Figuren nur Träger der Siegerbinden und

also Diener bei der Proisverteilang sind, oder dafs

wir preisgekrönte Knaben selber vor uns haben,

deren Andenken durch Weihung ihrer Statuen im

Inncni ihre« Gynaasions verewigt werden sollte.

Die Bedenken, die ich (Athen. Mitte«. 1898 8. 188)

aus der Art der Ai!briüj.'iing der Siegerbinden her-

leitete, finde ich auch durch das Exemplar von Nevers

iricht ansreiehend entkräftet.') Die Tasenbflder zeigen

>) Revue arcbeolog. 180» Tat III S. 617. Auch der
Torao aus dem Piriin ebenda Tal IV mag da orna-
mentom j^meuSidfc gewesen «ein.

*) Bs wäre gar iiübKch, wenn uns die Toputfrapliie

d«T Firftnflstadt bei der Deutung der beiden Stataea
mit l>raacbbaren Aniialtspunkten sa Hflife käme, aber
leider schönt das mr Zn% noch niclit der Kall au sein;

(lafOr dürfen wir den Attributen, die die Iraiden
Jünglingsgestalten in den Händen halten, vlelleleht
unsererseits einen allerdingi* bescheidenen Gewinn in
top<)gra|>liisoher flinsicht entnehmen; die eine der
KnalM-ntigiiren, die in Nevers, hält Alaba!<tron und
Stri;;ilis in den Händen, bei der anderen kehrt das
.Salliicefäfs wiflder, nl>er die Rechte hält ein BftndpI

micberrollen — wenigstens weife icli den Gegnistand
nicht anders zu deuten, l inl das nia;; ilenu daran er-

innern, NNi'- i'itii "Ii'- "^t:itti n ili-r kör|n'rlielieii uihI iler

geii*tigeu .\ii--liii<iutiv' im grircliisclirti Allrrtiini oft mit

einander verluinderi, w ie oft die Si linl<' und «i.<- • J) iii-

nasiiini in eini-in (ifliuiHl<'koni|ilt'\ vereiui;,'! \\;ir<'ii.

Ks iiiiii; sein, dal- tii:iri ftir die Pir.'iiisstadt iidt iviick-

.-ielit ,iiif «Iii' .Attriliute der lieidert Kitiurcu etwas der
Art anzuriebiiieri liererbtiirt i~l. I'ortratiiaftigkeit der

btjitueu i.*>t wobl schwerlich anziiutilimeu. Huben
wir es aber mit Porträts su ttm, so macht die allein

nilmlich ein darchaus anderes Vorfahren bei der An-

legung der Siegerbinden, worüber Athen. Mitt. 1893

S. 138 A. 2 einige Angaben zu finden sind.')

Wenn uns der \Vrsu(h, die Piräusstatuon zn

deuten, zur Betrachtung attischer Vascnbilder mit

Darstellungen aus Gymnasien und Palfistrcn gcfnhrt

hat, so bringt ans das leider nicht den weiteren Ge-

winn, dafs wir ans diesen Bildern ?on der Innen»

ansstattung dieser Anstalten Näheres lernen kOnnen;

denn abgesehen von einer Säule, die gelegentlich die

Arehitektar, und von eim'gen Gerätsebaften, die die

Wand markieret), bieff-i titi- die Vasennialer fast

ausscblicfslich die lebenden Gestalten, die sich in den

Räumen der antiken Ring^ und anderen Sehulcn auf-

hielten, nicht aber den bildnerischen Schmuck, dem

wir hier nachgehen. Ein Gedanke freilich mag

nicht ganz von der Hand zu weisen sein Es ist

wohl nicht ausgcsi hln^scn , dafs ein Ted der Vasen-

bilder, die uns, so reich an Zahl, in das Leben

der antiken Palilstren und der antiken Schulen ein-

führen, auf Wandbilder zurückgebt, die die Wände
der Gymnasien schmOcktcn; aber in dieser HinMcht

mit Ilypotliesen aufzutreten ist mifslich, wenigstens

weifs ich keinen Fall, wo bestimmte Anhaltspunkte

dafSr vorliegen, dafs der Vasenmaler si<A anf diesem

Gi l:iii'!c \iiti der grofsen Kunst oder dem gioften

Kuusthaudwork bütte inspirieren lassen.

Wfar sind am Sehlnsse onaerer ObmliAt angehuigt

und dürfen zusammenfassend sagen: die Ausstattung

der Gymnasien mit Bildwerken wird im allgemeinen

ein recht buntes Bild von Darstellungen recht ver-

schiedenen Inhaltes jxeboten haben. Dafs sie die

Spuren dieses bunten Nebcneinanders wenigstens teil-

weise festgehalten hat, ist ja, nebenbei erwähnt, ein

Hauptargiiment zu Gunsten der GlaubwOrdigkeit der

Beschreibung, die uns Christodor im 8. Baehe der

Anthologie von dem Statuenschmuck des Zcuxippos-

gymnasions in Konstantinopel hinterlassen hat. Wir

kSnnen, um an dieser Rrwähnnng Ghristodors noch ein*

mal die lifcrari^. hr 1 "bcrlieferuiit!; zu messen, nur sehr

schmerzlich bedauern, dafs eine so anerkennenswerte

ekpbrastische Kunst wie die, «her die der Koptite

verfügt, nicht auch von Anderen und für die Gym-

nasien der klassischen Zeit gelegentlich zur Anwendung

gebracht ist; wir wtlrden, wenn das geschehen wiire,

vor den TrOinmem der Gymnasien, wie ide ans Dolos,

in Betracht kommende Figur von Ne\ers m einer
Hinificht jedenfitila einen erfreulichen Eiialruck; von

dem kläglichen ESodmck des nervOsen MusUrknabeu,
den wir von dem Grabetem des Qu. Sulpiciu^ Maxi-

mns im Kons^rvatorenpalaHt haben, dem riehtiL'en

Miistertypiifl des t»rehar^<inent nuntat, zeigt das Ge-

sicht de« Piräusknaben nicht die geringste Spur.
1) In der Di8kas.«ion nach dorn ^'ortrag bemerkte

Horr von Wilamowitz-ftloellendurlT unter Hinwew auf
di.- Arbeit seines Schülers Ph.s80w, dafs von Sleger-

Itiiiden im Sinne von Siegeszeichen wohl tlberhaupt

t).-i iU-n (irifc li. n iii. lii die Heile sein könne; e« handle
villi \ieliiielir um l!iu«i..-n. die das Publikum »einem
si. ;.'n'icli.'ii Lirldiu^' als Zeiebfii si-iner tiunst zuwerfe,

iiludieli w ie d:is no. h j('tzt u. a. in Spanien lieoliaclitet

werde. Di.' Minden stiindcn mit andt-ren M)lehen zii-

^fw (irfeiu-ii /.eiriifii di-r (luii^t i
Zweigen usw.) dur'di;ins

auf einer Stufe. Ich uiani.ii', dieser AutTii^simi: die-

jenigen \ uj»enbiider entgegenhalten zu äollen, auf denen
Nike mit der Binde dem Talistriten aufliegt.
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Olympia, Prii'nc u, a. Ruinensliltton zijigen, schwer-

lieh so ratius und der WicderborätoUang des Gesamt-
bilde« onfähif dastaluB, nie et Jetst leider der
FaU ist.')

Uan sieht ja, es ist znr Zeit nicht viel mehr als

eine raBaninic-nhanglose Aneinanderreihong von Einzel-

aotiieo, die sich, soweit wenigstei» neioe Keontoi«
der Dinge nicht, ergibt, wenn mn von den «mtnenta
yvfivaouaär^ eine Gesamtvorstellung zu gewinnen

saclit; zieht man mit heran, was sich als Aas>
a^mttdtnng»- oder Mnstlerisch etwa mit in Betracht

kommendes Anscli;uiui!Lrsniat(>ri;i! in den dem wisr^on-

schaftlichen Unterricht gewidmeten Schulen befunden

iMt, flo ist wohl noch mancher Znnls nOgUeh: die
Sif7-tatiio de« Ruripides und der ihr verwandten
Dunkiualcr, Treu's 'Ilias' und 'Odyssee' (Atlien. Mitt.

1888 8. 160 Taf. V; Kawadias No. 311-312), die

Hemempotbeose und vielleidit auch die Tabula Uiaca

nd ihr Krds sowie das Gemälde des Kebes liefscn

sieh namhaft machen, wahrend wir leider der phrasen-

reichen Bede des Eumenins pro retiavrandi» »ehoHa

wohl eine Notix ftber die Anbringung einer grofsen

Ktrte in Schulraume, Qber die künstlerische Aus-

etattug dieees Baumes aber leider nichts entneluuea

kOaneo — aber Staekweik bleibt doch «lies, so sebr

*) Zum Fberekydes der ?x<pQttci( dee Ouiatodor
Tgl. auch Frledricbs-Wolters Nu. 2:JI.

ich auch hoffe, da^ l)cs<ier(> Sachkenntnis das Bilii

das liier vcr^ULliswtisc bki/zicrt wurde, reicher nu-

zustatten im stände sein wird.

Diese sehr kärgliche Zusammenstellang de» We-

nigen, was aber die bildlicho Ausstattnng der Gjrai-

nasicn nnd Palästren nach meiner Kenntnis der Dinge

flieh etwa sagen Ukbt, darf vielleicht mit einen Ifia-

weis aar die beiden Wege sehliefsen, anf denen 1k

ErforschuiiL: lüo-es Gebietes zu unifassenderen ud
erfreulicheren Ergebnissen gelangen kann; diese beid«

Wege seheinen mir gegeben einnal durah die topo-

graphischen Fnndkarten, die — auch fflr unscheinbar

Funde anf dem Gebiete der Kleinkunst — genau die

Fandstellen registrieren, wie das bei den aenerdinp

freit'cle'jftfn Gymnasien ja mit so dankenswerter Vol'-

standigkeil geschieht, und sodann durch die geDant

Durcharbeitung der Inschriften, die, wie ich besooden

betonen möchte, bei dem Wenigen, was die vor-

stehenden Mitteilungen zu bieten versuchten, nodi

fast ganz ausstand. Erst wenn nach diesen Seiten

liin die nötigen Vorarl>eiten vorliegen, wird man die

Innenanaidit antiker Schnlrftnnie im weitesten Suinr

des Wortes mit der Sit herlieit rekonstruicnüi knn; :

wie sie sich z. B. bei der römischen Teichaolage von

WdschbilHg mit ihrem Hermeflsdurack (s. Settaer.

lUnstr. Führer durch das Trierer Moseom, V. J. 190S

S. 70 ff.) hat erreichen lassen.

VtfntmrtliciMi UwUMeur: l'iot'. Ur. U. l>rabeim, friedaukn.

ANZEIGEN

üeriag ftct nfihittiiinifdicii flui^mtMttns tu fietUn.

€^ka «vMiictt:

6iu Beitrag jur lycjc^ic^te fccfl fccutjdjeii Üjciftee

von

3tPcUc itaffagc.

gr. 8«. (Xn tmb 950 6citeii.)

ge^. 16.— geb. in ^Ibkber 18.50 9Rf.

Dr. phxt
nm aiJuiüiojiiKlHT 'iSinbilCtunc? t^cjuctii

I

niiiifiiKt) ir:Iifl;er viilroarbfiicr für ^^1S i:i

I
oinjiaiiwiii'um i:i Jricr. ^irmunffiti«

juijjMri 1.'.!».— -l'Jf. :;iiiu,ii!i(l). 'Mne
"

' an oi< XitcftioH Des iKuicuine.

Verlag der

WeidmannschenBuehhandlung
tn BerUaSW.

Die geographischen Bücher

II. ^VJ-S I Sri, Inf-

der Ifaturalis Historia

desCPimiusSeoondos.

mit vollständigem kritisdMB

Appatst herauegegeben voa

D. Detlefen.

I^.8>. (XVn a. 262 8.) 190t. g«b.6)flE-

(Quellen iimi Forschungen snr alt*

GewcHcht«» lind Geographie. Ü«'

H .
9."
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HBRAUSOBOEBIN VON
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RtfMtioHfn und Anieium:
M e y » r « Ke>aebttcb«r.

6. Auflag» (O Lang) . .

Book ledite

OrieoliMtlnix) und Kloinaaien.

e<titöd' bv Ö. it « r <• Ii » ii t' (H. Öiili-Tli uoydides
»olii'wskii

Qnirii, Cbflf die Krufti^ li-i N:i!.riiui,--mjii'.- l Kmlv»
Bach, Kap. I-IH, hcr«iii<K"K<''"'» vuu U. llulmreioh
OL Fachs I

O.Ferrkra. La t'ornia della BritHnni» leeondo la tasti-
moninnicii di Tiioit« lEd. WoltT. MO

O, Ferrnrn. iJi-Un v..r« S<'iitiil» > K.l W. lil 610
Jahresberichte übur das huheio tJctiulwoaea, heran».

wm C. Bsthwitoli. XIX. JahniMic (O.

Aufzüge: Berliner philologisrhp Wochensrbril't 13, — Kuhns
Zeitwliritt 4<>, 2. — K<-vue nrcbi'-oKigitiuti , SviitombtT-Ok-
tobor lOUö. - Tlie .Joarnnl of i'bilulogy XXX, W.
khMMmn um. — ZaitMluriA ttix di« 8»ta«^Mohm

' li»II,t UM

'Ytrmteknit

HifteiUuitm: AamUad» des ÜMoiptiona, VL •fanttr md ft Va-
bruar. — Xrohtol«Kl«aha aeiellseAnfk mm BanUa«
Ai«U4UnB( Tim

www Wß9 W^^^W^VW wW^n^^W MrW^ß^^^m

Dia HarrN VarAuMr vtm ProijnunMeD, DiaMftadonan nad wnatigeii tiel^gvoMtaMlirlfteu werden gebet««,

KaaenaiuiieaieiMiilii« ui die Weidtuftvaeehe llndibttdlniig, Berlin 8W., Zimncretr. eiuaeBden n wollet».

B—«n»lon«n mul Aumlgeo.

fliiaebtBUuid und Kleinaiien 6. .\iit1age. Mc> ers

Reitabaclicr. Leipzig und Wien 1906, Bibl.

bftitat. XII, X a. SS6 S. kl. 8^ geb. Jt 7,50.

Die« Baeh «raebeiot eben reeht, am bei dea

am "20. Mai begiuuendeii Fahrteu der iieu ein-

{»e'stellten Deutsclieii Mittelmeer - Lf^viiute - Linie

^Toiu Nordd. Llojrd zusamraen mit der Deatscbeu

and Aoeknnft. Den geographiaohen Teil hat der

Berner UniversitätsprofeMor Dr. .\ Plii I ipjtson,

den archüologiüclieu Dr. Liaco-Berliu aaf gruiid

einer zweijährigen Sludienreise durch Grieobenland

nea beerbeitei Anf des leteteren Beehnang iat

wohl die vorscbuelle Parteinahme für Döriifelds

Lenkashypotlie^e zu setzen, wodurch sich die

G. Aufl. nicht zu ihrem Vorteil vou der 5. auter-

LeTiate-Linie betrieben) ab FQbrer m dienen, j aeheidet Beaondera dankenswert iat der nnsfSbr-

Znm eratenmal wird mao diesen Sommer vou
j

liehe Bericht aber Delphi« dessen 10 Seiten gruad-

Npni»el uuH auf deutschen Schiffen nach doui iiclier Kevisioii unterzogen nud auf den neuesten

Firüus nud weiter über Sinyrua und Mjtileae nach i Stand der Wissenschaft gebracht wordeu sind.

Kenttantinopel regclmälkige Verbiadnng haben. Daneben leiobnet sieb hanptaiefaticb der Abschnitt

Dnrch diese einladende nud bequeme Gelegenheil | Athen dureb Ausführlichkeit und Gediegenheil dea

wird sich unzweifelhaft der Besuch Grlooheulmids

darob Deutsche wesentlich steigern, uixl auch Nicht-

arobiologen werden mehr uud mehr die schoaou

Kfisten und Inaein dae AgSiaebeu Meeres anianehen.

PBr wissenschaftliche Zwecke ist Baedekers

Griechenland noch immer nnenthehrlich. Oas

GeV.otfii.'U aus (S. 108—198). Das Wertvollste iu

jeder Hinsicht bietet der Abiscliuitt Kleinasieu

(S. 271—326). Da ist vor uUem der Absohuitt

Ephesos anf dm angenbliokUehen Stand der Aus-

grabungen des österreichischen archäologischen

Instituts, Pergamou nach den seit 1!»Ü() jährlicli

Mejerscbe Buch dagegen ist für 'N'ergniiguugs- , eriieuerteu Ausgrabungen des kaiserl. deutschen

tooriiten* bestimmt, flir solehe Reisende, 'die we>

niger stndieren und lesen, aber desto mehr .schiiucu

wollen'. Doch siud auch Studionrcisentle auf das

letstere Buch angewiesen, sobald sie Kleiuasieu

besnehen wollen, das Baedeker noch nicht in An»

griff genommen hat.

Altpr auch für Oricclieiilan 1 ^'ibt da- Mcycr-

M:l)e Buch reichliche wisseuscbaftliclie Anleitung

Instituts nmgearbeitet nnd er^nitl. Man brancht

forner nur die l'berschriften Smyriia. Magnesia a.M.,

Prieue.Milet, Didymoi, Sardes und Troja zu nen-

nen, am eine Vorstellung vou der Fülle des Ge-

botenen an erwedten nnd ron der Hasse der

wissensehaftliehen Arbeit, wdehe anf so engem

Räume auf^'i'-tapMt liegt.

ileilbroun u. X. 0. Lang.
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Tbacjdides Buuk 1 odilea by £. C. Marctaant i

Loodon21905,*lla€mill«n asd Go-

Wenn alle Ausgaben der "Claseieal Seriee for

Colleges !uul Schools' so gnt geraten sind wie

diese mir vorliegemle auch äufscrlirli gut aus-

gestattete Tbakydidesausgabe, su darf mna der

Firma Maemillan asd Co. ohne Bedenken grata«

Uereu. loh habe sie weuigstens ala ungemeia

praktisch und zweck mafsi^ prfundeu und kann

nur sageu, dafs ich sie jedem Kollugea, der eineu

handltchen Kommentar nebeu gröfsere» Werken

henotBeu möchte, reclit sehr empfehlen kana.

Dieses Urteil gelie ich lun *o liL'lier ab, als ich

soust vou erkläreitdeu Scliulaasgabeu uicht äber-

miftig erhant bin. Anfeer der Yonrede entiiUt

das Bneb folgende Teile: 1. Life of Thneydides

(S. IX— XI), knapp ge&fst, aber ausreichend und

klar. '2. Predecsssors aud conlemporaries of Thu-

cydides (S. Xil— XVll), uar iuteresaaute and

wiMenswerte Notiien ohne Gerede nnd Vermn-

tuiigeii. 'A. Anaijsis of the first bock after Poppe

(S. XVIH-XXXVII) trotz der Zugrundeleguug

eines etwas veralteten, aber doch vortrefflicbeu

Werkes wegen der die Übersieht erlSnternden

Noten durchaus brauchbar. 4. Mind and Style

(S. XXXVIII - XLII). nobcn ihn auMführliclien

Erürternugen bei C'la8i$eu-8teu|> gar nicht zu ver-

achten. 5. The Speeches (S. XLIII—XLVIII). voll

trelÜNider Drtetle Bber Um&ng, Art, Anlage nnd

Eigenheiten (in formeller nnd inhaltlicher Be-

ziehung) der tluikydideischen Reden. (>. Manu-

scripts aud Text (S. XLIX— LI), diu uötigsteu An-

gaben Aber die Überliefemng. 7. Text (8. 1- 131)

in prSchtigem Drnck mit textkritischen Fnfs-

noteu, übersiclitllcber Abtcilnng der Kapitel (ohne

die erschrecklich vielen rechts and links stebeoden

Zahlen, wie de s. B. die nenes<e Ausgabe tob G.

Hade bei Tenbner aufweist), mit kurzen englischen

Zusätzeu über den Inhalt z. H. zu I 1 : the rcason

for writirig this liistory. This war is grealer tban

auy tbat preceeded it, oder sn I 20: geueral Cha-

rakter of aaily Greek historj — dem einzigen

Teil des Buches, deu ich für entbehrlich halte.

8. Notes (S. lH3-'272) nach Textaeiten geordnet,

in ilirer alles Wichtige luitueiimendeu, alles Cber-

flOssige anssebfieftendeo Knappheit, wie mir

scheint, musterhaft uud vorbildlich. Ich gebe ein

Beispiel. Zu I 13, 6 (bei Marchnnt Text-^e ite 13

Zeile '21) findet sich folgende Note: Muaaakiuv

9i*iiovtei at the time when they fonoded Has-

tilia*. Berod. I 166 gires au accouut of a victory

of the Etrnscans and Carthaginiiins iibont .'»^(iB.C.,

the time of wbich Thnc. is here speakiug. But

I

Eusebius aud otliers placed die fuuudatiou of

Marseilles 600 B. C: tliere is plaiuly a discrepaucj

in the dates giren for its fonndation. (Chttien in the

3rd ed. book took Ivlxoyv io nieun 'gaiucd victorie?',

and referred them to GOOB. C. ; but Thuc is

plaiuly refcrring to circ. 040 B. C. See iSteup g

appendix.) Manchmal haben wir eine gans knns

Note, c B. I 49, 4 (Textseite 43 Zeile 3): na^
yiyyoftfVttt — iterative, Zeile 4: (iäx'!^ — ^PZ"»'

~

*take the aggressive', Zeile '2d: rott dij introducvs

the deeisire aot. Dafs nieht alle Noten gleieh»

wertig sind n»d dafs mau über die Henn-htigung

mancher Krklürnng streiten kann, i;;t bei einem

so scbwierigeu Autor wie Thukydides selbstver-

stXadUeh. Ich miiA abw sagen, daft mieh dieeer

Kommentar bei der Kontrole von Stellen, die mir

Mühe machten oder nun'lici!. weniger oft im Stich

gelassen hat als manche amlcrc, ilie sieb, wie miin

wohl scherzhaft zu sagen püegt, dann am meisteu

als Hbrtlaafoude* Kommentare erweisen, wenn man
etwas Wichtiges von ihnen wissen will.

9. Greek Index (S. 273— 278). 10. Kuglish

Iudex (8. 279—281). Sie beziehen sich auf die

in den Noten bebandelten Namen nnd Sadien:

tho referenee is to tbe page on whieh tiio note

appears.

Wenn der Herausgeber in der Eiuleitung ^agt:

I« tiie introdnetion to this book I bare ouly at>

tempted to snggest lines of thooght or investi-

gatioii; and -o I have touched on those poiuts

thut seeni to me, at least, to be luost iuteresting.

In writiog tbe notes, my sole object has been to

arrive at a elear nndarstanding of tbe tezt mj-

seif, aud to present what I take to be the mea-

uing as clearly as possible and in a simple furiu.

I could wish that my notes migbt be tlioqght

iiinminattng; bnt have no ambition wbaterer that

auy one sbonid think them learned — so hat er

ilaiiiit seiner Be^^clieideulieit ein yntes Zeugnis

uHügeätelU, das iu unserer prätentiösen Zeit dop-

pelt wohltot. Wir dfirfen ihm aber sagen, daft

er ein auf wissenschaftlicher Grundlage beruhendes

gutes Schulbuch gescbafieu hat. Und die sind

seltener, als mau denken sollte.

Ich würde eine Übersetzung in das Dentsehe

durebaus Ar lohnend halten.

Berlin. H. OiUisohewskl

Oalen, Über dfe Krftlte der Hsbrnngsinlttel, Erstes

Hucli Klip. 113 als Probe einer neuen Text-

rezeusiou herausgegeben vou G. Uelmreich, Gyio-

nasisldirektor. Progr. d. K. hnnealst. Oynnas. in

Ansbach f. <1. Scliuljahr 1904/5. Aiiabadi I90S,

C. Brägel & Subu. 54 S. 8"*.
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Helmreicb bietet iu dem Scliulprogratiiiu oine

Phib« EU der g«pUuten Ausgabe der difitetiMheii

Schrift des Galeuos. Er setzt das Werk iu die

Torgerfickteu liel)eu<>jahre »!ps pcrgainenischeu

Areteä, weil dieser darüber klagt, dals er aeiiior

•obadliafl; gewordenen Zihne wegen den Lattieh

unr noch in s^ekochtem Zustande geDielscn köaiio.

Der \V(jrt liie.-ier Schrift best«lit, wie Verf. sehr

richtig hervorhebt, io der Methodik der diäteti-

tehen Vorsebriften and in Zitaten ani alten Zen-

geu, dereu Werke uutergegaageu aiud: des Kary-

stiers I)iokles nnd des MncMtheos iiud Pliylotimos.

Von anderen Autoren werdua auiser den liippo-

krateern oud l'heophrastoa noob sitiert Homeros

nod Heaiodos, abgeeelien Ton dem Terse ans des

Aristophanes 'OAxdde; (KShn VI 541). Sprach-

geschichtlioh hedeutnugsvoll sind Flrläuteruogeu

über attiüche und gemeiogrieciiische Hllauzeu-

namen. Die drei BBeher bebandeln der Reibe

naeb: ]. Getreide iiud HQlseoirBebte, '2. die übri-

gen Vegetabilieo nn'l die aniinaliijche Kost.

Der echte Titel ist uicht n<^i x^o(fu)i' (hrnfteiag

(Vnig.), sondern ntfi tS¥ h %a%<; n>oqaTf dvm-
luuif (z. B. VI 109; 7G6; 770 etc.; XVII, I 341;

XVII, II 303; XIX 31). 9 Handschriften werden

geuaont, 3 eiuge&ebeue, aber nicht vergiicbeue

(Urlnn. 70 saeo. XIV, Marc. 279 saee. XV und

Hare^ d. V Nr. 11 eaee. XV, blofi Bneb III ent-

haltend); 5 nicht eingeselieue (Pur. 18t>:^ saec. XIV,

uur Buch I und II c. 1 'il hi.ten<l, Pur. 21(14

saec XVI, zu anderem Zwecke iiu Jahre 1661 be-

sottt, Par. 2167, 2173, beide saee. XVI, Par. sappl.

Graec. 7G4). EBlIgegsn ist Par. suppl. Graec. HH4

saec. XIV von Minoideä Mynas vollständig kol-

lationiert worden. Unsere Yalgata beruht aaf der

ed. priuceps des Aldos Hanntins anni 1525 (IV

45a— 711)). Die bt-iwere Form der letzterwähnten

Handschrift gegenüber der Aldina erweisen Bei-

spiele, die durch die hippokratische Überlieferung

lud Oreibasioe gededct rind (8. 7). Die Vermei-

dnug des Hiatos ist ein wicbtigss kritisobes HU6-
mittei. Auch Lücken der Vnlg-ata füllt der Pari-

rinua au:i und Glosseme hilft er beseitigen. Seine

Irrtümer sind gröfstenteils der Nachlü^äigkeit des

Schreibers xnr Last so legen. Leider ist der

Wolfenbfittler Palimpsest (Weisseuburgeu.sia U4 =
4148 Ileiuemann) saec. V in Uncialen durch diks

Darüberschreiben der lateiuischeu 'Ktjmologieu'

ad Evangelien des Isidorns im 8. Jabrfanndert

&st ganz zerstört und auch sonst hoffnungslos

Terblafst. Da niul's denn die fast wörtliche latei-

nische Cbersetzung des Wilhelm von Moerbecke
von Jahre 1277 avabelfeu (Lugd. 1528 nnd in

Handschriften). Liegt somit der arg veruacb-

liesigte Test des Galenoe alleKdings in wenig ein-

waodfreier Form vor, so bat doch Helmreicb be-

wiesen, dafs auch 'ein bescheidenes Hilfsmittel' in

der Hand eiues tüchtigen Werkmeisters ein nütz-

liehes Werkzeug werden kann. Diese Gewilsheit

erhält man bei der Durehprfiinng des kritischen

Apparats au jeder Steile.

Dresden. Aobert Fnohs.

Oievaiai Ferrmra, La forma della Brltannia
«ecoiido la lestimonianza di Tacito (Rendiconti det

U. Istit. Lombard. Ser. II. vol. XXXVII [1904J).
Milane 1904, Rebeseliini diTerati e. 0. 16 S. 8<*.

Derselbe, Deila voce 'Scatola'. Nota dl se>

mantica lalina. Ehemla 1905. 19 S. 8*.

Um die horizontale Gestalt dieses oder jenes

Landes ansehauUeh an machen, waren die alten

Geographen nie am eine Vergleichung verlegen.

StrabosGewährsmänner und Vorliilder. Eratostbeues,

Polybios n. a. übermitteln eine reiche Auswahl
chorographiseher Bilder: Formen der Tier* nnd
Pflanzenwelt, geomelrische Figuren, Gegenstände

de.^ tiiglichcn Grbriiue'is. Manche solcher auf pri-

mitiven Karteueutwürfeu (oder Zerrbildern) be-

mhaodan Tergl^ohnngen werden QU der Literatur

bis tief ins Mittelalter hinein festgehalten, andere

erfahren mit der fortschreitenden Erdkunde Modi-
fikationen, wobei jedoch subjektive .Vnschannug

»ich noch stark geltend macht. Bildet doch z. ß.

Italien nach des Poljbicc Ansieht ein Dreieck,

nach Strabo ein Viereck, und PHnius vergleicht

es gar einem Eiclil)l:iti*). Konnten also l>is zur römi-

schen Kaiserzeit die Vorstelluugeu über die Umrisse

selbst von Mittelmeerlindwn derart aoaeioaader-

gehen, wie viel mehr mufste dies bei Britannien

der Fall sein, das 'anfserhalb der Welt' lag und

von dem die Alten, wie Forbiger bemerkt, nie

eine ganz richtige Ansicht gewonnen haben. Noch
Ptolemaios läfst es sieb parallel mit der gallisohen

Küste von W. nach (). erstrecken, — In der älte-

sten Überlieferaug erseheint die Insel als eine

'Trinakria\ was leicht begreiflieb ist; denn durch

die Pytheasfahrten nnd den Handelsrerkehr vom
Festlande aus wurde eben vorzugsweise die Sfid-

küste ml)>t iiireu beiden Endpunkten bei Dover

und Landseud einigermalsen bekauut, also die

Gmndlinie mit den anliegenden Winkehi, worans
man dann, mehr nach Vermutung {ft't/tfttj) als

nach Erknndnog («b«^), jenes *angleioh«eitige

*) S. die SSnsammenstellnngen bd Baiser, über
St!.ib<.- (;. n<:rnphicji, Fnuikfnrt ISH7 & 1«£, und Miller,

.MiiJUiiiiinuuiii VI ^löSlHj S>. ilt).
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DraMk* (Diodor. V 21) konstraieTte und in

Karten mnirog, deflsen Spitce noeb Unga in dieh-

teu Nebel gehüllt blieb. Aber auch von der

KiistongliediTUisg Britautiieus im einzelnen — das

kommt für uosere Frage oameiitlich in Betracht

— hab«n di« Alten höehatnnTollkommene Kenntnie

gebnbt, nieht zu reden von KatedouieUf trots der

Umsegelung, die dem kühnen Massalioteu gelau«^

ood von der er Kuude über die Uuliterate Thüle

mitbraebte. Die hemebende AnRebnnong tritt

denn auch bei Caesar zn Tage i
b tr IV it)), der

anfaugs, trotz angelegentlichem Befragen der von

allen Seiten her berufenen Händler nichts von Be-

dentoug erfabren konnte, dann aber in den Berieht

ftber die Kimpfe mit den Britanniern eiifo giMb-

tenteiU auf Hörensagen begründete kurze Schilde- '

rung von Land und Leuten einschaltot (V \2.

Ungeachtet der durch Caesar dort uugekuüpf-

teut unter Ai^stns «rnenerten poKtiacben und

Bandelabeiiebnugeu, blieb die nordische lusel im

ganzen den römischen Chorographcu ein Fabcl-

iand; die VoratelluDg von der Dreiecksgestalt aber

erhielt sieh in einem Teil derÜberlieferung (Strabo,

Mela, Pliuiaa), während wir zugleich durch Tacitus

vou Versuchen Kenntnis t'rlialtt'u, dif Uniriase

Brilauniens der Wirklichkeit entsprechender zu

reranscbanUoheo: Agr.lO Fitrmamtotiui BrUcutniae

Lmiiu Tetemra Fabiut Riatieiu raoentinmt elo-

qnentinimi anctores oblougae saitulae vel bipenui

adaimiihivere. Der erste Vergleich hoII jedenfalls

auf Liviuä, der zweite auf Fab. Uuäticus zurück-

geführt «erden, nnd *reY steht im Sinne onaeies

'beaiehnngsweise', nicht etwa = vel potius, wie F.

annehmen möchte; denn nichts berechtigt zn der

Unterstelluug, Tac. wolle das Bild der bipennis

als das intreflbndere nnd den Fabius als meltns

informatnm bezeichnen. Sehr unähnlich können
j

selbstverständlich die heitlen fjcgenstiinde nicht

geweseu sein, vielmehr mag uns die Beantwortung

der Frage: was ist hier auter 'scntula' su ver-

stehen? aafter durch daa Adjektiv *oblongae' aneh

durch die angeführte zweite Älmüchkeit mit der

^bipenniü' eiuigormafsen erleichtert werden.

Was zuuächät »eutula angeht, so verwirft F.

die siemUeh allgemein angenooimene Ableitung

von seutra (scuta) und will eine Doppelforin scu-

tola— scntella*) nicht anerkennen; er findet forner

gerade iu dem Beiwort obiougae einen Gruud

g^n die Deutung scntohi — Schfiaael, wobei er

allwdinga die verfehlte Abbildnag bei Wez, einen

•) A. Walde, Lat Etyn». WTnterbiicli (llia'.) lifst

gar 'Hcutula' erst von 'scutella' aus gebildet sein.

mniohelfSruiigen Napf (oiue Art 'peutola'), im Auge

hat. Und doeh hat gerade die (von Livioe ans»

gehende) Vergleichuug Britanniens mit einer 'lüug-

lichen (fiachou) Schussel', einem Ellipsold , wohl

am meisteu Auklaug und bis iu spüte Zeit Nach-

abmong gefbndeu; daa seigen die Angaben b«
Isidoruä, Oroüius (der da« Verhältnis der Lange
mr Breite der Insel = 8:2 setzt), .Tulitis lloiiorins

n. a. m.; auch auf der Beatuskarte uud ibreu

späteren Kopien, die Seoeia als eine Inael f&r sieh

darstellen, ist die lauggestreckte Figvr Britauuieaa

(das 'Brett im Ozean') i>emerkcu!>\vort.

Die verwickelte Geschichte des seiteneu Wortes

awtiUa bat F. derart augezogen, dafi er ihr eine,

mit groftem Fleifa nnd Seberfainn gasehriebeoe,

besondere Abhandlung gewidmet hat (s. oben), in

der er sieh bemüht, eiuen inneren Nexus zwischen

den verschiudeuen Bedeutungen dieses griechischen

Lehnworts festrastelleo. Denn daA es ein aolcbas

und zwar, wie der Lautwecbsel r.eigt, ein sehr

altes ist, hält auch er für ausgemacht. Die (»lei-

cbung mcvtälij (richtiger wohl dorisch aMVitikal)

a>aentn1a werde aoch noeb doreb eine weni§( be-

achtete, griechiaeh-lateiuische Glosse (Corp. Oloaa.

lat. II p. 24) bestiitigt. Für die urs-prilng-

licbe Bedeutung aber zitiert F. den Saidas: a»v-

tälif = ßaxt^ia dxQonaxrif nud, was fast auf das

gleidie binaiiakonmt, ewimlw ^aim>. Als

gelehrte Bezoichnuug für den mgoiartigeu Brief-

stab der spHrtauisehen Ephorcn blieb im Latei-

nischen das Fremdwort scytala gebräuchlich, wäb-

rend das Lehnwort nnter Eiuwirfcnag der Tolka*

etymologie mannigfache, vou seinem eigentlichen

Sinn weit sich entfernende Anwendungen pefunden

hat. F. geht nun au eine umständliche Prdfung

aller Stelleo, von Plantna bis sa Martial, wo tcn-

tnla iu verschiedeuetii Zusammenhange auftritt.

Mit seiner Auslegnngsweisc kann ich mich nicht

überall befreunden; er greift immer wieder auf

die augebliehe Grnodbedeatuug 'Stab mit dickem

Ende* (Eenle) anrfitA und erweitert dieee Vor-

stellung etwas willkürlich zn der eines gleich-

miUsi.r (konisch) sich zuspitzenden Stabes, der,

wie er meint, 'in rohem Lmrils auf die Fläche

hingeseichnet, ein sehr spities Dreieck darstelle*.

So mochte er selbst bei Caesar b. c. III 40 unter

den snhiectac scntulae keilförmige Holzstüeke ver-

stehen, da ja die Schiffe mit Uebelu gesoboben

wBrden. Allein die von C. gaoehilderte, wohl

von den Griechen erlernte 'macbinatio navalia*

vviir unter den gegebenen L^mständen ohne An-

wenilung zylinilrischer liollbäuine (b. c. II I(t, 7

phalaugae genaunt) absoint nnao^ftihrbar. Dsfs
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dabei auch keilförmige Klötze zur Verwendung

kamen, ist selbstverstriiidlich. — Bei Plaatas, uiil.

glor. 1178, ist mit scntala lanea eiae annähernd

Twreeldg« Binde gemeint, wie mau ri« ttbtr ein

krankes Angc zu legen pflegt; ich verstehe nicht,

weshalb die Stolle Herrn F. uiclit ganz klar er-

scbetot. — Die meisten Beispiele des W ürte» hc.

bietet Pfiniu. JBei ihm ataht teutnla (nnd ecnto-

latns) mehrfaoh all technologiMbar Terminus Hir

die quadratischen und rautenförmigen Zwischen-

riiuiue eiueä Netzes, eiuea Gespiu^tes, gewürfelter

Stoff». Dofib besehrSnkt lieb eein Geb»neb, wie

n. b. 17, 118 zeigt, keineswegs auf geradlinige Fi-

guren; auch scutulatus bedeutet nicht allein 'gf-

ff&rfelt' (karriert), sonderu auch, namentlich bei

den Spit«r60, baut gefleekt, sebeokig (pomellato,

syuonyu) mit varius, versieolor); vgl. auch Juveu.

II 1)7. (Jenanere Vorstellungen von dor Form der

sculula lassen sich aus der Terminologie der Masiv-

irbeit, insbesondere des opns seotile, gewinnen,

hier sind noter sontnlae steti rbombisebe Figuren

ZD verstehen.

Aas allen von ihm besprocheueu Beispielen

glaubt P. den sicheren (?) Sehlnfs sieben sn dQr-

fen, dafa scutnla bei den BSmem weniger mneii

konkreten Gegenstand, als eine mehr oder wenipor

rliombische Figur (losanga) bezeichue. Wie aber

kam der griechische Eiuwauderer dazu, solche

Fnnktion an llbemebuea? P. snebt die ver-

mittelnde Ursache, künstlich genug, in der oben

erwiibntcu angeblichen (Truudbedcutung von oxv-

täiji s bacnlas crasso cupite = triaugolo molto

allnagala Wenn nSmlioh, meint er, beim Weben
Mnes Stoffes oder bei der Komposition eines oputi

soctile eine solche Drciccksgcstalt gebildet wurde,

io konnte diese wohl den Namen scatula erhalteu

meb Analogie der Benennung senkrechter Linien

oder Streifen durch virga; wie ja auch das mit

Qaerstrcifcn vorsehene, 'gobälkte' Kleid Irabea,

ton trabes, geuauut wurde. (Auch au die meta-

phoraebe Bedeotang des *o1aTns* bitte F. erinnern

kStiiieii.) Da es zweifellos eine vestis scntulata

gegeben halie, so dürfe man dieses Adjektiv ebenso

von scatola ableiteu, wie virgata von virga und

*lnbeata Ton trabes. — Die Rantenform sei aber

leicht ab biofse Variation der ursprünglichen

Zeichnung zu denken.*) so dafs der Teriniiuiä

'scutalata' vermöge einer 'oberflächlichen popu-

lireu Anpassong^ aoeh iftr daa Banlennnuter, wie

Alicruials eine fein erdiiclite, «Jucli wilikürUclie

uuU künstliche (ileiohung: due triangoU uniti per le

baii
(^]

=^ duppiu scutnla " rombo molto «llungato.

[LASSISGUB PHILOLO01B. IM». Nv. 19. 514

es sieh z. B. im Gewaud des Harlekin darstellt»

beibehalten werden konnte. Noch wahrscheinlicher

sei eine solobe Ansdebnnog der Bedeutung wa
sontnla bei den entsprechenden Figoren des opns

seetile.

Krst znin Schln-se behandelt F. deu Punkt,

deu er vou vuruLiereiu hätte schärfer ins Auge

ÜMsen und betonen sollen: dals uimlteb die Volks-

etymologie, die sieb nin Regeln der Quantität und

Lautwiiitdlnug wenig zu kummern ptlej^t, auch au

der Entwicklung und Differenzierung der Bedeu-

tung von scntala wesentlichen Anteil gehabt hat.

Diomedes und andere Grammatiker leiteten be>

reits scutula nnd scutella unbedenklich von acutum

ab, wobei übrigens nicht immer, wie F. deukt,

recÄiteckige Oestalt des Schildes Toransgesctat

wird. Er sitiert ja selbst Isidoras (Orig. XI1 1, 51)

Hcntulatns vocatus propter o; rjuos habet cnn-

didos iuter purporaa. Eine Vermenguug des vou

seatn abgelwteten Demfamtivs nicht nur mit dem

griechischen Lehnwort, sondern auch mit seatom

hat aiigeuscheinlich stat^efunden.

F. wuudert sich, dafs die in deu Ableitungeu

scatalata (vestis) und sentnlatnm (paTimentnm)

erkennbare Bedeotang tou scntala Gelehrteu wie

Diomedes, Servius und Priscianus entgangen sein

. sein könne. Es liegt aber lediglich eine Diffs«

reuzierung vor und die nicht sa beetreitende

Anlehnung an den nationalen Wortsohaka,

die 'Einwirkung des begrifflich vergleichbaren

scutum' uuifs schon weit frQher geschehen sein,

als der Verf. eiuränmen will. — Wie dem auch

sei — die etymologische Forscbnag steht, an-

I

gesichts des seltsamen Schwankens der Qnantitilt,

das im Familicnbereiche des Wortes sc. herrscht,

aud bei der mehrfach uusicbereu L berlieferuug

der Texte, vor immer nenen Problemen, so dab
— auch die lat.-roman. WSrtorbBcher zeigen es

- von dieser Seite kaum neoe AnfsehlSase so

erwarten siud. —
Schlieftlich bespricht F. noch die beiden Stellen

Martials, an denen scutula vorkommt. Uber VllI

71. 7 ist nicht leicht zu cntsclieiden ; aber XI 31,

18 sq. leves scutulas cavasque lauces, kauu m. £.

kein Zweifel darüber bestehen, dafii mit sc

flache Tellerahen, Priisentierbrettcheu oder ähn-

liehe Geräte gemeint sind, deren ber-undtre Form

uub unbekauut ist. LäTsi sieh uau deukeu, dals

Tacitoa, Plinins, Martial sentnk Ton tcutan ab-

geleitet haben? Die Sobwierigkeit, meint F., ist

allerdings grofs; aber die gelehrten Grammatiker

j
haben den Quautitätsuutcrschied uicht beachtet,

< das Volk Spruch soiitüla aus, und wenn femer die
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'nrspriiuRliclie' Raute sic!i einer der zalilreiclieti

•Scliildfortuen geuiliiert iiutte, so diiclitc dor tdtei-

uische ächriftstclier nicht im die griechische tntv-

talq and branehie seatol« in der neuen (?) Be-

dentting, welche die Uerleitung ron scutnni za

rochtfertigeu schien. Soiuich lassen sich auch F.s

Meiuoog in der i3edeutuug deti Worte» drei ver-

aebiedeue Elemente uaehweiaen: das ur.s|)rüngliche

des griech. axvTälti, abgeleitete der mathe-

msitischeu Figur (Rliomliu-) und die irrige Etymo-

logie voa scutuoi, iiu welches sich auch das in^

modarB« ItBÜeniieb übernomniene ecatella (sco-

dellft) aiwcblielkt

Von der hier knrz L'fs'fliüderteD, nicht gerade

•ehr ergebnisreichen i'Jiknrsiou in.s Et^Miinlo^ische

kehren wir uun za des Verf.a Versuch zurück, die

Agr. 10 arwUmte Tufgleiebung Britanniens mit

einer MSnglichen Sebfiner — denn diese Deutung

scheint allein zulässig — nnd ilie /weite, mit einer

'bipeauiä', mit einander in Eiukluug za bringen.

Dt» irird frei]ieb Qberaui eobver feilen, wenn man
die Yorätellang de« niXatvs dlmonof, der auch

anf Denkniiilern verewigten, typischen Streitaxt

der AiUHZoaeo, festhält und sotclics Bild durch

den fiiiweis nf die Kfiiten|^ederaog Britanmens

MDebmbw tn naeben glaubt, wie ee n. a. anidi

K. Miller in seinem verdienstvollen Werke (s. o.,

VI 1 1 1 f.) tut. Er meint, die Anwendung des

Bildes der Schüssel oder Streitaxt, auf den dies-

aeite Ton Kaledonien liegenden Teil der Inael be-

schränkt, 'dürfte nicht schwierig (V) oder »weifel-

liaft sein, nnd man wird zugestehen müssen, dsifs

das Bild sehr zutreti'end ist'. Hier verfällt M. iu

den Ton ihm selbst gerQgteu Fehler, *die nenere

üeographie zur GruntUago für die alte zu tnacben'

(VI 2 f.) . . . 'Wir müssen, nm die Alten recht zu

Teratehen und die geschichtliche Eutwicklang der

Kartographie in finden, nneer hentigaa WiiMiu

TOtt der Erde nnd den einseinen Lindern toII-

stiindig abstreifen und die Schriftsteller lediglich

ans ihren eigenen .Angaben zu verstehen suchen'.

Dic&ou ricbtigcu Grundsatz hat M. bei seiner

Rekonstmktion dea taoiteiaobfn Briianniena mit

den 2 x 3 Einbuchtungen nnr unvollkonanien be-

folgt; er glaubte wohl dem Tacitus nnd seinen

üewährsmüaneru eine genauere Kenntnis der

Kflatengestaltnug (rem Clyde nnd Förth abgeaehen)

vindizieren zu dürfen, als aus den vorliegenden

Angaben hervorgebt; auderseit- ist Ms Zeich-

nung weder vereinbar mit der üblichen V'orstellaug

einer Streitaxt no«h mit d«r einer ft^aael gaw9bn-

liohen Oebraneba. Man erwige do«b s. B., dafa die

Alten ateh die West- nnd NordkQate Gallieua samt
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der germanischen NordHeeküste als eine fast gerad<^

nach N.O. /.iehendc Liuie «bieliten und die scharf

vorspringende bretonisclie Halbinsel ganz uube-

rSeksicbtigt liersen. Ebenso »rnig wollten oder

konnten sie mit ihren sammarischen VergIcicheD

«iie Gliederung Britanniens im einzelnen zum Aus-

druck bringen. — Für die Beurteilung unserer

Taeitoasteile dfirfeo wir allerdings jene iltm
Tradition, die seit Pytfaeas und Eratostheties all-

gemeine Vorstellung der Oreiecksform, nicht ganz

unbeachtet lassen, weungleicb mit ihr das Bild

der 'Doppelazt' ebenao nnvereiubar iit wie mit

der Mängliehen Sehfiaaer. Denn ich kann F. niebt

zngeben, dafs die Form der 'bippnnis" so, wie

er sie versteht, der wahren Gestalt Hritaiuiien»

üehr nahe komme. Furueaux läfst zwar, gleich

den meiaten Gelehrten, die WSgliehkeit gelten,

'that bipennis is used loosely of n niuple uxe- f>ead

and we should thus get a figure not vcry difTerer.f

from tbe triangulär form'; doch kommt er über

daa Bild der Doppelaxt nicht hinana nnd gibtr in

vollem Widerspruch mit des Tacitna Darstellung

eilte, jüiigH* aiicli von Decia übernommene, Zeich-

nung, wouach die EiuschuUrang zwischen Ciota

und Bodotria die Aobae dw Hionble-headed «xe*

bildet Gademan bringt in aeiner engliaefaen nnd

in der deutschen Agrioolaanagabe von eiuander

abweichende Skizzen, die im ganzen aber auf ilem-

selbeu Irrtum beruhen, dal's uümlich auch oach

dea Fab. Rnatiena Idee der Mittelpnnkt der Streit»

axt den schmälsten Teil der Gcsamtinsel darstellen

solle. Ähnlich Tucker in Class. Rev. 1901 S. 4H
— Mit ßecht bemerkt Ferrara: Augeoomoieo,

Taoitna bitte anf seines SchwiegerTatei« Hittm*

Iniigi ii Iii II sich die wirkliche Gestalt der Intel

mit einiger Genauigkeit vorgestellt, so konnte er

unmöglich die Ähnlichkeit mit der Doppelaxt

aeceptiereo nnd Kaledouie« mit der einen beider

Klingen gleiebietnn; denn er atellt dieeea Land

dar i\h ein immensum et entyrmi- spatium, welches

zuletzt keilförmig a'isiaufi' (nirlit aber als Ganzes

einen Keil bilde, wie Miller aunitumt; auch Gude-

man in aeiner Berliner Ansg.). Taoitna korrigiert

vielmehr seine Vorgänger, indem er bemerkt, ihre

Vcrgleicbung sei nur für den Teil der Inael dies-

seits vou Kaledonien zutreffend.

F. snebt sieh aeineraeita mit der taeiteiacben

Schilderung wohl oder ii bei so abzufinden, dafs er

die Vergleichiiiii; sowohl mit dem traditiouelleo

^Dreieck' als uueh mit der einem solchen eatferut

ShuliehiHi Axtklinge (sie darf findüdi nicht den

ron Wex gebotenen Bilde gleichen!) nnd der

bänglichen Sohiiaaer auf den aädliehateo, bia nai

0. Mai. lV(Kt|Jt£NSOHRirr JTOR Kl.ASKISCHK PflUAII/IUlK. 1006. No. 19.
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lluiuber reicheodeti Teil Britaoubns beschränkt,

der Tor Agrioolns Ankunft die rSmiaehe ProTinz

bildete. Nneh diesem, mir bedenklich scheinenden

DeiitungHversucIi , hol dem die 'oblouga sciitiila'

jedenfalls zu kurz kommt, wQrde der 'grol'se, uu-

TegdmSfsig gestaltete Landkomples* för den r5-

nnieehen Beobachter schon weit Tor dem Isthmus

zwischen Clyde nud Förth begonnen haben. Und
citra CaledoniamV - — Mau siebt: eine befriedi-

geitde Interpretation der vielbchandeltca Steile

liegt noeb in weitem Felde; hinsiehtlieh d«r Wort-
erklürang im einzelnen mQssen wir uns mit Mög-
lichkeiten begiiHgen. Keinoufalls aber sollten, um
der Ähnlichkeit luit der ^bipeunis' willen, jener

eentnla so abenienerliebe Formen sngeschriebeD

werden, wie es mehrfach geschehen ist; weit eher

läfst sich annelitnen, dafs iintt-r bipeiiuis hier ein

ganz gewühulicbes Hackmesser ^Kebmesser) zu

ersteben sei (mit breiter, «n Ende etwae vor-

gebogeaer Klinge), mit dem der Gärtner oder

Winzer Bunrazweige und SchöfsHuge zu kappen

pflegt. Vgl. Hör. carm. IV 4, 57 ilex tousa bi-

peunibas, wo iicberlioh weder an eine Doppelaxt

noch an eine breit« sebwere Axt flberbanpt an

denken ist, vielmehr an ein Werkzeug, wie man
es jederzeit in den Hiindeu der Landleute Italiens,

uamentlich im Garten und Weinberg, seheu kann.

Die Form eine« aolcben Iweiten Measen dfiifte

immerhin der oblonga lontnla nieht allsu anäbii-

iich sein.

Hombarg v. d. ü. Sdoard Wolff.

Jahresberichte Ober das bOhsre Sohnlwesen herans-

gtKeliL'ii von Conrad Retliwiscli. XIX. Jahrgang

1904. Berlin 1905, WeidmaooscUe Buchtiaodlniig.

TU a. 877 8. gr. 8<>. 18 JT. geb. 80 M.

In diesem oeoen, im (Ibrigen den Torhwgebeu-

den iu nichts uachsteheuden Jahresberichte siud für

einige Fächer andere Berichterstatter eingetreten.

So für die Schulgeschichte au Stelle Erbes der

Oberprlzeptor Dr. E. Sebott in Marbaeh a. N.,

un Stelle des verstorbeuen Pomtow für Geschichte

Dr. U. Gaede iu IJerliu, für die Mathematik au

Stelle Tbaers Dr. J. Tropfke iu Berliu. Der

Bericht fiber die katboliiebe Religionslebre um-

fsfst in diesem Bande die leisten beiden Jahre.

Französisch - fingliseh fehlt diesmal nnd soll im

niich<<ten Jahrgange iu einem Doppelberieht er-

scheinen.

Wie u den frttberen Maden, so entwtokelt

der Heransgeber C. Rethwisch aach in diesem

in eiuetn einleitenden Kapitel orgauisaturisclie

tiedaukeu über den künftigen Ausbau unserem
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liühereu ünterrichtiiweaens. Nach einem vier-

jährigen Volkasehnlnnierrieht soll der SehBler in

dem Alter von zehn Jaiiren den achtjährigen Ojm»
naHialknrnns lie^iunen. Diireh stärkere Befestigung

der grundlegenden volksschulmäfsigeu Kenntnisse

nnd Fertigkeiten, hofft er, werde dem Gymnaiinm
die Arbeit erleichtert werden. Sei im deutaeben

Unterricht eine tüchtige grammatieche Vor^clmlung

gewouueu, so werde mau im Lateinischen von

Anfang an das Augenmerk viel eutschiedeuer auf

^Enielnng Ton Spraehfwtigkeii* riehtea kSnnen.

In der Reifeprüfung will er an die Stelle des

Extemporales eiuo freie Arbeit im Anschlnfs an

die Lektüre setzen. Eine solche werde besser

zeigen, welehe Vertrautheit mit der firemdea

Sprache gewonnen sei, als eine Übersetzung aus

dem l)<'atschen. Man sieht, dafs der zu Tuile

gespottete lateinische Aufsatz schon wieder den

Kopf ans der Erde tteeki leb dichte, man setate

ihn iu einen Teil seiner fräbereu Ehren jetzt

wieder eiu. Um ihn aber vor leidenschaftlichen

AufeinduDgcLi zn bewahren, die ihm, noch ehe er

zu Kräften gekommen, wieder das Lebenslicht

ansblaaen kSnnten, nenne man ihn nidit Aaftais,

sondern eine freie Arbeit. Sie wird freilieh in

der Mehrzahl der Fälle sehr uufrei sein, dieie

freie Arbeit. Darauf mnfs mau sich gefafst

maohen. Dnroh die B&Mse der nnbemfenen Latein-

lener werden eben alle Mafsregeln, dureh welehe

man das Gymnasium zu reformieren versueben

könnte, um ihre beste Wirkungskraft gebraebt.

Dem, waa fiethwiseh todann Qbör dae 'Eztempo-

rale* sagt, mSehte aber doeh oieht gaoa aaia-

stiraincu sein. Die Hinuberubcrsetzung deutscher

Texte, wendet er ein, sei eine für Knaben an-

gemessenere Beschäftigung als für Jünglinge. Ffir

das Lebenialter, in dem der Drang naob eigenem

Schaffen sich rege, seien Arbeiten geeigneter, die

inhaltlich und sprachlich deiu Triebe nach selb-

ständiger Gestultuug eutgegeukämen. Aach auf der

obersten Btofe, meine ich gleichwohl, ist die Über*

Setzung aus dem Denteeben im Luteiuische eine sehr

ergiebige und cmpfelileu.swerte Übung. Doch IfC-

darf es dazu anderer Übungsbücher als der heute,

hier iu Norddeaiscblaud wenigstens, au Gebote

stehenden. Das Dentioh nnsttar gedruekten Yor-

lagen ist trotz aller modernen Allüren kein echtes

Dentßch. Man halte «ich in solchen Bficheru von

alleu iModeroitäteu fern, die nur durch eine setl-

titiiaeriMbe OeoehickHehkeit im Lateiniaehen

wiederzugeben wären. Ancb steigere man die

Eigeutümlichkeiten nnserer Sprache nicht, um
Bemerkenswertem zu bieten, bi:i ins Gcsehwuck-

9. Mal WOCflKSNSQHElirr FOK KLASSUSOIIK PUlLOLOOIli;. 1806. No. 10.
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lose. Aber tuau biete Texte, die dea Scbülor ein-

ladoo, jft swiogeo, das mit dm geistigeu Organea

de* modernen Menscheu Erfafste mit den geistigen

Organen des antiken Menschen wiederziigoben.

äi* betrieben, wird ein solches Übersetzen eine

fnichtbare KweiKitige Obnog aein, im Gegeonts

zu der ruhigen, nnr mich einer Seite gerichteten

Tätigkeit. di<; eine freie hitriiiisotif Arln'it von

ibui verlaugt. Dieses Übersetzen sull erstens eine

pnktiselie Obnng in d«r antikeD Denkart sein,

während es sich in jenen 'freien' Arbeiten nar um
ein Heruuidreben in einem eben durclilanfeneii

Kreise ohne energische Selbsttätigkeit ' haudelu

würde. Sodauu kann mau bei dem Übersetzen

ans dem Denteehen ins LateiniMhe, wenn ein

eebter dentscher Text zu Grunde gt^iegt wird, in

sehr fruchtbarer Weise vergleichende Stilistik

treiben und findet dabei fortwährend Gelegenheit

zQ p8jehol<^;itohen nnd knlturhistoriaohen Erörte-

rungen über du Antike wie fiber das Moderne.

Bei diesen Cbnngen von dem, was im weitereu

Siuue das Stilistische heilst, gauz abzusehen uod

rieb an elementarer Korrektheit genügen ta lauen,

iit gans verkehrt. Dem Cicoronianiieben Pnrismofl

soll nicht das Wort geredet werden. Ja, manches,

was bei Cicero sich findet, mag als uulateinisch

verboteu werden, wiewohl sicii nicht viel der-

artigu oaehweiMn ISfiit. Aneb im Aneohlnls an

spitere 8ebriffatell«r mag gestattet sein, was sich

irgend' noch in Überelnstimmuug mit den Ten-

densen des antiken Deukeus uad iSprecheus be-

findet. Ein Latein aber sn sebreiben, du nnr

nodl den Körper des Lateinischen hat, ans dem
die autike Seele aber entwichen ist, darf dem
bcbüler darchaiu nicht gestattet werden. Was
du GrieebiMke b^lriil, lo will u Bethwiieh nnr

in den drei lelatOB Jahren, allerdings mit ver>

stärktcr Stundenzahl, getrieben sehen, weil erst

uuter Füufzehnjiibrigon eine Sonderung der Geister

nach ihrer Mebrbefuhiguug für Alt- oder ßeal-

gjmnuinm mSglieh sö. Auf besondere Religions-

stnnden verzichtet er flir die letzten drei Jahre,

weil lur die Beschäftigung mit dem Neuen Testa-

ment und der Kirchengescbichtc im Griechischen

nnd im Gesehichtsnnterriebi gesorgt «d. Aneb
Deutsch nnd Oesehiehte will er für die ganze

Unter.'tufe zusammengelegt sehe n : iler untersten

Klasse sollen die alten und die deutschen Sagen

snfiiUen, der folgenden die erste Beschäftigung

mit der Oesobiebte des Altertnns. Sohtieftlieh

iiufsert er sii-ii über dir zur PurobfBbmng dieser

Reform nötigen I bergaiigskur^e.

Die Schulgesuhicbte (jetzt vcrtreteu vou

E. Schott) bat einen vou Jahr zn Jabr wndncn-

den Stoif sn bewiltigen. Die sahlraicben Ge-

schichten einzelner Anstalten, wiewohl vorwiegend

nur von lokalschulpiitriotiscboin Tiiteres.se, geben

(loch hier und du zu lieukeu und regen zu einem

Vergleich mit den gegenwärtigen ZnstSnden an.

Sehr bemerkenswert aber ist, was über die Neu-

vt roffcntlichungen hervorragender iiinlagogischer

Werke aas früherer Zeit hier berichtet wird. Sie

bilden ein Gegengewicht gegen die eineeitigoi

Tendenzen, die sieh heute die Herrschaft au-

nmfsen. Hierhin gehören Ernst Moritz Arndt*

Fragmeute zur Meuschenbilduug, ein Buch, das

vieles Überhastete hat, in seinem Kerne aber ge-

sund ist. Auch ein Bneb wie Sehellings Vor*

lesuugen über die Methode des akademischen

Studiums ist mit Dank hinzunehmen. Aus der

Zersplitterung kann es den, der über dem Zu-

sammenrnlTen Yon Kenntnissen noch nicht ganz

dos Denken verlernt hat, zur Einheit zuruckmfen.

Ungeheure Massen von Material boteu sich

auch wieder für den Bericht über die Schul-

Verfassung (L. Viereek). Uotor den anige*

nhrten Schriften ist allerdings nnr weniges, was

liii r nnd da den Nagel auf den Kopf trifft. Auch

glaubt mau meistens nur zu hören, was man schon

hundertmal gelesen hat. Aber diese VeröSent-

Itehmigen legen doch Zeugnis von dem lebbafksn

Interesse f&r die Fragen der Pädagogik ab. Wer
freilich immer nur derartiges liest, ohne sich vor-

her in einige gnt gewühlte pädagogische Uaapt-

Schriften der froheren Zeiten, in denen fBr diese

Wissenschaft der Grund gelegt ist, vertieft zu

haben, wird dnduroh mehr geschädigt aU gef<3rdert

werden. Oder sagt etwa der immer das Beste,

der saletzt du Wort ergriffen bat?

Mit demselben fiSfsr wird snf den andern
Gebieten u;earbeitet und geschrieben. Es wird

liaM ilaliiii kommpu. dafs man unser Jahrhundert

das pädagogische nennt. Die Berichte über die

oTangelisebe nnd katholische Religioas»

lehre tou H. Petri uud J. N. Brunner amfittun

zusammen 106 enggedruckte Seiten dieses grofseo

Formats. Beiden zusammen kommt fast gleich

der Beriehi Aber du Dentsche (R. Jonas). Du
hier Mitgeteilte darchmusterud darf mau vielleicht

fiutlen. dafs zu Oimsten dii ses (icgeiiytaudes ton

den Verfassern der besprocheneo Abhandlungen

in weit eindrioglicheren Worten hätte geredet

werden müssen. Von der Theorie bis zur Ptaiit

i>t freilich ein weiter W^eg; aber hinsichtlich dflS

i >iMit'o!icii sind ilnch iin'ner noch niclit die änfse-

reu \ orbedinguugeu des Gedeibeus geschaffes.

Dlgitized by Google



Sil

Welclies iil)er Hiiid diese? Erstens Vennehrntig

der Stnndeiuabl. Kein anderer Gegenstand ist so

wiobtig, daA er oieht, wenn m rieb vm das Ge-

deihen dee deatsehen UoterriohtB bandelt, za einem

Opfer bereit sein müfste. Rodanii müssen dem

Lehrer des Üeutäclieu diese Stunden wenigstens

doppell aBgereebnet werdeo. Die Vorberriiungen sn

dieaem Unterricht nud die Korrektaren, die immer
in reichem Mai'se damit verbiiudeu sein werden,

kosteu sehr viel Zeit. Und bedarf es für eine

deatoohe Stande, wie sie sein soll, niebt einer viel

grSIsereo Ausgabe bester Kraft als für eine Stande,

in der man Obersetzeu und iiachiibersetzen läTat

oder elemeutare lateiuiecbe und griechische Syntax

eia&bkP SeblieAlteb sind ?or allem fSr eine ge-

deihliche Behai 1! iiu; des Deatscheu kleine Klassen

nötig. Audi ikr ^'i ^cliickteste und eifrigste Lehrer

mnls sieb bei diesem Unterricht au dem Groben

geofigen bmen, venn er einer Klasse sslbst von

dreiftig Sohälero, die doch für eine mittelstarke

gilt, gegenübersteht. Wohl ulrgeiuls wird die

Mutterspraebe und die nationale Litenitur mit

0 viel Umsiflbt ood mit so gutem Ei folg gupUegt

wie in Firaakreieb. Dort sollte man Beobaeb-
tungen maeheu und das für unsere Verhältnisse

Braaciibare von dem, was dort geübt wird, für

die Gestaltung des deutschen Unterricbtü in unse-

ren Sdinlen verwerten. Sebr wiebtig ist finrnar,

dafs die pädagogischen Reniiuare den Kandidaten

nachträglich das bieten, w;is ihnen die Universität

bn dem beutigen Zustande der Wissenschaft uicbt

bieten kann. Bs ttt fiberhanpt das gr5ftta Hemmnis
fQr das Gedeihen unseres Unterriebts, dn& soviele

junge Lente, die -ich die fünf für ihre innere Ent-

wicklung enUübeideudeu Jaiire hindurch vielleicht

nnr fbabtrissensdiaftlicb mit dem Gegenstände

ihrer Wabl besebiftigt beben, dann als Lehrer

frnclitbare Anregungen auf den geistigen Gcsamt-

zustaud menschlicher Wesen ausüben sollen. Auf-

gsbe der pSdogogiseben Semiaarien ist, das Ter-

kcsn gegangene Gleichgewicht ihres mensch liehen

Innmi wiederherzustellen und sie aus der fach-

wisseugohaftlichen Enge zu befreien. Vor allem

ist das fBr das Dentsebe n9tig. In dem Anfeais

von Matthias über die soziale und politiscbe Be-

deutung der Schulreform im vierten Jahrgang der

Monatsschrift findet sich der Satz, der deutsche

Unterriebt mOsse *nnter ernste Gedankenarbeit

gesetzt werden und dSrfe oiebt der ästhetisieren-

den Oberflächlichkeit und Phrase verfallen; die

schwierigsten Probleme seien in diesem Unterricht

die vertToUsten*. Mit dem Ästbetisieren ist bier

«iMbar etwas gemeint, was sieb an der eebten
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ästbetischen Erklärung so verhält, wie der Affe

zum Menschen. So könnte mau anob die ge>

sobiebtliebe Betraebtnug dem Hisioririeren, den

Literarhistoriker dem Literntnrkriinier gegenüber-

stellen, sowie Lessing schon das .Mtertomsstudium

von der Altertumskrümerei unterschied. Ks ist

eine Haap4aiifig(»be des Seminarjahres, das Wesent-

liche vom Nebensäcbliehen wieder nntencheiden

zu lehren, eine Fähigkeit, die sovielen auf der

Universität verloren geht nud ohne die vor allem

im Dentsebeu Ton einer Yertielbng in den* be-

bandelten Gegenstand keine Rede sein kiiuii. An
Hilfsmitteln für den deutschen ünterri< lit ist. wie

auch die diesjährige Übersicht des gewissenhaften

Bericbterstatters beweist, kern llaogel. Freiliob

ist auch viel Fabrikware darauter, durch welcbe

<li'- Aufmerksamkeit !eicht TOn ferdieustUobwen

Arbeiten abgelenkt wird.

Der Beriebt Aber das Lateinisebe (H. Zie-

mer) stebt binter denen der früheren .Tahrgüuge

nicht zurück; ja, es will sclioiuen, als ob die

Geschicklichkeit des Berichtenden sich immer

noch in aufsteigender Bewegung befinde* Hit so

sieberer Hand ordnet er seine nngehenren Massen

Materials, mit soviel Klarheit durchleuchtet er

sie. Dabei gehört er zu den Seltenen, die, dnrcb

eine gewaltige Wisseuslast beschwert, doch elasti-

soben Ganges einbersebreiten. Man merkt seinem

Bericht nirgends etwas von Verlegenheit oder

Ermüdung an, und es überkommt den Leser ein

Gefühl des Behagens, wenn er die Gründlichkeit

nnd das Wissen mit der Formgewandtiieit nnd

dem Daistellungstalcnt einen so gefölligen Bund

schliefsen siebt. Am bewunderungswürdigsten ist

dabei, dafs die nun schon in sovielen Jahrgängen

im Attseblnlb an die immer üppiger herror-

spriefsende Literatur über die Ziele und die Me-
thodik des lateinischen Dnterriolits tiehandeiten

Fragen mit eiuer Frische hier diskutiert werden

als wiren es res integrae. Es kommt sonst flir

jeden die Zeit — bei dem einen früher, bei dem

andern spilter — . wo er über gewisse Dinge nicht

mehr redeu mag, weil sie für ihu völlig erledigt

risd and weil es rerdrielst, immer wieder offen-

bar Verkehrtes nnd Sehielendes ta widerlegen.

Diesem Berichterstatter kann man uachrübmen,

dals er das ersterbende Interesse für die förmlich

aerredeten Hauptfragen der G^maasialdidaktik au

neuem Leben en erwecken rentebt. Merkwürdig
ist es, dafs manche recht banale riitorricht.sböcher

KS KU hohen Aullagen brtn<;en und eine immer

weitere Verbreitung gewinnen, während wirklich

selbständige, tbeoretiseb nnd pcaktisoh gleiob
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wertvolle Bücher Verseilten (lattung unbeucht«t

bleibeu. Ich denke dabei au Ziemers eigeue La-

tetniache Sdralgrammatik, die mU I89S niobt

wieder aafgelegt wordeo ist Er klagt seibat dar-

über, dals man sich oft mit einem alten, «nvull-

kommeneu Lehrmittel bebelfe, um nur uicht die

mit der EinfBfarang einer Denen nnbekaiinteu

Grunmatik Terbnudenen Scherereien anf sich oeh-

niHH 7.a müssen. Wer ein Virluosi- des l'nter-

richtens ist und das Latein in sich zu etwa«

Lebendigem gemacht bat, der kauu freilich nach

jeder GramoMtik onierriehteo, wie nealieb auf

einer Direktorenkonfereuz gesagt worden ist. Ist

das aber ein Grund, anf die Vorteile eines besse-

reu Lehrbuches za Terzichteo?

Aus dem knapp gehaltenen, aber eorgflUtig

allt'h WeHontliche berQcksichtigendeu Bericht Ober

diis Griechische (A. v. Uamhcr'^) sei vor allem

auf das Kapitel über die Methode des grammati-

sehen Unterrichts erwiesen. Es wird da von

dem Versnob gehandelt, die grieolusehe Lektfire

mit Homer zu beginnen, sowie fiber den griechi-

schen Anfangsnuterricht im Auschluts au Xeno-

pboDS Auabasis. Es wäre zu bedauern, wenn

beide Methoden Verbrmtnng gawSunen. Sie klingt

sehr verlockend, die Rede, dafs mau die Schüler

gleich von Anfang an mit einem natürlichen, nicht

mit einem gemachten Griechisch beschäftigen, vom

Leichteren inm Sekwereren forschen, das merst

EntstandeiW dem daraus später Entstanclenen vor-

aiigebeu lassen und gleich zum Verständnis eines

Scbriftstellers fähren müsse. Im Grunde beruht

diese Meinung aber auf einer fiilsohen Anfiiassnug

und Snlserliohen Nachahmung des Natfirliehen.

Aneli [Ins riiterrichteu ist eine Kunst. Natürlich

soll nun wohl alle Kunst sein; ul)er sie soll keine

sklavischen Nachabmnngen der Natur bieten uud

sieh nicht snm Ziel setsen, Illusion berrorsnbrin-

geu. Ebenso bedarf, 'imih /u G unston der Induktion

nnd über die Vorteile des «Selb^itindens gesagt

wird, der illiaschräukuug. Nicht jene Nachäfferei

der sogenannten natBrlioben Methode, sondern eine

mit Einsicht gcähte Systematik führt sicher und

schnell zum Ziele und kann als via crrtiHsima et

quasi compeudiaria ad scieutiam gerühmt werUeti.

Ordnung lehrt Zeit gewinnen, spendet Licht nnd

spart Kraft. Das Sjrstematisehe artet freilieh, wie

alles, wenn es zur Alleinherrschaft gelangt, leicht

ans und wird zu einer tyrauni-kcheu Pedanterie.

AU Kcakuou gegen den immer lästiger werdenden

Druek einer regelfrendigen Methode hatte jene

beim neuspruchlichen Unterricht zuerst geübte

and hier und da jetst anf da» Altsprachliche öber-
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tragene, sich ihrer Natürlichkeit rühmende nnii

doch höchst nuaatürlicbe Methode einige Uerechü-

gnng. Jetct aber hat eie ihm Schuldigkeit getes

und könnte nun winkHtth fSr eine Weile wieder

gehen. Wie kann man sicli ferner di^r Eiosieht

verschliciseu, dals ein griechisches ätück geringe*

ren (Jmfanges fBr die erste elementare Beadiifti'

guug mit dem Griechischen seinem Inhalte nsik

weit bessere Dienste leistet als einige Paragraphen

der AottbaisisV .Xueh das ist eine von den ver*

fuhrerisebeu Truglebreu, dafs mau gleich von An-

fang an mm VerstBaduis ebes 8ehrtflst«Uen fBh>

ren müsse.

Der neue Merichterstjitter für Geschieht'

(U. Gaede) verspricht hinter seinem V'orgänger

nicht surSckbleiben. Aach hinsichtlieb dies«

Unterriehtsfadies, wie auch hiosiehtKeh d» Erd-

kunde, herrscht viel methodif-clier Streit. i*t

der Vorzug des fremdsprachlichen I nterricbt*.

dals er selbst bei der ungeschicktesten iiehand*

lang noeh einen stattlichen sioberen Gewinn bringt:

Gesebicbte und Erdkunde aber wirken, nach fal-

scher Methode heliandelt. geradezu verdummend,

während sie durch geschickte Bebandlaog zu deo

ansiehendeten nnd ergiebigsten Unterricht^gegen*

standen werden. Man kann beiden Bericbt-

erstatteru, diesem über die Geschichte wie deui

über die Erdkunde (F. Lampe) uuchrühmeo,

dafs sie von dem Hinundherwogen des metbodi»

sehen Kampfes ein klares Bild Tersohafbu.

Mögen diese Jahresberichte rieb immer auf

dieser Höhe halten I Hei jedem iienon Hände

dankt mau Gott mit jeuem Pfarrer, von welchem

Lessing erzählt, dals er die Welt nieht blols mit

i Leztkonmadienit sondern aoch mit so vortreff-

lichen Berichterstattern gesegnet bat. Wer denkt

nicht mit Schaudern an die frühere Zeit zurück,

wo er äich aus Zeitschriften tausenderlei notieren

mafste und sieh naehher in diesem Chaos troo

Notizen nicht zarecht fiuid?

Gr. Lichterfelde 0. WeiftenMs.
bei Berlin.

AiiN/ügc aiiH '/.eitNchrintMi.

Burliucr philuloijische Wocliensclirift 13

(81. Mirx 1906).

S. -Ii:!—ll.'S. K. Hcfcrmehl, Der flOBMrtCXt

der htatol des Julms Africauus. Verfasser erlebt

energischen Protest gegen die Art und Weise, wie

Klass in seinem nueh (»Ihm- «lic Iritorjiolationcii in ilfr

t)dyssec den Papjius iltr Kioiol des .liilius Africaros

(Ol* 442 = III p. :5Gi für die luiliere Kritik verwssdt

bat. Die Variante X 39 vMmvtH' sutto» beruht ssf
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cioem MifsTontändnig; es mufs vtontv&ia ohov ge-

Icseo werdeu. Auch die Bebuidlang der Tenc
X 44— 47 dnrch Bim wird bemAngelt.

Kahns Zeilsclirift. 40, 2.

S. 129—217. Holger Pedcrseu, Neues und

Nachtrftglirbes. I. Exegetische and syntaktische Fragen:

s«lijfk>loso S;lizc, Glotto^'oiusclies Uber die Subjekt-

kotisiruktiuii um) dus i^Taniiuiitische Genus im Indo-

germ., lius Passiv im lüg. und das italokelliscbe Passiv.

— S. 217—234. Rud. Meriuger, Za äf»a|a und

nr Geidiieble des Wagens, verteidi^tt gegen Kretsebmer

KahBi Zeitiebr. 39, 549 seine Et\ iii<:lij:.'ie von auu'S^a

Einadiser. 8 234—243. Ueiur. ScUeakl, Zu
4rM<{a« beba»delt den CMmneb das Wortes bei Homer
uad Hesiod.

Revae arcbiologique. (^uatrienie Sdrie Tone VI.

8apteiBbre>Oetobre 1905.

S. 209—215. CleriDont-Ganneau, L'Heracleion

de Babbat-AiDOMm Ptailadeipbio et Is d^csse Asteria.

Die Inscbrift aas Amnion (Revae bibliqne 1905
S. 596/7) ist zn lusen: *Zn Ehreu des Martas, auch

Muasias genannt, Sohn des Diogenes, der während

>«ei«r Tkge hlnaofgestiegeii Ist, ir<dl er das Fest

gefeiert (Litnrpip) und die Prozession nach dem Ue-

rekleion geführt iiat , usw.' Es pab niso zu Ammftn
(Asteria, Philadelphia) ein Ilerakiciün, was auch MOnzrn
der Kaiaerseit bestätigeu, dessen Fest mit einer Pro-

zession mit GOtterwairen so einem Hochpunkt gereiert

wurde. Wahrsclipinlicli ist Herakles au Stelle des

•mmonitiscbcn Miikom getreten, dem Astarte (griecbiscb

Asleria, assoziiert ist. In einer gewissen Mytliologie

ist .\5tena (Cic. de iiat. deormn III, 16) die Mutter

dos Herakles; die ittat nä^dqcu künueu Gattinnen,

Schwestern und M Otter — manchmal alles zugleich

sein. So ist auch der Mythus bei Athenaios (IX, 392)

in erklären: denn Asleria, die Mutter des Herakles

ad Schwester der Latoua (Delos, Asteria, ürtygia),

vards ia eiae Wachtel Terwandeli uod» man pflegte

den Herakles Wachteln m opüBm. Herakles, der von

Typhon getötet ist , wird von Jolaos dnrch eine Wachtel

d. Ii. seine Malter wieder erweckt. Herakles and

Asleria, <tt« aaf den Mttmen tob Philadripbia »!•

sanimpii 6gurien;n, jieliOren wirklich zusammen. —
S. 2IG- 229. A. L. Frothingham jr., Sur Ia v6ri-

table sisnitication des monunients llomains, qa'on

appellc 'Ares de triomphe'. Der Verfasser lüist den

arcliiiektonischen Ursprong und die kAnstlerisebe Ent-

«icklaii<,' des sogenannten Triumphbogens ganz bei

Seite i die darauf befindlichen Inschriften nnd die Lage
dieser Houameiito lassen sie dorehaos nicht als

kriegerische Verkerriichnngcn erscheinen : der Bogen
ijmbolisiert die onter der Ägide Roms organisierte

lekale Freiheit So oft ehio r5misehe Kolonie ge-

gnadet wurde, schritt man zur Errichtuiip eine«

Bogens, der dun Namen, die Eiyensclialt (municipium,

roloflia etc.) und die Zeit der Gründung der neuen
Stadt nannte. So kann man sowohl Stidtegrinduugen

ndi den Dogen wie Bogen naeh der bdcannten

Gcsefaidito der Stidlo datieren. Der Erlanerongsbo^n

einer römischen Stadt ist ein lokales Bttrgor-, kein

eigentliches kaiserliches Denkmal. Der ganz nene

Gesichtspunkte eröffnende Aufsatz ist ein Resumc eines

Kapitels aus einer Art Corpus der 'Ares Bomain8\

on denon Frolbingban etiie liste von aber 500
aufgestellt hat. — S 231-245. J. J. Marquot <h-

Vassclot, Les ^manx Limuusins ä fond vermiiule.

Fortsetzung des Aufsatzes über eine gewisse Art von

'Limoges' aus dem 12. und 13. Jahrhundert (mehrere

in deutschen Museen befindliche Stücke sind hescbrieben,

der Giebel eines Reli'iuiensclireins im Kcstnerrausenm

so Hannover abgebildet). — S. 246-256. Ch. Cotta

et M. Oavard, La verrerfe de Bigalon. Ohne m
t ntsrl cidfMi . ob es sich um eine prilliistorisci.e oder

spätere Glassclimelze handelt, wird eiue genaue Be*

sehreibnag der Jedenfidls weit nrOek zu datierenden

Höblenanlage zn Btgalon zwischen Mörindot und

Clieval - blanc (Vancluse), der daselhst gefundenen

Gruben, Werkzeuge, Olssreste und die chemische Ana-

lyse der letzteren gegel>en. — S. 257. Dr. Hermann
Sieglerschmidt (Grofs Lichterfelde), La batallle de

Paris en l'an 52 avant notre 6rc. (Verbesserung rosp.

Vermehrung im Detail eines in seineu Grundlagen

bereits im Militirwochenblatt erschienenen An&atsea.)

Der Bericht des Labienus aus dem Jahre 52 v. Chr.

(Caes. bell. gali. Vll 57—62) macht nur dadurch

Scbwierigkdten, well man Mendon (VII 61 Metioscdum)

nnd Melnn (Melodunum VII, ."iS §2; 58 §6; 60 § 1)

verwechselt bot. .'E regione Lutetiae contra Labieni

castra' (cap. 58 i. f.) bezieht sich auf Mcudoii; das

Lager des Camolugenus Aulercus, des ergrauten Gallier-

fQhrers, war anf den Höben von Saint Clond, das des

Labienus zu Boulognc-sur-Scinc. Ferner ist die StellS

cap. 59 i. f. 'tum legioues etc. etc.* zu üborsetiea

«Übrigens war die Breite eines grofaen Stromes swiscbeo

die von ihren I agerplillzen und ihrem Kriegsmaterial

getrennten Legionen getreten', wobei angenommen wird,

dafs eine der vier Legionen am Ufer der EsaonM,

um Cftinolugenns zn täuschen, Melun zu verteidigen

und den Rückzug auf Sens zu sichern, znrQckgebliebea

ist. — S. 272—285. Etienne Clousot, Une 6clnse

k aaa an XV« siAcle. Sdiilderoog einer Doppelscblense

des 15. oder vom Ende des 14. Jahrlnniderts nack

alten Dokuineiiteii. lOs handelt sich um die Ecluse

de la RoussiUe an der äevre Niortaise, zwei Stunden

talabwftris von dem Hafen von Nlort entfernt. ~
S. 286—291. Paul Graindor. Voses arclmlques

ä relief de Tinos. Vier Frajjmente mit liandgeiirbei-

tcten Reliefs geschmückter roher Tougeftlfse werden

genau beschrieben, die Reste verscbicdenartigor_ Dar-

stellungen als Pcrscus oder Auriga, Sphinx oder Sirene,

Pferd erkennen lassen. Sie sind unter gcomctriseliem

nnd bOotiscbem EinflnCi in Tinos cnUianden, wo von

Alters her eine Fkbrlk von Reliefnaen bestendon hat,

deren Technik sich von lein geometrischer Dekoration

bis zu der bei der Spltiux oder Sireue hervortretenden

geschickten Arbeit entwickelt hat. - S. 292—805.
S, Chabert. Histoire des Stüdes liV'pi-raphie grecqne

en Europe. (Fortsetzung). Bocckh's l'rinzipien, Her-

manns Rezension uml lioeckh's Anti-Kritik. Die Ent-

wicklung der Epigraphik unter dem Kiuliufs der

griechischen Freibeitsbowegung: die franifislscke 'Ex-

pedition de Horte* und die Mission von Pb. Lo Bas,
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sein von W.-II. Waddiiigtoii und Foucart zur Aus-

faliruiiK frebracliles Inscliriftenwerk (1847— 1876j.

Texiers 'Oescriptioii ile l'Asie-Mineorc etc.' Die

Arbeiten von fDr die Gricclicn arbeitenden Ausländern

(Thierscli, Rofs), geborener Griechen (Pittakis and
seiner GesoueD, Ubongabe). Joh. Franz vni seine

systematiBcb'tlieoretiarhen Arbeiten aar griecbtaeben

Episrapliik. S. 30G— 334. Vari^t^s I. S. Reinacb,
Idiei generalis sur l'art de la Gaule. Ein im Jabre
1900 wlbreail der AvanteUnng irebaltener ?ortmg
Salomon Reinnclis über die gallorümiscbe Kunst als

Kiiiiotuiig in die französiscbc, wobei das Furticben

keltischer Elenenta la ibr als das Interesse cn^eckrndc

Momeut angenominen wird. II. Italien Art and
Hilanese Coltections (Abdruck eines Artikels ans der

New York 'Sun' (Iber die Brcra. die Sammluni? Tri-

vnlzio und das Museo Poldi>Pe2zoli sowie die Samm-
lung im Gaatello, endlicb die PriTatsannnliing Crespi

in Mailand). III. H. A. Vasuier, La Qnestion du

Parthenon (Abdruck eines Aufsatzes aus 'l'Hölleuisme'

20 Gunsten einer Rekonstrakiion des Partbenoo). —
S. 935—337. Bulletin mensuel de t'acad^mie des

inscriptions (Sitzungen vom 2. Juni— 16. Juni 1905).
— S. 338—362. Nouvelles arch^ologiqucs et corrc-

aponUanoa: Nakrolog« tOr Julea Oppek, Alois Kiegl,

Paal Dechanne. Erwerbungen dea Boftoner Museums
U1Ü4. PhotoKra)iliien kri tischer Altertümer. Assyrio-

logiscbe Pablikatioueu (Pincbes und King). Die
Zakkam sind Semiten (Zakkar'Baal, Zaebariab, SQkka*
rat) Neue Imiices zum Albuin Caranda Die Eiu-

weiiiung des neuen e^rptisclicn Saales im Louvre mit

der Mastaba der 5. Dviiastie. Die Aasgrabungen bei

Aliso. Die Auktion Philip (Preise für egyptische und

griecbische Kunstgegenstäudc). Cono und van Kyck.

Sir William Hamilton. Winckelmann-Porträt. Solomon
Keinachs Rtfiienotizeu aus Museen (Stuttgart, Frank-
furt a. H., Mdruberg, Mainau). PnbKkation der Samm*
Iniij; der Grilfin von Bearn. Titians Meisterwerk (die

Borghesetafel noch einem Epitbalamium des Statins)

Galamis (RolMMäia Rep. III p. 187,t « Sosaedra).

Aiik;iufe der franzA^isctien Staatsmuseen 1904. In-

SLbiiti von ^i'a. Band XIV, 2 der Mouameuti Auticbi.

Zeitaciiriftenaebau. — S. S6S—S84. Bilriiogr»]^ie.

The Journal üf Philolo^y XXX Nu. 59.

'

8. l-ä3. U. J. Beil. Der Papyrus des British

Mnsenm, welcher Isoerates mgl figr^vrif enthMt (Brit.

Mus. Paj). 132): sorL'filnL.' revidierte Publikation des

zum ersten Male lö91 edierten Textes. — S. Ö4— 89.

H. W. Garrod, Bmeadationen an Properz. I %, 85:
mereor; I 4, 13— 14: subtracta-, I .5,6: n lihcre

epota toxica Thcssalia; I 12,1.5—16: nonuihil abs-

tersis; II 2, 3-4: ignari; II 3, 15: ncc si qnando
Aiabo; II 4: versna; III 2, 3 - 4: detinuisae . . .

Tlireieiae soceinnisse lyrae; III 4, 5—6: Arsacidae

Ausouiis; III 10, 22: et crocino nares murrea pun^at

on>Xi III 13, 25: pagana; III 13, 35—36: satqne

hinnl . . . aptaqne; III 18, 89: eomiger Arcadli . . .;

III 20,13: da: IV 1,33: parvo; IV 1,46—47:
Sacra resurgt-ntis ; IV 1, 4U: vetuiae; IV 1,53 54:

'

generi . . . arva; IV 3, 9—10: Brigaotia . . . iiastns
|

. . . decolor; IV 3, 61: oam milii quo Poeni face i

Purpura fulgeat ostri?; IV 4, 19 — 20: i)erflatis . . .

tubis; IV 4,82: vades sluM kuihs. — S. 90 94.

H. W. Garrod, Die Klisiuu in lleudekasyllabeu. Bei

CatuUus sind Elisionen äufserst häufig, bei Martial

und Statins selten und an bestimmte Regeln gebunden,

nAmlicb I. flir Hartial: 1. Die Elision einer langen

Silbe wird gana Temieilen. 8. Silben aof »am. -am
u. s. w. werden sehr selten elidiert. 3. Auch kurze

Silben werden selten elidiert, und zwar uur a) weuu

daa elldierta Wort enklitiacb lat (qoe^ te, ne); b) wenn
das folgende Wort et, aut, nt. in oder sonst ein sobr

geläutiges ist, z. B. adhu.-, hic, ait, inquit; c) wenn

das Wort, das elidiert wird, selbst ein so ganz go*

wöboUcbes ist, z. Ii. beno, tibi, sibi, ita, niaL —
Andere Elisionen sind ganz vereinzelt IL für Statins:

I. wie bei Martial. 2. Nur zwei FftUe. 3. a) ipie

dreimal; b) vor et und ego je einmal; c) ecce, ante,

ergo je einmal. - S. 95—1S8. 0. Taylor, Das
Alphabet des Ben Sira. — S. 133— 160. D. A.
Slater, Eniendationcn zu Statins' Silvae.

Athenaenm 4090 (17. Hin 1906).

S. 333. In der Sitzung der 'Society of Antiquaries'

vom 8. März las H. W. Sandars über VorrOmiaehe

Bronze-Votivgegenslände von Despeüperros tn derSierra

Morena. Diese Gegenstände iberischer Kunst sind

unter griecUiscb'pböniziscbem Einflüsse entstauden,

doch haben die Iberer dabei eine gewiase Selbatiodlg-

keit zum Ausdruck gebracht. — S. 334. In der

Sitzung der 'Society of Biblieal Arcliaeology' las

Pilcher Uber kabbalistisch-astrologische ZaubertaMn,

die meist dem 16. oder 17. Jahrhundert n. Chr. aa-

gehürou, aber auf alten Aberglauben zurQckgebeo.

Zeitaehrift fur die Osierreiehischeo Gymoa-
Sien. LVII 1, 31. Jiii.ner 1<.U)6.

S. 1—22. J. Kvicala, Enniana, bcbandell ein-

gebend eine Reihe von Fragmenten dea Enafae mit

besonderer Bertlcksicbtigung der beiden Ausgaben

Viihleny (1854 nnd 1903). Er nennt die zweite Aus-

gabe von dessen Euuianae poesin rfUquiae eine cpoclie»

machende Leistung, in der dem Dichter eine Bear>

beitung zuteil geworden sei, wie sie grOndliclier uud
gediefjener nicht (jedacht werden kunno. (Schlafs folgt.)

— Dazu ein Beiblatt 'Zeitschrifteuscbau' VIL

KeMiMloiia-Veraeletaiile pbllol. Sehrlflen.

Carl Abel, Über Gegenrinn and Gegeolaot in

den klassisclit n, germanischen und Fbwisi hnn Sprachen.

Heft I: A/i/i/.'. 5 S. 1091 12. Die Tl.ooric des Verls

beruht auf einer veralteten Ansiebt: uls Sammlung ist

die Schritt verdienstlich uud wertvoll. J. Keller.

Aetna, par J. Vettereau: Cluttr. 20, 1 S. 67-69.

Beaebtniawert. It. Efli».

S. Aureli Aupustini Hipponiensis cpisco]ii epi«

stidiie. Ree. et tommcntnrio i-ri(i<o insiruxit Al.GoU
ha,h,>r. Pars III: IX. S. 469 f. Der Heraus-

geber bat seine Arbeit mit gewissenhafter Hingabe
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und sicli«rlicb nicht uinic einige Sclbslvcriuuguuiig gc-

Iristat. £ a
Maurice Bloom fi cid, Cerbcriis tlic ilog of

Uades: ßp/iii'. 10 311 f. Die Sclirift enthalt

iDMcbe» AmUttste} aber die Pnokti^ taf die es

nlicin ankomnt, «erden Qberlimpt niclit berUirt.

0. Uruppe.

Bonner, R. J., Evidenee in Atbeainb eoarta:

' Va^T. 20, 1 8. 56-60. Ansiaiiend und nfttdicb.

ir. MW.
Cicero. 1. The vctus Cluniaccnsis of C. by A.

(.Clark. 2. Orationes pro Roscio etc. rec. A. l'.

Clark: Cltutr. 20, 1 8. 65-67. 1. Meister- and
mosterbafl. 8. Editio omnibai nonerii «btolota.

J. E. Sandy».

Tiberi Glaudi Donati ad Tiherium Claudium

Maximam Douationum tilium suiim iiitcriirctatiuiies

Ycrgiliaiiac. Piiinum ed\iiit JJti,ricug (reoi t/it. Vol.I: !

Aen. libr. I-VI: BpUW. 10 S. 297-307.' Wir siud

dem Ueraasgeber fUr die eutsaguDgsvoUe Arbeit zu

wbnitem DnnlKe ?erpfliebtet. P, WmMr.
Fe Horb ach. Ludwig, Das Wosi-n ih- Clii;-teii

tams. Kritische Ausgabe. Mit Eioleiluug uud Au-
nerfcMV henw^^lien von ICarIQfimxH: i.C. IS
S 449 f. Unzweifelhaft ist diese Arbeit unter dem
Gc&icbtspaukle der historischen Wirksamkeil des Ver-

fmere HnaplacbrUt Drug.

(rumplowitz, Ludwig, Geschichte der Staats-

ibcorieD: LC. 13 S. 466 f. Wir köuneii den Verf.

in dieeer sebr tn enpfeblenden Publikation nnr von

Henen beilAciiwauehen.

Hemer, Sven, Die Anweudung des Wortes

ffnpioc im Menen Testament: DJ.Z. 10 S. 588. Die

wichtige Arbeit lüTst no«h muicbe nichtige ProMene
ungelöst. AJ. Deiismann.

Honps, J., Waldbüumc und KnlturptianzeD im
L I

II Liiiischuii .•Viierlum: J/^/.s XIII, 5 8. 167-170.

Vielseitig und wertvoll. C. Ulilfubeck.

Uoroeffer, Platou gegen Sokrates: ÖIM. 4
8 110. Etoe nchtangswerte Arbelt, obgleieb ihre Er-

gebehm nicht ftbenengcn. //. Schenkt.

Hnssey, Oeorge B., A Handbook of Latin ho-

moayms comprising tlie homoiiyma of Caesar, Nepos,

Sallost, Cicero, Virgil, Horace, Terence» Tkeitne ud
Kivy: DI.Z. 11 S. 676. Referat.

Jaiike, A., Auf Alexanders des Grolsen Pfaden:

1. e. 13 S. 455 457. Als werlvolle Vorarbeit niid

Mitr riiil^ainnilnuf; soll diese Schrift des Verf.s gern

uricrliaiiut werticu E. von 6lrri>.

Knopf, Rudolf, Das nacbapostoliselie Zeitalter:

l-C. 13 S. 450-452. Eine meisterhoffe Zusammen-
fassuDg der bisherigen Forschnug Ober das uoch-

BpoitoUsebe Zdtniter, von der alle Wdtemrbelt wird

ausgeben mfisscn. C. Clemeii.

Wilhelm Kroll, Die Altertonuirlaaenacbaft im
letitcn Vierteljahrhundert: J^ltH. 5 8. 106-109. Das
Werk wird fortan zu dem Handapparat jcilcs Forschers

auf ilem Gebiete der Alterhiniswissenschaft gehören

(K tt'ttrlatrMOHH.
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ü. Laug, Uutersucliungen znr Geographie der

Odyssee: BpUW. 10 S. 289-295. Dies elegant ge-

schriebene Buch ist nicht durchweg Obeneagend.
D. CA. Ilemüna».

Lipsius.J. U., Das attische Recht und Reehtn-

verfahren. 1. Bd.: J>LX. 10 8. 617-628. Ans^
gezeicbuct! 11«;«^«".

Lncilii eanninnm rellqniae rec. Fr. Alarg,

II. Commentarius: TA/wr. 20, 1 S. 63-65 H'.

/.inJsatf spricht dem Verfasser lebhaft Auerkeniiung

uud Dank ans.

Macdonald, G., Catalogue of Groek Cuins in the

Uauterian Colleclion (Glasgow), HI: Claur. 20, 1

8. 00 f. DIeeer SebhiIhbnBd ist für Spezialisten der
anziehendste. G. F. I/ill.

Albert Mayr, Aus den phOuikischeu Nekropoleii

von Malta: /iph W. 10 8. 319. Die sorgfältige Dur-

stellung tritt 7.vvai' nicht mit grofsen Entdeckungen

hervor, erscliüplt aber ihr Gebiet. Vufor SrliuUzf.

Mitteilungen der Altertuinskomnussion fUr

Westfalen. Heft IV: VL/C. 11 S. 681. Die

peinliche Sorgfalt and Genauigkeit verdienen wieder

grofses Lob. E. Atuhea.

Monnnentn Gernaniae Paedagogiea XXXIII.
Die Schulordnungen des Grofsliorzogtums Hessen, her«

ausgegebeu vom W. IHeld: TliLZ. 6 S. 183-185.

Sehr verdienstlich. K. Knoke.

Ncwborry, P. E., Seambe: il(A«n. 4089 8. 393.

Ausgezeichnet.

Niese, B., Grundrifs der römischen Geschichte

nebst (juelleukande, 3. Aafl : HumuuJJyvm. 17, 1-2

S. 66. Der Verfasser scheint 0. Jägtr im Streben

nach Toltstindigkeit allzu gewissenhaft gewesen zn
sein.

Noordtzij, A-, De Füistijnen, hun afkomst ea

gcschiedenis. Mtu. XIII, 5 S. 176 180. Der erste

Teil Mt gründlieh» der zweite flBehtig. M
Oeri, J., Euripides unter dem Druck des sizi-

liscbcu uud dekeleiscben Krieges: DIjZ. 10 ä. 595.

Referat.

Otto, Walter, Priester und Tempel im helle-

iiistiscben Ägypten. I. Bd.: 1>LZ. 10 S. 699. Der
Verf. verdient Dank flir das Oeleisteto und An-
erkennung, dafs er auch abweichenden Ansichten

Achtung zollt. h\ II', v. Biating.

Papyrus grecs et dimotiqncs, reeurillis en

Egypte par 77i. lieitHirh: (la^^r. -iO, 1 S. 54-56.

Wird von Keuijon willkommen geheil'sen.

Petronii Saturae et Liber Priapeorum. (juartum

edidit Fr. linechelrr'. Mu». XI II, 5 S. 163. Gut.

Ein^ Konjekturen, die frtther im Text standen, sind

iu die Adnotatio geatrilt. G. J7mw.

Petronine, Oenn Trimnlcbionis, translated by

^1/. J. linan: Athen . 4088 8. 860 f. Trifft dcn Ton
im ganzen recht gut.

Petronii Gena Trimaldiionis wilh eritical and
exnliinatory notes, and iianslated info cnglisli prose

by W. D. Lmet: AtUtn. 4088 S. 260. Gut, nur

reicht die Einleitung nicht ganz ana.
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l'liillimore, Index Verboram Profiorliaiias

:

Adieu. 4088 8. 260 Uöclist ilaukeiiäwerl.

PlAtoo, Apologie und Kritonj, Scblileranigiibeo

VOR F. fi/higer: Human. Oymn'. 17, I-S S. 76 f.

Wird von U'Jilig] empfohlen.

Pölilinauii, R., Griochist-be (fCBcliiihti' ncUst

(juellciikuuüe, 3. Anfl.: Iluuum. Gymii. 17. 1-2

S. 65 f. Ein in jeaer Hinsieht traffliehne Bneh.

O. Jä(/er.

Profumo, A., Le foiili t-d i tenipi dcllo incciidio

Mero«l«uo: riiL/. 6 S. It57 170 Sehr grandlieli,

aber nicht durcliwct,' überzeugend. //. lloltzinavu.

Reinach, S., Culles, inythes and ri'liniuiis:

Athen. 4090 S. 331-333. Trotz inanclios Wider
<;|>riu Im s im ehiselDca erlilArt der Ref. du Buch fttr

hochbedeutsatn.

Ootthold Beseli, Das Aposteldekret nach seiner

aufserkanonischen Tcxt^cstalt untcrsurlit. liph II'. 10

S. 295-297. Die ganze Untersuchung wird nochmals

nnf((anommen «erden mflisen. F^. H'ntU.

Schulthess, KriodriL'li, Chi istlic!i-[>alaNtiiiisi-lie

Fragmente aus der Oon^adeu-Moschee zu Damaskus:
L(\ IS 8. 469. Nnr nneraadllcber Oednld nnd an-

j;i>s|i,iiintesfeiii pli_\?is<-li('it und intrllpkf nellon Scliarfdini

gelang es, diese Texte der VVissensciialt zu Wisseoselufl

sn erseblieben. BroekeUmanu.

Sommer» F«rd.,0riecbi8eheLutatndieniDLJSAO
S. 669. Referat.

Staedler, Karl, lloruz' sämtliche Gedichte im

Sinne J. 0. Herdei-s erklärt; /)/./. lü S. f)!)4. Ent-

bftlt sorgOUtige Analysen, verlibrt aber nicht kritisch

geang nnd lifst nicht den wahren Boraz erkennen.

O. Wei/eu/el".

Suetonius, De Vita Caesaram libri VIII hy

L. Pieitil'homme: Athen. 4088 8. 261. Die Be-

mttbnngen des iloraiiagaben «m die Taxtgestaltoog

sind dankenswert.

K. F. Süpfle, Auf){aben zn lateinischen Stil-

fibnngen. II. Teil. Aufgaben fur Sekuinla. S8. ver-

besserte AuäaKO von G. Säpße und C. Stfffmann:

SphK. 5 S. II 2 f. Bei salilreicbett Verbesserungen

im einzelnen haben diese Aufgaben ihrOQ BwpIffOrtag

nicht cingehüfst. E. Kruiisf.

Vcrgil, Tbe Aeneid, with a tranlatiou by (J/i.J.

BüUoni Athtm. 4088 8. 36 1. Die Blankverse sind

IQ nODOtOll.

Waal, A. de, Roma Sacra: I/um. Gi^mii. 17, 1-2

S. 78. Macht an manchen Stellen mehr den Eindruck

eines Hrbanungsbuches als den eines wissensebaftUcben

Cicerone. F. Höaiger.

Walde, A., Lateinisches etymologisches Wörter-

liuch, 18: Utwimi.Gynm. M, 1-2 S. 74-76 Sollte

jn keiner Gymnasialbibliulhek fehlen. U(iiliy).

WnldsteiD, Gh., The Argive Hereenm II:

Clattr. 20, 1 S. 84 87: M'. //. /> Kon^f berichtet an-

erkennend Aber diese Publikation der Kleiufundc der

AitsgnItMigen.

Walters, H. B., Hisfory of ancient poftery:

Clatur, 20, 1 S. «7-90. Der Verfasser hatte ein neues

I

Wdrk schreiben, nicht das Bach von Bircb nen-

bearhciteu sollen. K Ilarri»oii.

Carl Watsiuger, Griechische Holzsarkophage aas
der Zeit Alezanders des Orofsen : Bph W. 10 8. S07
— 310. Die Kenntnis antiker Oriibersitio. dos Kunst-

baudwerks uud der Technik verdankt tlicser vor-

treffliclien Arbeit reiehen Gewinn. //. Hlürnntr.

Wny, A. S., The Odyssey uf //ü(/f< j in inglish Verse,

3 od.: CluBn-. 20, 1 S. 60 f. Befriedigt wci.ig. A. Itutl.

Weise, 0 , Charakteristik der lateinigchcu Sprache.

3. Aufl.: linll. rrit. 5 S. 90. Trotz einiger Mftngd
der Einrichtung sehr ntttzlich ./. Veuereau.

MltleliuiiKon.

Aeaddaie de« intcriptioni et belles*lettres.

26. Januar.

Gagnat, Insebriften der LegioIIi aasSM-Tnnia.
— P Monrcaux, Forschunjien über die Metrik alt-

clirihtiu her Gesäuge, metrischer Inschriften, der Werke
Gommodians und anderer Diclitungen der Vandalen-

zeit; Analyse von Augusting Psalmus contra partem
Donati: Verse von 16 Silben, geleilt in Halbvers^ die

isosjrlloblscb sind and am Sehlnsse Betonong hoben.

2. Februar.

B. Haussoullicr, Griei liivplip Inschriften aas
Babylon, darunter eine Gyninasion liischrifl von 110
v, Chr. mit Arsacidcn- uud Seleuciden- Dalum. —
üagnat, Bestimmnng der Bibliothek in Pomp^i darch
Vergleich mit den Bibliotheken in Tlmgad and Epitesns.

— S. Reinach, Die Clirist('nverfoly;iiiii,' von 177 in

Lyon und Wien und das Bestelieu einer jüdischen

Gemrinde ia I^ron.

Aroblolegiiobe Oesellschaft la Berlia.

April-Sitzung.

Der Erste Vorsitzende Herr Kcknie von Stra-
donitz teilte mit, dal's das bisberine ordentliche Mit-

glied Uerr J. Ziehen wegen seiner Obersiedelnng
nach OankAirt o. Haio seioen Anstritt erkllrt hat.

Vorgclefit wurden: Kai". Akudemif der HWm-
ticha/teii tu Wtm: /. Denktehrij'Un XXV eathallend

Baaer and StnEjrgowski, Afexandrinigefie Weltefirtmik.

2. Schriften ihr lialkivikoiund^^ioii, Antii/utn >k he

Abteilung. IV. Antike DnihnCtier in Unitfiirien

bearb. v. E. Kaiinka. Bulletin de la Societe' arehM.
d^Alexandrie 1905. Ad. Micliaelis, Die or<-'iCwU'<ii-

ttchen Entdeckungen de» neunzehnten Jahrhundrit».
F. Koepp, Die Atugr^bmgm bei Halttrut Vortrag.

Ilerr Pacfastein wies zunächst auf den Abschnitt

Ober Urgeschichte und Technik von Ausgrabungen
hin, den F. TOM Luschan ia der 8. Auflage von

G. von Keamayers Anleitung zu vrisscnscbaftlichen

Boobacbtnngen anf Reisen (Hannover 1905) verfafst

hat und worin die Archäologen crmahnt werden, bei

ihren Ausgrabungen anch dar die Konsenriernng der
Skelett' and SebidelAinde gebohrende Sorge so tragen,

und referierte dann Ober M. \on Groofes Sttulie

Ober die Entstehung des ionischen Kapitells und seiuc
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Bedealuii^' Tilr tHe giiechisclie Rnukuitst (Strafsburg

1905): der Verfasser habf mit Ifoilit bctuiit, «bis inaii

M der £rkl&raiig des Voluion»l0cke8 am ioniscben

lapHell iM Sattelbolz ans dem Spiele lanen and die

eiger.tlirli ii)ni>ch€ aus der so^;. äulisclien Form des

Voluteiikapitells ableiten müsse und als archaischen

Tjpas des ionischen elntlK nur den attisdien bexw.
ephesinclifii Iiftrarhteii dürfe, aber es sei ilini niclit

gciiiiigen, Wesen und Gescliiclite des Eicrstabcs in

•berxengeader Weise au&akttreii, «enn er darin auch

richtig tin besonderes, ans den vorgriechiscben uJer

erient^ecben Kmiststilen abzaleitcndes Element ge-

acht habe.

Sodaon trag Herr Max C. P. Schmidt über

die Technik des antiken Leierspiel« vor. Ea
itofscn dem Forsclier angesichts des Leicrspiels zwei

Kragen auf: 1. Wie ist die Leier gespielt worden,

ehe man dos nl^xtfov zu Hilfe nahm? 2. Wie
beifsen die Saiten, ehe Pytbagoras (580— 508) seine

Namen {inät^, (tiar/, vr^ii} etc ) erfand. UrdprOng-

lieb lAblte man die isaiton. I)<mi liochsten Ton gab
die trsie. dcu tieften Too die siebente Saite. Das
bebidt Pnhagoras an einer Stelle bei, als er zn

7 Sailen die S. rdirfe nml die Niuiri! der Miltelsiiilen

ilodern mulste, da die Mameu der Eiidsaiteu dureh

ihre etymokigiseh« Bedentnog fntftelegt waren (tkori^,

»'^rif). Er nannte die Saite des iirilt!n"iil.ttcii Tones

ifiiij. Daneben gab es gewifs Ausdrücke der Kinder

Stabe, des Elementarnnterriebts Ein Berliner Ele-

oientarlehrer sprach von den Mullerjungen und Schorn-

steinfegern des Klaviers. Dergleichen liat »icher auch
bei den Griechen existiert. Auch dos übernahm Pytha-

goras an einer Stelle, indem er die Saite des dritt-

tiehten Tonet Itxay^C (Leeksafte) nannte. Nnn heibt

aber hxaycg eigentlich Leckfinger .\ristidt s Quinti-

lianos sagt ansdrUcklicli, die Saite sei so wie der sie

aehlageode Finger benannt wordm. LnelaD aber
spricht von einem, der die Schüsseln mit dem Finper

auüleckt. Das kann nur der Zeigefinger der Keciiten

sein. Er schlag also die drittMiM Saite. Als»

bleiben die beiden kleinen Finger «aber Gebraoch.
Die Rechte schlügt die 4 dem Körper ferneren, die

UldM aber die 4 dem Küritcr näheren Saiten der

Mukrecbt lor KOrperbreite gehalteneu Leiar. Hat
die Leier 7 Sailen, eo treffen anf der Mittelsaite der
rechte Daumen und der lii k^ Kingfinger zusammen.
Endlich erfindet Pftbagoros seine Hamen. Die vnüi^
ist die 'Mnaalile' (Komparation: in6, vniff^ inato;,
wie sitlt, .•<iip>r. .tiipiinti = sni'iiini-). Das Wort kann
er nur von den ag\ptibclicn Harien entlehnt liaiien,

deren Saiten allerdings ebenfalls unten befestigt wurden,

doch so dais jede folgende, da sie verschiedener Ukage
rind, hAher hinaufgezogen wird, bis die Saite des

tiefsten Tones 'am weitesten hinanf reicht. — Mnsik-

tbeoretiker spreclieu von 2 älteren Tctrachordeo, aus

denen die Leier msamnengesetxt worden »ei. Das
ist Fiktion. Diese vermcintlirhcn 'Tetrnrliorde' sind

vielmehr jene beiden Gruppen der Liciersaitcn, die die

liokc und die rechte Hand griff. Wie nannte man
sie, eiie das 'Telrachord' ausgetaftelt wurde? 'Griffe'

oder mXXaßal. So kam es, dafs I'ythagoras die

Qnarie ttvXlaßä nannte. So stammt nnscr Wort
'Silbe' aus der Technik des alten griechischen Leier-

I Spiels. — An einem Vascnbilde wurde zuletzt er-

I wiesen, wie weni^.' die BiMcr zu gebrauchen sind,

wenn es gilt, die Technik des Leicrspiels festausteilen.

Znm Schlafs spraeli Herr Köster Ober den Stid-
fKiLM-l der Propyläen «a Athen. Dieser ist des

Il'eluponnesischen Krieges wegen nur in verkürzter

Gestalt zur AusfQbrnng gekommen, geplant war er
von derselben Gröfse wie der gegenübcrlienende Nord-
Httgel. Gewisse architektonische Unregclnuifsigkeiten

scheinen darauf hinzudenten, doTs er abweichend vom

j

NordflOgel nacb Westen mit einer Säulonstellang ab-

I

scbliersen sollte, was bislang allgemein angenommen
wnnie. Die Grabunj;iii di s letzten Sommers haben
aber erwiesen, dafs diese aj'cbitektooisuhen Unregel-

mSftigkriten erst Fblge des rvdnzierten Planes sind

und für ilie Rekonstruktion des ursprQnplif h' n Kut-

wurl's nicht in Detraclit kommen. Aller Waiirscüeiii'

lichkeit nacb war der SodflOgei nicht als SAnlenlialle

geplant, sondern sollte wie der nördliche FlOgel einen

geschlossenen Raum mit einer Vorhalle bilden. Eine
ausf&hrlicbc ßohaudlung dieser Fragen erscbeint dem-
nSebst im Arch&ologuciien Jabrbucb.

VerzelclinlH neuer Hilciier.

Amelung, W., and H. Uoltzinger, TkeMusenros
aud Ruins of Rome. The english edition rcviscd by
the authors an i Mr^.. A. Siivny. 2 vols. Duck-
Worth. 350 and 196 p. 12 witii map, plaiis and
illnstrations. Net Sh. 10.

Breasted, H., .\ hislory nf Eoypt from the

carliest timcs to the Persian comiuest. Hodder and
Stoughton. 666 p. 8 illustr. Net Sh. 20.

Ciceros Reden für Sulla und für Archias. Her-

ausgegeben von U. itfititioiit. Münster, Asoliendorff.

XXi, 66 S. 8. G«b. in Lcin^v. JC 0,75.

Dcmostbenes against Uidias. With critical and
explanatory notes and an appendix by H'. (ioottwin.

Cainbridje University Press. 196 p. 8. Sh. 9.

Euripides, Medea, eüited by /A Wiilinmton.

Blackie. Sh. S.

Hall, K, Coptic and iireek tf^t* of tlic Christian

pcriod. F'rom Ostraka, Stelae etc. in tlic British

Museum. British Museum. 159 p. 8. 100 plates. Sh. 40.

KIcingantber, U., Quaestiones in Astronomicon

librus, qui Bob Manilii nomine feruntur, pertincntes.

Lipsiae, Fock. 60 S. 8.

Phillimore, S., Index verboram Proptftianut,

(I. Frowde.
Plini Naiuralis bistoriac libri XXXVII. Post

Jaui obitum recogiiovit et scriptarae discrepantia

•dieeta edidit C. Jl/Wto/. Tel. L Libri I— Tl.

Leipzig, Tenbner. XTI, 556 8. 8. UC 8; geb.

JC 8.60.

Tbulin, 0., Die elnukuelte Disziplin. I. Die

Blitzlehre. Göteborg, Wettergreo & Kerbor. XVI,
128 S. 8. M 2,75.

Verhandlungen der 4>; V'ersamndung deutscher

Philologen und Schulmänner iu Uamburg 19u5. Zu-

sammengestellt TOD K» IHud vnd 0. Botenhagtn.

Leipzig, Tealmer. Till, S24 S. 8. M 6.

~VMMit*«rHi(lMr ItlMmr: Prof. Dr. B. I>rftli«im, PrMMML
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Verlag d«r W«idmMiiiM]i«B BnoUtandlimg in Berlin.

Griechische und lateinische Schulschriftsteller.

Ciceros Rede für Murena,

Oiceros Rede über den Oberbefehl des
Pnmnoi'nQ ^ !^cl"il<T erklärt von ü. Dreiiek»XUmpClUb.

Ij^j,^^ Oymna.iuMirek.or. H. Text.
:;:«iS.) Anmerkungen. :

s. li ii.'. u^b. 0,so./*

auf tili» luiliij.ile Miif» Irfjxhrmil.i
,

..!./, i/« .?< ; krkiiiniHg
(h iler Schulf kfinettrrgg rnrqtfft i/l, ii n O' ih Kmumtntur
gtht neftat einer kHr:tn Jli'jgrui'hit i'n-rim riw Kinlfiluny
nmuM^ äi» dem HehOltr Ober die hiHorückeu Kreigniime, ihr iler

MewmarmUtUtteii,aotaU MtrMt MomOhthe miuuterrirhifi.
Tür Schüler
erklärt von

0. Drenckhalin, OyinnMinMirektor K. Text (44 S.)

AnmerkuRoen. (:)0 S.) 194 ic^. f^eb. 1 J<
bine Atutyabt ttt nack ttennell'tu 1 1rumltitlzeu tci* Hie

der I'omptituia b*arM0, und tri.' it i <iie»er M aar* kttr
rf«r TtH im mmmm «tei* cm V. f. Mfillrr. In rfen Krläilt-

erwMm matMrltHt mtmdM ütmertivHa fur ,irn Vri-
rffi /gr «fall tUkmimtamtr nmig var,

Ciceros Rede Ar Sestiiis. e^^it^^'^ä
0.]lnMkh>hll, OyiBiuHlaMiraktc«'. 8. TtRt (73 S.)

Aniwrtomep. C71 S.) 1904. (teb. 1,40M
Anrh »Urttt AHMfffifye — trif <f'^ >fri' t'funju t>tmi uN/t //<r

Mhf'nta/ui — W/ t'nr nlh n Iha.f.u 'h ..>< / > i.-nim:/- tfir Hin-
Mu fff tu (it'hittkcn'f'i'i'J /'i' tttti/f fuuf fftite i^hiii'-

Gioeros ßmitß Rede gegen Verres.
FOr SehOler eiidirt tob 0. BraMUaha» Oynum-
•bkl-Diraktor. 8». T«t ^11 V. 84 S.) AMIMrkMMB.
(62 SJ IWW. Geb. 1,40

üißem Gate mijor über das Alter.
Für Schüler erklärt Ton 0. Drenokhahn, OyinnB-
•ikidirektor. 8. Text (Illu. 87S.) Anmerkungen.

J90Ö. -.-h. (»,>«)

TTa'«^ Auswahl lur ilni .Si lnili;< l.iriun li vnn
Merodotos. ii,.|„rich Mein.

Er«ter Teil: Text. «. (V u. l'ih s. ^.'.-li. An-
iiit-rkunpcn. 8. (44 S.) ISiO. 2 , «

Zweiter Teil: Text. S. (inStS.) g, !). Ahiikm--
k'unt(cn. s. liwS.; IHllö. 2,411,"

. II Vrjjy lltittr. Sirin tlie Xuhl (Ur .SV/i«/Afrri«/t^f*! uttt <mm
rernukrt, m geben iknt Mimt Kf''"«»'- Hi-klilni»i
Iterodolt kfertu die vottl ßenrUii/imi/. Iln »rintr .IimkuAi
hat er »ick prut dem ampreehemilcu tlnlniilr» IHttn UumeH,
dtM Jungen Ijener mOatirkH eine t%eriirhau iiiitl eitlem Bln-
kUltk de» OtimsM una ttluer eioeHarllij'i Knimlform, lotete

«Im BUd der lltnUmUehkelt dn Anton tu ifh-n.'
(HOdd. BUiller f. hlih. i ule,-tirhlMwl.)

Plaf/xno MMgewSblte Dialoge. Brfclirt tob Dr
naiOIlS HaM Patenea» Obtttafanr OymBMiBn]

ITam» Auswahl ?ür"3en Scbulgebrauch von Jir.
nUraZi k. P. H«hBl«e. •» Ff<«drlelM-W«rd*r>

•eben Oymnasiiua cu Berlin.

EreterTeil: Text. 8. f[Vu.l47S.)18a6.RPb. VA)Jl
ZwelterTeil: A n luerkti n gen.ZwHtci-rweiterte

Autlacc. (<. -m'^.) Mit 2Tiif. IIM>1. geb. l,sü.«
,Dle OH MCk gtldUckt getroffene Aiutruhl und ilir iu

kma^mr rmm wlgämim JlMWurkmmaen bek-unden den ijf-

telegUm XdttdmanH. demen /tcMamgaSt dir grOMa VeriirtiiHng
i/fH ilatrh' ^1. r7. ri l;ir,,i- (Xme pkJL ilmiHlteluui^

P. Ovidius Naso. i'r^A^^ÄS^
Kuuigl. Ciyiiui4Uiiitm iu Hntilmr.

EratarTell: Text&(2ül u. 153S.) 1902. geh. 1,60.

Ertter T«N: Anmerkungen. 8. (216 S.) 1902.

geb. 2,— JC
ZweiterTeii:Text8.(Vinu.2l«S.) lWU.(j.b.2,20, l(

Zweiter Teil: Anmerkungen. Mit einem Plan
von Rom. 8. (274 8.) geb. 2,60

.

, Uahrfiul ilrr für dif miUl-rm h'tii'nrn h'ik''r--r I,rhr-
anntutt* u ln-.-'llmuttf t r/tl^. 'frit ffitM>T tiruru Awt' nhf ttitn O» Iii

nur kih~tn .V"ihiiilte »im 'len .Vtfii/,r,jc;i/i.>»< ;i ihtlmlr,
htVt' l ffrr

, für *h*' <^» r* i> KUin^t » ht^i'f t jtfi' tf iltlr' n
prh" i' rttj^-rfti MT.tntin>ri'h"/tfH nui'h mtvlrt\r iim. n
t'itMleji, l'ritUen, den Itriefen au» dem l'uHiut.den l^^itetinlern
umdHmIdem. DteAmtwaÜMfdMäkkfgnjft»,JMtm0tnatm
VUtß mu»gi«rheiMtm A»m«flnaigtm tmm wM*r wiaMMTMk
Ainft dl* tigmnhglulie tt'»rlrrUttrwia «Im lirftr elmdrimgemdet
V«nUmdmi» atriÜHtlm.' (U'otliimtehrifl fUr l-ku«. nÖSl.)

EralarTal: Apolone, Eriton. KehatAbaehaitten
auaaDdaraBSebriften. Text. & (V u. 114 S.)

Keb.ABmerkiingen.a (30 S.) 1896. l,5<i.«<

Z«l«mrTail: Protagons. Text 8. (VUu.iöS.
geb. Anmerkungen, a (36S.) 1808. 1,20,'/

.T>ir KiiiHiifutar i»l rorirefpirh nturlfilet. Kr uibt weder
zu riel mich zu trenig, ruht auf gutrr liekiiHnlMCkufl mil ileni

Spnebßtbmuckj mmd dH g«g^«m«n Cbtrttlnimgtm find

(ZHUaur. f. 4. OpmmtkOwtmm.)

C. Sallustius Crispus, ti!'",„S;Ä
uikI erklärt von Dr. Ft-rdinand Hoffmann,
l'i' li-s r Jim Ri-ul|;,vmniuiutn iu Oi-ra.

Text 8. (XVni u. 13& S.) 1809. geb. 1,40 JC-

AaanHiaaUB. a (IfiTa) 18DBk §eh.ljlMJC
^Ttfr K'iMMrnln ! ht. inr tr fSIr SrkHlfr «gilt mtH^ #1^

»r(i(/«,. iu,„i..h ,,,..f.i„.,.. 'ft:: '/-« iliWMnM Imielw
ubtr ein«» Ituyen »lärkrr als ät:r Tej-t »Hlml.'

IttOtOir, f. d. OgmMa»falme»m.J

rTi„ •!. ab exoenan dlvl Angnstl. Ruch I

IdrCilUSy II. Für (itn Cchr.uioh ilcr Hchiilcr
erklärt von (leorg AiidreHeii. Text. ^. ;IMJ S.) gc-b.

Aamerkungen. k. (53 S.) I8i»7. l,4u . if

^Vom tortiegeadem Kmim'nliir kunn man mit gutem Ge-
iBlmm ugum, «oft er ein- m i H-tfiu h ••h.pfiimi.'iirn lUnlärfitii

••Mf*." ( UWJn!»»cAf. f. kttu,: l'hUologl«^

Tacitus aermania. fSmÄ^ä'"i!Ä;
von KoblllnHkl, oborlolirer an> »iBicl. WUMav
Dyinnusium in KiinIgsborB; i. i'r.

Text. H. i2s S. mit 1 Karte.) lüül. geb. (>() Pf.

Anmerkungen, .s. khiS.: l'joi. geJ). Jf

.IrS hin fril ühfezfH'jl. ll,\fH ll !• Ahm<i,iI^- ,h,-_H '/.irrck

rrpiürn untt uime-rn l'rimitnfru hri tli'ut t^^ru ihr (itrnKtniit

In hrrmrntt/ewlrr W>i»r dienlivk und niUztick Mein icirrf.-

(U. Andreeen in den Jakreeberichten d, Vet^u».J

TU.il.^JjJI.. Auswahl für den Sebnlfebrauch
lüUKyaiaeS. von Helnrleh Stein.

^
Erater Teil: Text. 8. (VIu. IROS.) gdk An-

luerkunti.'n. s. {«2 S.; 1896. 2.V
ZwelterTeil: Text. S.

; lao S.) geb^ Anni.T-
kiiiiu-n, s. 1)4.^.) IHWI. l,»».//

.M'rtirr Uli ./i r ., i.,r-ri {uMirtihl mtrh <in il- : lltttn ihIIiihii

ilea einzrhie» in I rj tytttiiltung und AnmertcungeH dürfte ctr-

niiindiaertfeiee tiwtu iiinniw*r»rii «Um. f«craK «UM mmm «Mk
tinrrJadrn und »itherm Bomd umd
VrtelU gegemäbtr.*

'^Jr^n^,A^r, Ä^r^i« l*">'r ''c" SchulgebnHicb ge-
VergliS AneiS. kUrxt und erl^ärt yoa Dr.

Paul Denticke}
in Berlin,

EratarTaü: EialeituBg u. Text. 8. (Xni u.

1768.) 188& geb. 1,50
' Tdl: Anmerkungen 8. (SiOS.) 18»6.

geb. 2,20 . «
.K» M dem Herauff/rhfr iic'unffru, die urMmden und inler-

fumiitU'ttrii /Vir'/. H it^t' IßirfitiiHif h-'i'iiHJi'fiftndfH. nie iluri'h

kii/:.' . .f^t_.' /..M..' I^ftti-Mihrifti'n iu k^KiiZ' nhtu n iiti'1

XiiM'iiiiinihang zirint hcn di u iitmn' i' iihltni Sliirkrn </«rfA

treffende itduMtanttaiieu herzuMtellfM. Von beeomdettr
tigkvit Iii d«r Kommrnlar. dieaer tel mif aupttnrdmmttdr
Morgfult und grüftrr tkuMfennlnu bearheUel.'

(MW«. JlWitep f. Mft. OtttniMmuttlmam^

Verlag der Weiiliuannschen üuclihandlung, Berlin SW. Druck von Leonhanl biiuion Nf., Berlin
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Rezcnslonon and Anzolffen.

Kobert Ptblauuui, Grundrifs der griecbiscben
Geiebiebt« nebst QtteNenlnradeii Dritte, ver-

nicbrte uiul verbesserte Atifiagc. .Mflnchen 1906,

C. U. Ueckiche Verlagsbuclili. VI u. 307 S. Lex. 8«.

Geh. Jt 5,50, geb. Jt 7.30, Handboeh der kiMs.

Altertnmswissenscbaft, beraiMg. voo Imn v. Maller.

Dritter Band, 4. Abt.

Uvm kn&oht Cbanieht, wateb« neben dm
poHtiaeben aneh die wirliehaftlieheu nnd aonialen

Kragen erörtert, leistet, was sie sitli vorgesetzt

bat, uikI kann sehr wobl als Führer in dem Laby-

rinth der Tatsacheo und Meinungen dienen. S. dia

Beapraehnng dar 8. Aofl. von 1896 (*268 8.) in

dieser Zeitschrift 189(1 No. 2!). 33/.^4. Die Aulage

ist nicbt geändert, die Liuteiluug nach I'eriodeu

ist dieselbe geblieben; die einzelnen AbscUnitte

nnd nnmarierl (180 Paragraphaii). Die Citete aind

mehr in die Aiimerkungea geschoben, nmgekehrfc

»ind wichtige Anmerkungen in den Text hinein-

gearbeitet, ohne dafa GleiohuiäTaigkeit erreicht

«Ire. Der einselne Anadraek iat oft «miebtiger

gewählt; das Ergebnis eines Krieges, eines Zeit-

abacbuittes ist, etwa im Scblnfssatz, schärfer zu-

sammengefaliit, die Perstünlichkeiten, die politiacbeu

wie die literariaehen, werden irgendwie an eharnk-

teriaieren gesucht, die Lage der Örtliclikeiteu wird

bezeichnet (Dekelea 92, Eelioiiei^i fKi); ilic Da-

tierung erscheint bestimmter. Maucheii iat uacb-

I

Akngaa nnd Selinna, daa Brnnobideotenpela 45«

der ninf Stenerbezirke des atheniieheo Seebnndea

j
59, der Klernchieu (JB. des Petalismos in Syra-

I

kns 55, die iSchlacht von Amorgos 152 u. dgl. m.

Im ganzen iat daa Bneh nach swei Geaichtapauktan

I hin 'vermehrt und verbessert' worden. Znnäebst

sind die uiaunigfacheii Ergebnisse, svelrhe die

literarische Forschung, /. H. über Äriätuteles, ^A^.

itayL, und die Grabungen gezeitigt haben, in der

Dantelinng und in den 'Qaelleo* verwartet, damit

sind mich die Ainui-rkungeii gewachsen. Die

Werke von Ed. Meyer, mit dem Pühlmanu weseut-

lidi Gbereiustimmt, von Beloch, Busolt, Bauer,

Nieae, Hahaffy, die Artikel bei Pauly-Wiseowa

u. 9. f. sind natürlich licnntzt (Jak. Burckhardts

gr. Kulturgeschichte niuiiat 1*. gegen v. Wilamo-

witz in Schutz 6) und uugeiührt, dagegen sind

filtere Arbeiten, a. Bb von Welshofer, Diaaertationen

und Programme fortgelassen, namentlich tritt auch

Cnrtins zurück, ebenso Duucker. Genauer ist die

mykcnische Kulturperiude erörtert, dann haben

die Abaohaitte YIl (d. ati Seereieli n. d. Demo-
kratie von Athen), VIU (d. pelop. Krieg) beson-

ders gegen Ende, XI (die innere Zersetzung der

heUeniscbeu ätaat«uwelt) und XII (das mukedo-

niaehe Zeitalter) grötaere Äudemogen oder Er-

weiterungen erfahren. Anzuführen wäre /.. ß. die

der Schlucht von Tliermopylä, die der Lage vor di-m

Kampf vou Saluiiiis. der Ursachen des pelopou.

getragen wie die Erwfibonng der Bauten von
|
Krieges, die Durleguug des Promesea dea Alki-
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V. a. m.. oder <1a9 lOingehcD anf das Werk
des Thnkydides, überhaupt die durchgehende

lieranziehaog der griechischeu Dichtiiug, besoii-

d«n des Aristopimnat.

Zu diesen wertvollen Zusätzen kommt zweitens

eine Reihe anderer, die dem Verfiisser der (ie-

schichte des antiken Koiniuuuismuä und Sozialis-

mm nah« I«g«a. P. 'hat sieh bemBht, *deo geisti-

gen Gohalt der politischen Geschichte der Griechen

nmfasseuder und klarer herauszuarbeiten' (Vor-

wort). So handelt er über Religion, rriestertuoi

und Kefaerei 25, den Stedtsfauit 6. 37. 122, die

Stellung der Stadt Athen in nationaler Hinsicht

and iu ihrer Bedeutung als Bildnngsschule für die

Meoscbbeit ^4. l'iS, äber iudividuali»tische und

kosmopolitisebe Strömongeu 113, die Volks-

souTeränitilt 118. die ökonomische Ergänzung des

politischen l'rinz^|), ilcr Demokratie 1 H>. 120. die

Freiheit der Demukratie 123, die l'üychologie der

Tolkshemebuft 127, die Monarebie 128. 158, die

HeroisieruDg des Herrschers (Alexanders d. Gr.) and

d:\^ griochisohe Fretheitsempfittden 146. 148. 159

U. 8. W.

Dm (su kane) 'Sacbregister* (8. 901—307) ist

um 88 selbständige Nummera and 8 ZnsStse ge>

wachsen. Dif ('itiiTimi,' tiadi Paragraphen ist für

die kummeudeu Auliageu zweckmülsiiger, aber die

Seite anfxnscbltigen wm* leichter. Die neue Recbt-

sebreibong ist nogewoadt, wnram nbtt 'andersirw

seits'? In der Schreibung der griechischen Namen
herrscht keine Folgerichtigkeit: Epeiros, Piaistra-

tos, Aelioa, Timäos u. a. f. Lyaanders Tod gehört

knnm in die Anmerkung, B. 394 Z. 2 v. o. ist etae

Reihe beim Satz au.sgefallen , vielleicht auch im

Register Pharnabazos dd. In diesem ist verdruckt

axvtaxtoiios (§ lOiJ, nicht 110), Sysbiliteu, Thes-

pine. Seite 109 Aum. 3 mofs es 8. 69, ntebt 59,

heifsen; warum hat S. im Text der Rat 401

Mitglieder, in der Anmerkung 400?
Frank turt a. O. Schneider.

A. Hanvette, Arcii ilu im , sa vie et ses ])oeRics.

Taris 1905, A. Foiitcniuii.g. X, .S02 S. s". fr. 7,50.

Der Verf. behuutlelt im 1. Kapitel, zu dem der

Anhang 8. 397 flg. zn^vergleiefaen ist, die Cbrano»

logie und Biogra|diie des Ardiiloeboa. Er gebt

dabei von der Be^prechuug der von Hiller von

Uärtringeu veröffentlichten Inschrift auf dem von

Seetheas, besw. Sostbenes, gestifteten Arcbiloehos-

denkmal auf Paros auH, deren Bedeutung nicht

nur für Ardiiloehos, sondern für die literarliisto-

riaobe Forschung überhaupt er ausführlich darlegt;

erkennein wir doeh aas ihr, dafs die alexaadrini-

schen Gelehrten in ihren chronologischeu und bio-

graphischen Angaben nicht iibcrall anf eigene

Komhiuatioaeu und Vermuluugen angewiesen

waren, sondern sieh aneb oft, Tiell^dhi 5fter als

man glaubt, auf eine, wenn anefa teilweise mit

Sageu und Irrtümern durchsetzte Überlieferang

stützten, wie sie für Archilochos jetzt iu ileu leider

nnr allzn rerstQmmelten Naebriehten dee Histo-

rikers Demeas vorliegt.

Nach diesen Auseinandersetzungen wemlet sich

der Verf. der Prüfung der Tatsachen 2u, die mau

bisher als feststehend im Leben des Arebiloehos

betrachtet hat, nämlich das Datum <ler fr. 74 er-

wähnten SonneuHüsteruis, die Gleichzeitigkeit mit

.dem fr. 25 geuauuteu üjrges und die Beziehung

der Mayr^wp iuat6 fr. 20 anf die ZerstSmng

Maguosias beim Einfall der Kimmericr, und suoht

naehzu weisen, dafs auch diese keine sicliereu

Aulialtspuukte abgeben. Uiusichtlicb des Gjges

kann man ihm nnbedenklieh bmstimmen, snmsl

da Ilcrodot 113 oSSsubar interpoliert ist; ja, die

Aunalime, dafs OOSer Dichter gegen lOnde der

Uegieruug des Gjges oder auch noch später ge-

lebt habe, entspricht der Arehilochoastelle noch

mehr. Dagegen kann ich ihm bezüglich der bei-

den anderen Diitu nicht heitreten; die Worte über

die Souueutiusteruiä lassen nur die Deutuug zu,

dafs Arobilocboe das Eroiguis selbst miterlebte, nnd

das Ünglnek der Slagneten anf irgend etwas Un-

bekanntes anstatt anf ihr schwerstes, so viel-

besprochenes Schicksal zu beziehen, erscheint •ge-

zwungen. Aufserdem reihen sich die drei Augabeu

nngeswnogen nnd gans von selbst so sebOn an-

einander — der Tod des Gyges im J. fiü2 (nach

Gelzer), die Zerstörung Mugnesi.x* C.')] nnd die

Sonnenfinsternis 648 — , daiä dab Jahr Göü als

mnde Zahl im Leben des Arebiloehos gar nicht

bezweifelt werden kann. Nach dem Verf. ist er

um 708 (geboren nnd jung noch vor dem Einfall

der Kimmerier guslorbeu, also älter aU Kallinos,

was whr mit dem nns an Gebote stehenden Ma^

terial weiler beweisen noch widerlegen kSnnsn;

denn Straho XIV Cl" ist nur eine Vernintnng.

lu der Beurteilung der biographischen Nucii-

riebten Aber Arebiloehos seigt sieh der Verl kon-

servativ, was ich nnr billigen kann. Er hält daran

fest, duis Tellis und Kleoböa deu Kult der pari-

schen Demeter iu Thasus einführten, dal's Tclesi-

kies, vom Orakel beauftragt, die Kotouie gründete,

dafs die Sklavin Enipo die Matter des Archilocho«

war, und dafs dieser infolge vou Armut nach

Thasos auswanderte; aber was üiller v. Gürtriogeu

aas der Insebrift des Arehiloehoedenkmals heraas»
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lesen wollte, uämlich dafa noser Dichter die Thra-

ker verriet und beraubt«, weist Hauvettc (vgl. auch

lie\. des etudes gr. 1901 S. Ö8 flg.) mit Uecbt zo-

rflek; dies tet eine Bftod* nutor Anftlhniiig das

SohtiM eines Peisnstratos. Auf Thasos waren viele,

schwere Kämpfe auszufechten . wie die eben er-

wähnte lusobrift zeigt. Aach die Kämpfe mit

Nuo« währten lauge. Der T«rf. bestreitet, dafs

Arehiloehoe 851dnerdienate getan bebe, meiner

M^Daog nach mit Unrecht. Allerdings 9toht

fr. 24 das Futurum; aber dies dontct doch den

EDtächlufs des Dichters an, der ohne Zweifel auch

avsgefflbrt wurde, and swar, wie ich meine, indem

er am Kriege auf Euböa teiloahin, was der Verf.

im AiL^fliluls iiu T^. T^alintje auch ia Abrede stellt.

Aber weuo dieser xtiyoi in fr. 3, 4 so falst, als

ob der Diebter damit von Faros aas die Abanten

iu Euböa bezeichnet and sich so aas der Ferne

in ilirt> Käiii]ife versetzt und diese im Kutnrnra

geschildert habe, so wird er sicherlich dem Cha-

rakter des Archiloohos nicht gerecht; die mTi«*

sind die Gegner, die Feinde, and diese kennt der

Dichter auch schon genau, wie T. 4 selgt. Das

Futurum gebraucht er aber mit Bezug auf die

bevorsteliende Schlacht, uuf die er seine Kriegs-

kameraden mit diesen Versen vorbereitet, trgl. t.2/3.

Id welche Zeit -ein Zerwürfnis mit Lykambes fallt,

muf^ dahingestellt bleiben, und infolge dessen

auch, welche Folgen dies für ihn gehabt hat; der

Yerf. ist dar Ansicht, daft er dieser Verbiltnisse

wegen Faros nicht verlassen habe. Dagegen be-

tont er wieder mir Recht, dafs die Sage von der

Tötung des Dichters durch Kaloudas einen ge-

ndiiehtliefaen Kern enthalten mSsse.

An die Betraelitang der Lebeusscbioksale dee

Dichters schlic'rat der Verf. in dem und

4. Kapitel die Untersachnng der Dichtungen; er

spricht da über ihre Entstehung, ihr Fortleben

Vid Bber die Aasgab« der Alexandriner, fiber

Susn Dialekt, ihre Metra und aiu>ik:ili^clie Be-

gleitung, über den Gedankcninhalt nud die Art

der Satire, über die Komposition der Gedichte

meh Form nnd Inhalt. Hinnebtiteh der Behtheit

der elegischen und iambisehen Fragmeute hegt er

keiueu Zweifel, weniger »icher ist er in bezug auf

die Ivri.scbeu Stücke; doch ist er auch geueigt,

die Epigramme, die sieb in der Ausgabe an die

Elegien anscblofseD, für nrsprSnglich zn halten.

Die grofseu Verdieuste des Archilochos um die

Ausbildung der griechischeu Poesie liebt er ge-

bBhreud berror. In dialektischer Hinsicht will er

dem Diehtar Pisilods und Aspiration, Formen des

Fnmominalstammoa im und m nebeneinander in»

gestehen, was uuinöglich ist, wenigstens in der

gleichen Diclitgattuug. Auch die Annahme, dafa

Archiiochoä die Gütternamea zwar dem Volks-

gtanban nnd der episeheu Traditimi utDahm, aber

nur als Symbole der Natarkxafte nnd Personifi»

kationen der sittlichen Miiclite aufTaCste, läCst sich

nicht aufrecht erhalten; eine solche Auffassung

mag dem späteren Rationalismus cnkommen, aber

far den alteo Diehter waren die G5tter persön-

liche Wesen, die tätig ia die Natur und das

I

.Men.sehenlebeu eingriffen, wie die vom Vorf. selbst

gesammelten Stellen klar zeigen. Ebenso weuig

ersteht man das Widentrehoo des Verf., eine

sittlich anstofsige oder sinnlich derbe Stelle auf

den Dichter selbst oder Neobule zu beziehen; dafs

er die letztere nicht geschont hat, beweist doch

die eiumfitige Oberliefernng, nnd es ist kein Omnd
za finden, warum er gegen sich rücksichtsvoller

als gegen andere gewesen sein soll, zumal da das

Zeugnis des Kritias bei Aelian. r. b. X. 13 für das

Gegenteil spricht.

Die Arbeit ist xwar etwas breit angelegt und
ausgeführt, aber sie beruht auf genauer Kenntnis

der betreffenden Literatur nnd auf eingehendem

Studium des Dichters und klärt uns mehr, als

dies bnher der Fall war, Uber Wesen nnd Sonst

des Archilochos auf. Wesentlich neue Gesichts-

punkte werden allerdiugs nicht aufgestellt, nud

auch die chronologiacheu und biographischen Fra-

gen werden nicht endgültig gelöst, was. wie es

Hcheint, mit deu uns \>U jetzt zur VerfQgnng

steheudeii Mittelu überhaapt nicht möglich ist.

Frei bürg i. Br. J. Sitiler.

J. Hsckmann, Ober pritpositioiisloso Orts-
bezcichnung im Altlatciuischen. Soudcrah-

druck aus des ludog. Forschuugeo. Band XVUI,
S. 297—376. Strabbnrg 1905, K.J. IXUmsr.

Im Jahre 1904 erschien eine HBnsterer Inan-

goral- ni-'>ertatiou von demselben Verf .1. Heck-

manu unter detn Titel I'riscae latiuitatis scriptores

qua ratiuue loca siguiticiverint uon usi pracpositio-

nibns, eine mBhsame, aber mit ihrem weitsebieh*

tigen, nicht gerade übersichtlichem Mat<'rial schwer

lesbare Arbeit. Schon hier fragt« Verf. uach drei

Paukten: 1. Welche Verhältnisse köunueu prä-

positionslos ansgedrüokt werden nnd 2. Welehe
F'ormen siud daza im Altlateinischen vorhanden;

ii. Inwieweit drückt ein und dieselbe Form ver-

schiedene Verhältuis>e aus? Es ergab sich 1. Es

kaou überhaupt nur eine beschränkte Zahl von

OrtsverhSltnisseo präpositionsloe aosgedrBekt war>

den and 2. aach diese werden nicht immer prft-
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poritioiulos gah>lteii, loadeni mir dran, wenD eine

der drei oiofeclien VorstelluDgea wo? wohorV wo-

liiuV zu gruiulc lies*- oder weim es beätiiiiinte,

ursprüuglich im ludugenuiiuiuclieti dnrcb deu lu-

•tramenteltB beMiefanet« Vontelinngeu sind.

Diese Arbeit Hecktnauus ist von Gino Fii-

naioli in dieser Zeitschrift 1!>0.'). S. 3 ff. so aus-

führlich ttud mit so eiagelieudeiM Versticli, Kiozel-

beiten lo bemra nad wa beriulitigeu, besprocheo

worden, dHfs ich gewQuscbt hStte, dufa Mcb «r

die mir rorliegende zweite Arln ir Ileckmanus zu

gleich genauer Kritik übenioimueu hätte. Denn

sie ist die uotweudige uud von Fuuaioli selbst

ermißte Portietsnng der enten Stndie. Sie er-

örtert nämlich die nach dem Iulmlt der crstou

Arbeit nahpliei^oiide Fragt-: In wcli'lirin Umfange

werden eben jene Verhiiltuisse prüpuaitiuaslos aus-

gedrBckt? Oder: Welche Adrerbia nnd welche

Nomina linden sich im Altlateiiii.schen priijH»-

sitionslos zur Ik'zeichnuiig örtlicher Vtrliiiltnisse

verwaadtV Warum diese Frage dort uiclit zar

Erdrtemng kam, legt Verf. in der voriMgenden

Arbeit 8. 302 der. To beiden wird emohtiich,

dafs der Umfang di-s priipo£itiou8lo.son Gebrauchs

weseutlich von der Art oder besonderen Heden-

iang der Wörter abbäugt, uud zwar heben sich

die Adverbia besondere stark von den Nomina
nnd wieder einige Gruppen der Nomina von deu

übrigen ab. Verf. verführt auch in der neuen

Arbeit so, dula or alle Beispiele aus der gesamten

Siteren Latiuitit vollständig anfiRUirt nnd swar

nnu in einer Holchen Obersieht, dafs sie leichter

auffindbar sind.

Er teilt das Ganze nach Adverbien und Sub-

atantifen. Jene werden werden S. 304—309. voll-

stSad^ anfgedlhlt, natttrlieb wie das ganze Material

rait Fundstellen. Iiier HinA vorgesetate Präpo-

sitionen .selten, 7.. U. inibi, in«nper, so dafs als

Gesetz biugcätellt werdeu kann: Nur die einfacheu

Adrerbia werden Tom Orte, die snsaroroengesetaten

von der Zeit uud der Art uud Weise gebraucht.

Ist dieser Teil von den Adverbien vprhii!tni.«niäfsig

kurz, so ist der zweite von deu Substautiveu

(8. 309—372) natBrIich läng(>r. Heekmaon teilt

sie in Nomina uppellativa nnd Nomina proj^riu.

Bei den Appi'Uativcn fragt die Uiitersiicluuig

a) uach deu Nouiiua, von deueu mehrere Kasuä,

b) Ton denen nnr je ein Kasus ohne Präposition

verwandt wird, an dritter Stelle naeb den lo ver-

wandten Kasus anderer Nomina, z. H. oordi, animi,

Alil, bei iiatus cet. \ \h\. origiuis, .\bl. viae). in-

titias, suppetias, veuum, peä^um. In allen diesen

Gmppen werden die einselneu fineheinnngen nach

den Kaans gesondert («. Lokatitra, fi,
Ablatire,

;'. Akkusative).

Auch die Nomina propria werden in guter

Übersicht zweck mulkig eingeteilt. Überall geht

Verl daranf ans, ans der Flacht der tanaend-

fältigen Knsclieinungen die R^el SO iiudeo and

!tit' in iiiri^]ii'li>t kiir/.fr Form an^/udrncken , -sv

dals die Ergeboisso jedes Abschuittcs uumittelbar

Torwertbar sind. Er aaterliTit ateo nieht, fiberall

da, wo Formen ohne PrSpoaition neben Fonuea
mit Präpo.'iition parallel gehen oder dort, wo nur

eine Art des Ausdrucks üblich ist, die Hediugiiiigen

dieses Sprachgebrauchs zu ergri'mdeu, soweit es

mSglioh ist; a. B. ei|;ibt rieh ans 8. 318, dafe die

alte 8chu1regel fiber den Gebrauch von dvtmiA mit

oder ohne Präposition im wesentlichen schon für

das Altlateinischc gilt. Nur eiu eiuziges Mal bat

Ennins domum paternam, eonst wird stets bei do>

mus in Verbindung mit einem nichtpronominalen

Attribut die Präposition <j:csctzt, lieiin I'os>e>siv-

proüomou iu dieser Verbindung kauu die Präpo-

sition bald stehen, bald fehlen. Besonders eeharf

greustVerf. fiberall die oigentlicfaen Lokatire ab,

und das ist verdienstlich. Die Frage freilicli, wie

es kommt, dals die Konstruktion der •Siädtenameii

eine andere ist als die der Läudoruameu und

anderer SnbsiantiTe, wagt anoh Heckuano nicht

zu lösen, ebenso wenig wie Hadf^f nnd Delbrück

völlig befriedigende Erklärnngon gegeben haben

(vgl. S. 'i'i'6). Mau weils nur als sicher, dals das

Lateinische daan neigt, die Prilposttion hinsoso-

fBgeu, weuu zum Substantiv uoch ein Attribnt

tritt wie t/( Jo'iio ii-lac, di liouto ati'jut. DaiTf'triT.

streitet uicbt uieae domiy proxuinue vicniifie, denn

hierin liegt eine Begriftnrendiaielzuug, eine Be-

gri£Fseinheit rtwa wie im Deutschen «ine Kanae
Wrin, ein grofscs Stuck Brof, Leder zu zwei l\i<ir

Schütten, einen großen Uogen icei/ges PiipitT (l<rimni

Volksmärchen), frz. ä Pari», capitaie de iu France;

mari^ a Oeoiyf, prine« de Dänemark (Remasat),

lat. in den Datutuaugabeil in aute diem octarnm

Caleudas Octobres oder ex aute diem tpiintum

Idus Octobres, nsiiue ad pridie Nouas Maia;«,

deutsch aneh Athreeht He» Bären, tu König llntf

rirli u. a. tu.

.\ucli /.wi^cheu dem Lokativ, der einfach der

Frage woV dieut, uud dem Ablativ mit m läfst

sieh im AltktmaiseheB dn Bedeutnngsnnter«ehie<l,

der doch nraprünglteh beetanden haben mnlk,

nicht mehr ormitteln. Diese prSpositionsIosen

Lokative, Ablative und Akkusative siud offeubar

als Adverbiu empfuudun wordeu, wie Verf. S. 375

richtig bemerkt.
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In Eiuzelheiten mit (ii'in Xcrf. za rccbteu,

fuhleu wir uns oiclit gewillt uoch befugt. Einmal

kSnaeD wir dai riesige Belegmaterial nioht naeh-

pr&fen, sodano fehlt ans Zeit uud Raam so kriti-

schon Hemerkuntjen. Ein allzu liiinfiger Aulafa

lü Bericbtigungen liegt auch uiclit vor, da Verf.

daraaf Ternehieti auf die Orundbedeatoog nod die

allgemeine Bedeutung der Adverbien und Kasua

im Ijatciuiscbeu aus dem Malfiial Schlüsse zu

ziebcu oder gar auf das UrindogermaDische su*

rSdczngeheii. Dieser Yersaebung durfte er nicht

folgeu. Er tat wob!, in seinem uiebr bescbränk-

ten Kro;^^' 711 l>l«'ibeu. Xiir zweiprlei mocbten

wir noch erwübueu. Auch wir balteu mit Fnaa-

ioU a. a. 0. 8. 6 oorcff, das fiwi nnr in der Ter*

bia^iog alicui cordi esse auch im Altlat. tor^

kommt, uicbt fiir eiutn [.okativ trotz Beckmanns

neuerlicher V^exteidiguog ^S. '626. Lucil. 144 (Nod.

173, 14) Vera nuuMf tententia cordi spricht uieht

gegen den DatiT. Das nahestehende anünt erklSrt

Heckmann selbst nicht mehr für einou Lokativ;

das verbietet u. a. aucli Epid. IH8 desipiebam

mmUt, Ich halte daher meine lokativiscbe Auf-

bmang foa animt in meiner Lat. Scbnlgramm.

§ rj9, 2 nicht mehr aufrecht. Ob pessum (S. 339)

<'in Akkusativ oder aus pedes versnm entstimden

ist, lül'st H. dabiugeätellt. i»t veuum (^dare) ein

Mn Akknsalar, dann ist es aieher aneh pessnm

i(dare), und die Terbindongen von wnum mit du-
|

cere, apere, asportare sprechen dafür. Ich sdu'
|

iu peisuiu denselbeu Stumm wie im Sup. pcssi-

mas, und erUSre pessnm aus *ped-tnm *ia den

FklP, d. h. BU Boden, ku gründe.

Da Tins jeder Beitrag zur Syntax des Lateini-

schen uud somit zur Erkeuutuiü der Natur dieser

Sprach« willkommen sein mnfs, der unter An-
führung sämtlicher Belegstellen das zerstreute

.Material siebtet, üUerHichtlieh orduft wnA klTirt,

80 siud wir auch üecknianu fiir seine metbodiücheu

Arbeiten dankbar.

Kolberg. H. Zismir.

Georg Oropp, Kultuigoschicbtc der römischen
Kaiserxeit. Bd. I: Untergang der heidnischen

Knltnr. XII, 58.'^ S. 51 Abbild. Bd. II : Anfangi

der cbrisMu li(!n Kultur. iVl'l S. (IT Al>l)ihi.

gr.8<*. Manchen 1903 nnü 1904, Allg. YcrlagsgescU-

ichaft. 18 Ut. geb. 8S Jl,

Bs ist — snmal im Rahmen einer Terfaftltnis-

ra^irsig knrzeu Anzeige — nicht leicht, dem vor-

liegenden Werke gerecht zn worden. Ohne Zweifel

W es sehr grol'se Vorzüge: gern gerühmt sei vor

«llem der Wageroni, der den Verf. eine «0 unend-

lich schwierige Aufgabe hat in Angriff nehmen

lassen uud der durch eine erstaunliche Belesenheit

nnd einen gewaltigen Fleifs ansreiehend vor dem
Verdacht leichtfertiger Cberhebung des eigenen

Konnens und üntersoiiiit/.ung der Schwierigkeit

der Aufgabe geschützt ist. Auch der Ausgangs-

punkt der Forscboogen des Verf. ist der Dnreh-

führung seines Uutornehmeus sehr günstig: als

Vertreter der allgcmeineu Kultur<T;o3cliiclite and

Bearbeiter einer Kulturgeschichte des Mittelalters

hat Grnpp die frnohtbarsten Gesichtspunkte Tcr-

gleicheuder Kulturbetracbtuug zur Verfügung, ein

Umstand, der liei dem ilcrzoitlgru Stand <lor Ar-

beiten über die Kulturgeschichte des Altertums

sehr in die Wagschale fi&lli nnd nns Ar den

Mangel klassisch philologischer nnd archäologischer

Schulung, der in diesem Werke gelegentlich stark

zu Tage tritt, gewifs entscbiidigen kann.

Diesen Vorzügen des Buches stehen freilich

anch Schattenseiten von grandsätalieher Bedentang

i^etijenüber; als gröfste wohl die, dafs Verf. trotz

allen Bestrebens, der Antike vollauf gerecht zu

werden, stellenweise doch sehr stark durch seinen

eigenen konfesriouellen Standpunkt bestimmt Ist

und daher manchmal das eigenartige Bild uon sine

ira et studio gescbriehent r Knlturifescbichtc bietet.

Nicht zum wenigsten lu sulcben Teileu aber, wo
es den Widerspruch herrormft, ist das Buch doeh

I
?elir anregend uud wird ohne Zweifel die For-

I

^eliung über die Kultur des späten Altertums

durch den erneuten Ver&uch der Gewinnung eines

Gesamtbildes wesentlich fordern, wie es denn auch

als empfehlen swortes Hilfsmittel fBrden Gebraaeb

derer zu betrachten ist, die in wissonsebaftlichem

Unterricht das Altertum uud die ältere Zeit des

Christentums an behandeln haben.

Um dem Werke weuigsteus für einige der

\vicliti;,'stLn (ie.-iehtspnnkte uotdi etwas näher zu

treten, so hat die vom Verf. gewählte ätoff-

anordnuug nach meiner Ansicht grofse Bedenken

gegen sieb. Schon die Zweiteilung: 'Band I Unter-

gang der ht'i<lnischeu, B l. II Anfänge der christ-

licbeu Kultur' ist anfechtbar und wird durch die

Einzelbebaudlnng dea Stoibs in dem 3oche selbst

cigontlicb als undurchführbar erwiesen; ich glaube,

Verf. Iiätte richtiger gchaiidflt. wi^nii '.m- dir vi-r-

scbiedeueu Knlturgebiete oder Kulturiiulseruugeu

der Einteilung zunächst zu grnude gelegt hätte

nnd wenn er in jedem der so gewonnenen Ab-

schnitte streng chronologis^eh vorgegangen wäre.

In den 10(> Kapiteln des Buches, wie es jetzt vor-

liegt, kreuzen sich der sachliche und der chrono-

logische Gesiolitspnnkt TieUach in störender, an^h
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SU UBDÖtigpii WiederliDlungen zwingender Weise,

ond das Bild de« »b«terbeudeD Leben« »ai der

ebsD, dee neu eHblBbenden Lebens »uf der andern

Seite wird durch Läufiges Wechelu der Stoffkrei^e

iu seiner Klarheit nicht wenig heeiiiträchtij^t.

Allerdings mul'a hetunt werden, dulü wir Ja wohl

nberbsupt erst jeut heginneu, unter dem Eiufloise

einer allniblieb sieb abklärenden lieibewurtten

Kiilttirpolitik in unserem heutigen liehen die wun-

8cbeQ8werteu festen Gesichtspunkte /.n gewinnen,

um der Kulturgeachicbtsfurscbung und Kultur-

gaediiehleachreibang eine klare und sieben« Stoff-

aaordnang zu geben. i>en Stoff in seiner (.ü'siuut-

Iieit hat (.ini|iii gowils recht gÜicklicli anfgefal'st;

er bat mit Erfolg 'deu wirtäcliaftlicbcu L uter-

grnnd breiter nnsniegen und die Kultur naeb ibrer

iSnmliclieu Ausilelniung weiter zu verfolgen' ge-

wufst; in letzterer llintiii lit int <ler l ntur.scliiei)

urientalischeu und occidcntuleu Wesens, uicht uur

ffir kirchlicbe Dinge, inil Beeilt beaehtet und her-

Torgeboben, auf eine entschiedene Stellungnahme

an Strxjrgowskis jetzt ao viel besprochener Vor-

stellailg von 'Hellas in des Orients Lniiirniuug'

dabei allerdings leider reniebtet

Was die Que^lenbenutzung betrifft, ho ist

das schier nnüberselihur vurliundene ütonirische

nud raouuiueutale Quelleuiuuteriul Daturgemül's

Hiebt Htekenlos benntst — weleber Einzelne er- I

möebte dos heutzutage überhaupt ku leisten! -
,

aber man darf dem Buche nachrübinen, dalVi I.üekcn

gruudsätzlicber Art in dem benutzteu (.juelleu-

beatand nieht vorhanden sind. Dafs die Qaetlen-

nachweise anf ein Mittelmafa beschränkt sind, ist

dnrcliauä zweckmiifsii^, znniül dii ausgiebige Hin-

weise auf die Fachliteratur jedem Leser des Büches

ermöglichen, sieh naeb BedOrfiiisdie ansführltehenm

Qnelleunachweiso zu holen; fraglich ist nur« ob

Verf. öheraü ausreichend darauf bedacht gewesen -

ist, TOD den Quellenscbrifteu oder Quellenstellen

diejeuigeo anszawäblen, die den gröfsten Quellen-

WCTt l»b«ii oder am chamkteiristiMhstan und in

ihrer Tragweite am bedeutsamsten sind; so ist

unter anderem för die Kämpfe zwischen Heiden-

tum und Christentum der Hinweis auf mehr als

«00 Bohrift der einen wie der andern Riehtnng

nuterblieben, die den gesamten Ideenkreis dieser

Kämpfe zum Gegenstände hat, nnd zahlreiche,

ziemlich zersplitterte Etuzelcitate können für einen

loleheo Hinweis oioht als Ersata dienen.

Vielleicht hätte es sieh empfohlen, ein ein-

leitendes Kapitel über den Gesamtbestand nnseres

Quellen materiala vorauszusehickeu; iu Ermaugelnug

denan war es »bor neber am Platn, die ango-

führten Quellen, wenigstens die wichtigsten und

eigeuartigsten unter ihnen, mit einer kurzen i'lia-

rakteristilc zu versehen; wiederholt enoheint, nm
nur ein ßeispiel zu geben, der Querolus als sitteu-

geschiehtlielie t,>ue!le — der Benutzer des Buches

inulii wünschen zu erfahren, wie weit der ano-

nyme tMehter. au die Stelle attischer und plautJ*

niscber Motive Zeitgenössisolies Überhaupt gesetst

hat. Besonders wiciitig ist ein charakferi-ierr-nder

Zusatz bei solchen 'Stelleu, deren Wert durch den

tendenziösen oder sonstwie eigenartigen, z. B. sa-

tirisch oder rhetorieeh fibertreihendea Charakter

der zu grnmle liegenik'ii Quellenschrift bedingt i^t;

die Übertreibung in ilein Scliistporträt des Jnlia-

uisclieu Misopogon (Ii 8. ::ll-i), iu der Schilderung

von Maximins sinnlicher (jraosamkeit bei Laetan«

de mortibus persecutornm (II S. 78) ninlkte als

solche charakterisiert, für die ho(i«eIie Verlierr-

lichiiiig der Kaiser bei den Pauegjrikcru und

Claiidian der rnterschied swischon pbrasenhaftor

Wendung und wirklicher Vorstellung betont (II

8. 51(>) unil in Fällen wie II 8. lü , wo Hiero-

nymus als begeisterter Lobreduer des Möucbtums
— an sieh mit Recht — herangezogen wird, dar-

auf hingewiesen werden, dafs bei dem Lob der

hl. Paula doch sehr die iiberkomnieue rlietorisclie

Sciiablooe die Diktiou des Kirchenvaters bestimmt

hat.

Die Darstellung ist im allgemeiuen fesseluik

und durch eine anzielicud« W^irlne des Tuues be-

lebt, sobald es sich darum bandelt, die Bedeutung

der ideellen KnltnrgQtor im Vergleich tn den ma-
teriellen gebührend zu betonen; hin nnd wieder

könnte sie m. E. an phist'M'lw r Schärfe gewinnen,

wenn Verf. die geeignvteu Quellen iu der rich-

tigen Weise sum Wort kommen lieTse; daför

könnten so ansAhrliobe AutzflgOt «rie die H
S. 1S4 ff. ans deu grieohischeo Romanen rnliig

in Wegfall kommeu. Auch liefse sich im luter-

esse lebhaflerer Darstellung vielleicht iu allen

den Pillen das Persöuliehe mehr betonen, wo es

bestimmte Knltnrverbältnisse iu typischer Weise

zum Austlruck bringt; aus dem Briefe Victors au

den Abt Salomo, aus der Selbstbiographie des

Paulinus von Pella, ans Salvians Eultursebilde-

rungen lassen .sich farbenreiche Bilder heraus-

heben, die in ihrer L nmitt^dbarkeit anziehender

sind als jede moderne Wiedergabe dessen, was bei

diesen Autoren an lesen steht. VerfiMser sucht—
nicht mit Unrecht — seine Darstellung auch da-

durch /II I)elelien, dals er vergleichend auf die

Zu.stuade und Ausciiauuugeu der Gegenwart bin-

wctst; 80 spricht er II 372 von der 'modernen

Digltized by Google



549 Ii. M«L WOCHENSCHRIFT iTÜK &LAS818CilE FHlLOLÜtilE. 1906. No. 20. 550

Weisheit, die eosiele NotstSode heilen will, ohne

der Seele zu gedeuken', und lälst nich auch die

so lehrreiche Vergleich uug der heutigen wirt-

sclmftiicheu Notlage der autereu Volksklasseu iu

Italien niehi entgebeu. Daft bei dem Hioweis

nuf die Gegenwart der kiiehliebe Partentandpnnkt

tles Verfassers am stitrksten und nicht selten

titöreiid zn T»ge tritt, bedarf kaum besonderer

Hervorhebung.

Der Bildervehmoek des Bnches bringt in

118 Figormi manches recht wertvolle ind sweek-

iiiaff^ig nnsgewiililte Material, allerdings nirr aus

bereite gedruckteu Quellen. Verf. hat ea z. T.

recht gnt Terstanden, den inneren Znwmmenbang
xwischeii Bild uiul Text zu wahren, manchmal
liU'st er sieh freilich ilie vüll'<fe Ausnutzung des

Bildes entgehen, so bei dem chriütlicheu Glasbilde

dei Schreiners 1 51 , M dem de« Bereiuspieleu

lieidniaeh-mythologiMfaer Motive nnd Typen
schwerlich nnerwühut bleiben darf. Auch die

Wirkung der Bilder selbst lielse sich durcli andere

Auswahl uud Zusammenstellung gelegeutlich er-

höhen: M mSftte dem Bild des encharistiechen

MWihles (II 8. 8) etwa eine der heidnischen Opfer»

niahlzeiten gegenübergestellt werden, wie sie n. a.

die iieliefa der thrakiscbeu Keitergötter (s. Arch.

Ans. 1904 8. 11 ff.) in so interessanter Weise
bieten, und zu dem Relief der Tabithaerwcckung

(II S. 87) wäre wenigstens im Text kurz auf die

Typen Übertragung hinzuweisen, die hier nach

Avswei« der Asklepiosrelieb mit Darstelluug der

Kmokenheilnng vodlegt. Die Dütswehriftea könn-

ten gelegentlich anf die Forderuiigeu archilulo-

giscber lnterpretati()uswei?!e mehr KückHicht ueh-

meu; ao scheint es mir eine falsche Verinuer-

Hebong inlaerer I^MnTerbindnng, wenn so einem

bekannten christlichen Relief (II IGl») bemerkt

wird, 'dafs Adam uud Eva das himmlische Fcncr

erwarten, das Prometheus aus der hiinmlitdelieu

Penenehmiede holt'. Die weibliche Figur, über

die auf dem II S. 514 abgebildeten byzantiniacben

Relief der siegreiche Kaiser dahiuspreugt, ist nicht

eine 'Uuholdiu', sondern die Erdgöttin. Der Ge-

danke, dafs aaf dem Konsolardiptycbon II 8. 535

links nnten eine Geetnlt mit dmn Programm der

Tierspiele zu sehen sei, bliebe besser unerwähnt;

es kann sich nur um die Kätigtür handeln. Die

Inschrift vom Grabstein des C. Valerius Uerta (1

8. 333) gibt 40, nicht 15 Lebensjahre an. Die

aus Dnruys Kaisergt st liichte entnommenen Dar>

Stellungen von Han<lwerkeru und Kaufleuten sind

z. T. iu der Wiedergabe der Originalreliefs nicht

gM» WTerMmg and in ibrar Deatnqg keineswegs

alle gestebert; es ist in solchen FKllen bedaner-

lieh, dafs Verf. mit bereits beim Verleger vor-

handenem oder leicht beschaffbarem Clicliematerial

hat rechnen müssen. Näherer Erklärung hätten

n. a. die «Uysterienbilder* II 8. 117111 bedurft:

mit der knnm Untsrschrift 'Symbolische Gestalten

aus einem heidnischen Mysterium' ist för die

Mohr/uhl der Leser so gut wie nichts gewonnen.

Sehr am Platze wäre in dem Abbildungsmaterial

eine — wenn aneh geringe — Antahl eoleber

Bilder, die die Bccinflnssniig der christlichen durch

die heidnische Kunst in recht klaren Beispielen

vor Augen führen; u. a. köuut« da diu Statue des

hl. Hippulytns als Naehbildong antiker Philo-

süphenst-atuen iu Betracht kommeu. Vielleicht gibt

eine Neuaufla^'c Anl.ifs, in dieser Richtung noch

einige Verbesserungen au dem Buche rorzuuehmeu.

Ich greife nach diesen allgemeinen Er&rterangen

noch eine, allerdings beschrankte, Aniabl von

Binxel frage II heraus, in denen di^ Darb'frun^'en des

Verf. nach meiner Ansicht nicht unwidersprochen

bleibeu ilürfen. I '66 Anm. 1 ist wohl nicht der

richtige Ansdrnek getroffon, wenn Verf. die Be-

ziehungen Scnecas zum Christentuin nur für 'un-

beweisbar' erklärt; I 122 durfte der uns nicht

näher bekannte 'Frauenseuat' uicht kurzweg als

eine allgemeiugültige Einrichtnng aufgeführt wer-

den. Dafs es gerade die Behaudlung der Scbnl-

zncht ist, die dem Verf. zu einer kurzen Ani^lassiing

Uber die Kulturgeschichte des Schimpfwortes bei

deu Romern Anlafs gibt (l 140 f.), sei als Knriosnm

angef&hrt; der Schlafe am QnintiL I 2, 18, datk

'da-s verderbliche Prinzip hentigcr Schulmänner

(sie!), mit Befähigten glänzen zu wolleu', bei

den Römeru 'weggefallen' sei, mifst wohl der

einen Stdle sa groAe Tragweite bei; auch die

Ansicht (S. 145), erst das ChristeDtnm habe den

l?il(luni^*niif telii eine einheitliche Zweckbeziehnng

gegeben, ist schwerlich richtig. I 176 hätte ein

Hinweis anf die «abfaieichen Wandgsmilde in den

öffeutlicheu Säulenhallen der autiken Städte nicht

fehlen sollen. Von der Akustik der antiken

Theater sowie von den autiken Tbeatervorstellnn-

geu überhaupt gibt 1 190eioo«a nngttnstige Vor-

stellang. Wenn II & 818 die Behaodlang der

Gotterwelt bei Claudiau mit Enhemeros in Pa-

rallele gestellt wird, so beruht das ni. K, atif einer

fulsulieu Auffassung der dem römischen Dichter

Tdllig fern liegenden rationalistisehen Bestrebnngea

des griechischen Mytbendeuters.

I ist ganz richtig Rom als das Centrnm

des geistigen Lebens dargestellt, au dem aus allen

Gegenden dsi orbis tenaram die Literaten so-

r
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äittumeutrt'ifuu: doch die NeheueiuaiiJerstellung

voo Lukiaa, Äpalejus, Lucaa und Hrndentiuä ist

infolge d«r vöUigeo Niehtbaachtoog aller chrono-

logisoheu VerUltnine nidit gende glübldieh; in

ilemselben Absohllitt ist das Bild des 'geschlossenen

üandelsätaates', den das römische Reich darstellte,

da» Graadzugen nach wohl richtig gezeichnet,

doeh bitte dar Hiniraifl auf die dureb dan In-

parialismus der nenereu Grofsstaaten gebotauan

Analogien etwas ausführliclier gestaltet werden

müssen; aach die Bemerkungen iid. I S. 391 über

die UnmOi^iahkait dar Äosbildaag eioar VoIlnH

vertretODg im rumischen Keiche sind wohl zu

kurz gehalten. Für die Verwendung griecliisclier

lirockeu im Lateiuiscbeu, die Verf. I 8. 427 ganz

riahtig mit dem Oebranch fraoaSsiaeber WSrtar
im Geselischaftsjargon des 18. Jahrhunderts in

Deutschland vergleicht, mulsteu mehr Helt'ge an-

geführt werden als nur Martiul. 10, tiä, 5 und

JnTeiMl. 6, 195; Bbrigeus bedarf die gansa Er>

scheinnng wohl noch mehr als einer eingehenden

Spezialu ntersachung. I 432 ist mir die wunder-

liche Gleicbstallang der syrischen Göttin mit der

HimmelsgSttio tod Eutbago^ dar grofimi Matter
Kybele. der Opa Qttd der Bellona an^faUan.
Verf. lieolja<litet ülierhaupt bei der Kehandlnng

der mythologischen Dinge vielfach m. E. nicht

die uStige Vernabi Über die Knattdeotellungen

Cbiiiti fahlen an I 461 A. 1 die gerade für diese

Frage sehr wiobttgan Literatuningaben (s. übri-

gens 1471 A. 2). Sehr richtig wird I 515 A. 1

darauf hiogowleseo, dafa Nordafrika auch vor dem
Eiaeheiaen der RSmer bereiti eine biabendvKnltar

batte; neben den Puniern hatten dabei auch die

Namiderköuige luit ihren zeitweise siclitlicli gric-

ebenirenndlicben Bestrebungen genannt werden

kSnoen, Die Erwäbnung der DiseipHna ala Sot-

datongöttiu I '>\i] ist zu allgemein gehalten; Verf.

betont nicht, dals i*ie (seit Hadrian?) eine feste

Steile im römischen Lager hatte. Die coutiuua

tristitia der Pomponia Grikiaa im Beriebt dei

Tacitai ann. 1.3, 32 ist II S. 58 A. 1 sehr mifsver-

»itanden, wenn Verf. meint, sie sei vor da» Fa-

milienguricht geltuicn worden, 'weil sie immer

traaerte' (!); ebenso ist aieber nnriebtig, weun der

llüchzeit-sruf tala-ssio II 150 A. I mit Neptun in

Verbindung gebracht wini. Auf die ziemlich zahl-

reichen Stelleu, wo die Wechselwirkung zwischen

Heidentum und Cbristentnm einseitig zu Gunsten

des letzteren bebandelt wird* kann iah hier nicht

näher eingehen, auch son^t wären noch recht

zahlreiehe Sti llen zu erwähnen, die — zumal vom
Staudpunkte philologischer Porsebuug aus des

Fragezeichens am Hände gar sehr bedürfen; doch

werden gerade philologischen Lesern die Mängel

des Baches aacb bei flüchtiger Durchsicht am
wenigsten verborgen bleiben, nad es mag daher

au dieser Stelle mehr betont werden, dals trotz

dieser Mängel aus Grupps Kulturgeschichte doch

auch für den Philologen sehr viel wertvolle Be-

lebrong und Anregung zu gewinnen iat.

Für dou Fall einer Neuanflage, bei der auch

eine Reihe von Druckfehlern, besonders in den

Eigennamen und in fremdsprachlichen Wörtern,

beseitigt werden roflftte, mSehte ich deu Rat

geben, dem Werke eine Zeittafel beizngebeu, die

in übersichtlicher Nebeneinanderstelluug die Hanpt-

dateu der heidnischen Kultureutwickluug einerseits

nad die der ehristlteben andererseits TorfBhren

müfste; vielleicht würde es sich sogar lohnen, eine

«lerartige Zeittafel und dann in ausführlicherer

Gestaltung — zum Gegenstand einer besoudereu

VerSflentliehang zu maeben, deren Sehwterigkeit

allerdings ebenso grul'^ ist wie ihre Wichtigkeit.

Ein Hiicherverzeichuis von 18 Seiten gibt eine

alphabetische Übersicht über die wichtigsten

Werke der vom Verf. so reieblieh berangezogeuen

Fachliteratur; sodann folgt zum Schlüsse ein Re-

gister, bei dem eine etwas stärkere Berücksichti-

gung der Qnelleuschriften erwünscht wäre, das

aber «oeh so die Benntzuug des Bnehea sehr er-

leichtert, anmal da es dureb ein siemlieb aosf&hr-

lieh gestaltetes Inhaltsverzeichnis am Anfang jedes

Bandes ergänzt wird. Die Fülle des sachlichen

Materials, von der aach eine fluchtige Durchsiebt

beider Obersiehteu jedem Leaer eine sehr deut-

liche Vorstellung gibt, mag Anlafs geben, zum

Schlüsse dieser Anzeige noch einmal hervorzu-

heben, wie sehr das Gruppsche Werk trotz man-

cher Ansstellnugen, mit denen Ref. nicht gUobt

zurückhalten zu sollen, doch vor ullmu ein Wort
des Dankes verdient für deu Reichtum seiner Dar-

bietungen auf einem .so schwer zu übersehenden,

s. T. noch so wenig bekannten nnd doeh so Ober-

aus wichtigen For.'^rlnihgiigebiet.

Frankfurt a. Main. Julius Ziehen.

AuBsttge aua ateltaobrlften.

Berliner philologische Wochenschrift 15

(14. April I90(>).

8. 477 f. Eb. Noslle, Kirebliclies zum i;ricchi-

schen Alphabet Bei Einwciining einer katholischen

Kirche zeii lnut It r Weiln iide das lateinisclie nnd

griecbisthe Ali'li.il.i in Abclie, mit der der Buden

bestreut ist. In tiium aus dem 1 1 . Jalirbundcrt aus

Aniens stammenden i'untiücale lautet das griechische

Abhabet: alfa bcta gama delta e breris qtiiima leta
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licca tcca inta kapa lapda mi oi xi o brevis pe copp

ro simma taa gvi fi xi pii o n^ga finocoL £s licit

die Verwendtmi; der Bacbataben ih Zaiilxefelim ami
Kiiitcilunt; '» »Irei Eiineiidi'n /iiurniule: ,/—0= 1—9;
/— 9 10—90; i*— Enftcof, was Scaliger Sainpi

nannte). — 8. 478. A. Kante, Zo Satlnst Ing. 3, 3
patriam aut parenlcs. ?]rt;:iiiziiiiu' /u Nolils Aus-

füliruugeu in der *Wocli. f. klass. Philol.' 1905 Nu. 18

S. 503 niid ib. No. 35 8. 701 f. Vor »llem wir<l auf

KornirziMS Abliandluii}; 'Z. f. ö. OfOin/ 1904 S. 885 ff.

Iiiug(.!ttie>tn. auch sonst i'iiii(:es nacligetrai;«!).

liuUotin de corre!>|)oiidance Lelleiiiiiue. XXX,
1. 8.

S 1-45. W. Vülluraff, Fouillfs d'Argos. B..

Iie.sclireil>l die keramisciicii Kunde aus dor priiiiislori-

scIuMi Aiisiedlong auf der Aspis von Ar^os, die sieb

in 7 Klassen leileii lassen. Nach Aiii^osipn mit der

1 Schicht von Tnga sowie den niykcuisciicii SchacUl-

grftbern gehören jene Funde ca. in das Jalii' 20i)0.

— S. 4i>—51. Tb. Beinacb, Bemerluingen aber

«las atbeniwlM Dekret zn Ehren des Pbarnakes I

,

BCH. 29, 169. — S ää—f)?. Pli. E. Legrand
teilt mit. ilafs Stuüuiczka das vom Verf. (Ur eine

PaUstra gehaltene Gebflnde In Trotzen Tielmebr für

einen ßunkcttsaal, l^nunjÖQiov . i ikl.iit. — S. .'iS— HI.

Mich. Kam bau IS Uber die chronologische Einordnung
einiger athenischer Iffinten. — 8. 93—108. Paul
Graiiiilor, Fonilics de Kurthaia (Forlsotzniii.-), icilt

7 weitere Inschriften üus Kurthaia auf Ken^ mit.

Tbe nuinismntic cbroniclc and journal of tho

rojal nnmisnatie Society. 1906 part I, foarth

scries. No, 21.

S. 1. B. V. Ilcad, The earliesl gracco-badrian

and gracco-indian coius. pl. I. II. Die bisiicr als

erste, vor 334 erfolgende I'riltinng Alexanders lU. be
trachtete MQnz^rup|)c mit Zeuskopi und Adler ist

vielmehr in Indien oder den Grenzgebieten (Bactria,

Sogdiana) gegen Endo seiner Regiemog oder nacli

seinem Tode gepriigt. Ihr scblierteii sieb an die

Doppelilareikcn. die Silbertetradrachmen mit kuietMi-

dem Künig (darnnler die mit üv^a/ÖQ^e) und die

Nnehabmongen atbeuiseher Tetradracbmen (eine davoa

ist mit ^/iV bezeichnet, das Vf. zweifi h, I auf Aigloi,

Herodot Iii 92, bezieht), sowie die Münzen uüt

attleehem Atbenakopfe, aber dem Adler statt der Eule

auf der Its. Das Dekadrachnion mit M-hendem

Alexander und Keiler im Kampfe gegen eimii Kriegs-

elefanten wird als Erinnerun^isniedaille für den Foros-

feldzug betrachtet Schlipfslieh werden auch die Tetra-

dracbmen und Tcilstückti mit Zcuskopf nnd Elefaiiten-

geejlMn, welche den Nunen deafMenrus und Antiodius

tngM, mcb Indien fenrieam. — S. 17. Imboof-
Blnmer, The nhit at Babylon: a r^oinder. Vf.

verteidigt seine Zuteilung; einer Gruppe von Aiexiiiuler

münzen uud von öatraiieuiultnzeu (Doppeldareiken in

Gold, LOwenmflnsen tu Silber), alle mit verschiedenen

Mono;>'ranimen oder Buchstabenkouiplexen be/eirhnct,

an die Münzstätte Babylon in der Zeit von '6'il— 30G

Chr. gegen cHe Einwftnde von Sir Howorth und

bckätniift dessen Zuteilung jener MOnzen an die Süd-

und Westküste von Vorderasien. — 8. 26. F. W.
flaalnek, NotM on eoin-colkstlng in Mysin. Vf.

teilt seine nnmismatischen , ftlr die Zateilong einiger

Minaorten nickt unwichtigen Er&brangen mit, die

fT urahrt-nd eines vieijährigen Anfenthaltes bei Cyzicus
gesantinelt hat, und nineht neue Miln/en l>e1<aniit von

dieser Stadt sowie von Apollonia, Miletopolis, Uadriann-

tberae und Poemanennn.— 8. S7. Maria MilHnglon
Kvans, Ilair-ilressing of Roman iadics as illuslrafed

on coiiis. pl. III— VI. Die römiscbe Frauenhuartracht

von der Zeit der Republik Ue lit 5. Jabrh. n. Chr.
»inl unter Hinweis auf die literarildiea Quellen und
gelegeutiicber IleranzichniiH' am h der fibrigen Monu-
mente liurch eine Heihe sur/üglicher Münzbilder,

grufseuteils nach Originalen das Sir Jofau £vaus, mit
begleitendem Te.xt erläutert.

Athenaeunt 4091 (24. März 1906).

S. 368. In der Sitzung der 'Kuyal Nuniismatic

Society" am 15. März sprach B. V. Head «her die

ältesten giiecbiscli baklrischcii nn<l griechisch-indisclieu

MOu/en. Irnlioof-Bliiiner hat 1883 ein Tetradrachmon

mil der Aafocbrift Vs. Zeuskopf, Rs.

Adler auf Blitz stehend, als die erste lokale Prägung
.\lexunilers in Macedonien beliaiuJelt; nun hat das

British Museum zwei dieser Münzen erworben, deren

eine ans Indien stammt, wihrend die Herkunft der
anderen /weifelliaft ibt. Auf Tistlichcn Ursprung deutet

aucli der Satrapouschmuck des Kopfes liin. Demnach
glaubte Head, dafo diese HUnten ans Baklrlen oder
dem Distrikt nn der äufserstcn Noniwestpienzo von

Indien stammen. In Indien pra^'te man um .\lexanders

Zeit in Nachahmung der .\tlieuischen Münzen solche,

auf denen die Eule durch einen stehenden Adler

ersetzt ist, während die andere Seite noch den be-

helmten Alhenekopf zeigt. Eine jüngst aus Tascbkead
gesendete Münze zei|st eine Vermiscbnng beider T^pm:
Vs. Zeoskopf, Rs. Adler der nach Athenlsebem Hüter
ge]ira^,'len Stücke. So werden also die zuent ji*

nauuteo Stücke dem äufsersteu Osten von Alexanders

Reich and dem Ende seiner Begierang beiw. der
Zeit zwischen seinem Tode ood der Herrschaft dee
Scieukus /uzuweisen sein.

Blätter für das Gymnasialschulweseu, heraus*
gegeben vom Bayer. Oyrnnasiallehrerverein,
42, I und i.

S. 43. A. Hehm, Zur Pflege der Kunst- und
Knltargeeebiebte des Altertams an unseren bnmanistl»

sehen Gyninasien, behandelt 1. Furtw.lngler-Urlichs

Denkmäler der griecli. und röni. Skulptur, 2. Er-

fuhrungen auf dem Gebiete der üymna^ialarLhaologte,

3. den Kultnrwert der Antike uud das heutige Gym-
nasium. — 8. 68. II. Diptmar, Kunstgeschichte nnd
Gymnasialunlerricht. — S. 83. Chr. Höger, Zu
lloratius Sat. 1 4, 95 lehnt den VoricUag lieiaen
ab, der statt Milc* schreiben wollte *non*, und ver«

teiiii^t die I^sart des Archoryps: dninnuxlo risam

excutial sibi, uon hic cuiquam parcet amico.

Kezenslona-Verzeichnla phllol. Schriften.

^mslnngi W., «ad Holtniagnr, H., The
musenros and ruins of BflPM. Engl, edition rev. by thc

autliors nnd 6\ .1. Strang: AiUii.i092 S.400. Man
vermUst die Angab« der Proveaieu der Koastwerke.
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Atn«B, R., JnlUos G»lUi«nebrift: ZöQ. 57.

1

B. 1S-S5. Eine recht erfolgreiche Arbeit. J. triuek.

II. Bftbrfcltlt, Die Münzen der Flotieiipräfecten

dos Marens Antouias (aus ttcr Wicocr imm. Zeit-

sdirifl): Ntmi. «Aron. 1906, 91. Anf«Migt von U^G.
Haner, A., Die Clmniik tics Hippolytos im Ma

iriloiisis gratTus 121: ThI./, 7 S. 203 f. Sein* wcrt-

VuN. J. l>rae$eke.

Benndorf, 0., Zar Orlskuiide oud Sta«itgoscbiclile

von Ephesu»: Hn. tte p/nt. XXX, 1 S. 74 f. Gut,

aber teuer. F. ( 'liapoi.

Bernonlli, K. A., Elektra: VJ.Z. 12 S. 725.

ReA«nt Uber die Gegenttberetellnng von Sophokles

nnd nornmiiiistlial.

Otio Bi Ulier, Die Abfassaugazoit von Sinckas

Briefen: üplM'. ll S. 8S4>S$4. Fttrden Mitrorsilior,

der das Gebiet «ellisiän-liL' oih! methodisch durcli-

sncht liat, bleibt die äcliriti immerhin anre^ieiid, den

neu Herantretenden kann sie irreleiten. F. Sr/ntlu/».

Fr. W. von Bisaing nnd A. £. P. Weigall,
Die Mastaba des Oem>ni-ks1 I: Hw. areh. 1905, II

^. S73 37.'). Sehr nützliche Publikation; andere An-

sichten Uber den Zweck der Wanümalereien in Grab-

banten Infsert Etlouard NamUe.
Chapot, Victor, La province roniaine pro-

cousniaire d'Asie depuis ses uri|<iues jusqu' a la iin

da baat «mpire: D/,/i 12 S. 743. Das ganze Werk
zeugt von sorgfilltiger Queltenrorscbong und beson-

nener Kritik. K Oherliumnier.

Cicero, Rede für Scstius und Cato maior, erkl.

von 0. Ifreiickhalm: ZöG. 57, 1 8. 33 f. Aner-

ketinende Anzeige von A. Kcmitzer.

Cicero, idiilos. Schriften von (K H V;/"<r/j/r/;!:

ßayrr. ÜL 42 S. 127. Eigenartig und interessant

groppiert, wenn nach niebt ober Joden Elowand er^

haben. Ainmoii.

Cicero, pLilos. Sclitiltcii von 'l'li. Seliiclte: Bayer.

JH. 42 S. 125. Im ganzen anerkannt von Awmon.
DelbrQck, B., Einleitung in das Stndinm der

indogermanischen Sprachen, 4. Aufl.: ZöG. 57, 1

S. is f. /•)•. Stol: \vünsi:lit der nach alh'ii Hich-

tuugen vortreiflicbeD ächrift möglichste Verbreiloug.

Max Dessoir, Zeitsebrift (ttr Aesthetik und all»

gemeine Kuiistwisseiiscbafl. I.Band, 1. lieft: LC. 14

S. 50Ö f. Man kann dem Unternehmen nur den

schönsten Fortgang wanscbeu. K. S.

Drcrup, E., Die Aufunge der liellenischen Kultur.

Homer: Jü>t XI, 2 S. 171-173. In diesem Buche

werden die Ergebnisse der bisherigen Homcrfurscbung

tasammeugefalist. anfserdem viele Probleme snm ersten

Ibd aofgerolit oder von eineni neuen Gesicbtapnukte

ans betrai hli t. /•'. .Wti/öiamki.

Eitreni, ä., Die göUlicbeu Zwillinge bei den

Griechen: J(e». de phU. XXX, 1 & 75 f. Sehr be-

aclitenswert. A. Martin.

Epitaph es. Textes clioisis par /'r. i'/euu: litt,

de pML XXX, 1 8. 76t Sehr verdienatUeb. H.
Bomecque.

Field, W. T., Rome: Athm. 4092 S. 399 f. Will

Tonristcn mit ilim Nnti^isien kurz bekannt machen;

dieses Zweck erfüllt dos Buch in vortrelliicher NVeise.

Hennecke, Edgar, n»dl«di m den nenp

testanentlicheo Apokry^en. In Verblndnng ndt

I

P. Drau, G. fkher o. A.: LC. U 8. 489-491. Ein

I Buch voll höchst respektabler Oelehrsamkrit. Sekm.
Herders Konvcrsatiions Lexikon. Dritte AnHaffe.

1 5. Band: Kombiustiou bis Mira: i.C, 14 S. 509 1.

Wird gelobt

I Holzweifsig, Fr
,
Übungsbuch für den Unter-

richt im Lateiiiisclicn (O II und I): Xöd. 57, 1

S. 35f. Wird reichen Niil/en stiften kOnneu. F. Kuh:.
II Gratias. Jahresbericht von U. Höhl; Z./.d.

(lyiiiii. Februar-März S. 41-72.

Hussey, G. B , A haiidbook of latin homonyms:

ZöG. 57, 1 8. 34 f. Von lexikalischem Interesse.

J. GoUhiff.

Jäger, (),, Homer und Hoiaz: Ihii/i-r. Hl. 42

S. 121. Ein Buch, deKseo Lektüre Freude marlit,

auch wenn man die Oedooken Qud Vorschläge des

Verf.s nicht darcbaos annabnbar finden kann. J/.

Seibel.

Kahner, R., Ausführliche Grammatik der grie-

chischen Spi-acbe, Satslehre 11, 3. Auflage von

/J.Gtrth: Z8G. 57, 1 8. S5 97. Dankbar sn be-

grüfsen, wenn aucli der Geist der lehrhaften, strengen

Systematik, der die Eiuzelsprache als starre Einheit

betrachtet, geblieben ist. E. Kathika.
Wilhelm Freiherr von Ijiuntan, Vorlfiufigc

Nachrichten üb'>r die im Esiimuutempel liei .'^idon ge-

fundenen phönizischen Altertümer etc Miitcil. der

Vordernsiat. Ges. 1904 nnd 1905. Ergebnisse des

Jahres 1904: liet. arch. 1905, II S. 376-378. Her-

vorragende Resultate, welche die Fortsetzung der Ar-

beiten bei Saida «ansehen lassen, iieue DtutauJ.
Leo, F., IHe rOmisebe Literatur des Altertums:

h\)s XI, 2 S. 1C7-169. Der Name dos Verfassers

bürgt für die Güte der Arbeit. JJ. Kruczhewiz.
Leo, Fr, Der Sntwrniseke Vera: DLZ. IS

S. 723. Die Verteidigung der alten quanfitieronden

Theorie wird kaum viele bekehren, aber zur Ver-

besserung des Textes und zur Erhellung der Theorien

der römischen Metriken ist die Arbeit ein wertvoller

Beitrag. W. M. Lindnav.
Mahaffy, John Pcntland, The progrcss of

üdlcuisni in Alexander's empire: J.C. 14 8. 493 f.

Eine vortrefnicbe BinfUirnng in den Hdlenismos.
/'. }>r,riip.

Meisler, K., Der syntaktische Gebrauch des

Genetivs in den kretischen Dialektinschriften: ZöG.
57, 1 ^. 27 f. Hin glücklicher Gedanke ist sehr

sorgtilltig ausgeführt Fr. Sto(z.

Memoria graeca llcrculanensis, proposnit Gwl,
Crönert: Jiev. </« pitü. XXX, 1 8. 72-74. 8ehr werU
voll, besonders für die gricchisebe Onaimatik.
A. äMartin.

Biedermann, N., Contributiuns k la critiquc et

k rexpllration des glosiea latines: ZßO. 57, 1 S. 81 f.

Nur weniges überzeugt wirklich. ./. M. Stoirattrr.

Otto, W., Priester und Tempel im hellenistischen

Ägypten: Tlil.Z.i s 200 f. Reicher Inhalt, Ober-

siclitliche Anordnung. K. Scliüter.

Flinders Petric, Ehnnsya. Kgypt Exploration

Fund, Twenty Sixth memoir: l\n\ arcU. 1905, II

S. 378-HÖ2. Au&fabrlivlio lubaltsangabe der wenn
auch nidit reidiea, an doch nicht nnprodaktiven Ana*

grahongen von Ebnasya gibt G, Ftmaurt.
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A. Pirro, Le origlnf di NftpoH. Pftrle I. Falero

c Napoli. Mit 1 Tafel: liphW. 11 S. .{41343.

Eine sorgfiUtigc, aiiscIieiDeiid das ganze Material he

hemdMnde Uotenadiiiag. R G^rtand.
R«ibAl| Af Lm probleinas fundamentales de la

filologia comparada. Zwei Bände: BphW. 11
S. 343 f. Dies Werk eines anfserordMltlidi idfirif^
uiiil hclpscncn Mannes wird in Deutschland scbweriich

auf lAiicr recüneu dürfen. Max Xieäi'rmaiui.

Scdalios Scottna von 6\ Ueltmanv. Quellen

and Uuter8achunj;en znr lateinischen Pbilulü>iie des

Mitlelalt4>r8, herausgegeben von* lAuiwig Traube.

I Band, 1. Heft: liphW. IJ S. 334 340. Eilt vor-

treffliclies Buch, das neue Beaoltato und .ntaea Ma^
terial rar Foncbun? bringt. !f. I^wald.

Sethe, Kurt, Hcüräjje zur iiitesten (ieschiclite

.V(2}plen8. Mit ciaem Beitrag ?ou Kd Meyi-r:

DLZ. 13 S. 734. Vidtiieb acharfaiDoig und wertvoll,

doch bloiht miwelie« iulwwcisb«r, ja wiUkariidi.

Ed. hriiniit.

A. Solart, Lutazio Gatslo nelb narranone della

Oiurra Ciinluira in IMufarco: ///.All'. 11 S. 340.
Verf. littl sicli seine Sache sehr leicht gemacht.
lUnunnu Peter.

W. SoitAD, Die Quellen Plutarchs in der Bio-

graphie des ?«lerias Poplicola: BphW. II ä. 321
—324. AMrkennsng and Bodenitea inläert H4rmatm

Ter-Mioassitnta, Erwand, I>re armenische
Kirche in ihren Bezieliunjien zu den svrisrlien Kin lien:

Lt. U S. 4ül. Verf. führt »ich liier vorteilhaft in

die abendltndiBcbc Wissenacbaft ein. E. P.
Vcllay, Ch., I.e cnlte et los ftMcs d'Adonis-

Thammouz dans rOrient oulique: ThLZ. 7 8. 193
-195. Rdebbaltig OBd ttbersicbtlieb. W. üawHuin.

Verner, H, Die Kunst, die lateinische Sprache
zu erlernen, 3. Aufl.: ZöG.bl, 1 8. 84 f. Bedarf
der Verbesserung. J.Golling.

Wecklcin, N., Studien zur llias: lUi><fi: Bl 42
118. Verdient Beachtung in weitesten Krci&eu.

J, Uenrad.

Weifaenfeis, 0., llilfshoft zu Cicero» pliilo«.

Schriften: Bayer, iii. 42 S. 128. Empfeblenswcrl
weisen der reichen Leaefrttebt« «ad der edlen Dar*
(tellung. Ammou.

T. WllamowitK-Moellendorff, U., Die gricchi-

Mfae Literatur .lc= Altertums: /v'o.* XI, 2 S. 1Ü4-I67.
Die Darstellung der liellcnistiscUea Prosa bildet den
GfaiBxpunltt des Werkes, wftfanad der Abechnitt aber
die alexandrinischc Poesie viel za wanseheD Ibrig
hlfet. 7'/». Ühiko.

Woltjcr, R. FI., Do Platone pnesocratioonini
philosophonini cxistimatore cl inlice: hos XI, 2

S. 173 174. Der Eiuflols der Urphik auf l'iato war
tiedculend nacbbaitiger, als der Verfasser nmai.
6'. HelineUlfr.

Xenophon, Chrestomathie von K. Sehenkl,
13. .\ufl. v(,n A. KomOzfr und //. Schenkt: ZöG.
57, 1 ä. 29 f. J. GoUihg b&lt den Kommentar an
emselnen Stellsn für einer Erweitemng bedürftig.

Xenophon, Respabliea Laccdaemouiorum, rec.

(i^.iMsMi: Bn.daphil. XXX, l S. 72. Kntspricbt
allen Anfiwdemngm der Gegenwart. Ch. Giliturd.

Zielinski, Th., Das Klanseigesets in Ciceros

Reden: ÖIM. 5 S. 141 Trotz mannigfacher Ein

w&ade werden die VorsQge des Boches anerkannt von

E. Kalinka.

Mlttellnng^iu

PmAiMha Akadaaii« dar masaasflliaftn.

20. Mürz. Gesanitsitzuiig.

Herr Zimmer las aber die Bearbeitangcn klassi-

scher Stoffe in der llteren irischen Literatur und ihre

Einflösse auf die voIksKlinlirlic Sa),'en!iteralnr Irlands.

Erzählungen von der 'Zerstörung Trqjas' und von

'Aleiander dem Sohne PbiKpps* gdHhrten ins Repertoire

eines Irischen SagoncrzJthlors au-; der zweiten Hälfte des

10. Jahrliunderts; solche Texte sind uns aus etwas

jüngerer Zeit erhalten, ferner irische Rrzilhlungen von

dem 'Umherirren des Tllixes' sowie von den Fahrten

des Aeneas (nach Virgil). Die irischen liobamilungen

der lUaa tuid Odyssee setzen keine direkte Kenntnis

Homers vorana, aondero sind Bearbeitungen lateinischer

Texte aus der Zeit dos ausgehenden Altertnms. Die

Einflüsse der nach .\ri der nationalen Stoffe, erziblteu

klassischen auf die volkstttalicbe Sageuliteratur sind

mannigfacher Art: Helden der irischen Sage «erden

in einzelnen Episoden mit solchen aus genannten

kUssiscben Stoffen znaanimcugebracbt (Cuchuliuu mit

Herknlee) odor nach ihnen tellwrise nmgestaltet: Motive

ans den klassischen Stoffen werden nachgeahmt, und

deren Kompositionen dienen als Vorbild bei der Ver-

einigung einzebMr irischsr Episoden an grSüieren

epischen Gauen.

Ansgrahaiicsii la Aleaia.

Schon durch die im Auftrags Napoleons III. unter

Leitung des damaligen Hauptmanns Stoffel 1862—1865
auf dem Plateau von Alise-Sainte-Reinc vorgenommenen
Ausgrabungen war endgültig festgestellt worden, dab
hier Alesia gelegen habe, wo Vercingetorix vou Caesar

sor Ergebung gezwungen wnrde. Zahlreiche MAns-'

funde sowie solche von Srli:iiin ksachen, Inschriften,

Sftulenkapitelleu, einer Venusstatue bestätigten diese

Aanahme, besonders aach der Nachweis ron LonU
Matrochot, dafs zelin römiFchi! Strafscn hier zusammen»

liefen. Kun will, wie der 'V. Z.' gemeldet wird, die

'Soci6t^ des Sciences histori<|nes et natorolles* too

Semur die Ausgrabungen von Alesia systematisch vor-

nehmen lassen. Im vergangenen Herbst hatte schon

in Alise eine Versammlung von über 400 Archäologen,

Geschichtsschreibern, SchrlltsteUoru und anderen Leuten

stattgefunden, die sich (ttr die Frage interessierten.

Sic hatten eine freudige ( licrr.ischunf;. Pertiet, ehe-

maliger Bllrgurmeister vou Alise, der schon bei deu

AnflgrabattRen Napoleons III. geholfen halte, hatte anfe

Qeralewolil fünf Einschnitte von acht bis zehn Meter

Lilttge bewerkstelligen lassen, die silmtlich Eutdeckuugcu

lieferten; Unterhnnten, Drannen, eine Treppe, eine

gepflasterte Straf^e, SilnlenstOmpfe nsw. Bei einem

Spaziergang entdeckte Herr llerou de Villefosse das

Theater, dessen charuklei istischc Form sich nocb unter

der verdeckenden Erdschicht des ßergabhangs zeigt.

Ein Ausscbufs wurde ernannt, der Vorgrabungen vci

Digitized by Google



559 1«. Hai. WOCHKNSCimirr rOR KT/ASSt8GHB PHILOLOOIB. 1900. No. 80. seo

anstaltftc, (Iber die vor acht Wochen Major Esiieriui-

dien im Institut berichtete. Diese Vorgrabungeii

förderten eine grofse Anzald l<leiner Gegenstände nnd
ein« Bfannontatae ra Tage, ebenso wie UnterbAulMi,

Manern, Bronnen und ein Cotnmteriitm. ASm An
schein nach wir«! c- nicht schwer sein, die Aus
grabangCD in FluTs 2U bringen und die nlnllichen

Reste der alten Stadt systematisch blobnl^ii.
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Zenoi>hon, Anuhasis. TttXt»IUg»b« TOn W. 0«molL
a AuflttK'- iW. Nitsrhe) GAl

Lysins. AuKKowlilt«' KciU'n, mit ein«>m AnlmnKo uns
Xi)no]ilninsIti lli'iukii. li< riiuiifji sfl>t>n \ Dil A. \Vc i d uer.

Autlagt' viin T Vogi.! ( H. ti illio liuwski i 670

(). liiniier, lUe Abt(is.auDKSZ<-it vuu ?>L'Dukiu) Bhofcu 'i'.

HusiiMj Vti

H. B I a s e , Studitn nnd KriUkm rar UteiniiohMi Syntaat
I. II (U.Zianier) ...VR

B. Menge, Tasrhenwnrterbuob «lur lalafalMllMI SpcMbau
II. Oent'« !> I inisoli Olittas) 577

J. Ulrich. I'riil>»ii <l<;r latainiMilMB KoralUitlk dw
Mitt«lnlters (II. Mnuitiasl

Aitrziiiie: Uerliner i>hiUiloßigeh« WoLl>i'nA<-liri(t M Mit-
toUausen iIm KaUerliofa Deatüchuu Architolofisobou
IiMtitaU, ftalMh« AbtoMnag XX, I. - Klio (iftttriM
or altm GtaMhiciite) V & — MittoilnnMn dM Vanns
dantaolier HittolMibaU«linr in NoidlMUiii« V, L ÜL —
Dm homftntsUMta« "y—'"*"- XVH, 1. 1

MiO^bmg: AmdAmie de« bwoiiitimM, Sl Vabmur
VerstUktil» mhw Hüeher

Die Herren Verfiunr tob YtvgtmvMUt, Diaaertotioiieii nnd aonatign üelegeBbeiUiebrirtmi wenleo gstot«,

ttaunaUaiMieuiiilin ui die Weidnianasehe BmUiMuUaiiiri Berlin flW.. Ziinneretr. M, eiueaden in wollen.

l(e7.<;nNloiien und Anzuit^en.

ZenophoDi ÄnabatU, Textausgabc fOr den Schnl-

gebrauch von W. Gomoll, mit einer Doppeltafel

und zwei Korten. 3. Anflftge. Leiptig und Berlin

1906, Dmek md Y«rlag voo B. 0. TmbiMr.
XXXTI vml 398 8. 8". Geb. 1,60 Jt.

Diese Ausgabe, ilie deu Text nuverkßrzt bringt,

empfiehlt äieii durch ihre äiirsere Au^ütattuDg iiud

iuuere Eiuricbtaug iu hohem Mal'äe. Die wichtig-

•ton SteUen md dnrdb geeperrteo Dmek henroir-

gebobon; ee ist reichliclierc luterpunktioa ange-

waiult; am Rfiiule sind uu den betretlViulen Stellen

die Zeituugubeu für deu Zug der Zehutauseud bei-

ge(«t«t, die •neli, m einer Obenieht Teninigt,

8. XXXII ff. dem Teil rorausgeschickt sind. Der

Druck ist »idendide um! (l;i^ Piiiiier schSo. Be-

londers ist dadurch jeder Eiudruck das üuruhigen

Termiedeo, dtft die früher den Text onterbreebon-

deo Zeiehen < > und [ ] vollkommen beseitigt

iod.

Diese VeranstaUung hat mm freilich andi ihre

SebatteDseiten. Der Leser wird geneigt, ileui vüu

Gemoli sagt selbst im Vorwort: 'Voo deu frühereu

KoujektaroD des VerAmers sind einige snrSek-

ganogon, menche neu hinzugekommeu. Der Plan

df!r vorliegendeii .\usgabe, dit- eine Schnlaii*gabf

seiu soll, verlaugte, dals dieselben iu den Text

anfgenommen wurden, da swar ein im gansen

kritisefa siefaerer Text gegeben, aber alle Fülle

kritiaclieu Zweifels dem Schüler fern golialtcn

werden sollten'. Bisweilen dürfte letzteres aber

nicht orreicht seiu. Weun z. B. Vi 1, 3*2 früher

der Text unter Anlehnnog an die geringeren Hsa.

in der Gestalt erschien: tnnfuQXfi*' KA^y i!}fXt^(,ai

. . l^ji^avioy, gleichsam znr Warnung, dal's ih r

Leser nnaichereu Bodeu betrete, so wird jetzt

aneh naeh dem Wegfall der Klammem kritischer

Zweifel doch herausgefordert. Das Mifsliche dieses

Textes mnls sich aufdriingen. Die beste H-^.

dagegeu uud mit ihr A uud B, auf welche Fa-

milie der Hss. QemoU solehee Qewiebt legt, dofs

er gleich in allererst im Vwirort sagt; *Die

zweite Familie <larf nnr, wo die erste versagt,

herangezogen werden', bieten aQXftv avvhi^tXT,nat,

uud darauf haben alle iiss. taviM. Wiewohl uuu

Gemoli konttitnierten Text T5llig sn rertranen,
|
Sorof diese Oberlieferong gereehtfertlgt bat and

währeud er früher durch jene Zeichen doch er- ' Ullrich im Jahresbericht des Berliner Philolog.

innert wnrde, dafs die handscdiriftliche I ber- Vereins, den Gemoli im Vorwort lobend erwähnt,

lieferuug ihre Mäugel hat uud die Herausgeber
,
der itechtfertiguug beigestimmt hat, ist dennoch

M vielen Stellen an Änderungen greifen müssen 1 Gemoli bei seiner Textkoastitnierang geblieben,

und dabei in ihren Enteebeidnagen abweichen. ' Anoh bei I 9, 4 Mov^ künnte ein SebOler fragen:
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Wnnim mir einige V Da'« iiln'rlieferte itfttofttfovi

'wie Leute geehrt werden' ist uutadelig. Es be-

darf jenes Zusatzes von Geuioil nicbt. — Was
anderaneite die frflher in ( ] gaieisteu Worto
betrifft, 80 sind sie sämtlich, aiicli wenn sie ganze

Zeilen bilden, weggelassen. Anfliewiihrt sind von

den als nichtoxeDopboutiüch verwurfeueu iStttllon

nnr die, welche sehoo frOfaer noter den Text gt-

stellt waren: [ 7, 15 und die anderen bis VII 8,

25 f. Hisweilen ist ilic Anslasfinn^ S. 297 f. im

Verzeiclmis der 'Abweicbuugeu dieser 3. AaH. von

der enteu und «weiten* angegeben, z. B. I 10, 2

om. laii^mwt IV 1, 27 'AfMcef om. (sweimal), oder

wenigstens angedent«>t, z, H. III "2, IH o^rff iix-

(früher «lafiir oi'fvf \pr] d^x ), IV (l. 12 f| TO«z*r«

dfiaxti (früher tq. [lorj noaiy\ dii.); aber iu den

meisten FUlen ist von dem Ansfall in jenem Ver-

leiehnis kein Vermerk oder Andeutung gegeben ;

80 s. n. iinch iiiclit I '2, 3 vom Ausfall der Worte

S»g>txiynai dt u 2:ivmfuktoi ünktiui i'x'^v j^iXiotv»

wiewohl sieh doch die Anmerkung S. XX auf sie

bezieht. Auch was eine derartige Anslassang an-

betrifft, könnte ein nachileukfml-r .'^fhtiler tiei der

Lektüre vou III ü, 15 i» lö'iov ^ivfiaiog eine äbu-

Uehe AbetanddHMMmmnng im karz vorhergehenden

8 9 rermissenf wo GemoU nur mit Cpr noHov
beseitigt hat.

Aulser der Hm'hiialtung von Cpr hat Genioll

im Vorwort noch zwei andere i'riiuipieu als die

fSr ihn leitenden aosgesproeben; XenophonsSpraehe

dürfe nicht attische Reinheit gegeben werden,

und für die ortliograjihisehen und grammatischen

Fragen müssen die attischen Inschriften berau-

gezogen werden. Diese beiden Prini^ipieu stehen

iu offenbarem Widerstreit mit einander. Gemoll

8elb^t hat n. a. die Akkusutivo imtfTg n, s. w.

Xenopbou zurückgegeben; er behält den ionischen

Gebranoh von a^feuf im Haoptsats V 4, 33; er

hat jetit nhttiniu 1 5, 8 aufgenommen nnd tXda-

Hev II 4, 0, auch rlieljg^y HI 1, 2. Da hätte wohl

auch VI 3, 8 i;QYOV wieder weichen sollen. Warnm
sollte nicht Xeitophou das aui'serbalb Attikas üb-

Kehe M^fM^Q^fS g^raoeht haben, das ancb C.I.6.

n. 34'20 und Add. n. 3f>4lb erscheint. Wiewohl

diese Form ausuahmslo.s Auah. IV 5, 10. "21 2f'

f

32. 34—30. (i, 1 überliefert ist, hat sie dennoch

Gemoll in das attisebe Moiftagx'^t umgeändert. Und
warum sollte lüoht Xenophon das anfserholb der

attiseheii luschrifteii ülilielie '(>()xoptn(K ange-

wendet haben, zomal sicli die Leute uus dem Orte

wohl seibat so aauatsn? (rgl. Äö(ixii^^ wie die

Insel TOS ihren Stuwohaera sdbst gemuint wurde,

und dos attisebe ÜM^eti^). Doeh Gemoll hat vor^

ge/.oi^fu, dafür «las in den attiseluMi Inschriften

gebräuchliche 'E^x- einzusetzen an allen dcu ver-

schiedenen Stellen, nicht blofs II 5, 37, welche

Stelle allein Gemoll im Verseiehiiis der Sign«

namen S. -281 anführt, souderu auch an den übri^;««

II r>, 3S». III 1, 47. -2. 4. VII 1. 4(1. 4. Aii^Ierfr-

soits konnte Gemoll gerade mit Rücksicht auf vlic

attisehen Insehriften dos Sberliefurte dfo wattnm I

IV 3, 10 nud *0<pQvvftoy VII 8, belassen, s.Mei>:»-r

hans, (iramniatik der attischen In.sciirifteu 8. Aull

(auf die sich doch Gemoll im Vorwort beruft;

S. 200, 1626 und S. 52, 407. (Cbrigens, wähnod

Gemoll im Text Y>^)^t>moi>> wie in den frfihereo

Ausgaben, hat, bietet sein Verzeichnis der Eigen-

namen die Form 'OifQvvftoy.) V 7, 7 beruft sidt

Gemoll für seine Äudernug des fiberlieferten 4*-

ßtfiA in i^i^ew auf Meisterhans, der(*S. 18a 2)

sagt: 'Die Verba auf a(^a> haben im Futurum -äem'.

Das mag ja für die Inschriften rielitig sein; aher

Ar. Eq. 4ÖÜ bat, worauf von anderen hiugewiesiii

wurde, jrmI^ und Vesp. 244 noimftvovt toii »
Id^M. .Auab. II 2, 13 i.-^t überliefert loyiZ6iurm

f'lfii' ti^tt tjlloi (h't'ont tii xwfKi^. Für die ioui>clie

Form dvvovtt hatte Gemoll dvvit vorgeschlageii;

jetat hat er es in den Test gesetst Gibt et sber

bei Xenophon ein Beispiel für äpM mit dem Ptt.

Aor. speziell für die Formel afia fi).lM ^f{yitl la

dem Zusammenhange von II 2. 13 könnte sie ducll

wohl nur heilsüu: 'mit dem Moment, da tli«

Sonne unterginge' odw 'nntergegai^n würe*, osd

das wäre doch fiir eine Berechnung auf die Zd-

kunft {Xoyi^onn'ot ^ifiv) ein starkes Stück, znma!

iu betreff eines ganzen Heeres. VI (>, 34 schrieb

Gemoll frfiber [naQa]8iSßtU¥t jetst einfiuh Miw, I

obwohl das überlieferte t^y oi Otoi nagadidür,!}

in der üedentuug 'es gewähren' tlnreh lleroil. \

G7, VII 18, IX 16 belegt ist, welchea Vorgängen

Diktion Xenophon öfter anerkanntamafiMB g^
folgt ist.

Die Textrcvision ist, wie Gemoll selbst aus-

spricht, diesmal einschneidender gewesen, als

bei Neuautiugen der Fall zu sein pflegt. Zer

haudsehr. Überlieferung ist der Heransgdier n*

rückgekebrt I 1, 7, indem er seinen Vorschlag,

foic vor iv MiX^JM einzusetzen, zurückzog; 2.

indem er ifi vor ^«XS beibehielt; 2, 21, iudeui tr

idis Tor <}|tter$*r^ beliefs nud darauf ix^vttt hinter

Tafuiy wie l« I lu i stellte; ,'), U, indem er den seltenen

Sprachgebrauch dr/koc a]*' fli; ann'xJun' anerkauute:

10, 18, indem er iliyoyto vou Klammern be*

freite; II 4, 12 dureh Herstellung tou iitipn

5, 28, indem vor wjrjrtyitvfitifop getilgt

wurde; III 1, 8 und 17 2,12, indem HirX"^
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Sxtt'nui und Uimino txutJioi wieder lierj^cstcllt

wurde; citeuao III 1, 43 JiohntxoXc; uucli IV 2, .'i

f^öjKOv; äfMt^taiovq xui ftiiiov(; uur hätte ilunuif

«r> £la*T««( nicht ffestriehen werden sollen (vgl.

InnagX' !> 16 xaiaßnUvtn Xt9oV( ioo» ftvaalovg

*al nkiTov xni fuTot ); IV C, 19 ist restituiert ii}f-

ioiViot (palt'wriat; 7, 12 dufyuvlCofio; 8, 6 ;jwßKi'

cil>2«rv/<, wenigstens in den 'Abweiohuugeu* S. 298;

denn im Text steht dnf&r Hng« Konjektnr

nud doch hatte zu dieser Koujektur Gemoll in

seiner kritisclien Anspfiib».' lieinerkt: '[XTpernm; I

uaiü vocabuluui [gj^ea^t\ ruüura deietuui circuiu-

flexnm qnideni in pMunltima habebat, sed ab

litteni * iucijiieliai' iSorof vermutet infjit). Eine

Versi'hiedenln it der Art ist aueli IV 8, M; die

'Abwtiicliungeu' gehen au mü tii^(}6(ay . . t^^ oX^

fäXayyt^ ini Text aber steht ^6 di^Sf^iinc»» .

.

<f6Xayy$, Cpr dagegen hat v/t6 oiOqöwm . .

tfäXayyt; diese Lesart liat l llricli im j»pnaiiu-

teu Jahresbericht vortrettlicli crkliirt und ver-

teidigt, indem er uar das folgende ni^ vor tovfo

anklammert. — Mit allen Hss. Dindorib amfter D
Mtat Gemoll I 6, 7 (am Rande Siteht versehentlich

3 statt 7): n{fht> iJ( (statt n. dii) Den 'meliores'

folgt er uu foigeuueu ätellea: II 3, 16 i!}aviiaaav,

S, 18 . . fimriAfu^u, III 1, 4S ej^fo* ftiv} Cpr
n 4, 3 avtov tu at^itvfta, 4, 12 nuf}aaafytu, 5, 27

IxiXtvtv, IV 7, 19 TtfC /i'iQf'i ö uQywi' unter

Aufnahme von Sehueidord Koujektur; CJ marg. lu,

asL I 3, 1 1 itivwfitf, B II 5, 81 inl nrtSp 9i>Qatg

Frühere Vor-cli lap^o Gemolls in den AiiniiM--

kuiigen seiner kritiächeu Aufgabe sind jet^t zum

gröfsten Teil in den Text aafgeoömmen, aber nur

sdteo in den *Abirei<diQugen* angaben: 1 4, 8

}f»tf für Utwsttv; 9, 19 näq ui fnr av (ob
'

htfixnio (Vi] tic? so daHi das Ergebais aus dem

vorberge i)enden txtiitvio bezcichuot, würe. iSo hatte

Gemoll frflher II 3, 28 flir «rt> eingeeetat; jetst

ücbreiht er xai Ttaaa(ftQyi}g xai . .); ferner II (i,

25 iXiidnav !}r^i>tv<)i'my für ff. nnxovrfiv, weil drrx.

in C iu raa ; Iii 1, 41 ^QuaiitfHji für tvi^vftuif^,

weil dieses in C in na. fBr ein kQnseres Wort
(nach Dindorfs Vermninng war vorln^r uur ver-

»elieutlicli tv9v(to% ge8chrici)i ii , wie ancii III 5

Gemoil vermutet, dafs für iXußofitv ur:>prüiigli(:b

üaßoiß geschrieben war; jedenfalls entspricht sii^v-

ftiu^ hier dorebans den Fordernngen des Zo>

i^ammenhnngea als Gegensatz zum vorhergehenden

doppelten it^iftayc): III '), 4 ist zweimal (iotjXctninc

fÄr (to^iftlag gesetzt; IV 5, b diintitnt dwoo^iai

fBr d. iidomof (nud doeli hatte Rehdants durch

eine aasehnliche Sammlung von Belegen an dieser '

1*UILÜL0QI1L lyUL Mo. fit 5(i(>

Stelle bewiesen, dafs das Ptz. I'rs. besonder.- gern

bei niftnm steht); IV T». 30 ro»'c svdov (obgleich

das überlieferte lovc iv taJg x<t)na$t nach dem
iterativen Sttw nuQiot xwjuiji' ohne Anstofs ist).

IV 8, 2 bat C iliiX9tty, aber ^ iu ra^.; Gemolls

Konjektur e^w tXi^fTt' ist jetzt nach ileu 'Al>-

weichungen* aufgenommen; aber im Text steht

bloA ÜMif,
Eine neue Konjektur hat Gemoll 1 3, 16 ge-

macht; während er frQher petoaS für iidX$v ror>

Solling, bietet er jetzt wanfQ nXiovrog (StöXov

Kv^v; aber das überlieferte taiam(> nuXtf <^äv uur

ist einzusetzen^ xiv miJiov KvfgBi» notuv^vw ist

richtig (' lIs ob K. auf etwaige Forderung der

Griechen den /.iig zu riicl; machen würde'): aufli

1 5, 9 dürfte nach ^uxtioi/ai zu lesen seiu nXtoy

<(ttt>y </vmrst^«f9m, II 4, 24 haben Cpr und A
dtaßcuvovttaf (tiviot ö FXovg avtäv innfäiij, C\

und die übrigen llss. liain'ii ctvioT: für avioty; dies

ai'ioJi dürfte wohl erträglich sein, vgl. II (j, o»

i^xtfioi t/dti e^ut ovtof dn9Gi^(ftn' «{'top hts*-

fjßvtof Gemoll aber tilgt jetst das Pronomen. Au
der sehwereu Stelle III 4, 21 ist nunmehr Marebants
Konjektur aufgenommen <iort iih^- vniftfvov

i'OitijOi, wati . . xiquat, loii (statt lot i) dt nu^j-

yw. IV 7, 16 ist Ftetaolds Yorsehlag nhtt fBr

nevtataidfxa acceptiert; aber wenn dieses vielleicht

eine z« grofsc Zahl ist, so ist jenes wahr>clieiu-

lich eine zu kleine; V 4, 12 erscheint ein naXiöv

wi t^n^x'f, darauf g 25 als offenbar noch gewalti*

gere Waffen dJ^aia na%itt fMx^d, o<fa upi,Q äv

fffQOt ftöXtg, Ilias /f;)l!1 und () VM bat Mektor

ein iyx^* ivdtxüniixvi die Sarisseu waren nach

Droyseu, Kriegsaltertfimer S. 19, zu Philipps und

Alexanden Zeit 12 Ellen lang.

Die Angabe der Abweichungen der neuen von

den frülteren Auflagen S. 207 f. ln"rt mit Buch IV

auf; aber auch in den folgenden ßüclieru tindeu

sieh solehe, von dmien ich die von mir bei einer

flüchtigen Vergleichung bemerkten anfuhren werde.

V^ '2. 13 schreilit jetzt Gemoll mit den Hss. (aulser

A BC£) na((dta^ti statt ta^iS, § 23 unnötig Jr;

. . httamut fBr die beste Überlieferung r) vii:

. . ^ imovifa, 4, 6 anch wohl unnötig ^eutyy t6

XoiTJÖv, darauf § 12, gleichfalls uunötig, cri'r' dtvoc

statt at ioi' tov ^t'Xov (in den früheren Ausgaben

hatte Gemoll tov $i>iU>i), aber dazn waren iu der

kritisohen Ausg. Trendelenbnrgi Worte gesetat

'ans dem Holze des Schaftes? selbst gebildet').

V 4. 27 stand in (icmoUs früliereu Ausgaben rof

d' iydoy aiioy, wo in C überliefert ist luy äi vtür

iu tiif; jetst steht dafür tip iT ivdop iu $Pta

itStw. V 7, 8 bat Gemoll jetst hinter 99ma9v

.

.
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txfti<'n\ wie andere Ifi'raiJs'^i lM T, ein- Frugi'/,<'i( hcii

genetzt. VII 2, lU statid früher, wohl uur durch

TenehfiQ, U^^raro« dni, jetet ist gedniokt

dn6. yil 8, 2 steht jetst richtig dfttff aMv.
Da der Heran.-^pclier mit Rieht den Rasareu

in C grofse Aufmerksunikeit scheukt, so wundert

mich, dar» er III J, 21 vnoipla beibebalteu bat,

dH Dieht neht io dm Znnrnrnsobiiug palst Der

in Opr erhaltene Wortschlnrs -lu führt, meine

ich, weuu mau den Zusainiuenhaug im iitlgemeiuen

und bvHOudera die uüchstfüigKudeii Worte ^»^ fUaia

Yo^t ^df mrrm «»vra tä dya9^ ä^la bedenkt,

mit Notwendigkeit anf das hingst vorgeschlagene

änoQia. VI (;, 28 z. E. bat Gemoll Rehdantz' Kon-

jektor avyaiuoi zwischen tolvvy and et eiogesetst,

•n welcher Stelle in C parva laennn est triam

fwe Uiterarnm oder, wie Diodorf sagt, lacuna

tjUHttnor ad summnm litterarum cii)>ux, der hinzn-

ifSgi: Dulla in A, tjui et ipse om. toioito;, qaod

inierit B, at ot^d; E, eeteri loffog. Nach diesen

Indizien ergibt sich bei Erwägung den Gedankeu-

znsanunenhaufifes, dals in (' eiu!<t toTnc •^'fstaudou

hat, das vermutlich aU dorische Form getilgt ist

(nur fdoi^ bat Xenophon tu der QTrop.), während

es doch abdchtlioh dem Lakonen Kleandros in den

Mniid gelegt war. wie nachher § 34 die Formel

fai liä attä, 3Ü ifXiOtt und VIT 1.8 i^(()Ttn. Da-

gegen ist hier avtmittos nicht genau geeignet; der

swar znerst bitsige, aber dorchans gereehtgesinnte

Kleandros Hillt noch kein Urteil, was er dnreh

avmitiof tnn würde, über Schuld nud Nichtäcluild,

sondern behält das Urteil einer Versammlung vor

(fwr mt) ntfi onv ßwJl»»iaifu9ay. Dagegen hat

B lolovtof den Sinn getroflSstt. Das Wort
winl ganz gewöhnlich am Endo eines I'tchtsver-

fuhruuii gebraucht, um uuzuilcuteu, liuia der ße-

scbnldigte etwaige Strafe sieh selbst msnschreiben

habe. Man vergleiche nur die bewdsende Stelle

I ü. S) ArgOi; tfrtf. 'O fth' ifvio roiavia ftfy nf-

noi^xf, toiaria dh kiyn' ifiwy dt ai nquiioi, u>

KJdaqxe, dn6ifiimt yvwfuiv 8 u aet doMT, fismer

auch den Scblufs der V'erteidigungsrede Xenophons

VII i!. 38 wffff 01^^ lovioic öoxtTtt ßfXiioyn; tlvai,

lotoiiot oftsg ttf^i ifti, Sudanu das eutäcbeideude

Schlnrswort der htkonisohen Gesandten VII 7, 17

dt d^ Mt) li^iwrc reiertoi r,tt, iv&ivöe df/Sifts^it

r« d{xnin Xanfiitvftv , anch III I, 3(> oi iog . . xa- \

> tataj^vvn xai näaay t^v 'Ekkuöa, bn 'Ekk^y läy

joutvrSf httv. Die längst Ton mir gemachte Kou-

jektnr habe ich mich nicht gescheut, endlich in

die von mir he^orgtc nenc Ausgabe der ttebdauts-

scliun Auubaäiü aufzunehmen.
j

Dem Text der Atiubasis hat Gemoll eine

NAN8IN0HK PHITX)t<M4lB. IM«. N». 21. 568

knappe, recht braiiclihnrc n I ei t u n g voran-

geaciiickt. Zuerst bauilelt er darin über Xeno-

phons Leben; die Worte hier *ee bleibt nnrer»

sttndlich, dblk er, wie einst Alkibtades, gegen

sein Vaterland focht, wenn er nicht n. s. w.* ent-

halten wohl ein nicht ganz zutreffendes örteil.

Im folgenden Abschnitt 'Xenophons Schriften'

spricht Gemoll Ansichten ans, die ieh dorchans

teile. Er hält die Anabasis für ein einheitliche.^

Werk, geschrieben nach ."171, dagegen die Ilel-

lenika für partienweise abgefuliit. Zwiücheu ihrem

ersten Teile und der Anabasis mnfs ein betrSebt-

licher Zeitraum liegau; die Holl. III 1, 2 erwähnte

Anabasis des Syraknsers Tliemistogeues i?>t dnrch

Suiduü verbürgt, also ihre Existenz su bezweifeln

kein Grond. In betreff der Amud. rroJL stimme

ich nicht ganz überein; zwar c. 14 stammt aus

der ersten Zeit des zweiten atl)ouischcii Seehundes,

aber das übrige ist früher geschrieben, wie der

Anflug von c 14 selbst zeigt. Der dann folgende

nmfailgreichste Abschnitt 'Das gricchischo Kriegs-

wesen zn Xonopliuns Zeit' hehaudelt das Einzelne

der Reibe nach unter den Überüchriften: Bewaff-

nung, Truppengattuugeo, Elementartaktik, Die

Soldnerheere, Märsche und Lager, Sehlacht; be-

nutzt sind besonders Droyspns Kriegsulti rtiimer.

S. XVII mochte nach I 10, U ih'uniiaatty td x^a;

erklärt werden. Die Umgestaltung des nitdOMf

schreibt Xenophon III 4, 21 nicht sicli aelbet sn,

sondern den Strategen zusammen. Beachtenswert

ist die Bemerkung S. XIX: 'Die .Angeworbenen

erhielten . ., wenigstens die Kjrreer, anoh Waffen

von dem Soldherm*, wetelie gestützt wird dnrch

Bemfnng auf II 5, .38. S. XX konnte hiuzugesetzt

werden, dal's ilio (IdOO Griechen unter Setithes nur

uuch auü üopliteu uebüt 40 Reitern bcstaudcu

(An. VII 6, 26. 3. 46). 8. XXIV wird die Prags

erörtert, ob versohiedeBe Waibl^»litM flir die

Truppenabteiinngcn anznnehmen spten oder ein

gemeinsamer. Statt 'Nacii.ihmuug homerischer

Sitte, fern ron den Soldaten an beraten' möchte

wohl eher das Vwbild der SpartanOT (S. XV) in

Betracht kommen. (H<'i die.-cn übrigens hatte

jede Mora ihren Waffeiiplalz: Drojseu S. ÖU.)

S. XXVI ff. wird eine Inhattsabersieht der

Auabasis nach Buchern und Kapiteln gegeben.

V 7 würde ich umstellen: Be^^trafnng /nchtluser

Soldaten, Eutsühnung des Heeres, Recheuschafts-

legang der Feldhenm, worauf sich dann e. 8 genau

anschliefst: Siegreiche Verteidigung Xenophons

gegen die .Ankbige wegen SuIdatenmils-lKiii'Uniig

(V 7, M loti öi oiqtti^yoi'S ti( dUa^ . . koxt'yvf

inon,auyto erBcheiut ungeschickt gestellt, da naeb-

Digitized by Google



569 28. Hai. WOCUMNBOHKirr VOB KLASSiWmB PHILOLOGIK. 1INJ6. Nu. 21. 570

her 8, I dieselbe Siiclie erst wieder atifgeiiommeu

wird, auch die Kiitsiihmnig des Heeres sicli siieh-

lich an die Bestrafuug der zuchtioseu äoldateo

«ueoblielSit; Tielleieht iit der Sati au der Aaa*

bans hier eingefügt, ans weloher auch andere

Eiiischnbc entnoininoii sind.) VII 7 wird gesagt:

'XeDophou erhuil dcu liest des Soldes vou Seuthes';

aber naeb dem dort § 54. 56 EnSblten ist za be>

zweifeln, ob er deu volleu Rest erhulton hat

VII 8 verdient zugesetzt zu werden: 'AHidatea

wird mit reicher lieute gefuugen, TOD der ein

grofser Teil Xencpbon ans Dankbarkeit SberlaaeeD

wird'.

Wenn es in dem W-rzeicli nis der Higcii-

uaiHCD 8. 274 If., zu dem ich uuu fibergehe, unter

•SkrayMy iieifst: 'Xenopbon macht durch Gefaugeu-

uahme dee Asidatea reiche Beate*, nud bald dar-

Huf: 'er errichtet in Skilkis von der Beute der

Diana' (besser aauh hier: Artemis) 'einen Tempel',

so kaoB der Sohtitor verleitet wertleii, an die eben

erwShnte Beute an denken statt an die (in diesem

Artikel nicht erwähnte) Hälfte des Anteils an dem

V 3, 4 ff. genannten Zehuten. Üb Orontes, wie

unter '^^fieyla und Y^ÖKia; behauptet wird, nur

OaUArmAoieo alt Satrapie liatte, eraobeint fira^

lieh; Tirihazos zwiir wird als Fiitcrstatthalter

{{'TtaQxog) VOM West-Armenien IV 4, 4 genannt,

aber üroutas, der Scbwiegersobu des Königs Arta-

xerxes, als Satrap tou Armenien sehleohtwog III

5. 17. Bhi /ilojy liiitte ebenso wie bei Navat^

xXtidtji; eiiifiu-li j^esiigt sein sollen: ,\hgesandter

Thibrous; Bomiin nordwestlich vou Attika;

Z^La^XPS Marktanfieher im Heere; SUvwv be>

febligt bei Kuuaxa den linkeu Flügel der Grie-

chen. Nicht gut ansgedriickt ist: Mvnöi 'Be-

woliuer der Liuudschaft, brauchbar im Kriege V
2, 29 ff., lehnen sieb anf; denn V 2, 29 ist tou

eioem bestimmten Individuum die Rede. Ferner

erweckt 'UiQffat . . 2) Bewohner des ganzen per-

sisclieu Reiches' eine falsche Vorstellung. I/q6-

^fvog philosophisch ^und rhetorisch^ gebildet.

nüHtx; 'Naoareh in BTzanz* köuute eine zu enge

Vorstelinng von seinem Amlskreis erwecken; VII

2, 5 hei&t es von ihm allgemeiner naf^ii^ i^dii ei^

'BlX^attoirtop (diese Stelle flbrigens ist nnter

'EXXf/ßnoytot hinsnsnfdgeu). Wosa wird nnter

2lTj(tQnt'ti(ti gesagt 'Nachkouiinen der dorischeu

iüroberer', da uu den augeführteu beiden Stelleu

nur von Jf^uMiitntoq die Rede ist. Nicht aus-

geglichen sind die Notiaen: 'ü/yewgrfry Kund-

schafter aus Tcmciiioii iu Argolis IV 4, 1.')* und

''rr^tiyitr^i, Eiuwobuer von Temuoä iu Aiolis IV

4, Unter 0a0tat>oi uud ((>äoi$ werden richtig

die beiden Flüsse und die daran wohnenden Völker-

schafteu nuterschicden; aber es hätte erwähnt

werden sollen, dafs Xcuophon uud sicher auch

seine Kri^sgenossen sie identifisierten; vgl. Reh-

dants »u V 7, 1 näXty, wo auch anf IV (i, 4 ver-

wiesen wird. Nicht gut gewählt ist der Ausdruck

'<Z>oilai7 Gebirge im westlicheu Arkadien V 3, 10',

da doch hier die Rede ist von Skiilns in Elia.

I);i nun jenes Greuzgebirge nördlich vom .41-

|)heios lag, so dürfte Fr. Härder reoht haben mit

seiner Ansicht, dafs 0oAöf hier nur ein anderer

Name sei fStr den nach Strabo VIII 3, 13 nahe

bei Skilluä, also südlich vom AIpbeios gelegenen

Berg fPiXXuiv. — 0Qaaiag 'Taxiarch aus Athen',

vielmehr aus Arkaidieu, Führer einer Abteilung

vou 200 Peltasteo, wie die angefahrte Stelle VI
1 1 7.eigt. Xeti^fto^'Oi Tührt dcu Yortrab',

bess-r: <lif' Spitze; es sind ja Fiilsgäiiger; 'einmal

vou Xeuophuu getadelt'; Xeuophou drückt sieh

ielner ans IV 6, 3.

Die beigegebene Doppcltafel veranschaulicht

die Bewaffnung; die eine Karte enthält Klein-

usieu mit dem eingetragenen Zug der Zehntausend

nach Kiepert, die andere Griechenland; anf dieser,

da sie gvöfteren Hafsstab hat, hatten sweckmalbig

noch einmal ausdrücklich die gegen Endo der

Auabasis erwähnten Ortschaften mit ihren Namen
eingetragen werden könueu.

Der Drnok des Buches ist mit grolser Sorg»

fillt überwacht. Bemerkt habe ich nur die Ver-

sehen IV 7, 10 riniitäv, VI 3, 12 o* (liv (statt des

bei GemoU üblichen oi ^iv)t VII G, \> riQoaxöfi^.

VII 6 12 wflrde besser zwisehen ftiv und <W ein

Kolon statt eines Punktes stehen. Im Verzeichnis

der Eigennamen fehlt der Accent öber JaQfiog;

unter 'EQXoit^vtog steht 'Eoj(,onfy6; } unter ktyi^lt^g

'Tigris*, während es naebber Tly^ heilst; seblief»-

lich ist ^»fdtnos gedruckt, aber im Text III 4, 47

Mit dem Wunsche, dafs mein ScherÜelu zur

Verbesserung der sehSnen Schnlansgabe beitragen

möge, spreche ich zugleich den andern Wunsch

aus, dafs weitere redliche nii<l gewissenhafte For-

schung der Herausgeber eiue immer grul'sere Über-

einstinmung in ihren Anahasistezten herbeiführen

niSge.

Gr. Liehterfelde. Wilhelm Sitsehe.

Lysias' austfcwilhltc Kedcn mit einem Anhniif; ans

Xcno|)hons llelicnika. Für den Schulgciuauoli

herausgegeben von Andreas Wcidncr. 2. Aufl.

besorgt von Paul Vogel. Leipzig, F. G. Frcjlag

u. Wien, F. Tcinpsky, 1905. 1G4 S. 8. -«1,50.
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Die ucne Auflage bekennt sicli*) in der Vorrcilc

als eiue Scliülerau&gabe, die dem Lehrer stoifiicli

Diehts bieten will, deshnlb auf »llen gelehrten

.\|i|Mr.it. auch den index uoininntn ac rerum und

die l.psurten verzichtet. Kür den Text ist Tlnil-

lieitiis lüjftia» uud Kellers Xeiiophon zu (irunde

gelegt. PBr die beseitigte Kede vnif tov ^Qa-

lorfi/^t'ovg ffuyov ist an dritter Stelle die xui'

xißiädov eingetreten. Die anderen Heilen finden

sieb iu fülgeuder Auswahl nud lleiheufolge. Ih^i

10V oyior, tund <9fe/iyfetev, iW^^ tui' \-iQ$rtto(fc'i-

roVf XP?/*^'*"'» toiy aitOTtmkon', xatn llay-

x)Ji»roc, r7i^(> tov (rt)vi'i: inr xrrr« \ii(oiiti)fov. xaiti

Iwyi 'nofOii, xni' ^ii{tiitor>üit oi>i , xui 'jifOQuiOV,

t,ii(i Maift$94oo, ^l^tw mfaXvtUftf änoJioykt. xatd

(PUtüt'o;. Die letzten fünf bnbeu mit der Regie-

rung der Drcilsig zu tun: an sie sriiliefst sich als

Aohaug zur Ergäuzuug uud Erklüruug das Stück

ans Xenophons Hellenika TF 2—4. Gegen die Au-
wahl ist uichtä einzuwenden, nm so weuiger als

sie sieli ja mit der von IJam-heusteiu-Fuhr deckt,

der üie nur zwei Hedeu xatä (^tofiyi^aiov uud xat*

^ilxißiädovf hiuzugcfügt hat. Die Eiuleitang, die

kun von der Beredsamkeit and dem Leben nnd

Wirken des f.vsiaH handelt, ist, wie mir scheint,

aasreichend nn»l klar. I ber das attische '.iericlits-

weeen ist nicht iu unserem Bache, Huuderu in dem
geeondert anagegebenen Kommentar so ibm die

Kede. Au der Spitze jeder Hede atahea Vor-

bemerkungen, die in das V'erständnis des Textes

eiuluhrou sollen. Ich biu kein Freund solcher An-

gaben in SehnlbOchern. Wer aber nioht priniipiell

gegen solche Dinge ist, der wird diese Auäfiihrao-

gen durchaus branchbar nnd ansroieliend finden.

Der Druck ist recht gut und scharf. Die

sorgsam ansgef&brte Interpunktion nnd die Au-
wendnng von Änfuhruu^zeichen nicht nur für

eigentliche direkte Hede, sondern auch beim Ci-

tieren und Erklären von (Jitatcu mag als Erleichte-

rung für SehQler erwihnt Min« obwohl die Ginse-

fSreoben im grieobiaehen Text aich seltsam ans-

uohinen; 7. B. : To ^rtrdniiioy'^ loJtö irtuf , m
fttXitoif, Ol? „ii'/w i'Ji(f»"«i" uj.kt't „töxoy ngät-

tta9M''t onotfoif u» ßorlrftm (8. -28).

Znm Schlüsse ein paar Ausstellungen, die nicht

von grofsiT Ib'deiitnng, aber für ein ScbQlerbuch

vielleicht doch beuchteuswcrt sind.

Auf Seite 65 ist geschrieben: Agospotamui.

Ich wurde unbedingt schreiben: Aigoapotamoi.

Auf S. 101 ffiilt in fler Kinleitnng zu No. 11

hinter dem Worte 'behauptet' ein Komma.

*) %'etgL No.14 S.li72f:

Unglücklich scheint mir auf S. 7 Tisias ciu

'Syrakusicr' genannt. Warum nicht das alte Wort
'Sjraknsaner'f

Stilistisch wBnBChti^ ich folgende Stellen ge-

ändert. S S: ... wo iler Vaior entwcdiT schou

gestorben war oder, mit den Löhnen zuröck-

ge kehrt, bald naebher starb.

S. !). Der oigentfimliche Heiz dieser Reden

liegt in dem ifi9o$ (Charakterdarstellang) der-

selben.

S. 11. Der Ölbaum war eine Haupt i|Hel1e

de« Wohlstandes für da.s ganze Volk.

S. II die in Privatbesitz befindlichen lülnmc,

wozu mau i ocb vergleichen wolle S. 3Ü: des dort

benndiiehen Vermögens, 87 ihr in Athen

befindliehes YermSgen, S. 37 .... belangte

man . . . den Seli wiegervater des AriBtophauee«

dal's er . . . unterdcli lagen habe.

S. 66 muf» es beifseu auf steincrueM Säulen.

S. 75 Zeile 12 t. o. mafs es doeh wohl heiften

r'nUi (statt i'fl).

Berlin. S. QUIitohewaki.

Otto Binder, Die Abfassungszeit von Senehas
Briefen. Diss. Tabingcn rJ05i J. J. Heckenhaner.

V u. 61 S. pr. 8". 1,50 M.

Der Verfasiicr gliedert seine klar geschrieben«:

Abhaudlnng in drei Teile. Im enteUf in dem er

noch durchweg auf den W'egen seiner YoTgftiiger,

mit Znstimmnng oder .M>lebnnng, wandelt, er-

scblicist er aus bestimmteu Angaben oder An-

dentnngen Senecas die Zeit eincelner Briefe; im
zweiton konstruiert er einen im allgemeinen gana

regelmälsigen Mriefwethsel zwischen dem Philo-

sophen und seinem jüngeren Freunde mit Frage

nnd Antwort, und Indem «r dia ZeÜdaiMr» die er

als fBr die BefSrdemng dw weehselaeitigen Sehrm-

ben nötig aus anderen Nachrichten erschliefst, mit

den Angaben der Briefe von Zeit, Ort, regerem oder

matterem Briefaastaosch iu Verbindung setzt, rer-

mag er daa Datnm Ton einzelnen Briefen oder

doch Briefgru|»[»en genauer zu fixieren. Das dritte

Kapitel erledigt einige speziellere Hypothesen. 8o

fafst die Arbeit sowohl das Frühere mit Kritik

zusammen als I5rdert auch aelbständig.

MQnster i. W. Oari Eoatna.

U, Blase, Studien und Kritiken zur lateini-

schen Syntax. I. und II. Teil. Beilagen sam
IVonr.imni des «.'rorsluT/o'.'l. IlerbsIv'yuHiasiiims zn
Mainz 1904 S. 8' ) und ]<•().'> (hl S. fs").

Die Tempus- uud Modu*syntax geliürt zu den

sehwierigsten Kapiteln der Spraohwissenschafl.
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Das gilt auch fiir <las Griecliisclie und Lutt'inisclio.

Wer aaf diaseai Gebiete dun lieist der Sprache,

d. b. die wahren Grflnde eud den tieferen Sinn

der sprachtidieii ErsehnDungen, die tielfiUtigen

Abarten des Spradlgebraachs erforsclien oder die-

sen mit der Redeweise anderer Spraclien ver-

gleicheu will, der bedarf dazn eiues ganz be-

aooderen Rlleteeagee. Er nofs snoiolitt ein philo-

sophisdier Kopf sciu, ein klarer und scharfer

I>eiiker, der mit voller Verstaudesschärfe Umfaug

und lubult der Erschetuungen erfalat, sie zu son-

dern nnd SQ »irhten ?ermag, um dann naeh TÖlligcr

Kiärang des Einzelnen am der Erscheinungen

Kluclit ila^ ("icseti zu finden. Kr lütifs al>rr auch

ciu philologischer Kcpf sein, genügende Kenutnis

der reidieii »jroUktisoben Literatur nnd aprach-

geschichtliehe Sehainng besitseu. ESuen eo dop-

pelt gerflsteteo Gramtnatiker verwirrt weder die

Fülle der vorwickeltsten Fragen, nocli wird es

ibm begegueu, dafa er einer Theorie zu liebe dcu

spraehiicben Dingen Gewalt anint. Gerade hier-

vor habeu sich einige neuere deutsche Syutaktiker

in ihren Stndicn iihcr die lateinische VcrbuNytitax

nicht geuug gehütet, während euglischu uud be-

sonders nmerikanische Forscher, welehe dieses

Feld mit grofsem Erfolg bestellen, Scharfsiuu und

sprachgeschichtlichcs Vorfahren vereinend, be-

merkenswerte Ergebuis&o gefördert habeu.

Zu ouseren besten, philosophisch wie phi-

lologiaeh geeeholten Syntaktikem gehört der

Verf. der im Titel genannten Abhandlungen,

H. Blase. Kr hat es in zahlreichen Schriften

über den ialeiniäuli*:u Tempus- nnd Modas-

gebraneh erwiesen. In allen von ihm be-

handelten Fragen beherrscht er das Material voll-

ständig; den schwierigsten und subtilsten geht er

nicht aus dem Wege: alles fal'st er gründlich uud

geeehiekt an. Vorwiegend ist er Kritiker, der

die Schwriche einer Position sofort erspSht, aber

nicht hlofs einreifst nnd verwirft, sondern anoh

aafbaiit.

Das geschiebt nnn aneh in den vorliegenden

Studien nnd Kritiken*. Sie sind entweder durch-

weg gegen die Änfstellongen anderer Forscher

gerichtet, oder sie ireheti von einem Angriff gegen

eine als unrichtig erkauutc IScubachtuug aus uud

entwickeln in ansflIhrKeber Weise den richtigen

Sachverhalt. Überall bewährt der Verf. glanzen-

den Scharfsinn nur! goniine ({ehorrsclinng des

Stoffes auf sprucbgc»chichtlicher Cirundlago. Wir

sind nieht der Meinung, dafs er fibwrall das Rieh-

tigs gefnudeu. luterdam reetnm videt, est nbi

psccat Aber aneh dort, wo man sieh nicht anf

seine Seite stellen kann, sind seine das Gesetz

fixierenden Sätze doch derart, dal's jeder fernere

Forseher sie nicht wird fibenehen dürfen, Tielmehr

sich mit ihnen abfinden nnfa.

Der erste Teil (Progr.-Ahh. 1!»04) hat es mehr

mit dem Indikativ, der zweite fProgr.-Aldi. lUO.'))

mehr mit dem Konjunktiv zu tun. In 1 befinden

sich swei Abhandlnngra 1. Der IndikaÜT des

Imperfekts im Altlatein, *2. Der Indikativ im

Hauptsatz bei konjunktivischem Nebensatz iu der

hcdiugeudeu Periode der Vergaugenheit. Die

Studie über den altlateinischen Indikatir des Im-

perfektü knttpft an eine gleiehnatuigc Abhandlung

eines jungen amerikanischen Gelehrten, A. L.

Wlieoler in Am. Joaru. of Pbilol. XXIV, 163 ff.

an, der £. P. Morris* bewKhrte Grundsiitce an-

wendet Wheeler unterscheidet drei Haoptarten

des Imperfekts: I. das eigentliche Pbrfekt der in

der Entwicklung begriffeueu oder währenden Hand-

lung, 2. das aoristiscbe, 3. das verschobene Im-

perfekt. Der erste Typus der Art I erscheint ihm
als der ursprBnglicbe: nämlich dos einfache Im-

perfekt der wilhrendeu Handlung, älter also als

die auderen beiden Abartcu vou 1: das Imperfekt

<ler gewoboheitsroftTsigen und das der wiederholten

Handlung. Nach Blases Darlegungen aber läfst

es sich durch keiue Stati^^tik l)evveisen, dal's das

Imperfekt der fortschreitenden Handlung oder das

erzählende den urfprüngliehsten Typ darstelle; er

bestreitet aber nicht, dafs das Imp. der nnmittel-

baren Vergangenheit, das schildernde, das der

Gewohnheit uud der Wiederholung aus dem eiu-

facheu hervorgegangen sei, auch dafs das ver-

schobene ein junger, noch im Entstehen so beob-

aeliteuder Gebrauch Sei. Aber viele Fälle, in

denen Wheeler eilt aoristisches Impf, gibt, kann

Blase nicht billigen.

Die sweite Abhandlung 8ber den Indikatir im

Hnnptsatze bei konjunktivischem Nebensatz in der

bedingenden Periode der Verguugeulieit knüpft

an einen Aufsatz von K. Wimmerer in ZöG.

1903, 673 ff. an, der gegen Blases, Ton Schmals

in seiner Lat. Syntax gebilligten Gesetse dieser

Erscheinung einige berechtigte Einwendungen er-

hebt, r^ies «jibt nia>c Aidals, seine frühere Theorie

der ti Gruppen dieser Erscheinung einer orueuteu

Untenuchung an anteraiehen, uud »war in den

drei Abschnitten: Das Plusquamperfektum, das

Iiupcrfektnm nnd das Perfektum im präteritaleu

Indikativ dieser Uedingungssätze. Es ergibt sich,

dafs Wimmerer irrt in dem Bestreben, aus einer

Quelle heraus alle Gebrauchsweisen dieses Indika-

tivs SU erklären. Blase unterscheidet beim Plus-
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quaitiipcrfckt de» sog. rhetorischen Typus, för den

er nlle Beispiele aas der Latioitüt bis Ammian
mitttett, finmer davon ganz Ttnehieilene Arten bai

Cicero und Taoitns, die er zum Teil wie das Bsi-

spiel hei Livins 34. "21), 10 durch die vou mir in

Jggr. .Streife. - Ü2. 134 ff. aufgeätellU: brachy logische

Rombioation, Avsgleidimignrmer G«daokeDrmbeD,

ebenso scharfsiuuig wie glücklich zu crklareu weift.

Auch beim Iruperfektmu fiudet er diesen, namentlich

vou Tacitus bevorzugteu Koiubioatioustypus zabl-

Teieb nrireten, iHlbreiid wtnigateus Mit dar

angMtci^chcn Zeit der rhetorische Typns eine ge-

ringere Holle HpioU. hl gleicher \Yciso erklärt er das

Terfektaiu in Plaut. Mil. 1207 operatu dedi durcb

Kontamination gleiobwte Tirg. Aon. II, 112 nee

veui, Aeu. 5, 354 nwrai, ßucol. 1, 16 memini. Eine

solche Kreuzung zweier Gedanken, die sich zu

einem einzigen verdicbteu, der wiederum Spuren

beider Urspruugääätce an lieh tragt, ist in der

Tat viel häufiger, als tnau gewShnlieh glaubt, und

wir selbst sind in der Liigi', iiiHfre J^'<,'f. Streif/..

a. a. U. angeführten Beispiele bedeuteud zu er-

weitnn. Das Ergebnis der ganzen Dniennchung

dienr intareiBauten Erscheinung, deren Rätsel zu

lOseo sehen viele Forscher reizte, prlit iluliin:

Eine einheitliche Erklärung der besprocbeuen

Perioden im Sinne Wimmerers gibt es sind. Eb

sind Groppea so aDtnmbaiden. Eine von diesen

erstreckt sich auf drei Tempora, nämlich die Ver-

bindung vou uou satis est, parum est und der

verwandten verneinten Vcrba des Köuueus mit

einem Temeinten koajsnkttviseben Satze. Der Konw
biuationstypus und der rhetorische Typus findet

sich nur mit dem Indikativ des Imjif. und Flusijpf.

des Hauptsatzes, mit dem des Perfekts nur ganz

bestimmte FUle von KombiDatioosan^gleiehongen.

öfters bat Blase Gelegenheit, mit Wimmerer

eines Sinnes zu sein. Aber auch, wo er ihn be-

kämpft, ist er nicht der Meinuug, das schwierige

Gebiet vOlIig anfgeUirt zu haben. Man gewinnt

aber den Eindruck, dafs seine ErkUfanuBgen vor

denen seiner lieguer den Vorzng verdienen. Die

auch vou Bla^e offen gelassene Frage, wie es mit

den Formen aof ^unt» trat and •urtr« /uU in der

kondicionalen Periode steht (S. f).'}), habe ich einem

nordischen Piiiloio<^eii jüngst zur Iknirlicitung em-

pfohlen, und ich hoffe, dalii er bald eine bofriedi«

gende Lösung vorlegen wird.*)

*) Die äcbritt ist inzwischen erschienen: 11. Sjö-
grea, Znm Oebmoch des Futurums im Altlateinischen.

('[»{Lsala, Akadi'itiiNka MiikliaiHli-lu. Ijei|iziu, O. H:irM>-ii-

witz. :;4l Sj, wii auf S. lWi—-T21 üb<-r dsus jieriphra.sti-

ecbe Futonim auf •vnu tum gebändelt wird.

Der II. Teil (Progr. handelt zuerst vom
Konjunktiv des Präsens im Beüinguugsaatze. Über
ihn hatte Blase in Wftlffl. Areb. 9, 17 ff. gslehrt,

diifs die Vorm ki »it — >^lt ntluiilhüch verschwand

und in der Volkssprache vielleicht seliou in klas-

sischer Zeit im Aussterben war, während die Kor-

meu «i tU— «vi nnd «i «t( — ml bis ins 6. Jahrb.

hinein sehr beliebt wareu. Die Gültigkeit flieae.s

Krpebni^scs und der Statistik, luif welcher c? be-

ruht, hat UUQ J. Lebre ton in seinem gediegeiieu

Werke Etndes snr la laogne et In grammairo de

Ciceron, Paris lüOI S. 349 ff. bestritten. Hieran
auknUpfeud bestreitet nun Blase die .Madvig-Iiebre-

touscbe Ansicht vom Wcieu des Konjunktivs der

allgemeinen 2. Person, ebenso Dittnars Theori«

von dem Wesen des Potentialis ntid Irrealis des

Präsens, wie auch einige Krlänterungen Caners
zu den BedingUDgssätzeu iu seiner Grammaticu

militans, erginzt naeh einigen weiteren Ana*

fnbmngen gegen Dittmars Theorie seine früheren

Untersuchungen Ober das Vorkommen der Form
si Sil — sii. von Cicero bis ins (j. Jahrb., wobei er

sich zugleich gegen Hoppes Daratellnng der Bo-

dingnngssätze bei Tertalliaa wendet, bespricht

dann die Formen --i .i/V— r>t liezw. fri( bi^i Plautus

und Cicero wie im uachklasbischen Latein, wobei

er wiederum Gelegenheit findet, den übrigens

nicht besonders häufigen sog. rhetorisehen Typus
wie aacb die Kombinntiousausgleicbungen, z. ß.

bei Seneoa nnd Apuleius nachzuweisen, die Unter-

schiede der uacbklassisohen von der klassischen

Periode nnd die Hanpttypen Oberall ftstsnstellen,

und kommt zu dem Schlufsergebnts, dafs sowohl

der rhetorische wie der Komhinutionslypus der

Form «I tit — est nach der archaischen Zeit nnr

eine gana geringe Ausdehnung hat, iriLhrend die

Formen ti «(— erit mit allgemeinem Inhalt im
späteren Latein zahlreicher sind, nicht aber Im

Altlateiu und selten bei Cicero vorkommen. So

modifiziert sieh Blases firQbere Anbtellang etwas.

Den Sehlnls I c • > Teiles bildet eine kurze

Polemik gegen K. M e t h u ers neue Tlieorio über

den Irrealis der Gegenwart im Lateiuischeu.

Metbuer erkennt in seinra Untersuebungen snr

int. Tempus- und Moduslehre, Berlin 1!>0I, S. 131 ff.

einen Irreali-* der <Jegeuw;irt im Konj. Impf, iu

Bediogungssützen uicht an; der Konj. Impf, sei,

wenn man ihn schon Irrealis nennen wolle, Uber-

all ein Irrealis der Vergangenheit. Es gebe dem-
nach zwfi Irreales d>T Vergangenheit, der eine

bezeichne die Handlung schlechthin, der an<ii re

die abgeschlossene HHiidhii^g. Dom gegenüber

siebt Blase die Hauptergebnisse seiner 'Oescbiebte
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des Irrealis" in keinem weseDtlicliou Punkte er-

«ebüttert. Auch unsere deutsche wie die fraii7.ö-

riaehe Spnohe ]ehrt, dafi in Bedingungs- uud

WuusoliHÜtzeti die fffibm prateritale Bedeutung

des Koiij. Impf, verloren gegun<^eii ist. l'iul soll-

ten Dou die UDzühligeu lat. Beispiele anders su

«rkllreD min? Inswi§eheD hnt Heibo«r »eio«

Theorie in NJ. 1905t 75 ff. nnd 129 ff. dorch wei-

tere* Stndicn besser zu begründen verbucht, aber

auch dieser Versuch ist, wie man lilase bei aorg-

fiiltiger Naehprfifbng zugebeu mafs, mifsglücki.

TVhr bftbea dm IiiIihU d«r Arbeiten des Yerr.

liier ansfiihrücher wiedergegeben und sein Ver-

dienst zu würdigeu gesucht, weil sie u. E. eine

über das behandelte Objekt weiter binausgeheudc

Bedentang haben. Sie lehren nimlieh, wohin es

fuhrt. Ober die allgemeia anerkannten Lehren der

liistorisclien Graminntik sich hinwegzusetzen —
nur tiiuor angenomuiüuou Theorie zu liebe. War-

eende Beispiele Ar diesee Verfkhrot rind (naeh

Blase) A. Diitmar und R. Hethuer. Jener mil«-

achtet in seineu Hypothesen von dem 'sonverünen'

ludikativ, dem 'polemischeu' Konjunktiv uud dum

^eidÜerenden' Aee. e. inf. die Gesehidate der lai

Tempora and Modi und gelangt so anf Irrwege,

wohin ihm nicht leicht die Sprachwissenschaft

folgeu wird, dieser sieht sich genötigt, die sprach-

lidien Tatsaehen, wo sie nieht fQgsiuu genug er>

aeheiuen, iu die Zwangqaeke seiner einmal vor-

gefafsten Theorie eiuzupresseu. Hier eine VVar-

oangstafel aufgerichtet tu haben, ist auch eiu

Tei^enst Bleses, nnd uteht das kleinste. Damit

soll nieht gesagt sein, dafs Dittmars und Methuers

Arbeiten wertlos sind. Als denkende Grammatiker

haben sie zur Aufkläruug dunkler Punkte und zur

Ermittelung der Wahrheit beigetragen. Nor mit

ihren Haaptideen haben «e Schiffbmeh gelitten.

Kolberg. H. üener.

Hermann Menge, Taschcnwiirtcrbticli ilor latci-

ui seilen und deutäcliün Sprache. Teil II:

Deutsch - Lateinisch. Berlin - Scböneberg, Langen-

scbeidtsche Yerlagsbnchbuidloiig (Prof. ü. Langen-

Kbeidt). 548 & U. S«. geb. in Lehiw. 3 JC.

No. 19, Jahrg. 21 ist der lateiniseh^dentsehe

Teil dieses Taschenwörterbuches besprochen wor-

den, f^eitdem habe ich diesem Werk liei dem

Uoteriicht in den obereu Klasseu uueutwegt meine

Aufmerksamkeit «ngewendei Es frent mioh, jetzt

mein Urteil dahin erweitern zu können, dafs dies

Lcxikou auch dem Schüler <t;is liiotet, was er zum

Verständnis der noch iu unseren liulioren Schulen

gelesenen Sehriftsteller notwendig branehi

Mci dem vorliegeuden deutsch-lateinischen Teil

vermisse ich zunächst eiu weiteres Vorwort über

die OmndifttBe, die den Verfueer geleitet haben.

Denn das Vorwort zum ersten Teil gilt im wesent-

lichen nur diesem. Die Kritik befimlet sich also

in einer etwas üchwierigea Lage. Für wen hat

der Yerftuner geschrietmi? Fflr Gelehrte, fBr

Schüler oder für daa gebildete Laienpublikuni?

Denn darnach richten sieb docli .\nlage, Zuschnitt

und AusfiQbruug wesentlich. Ist es tür Schüler

gebchrieben — nud so scheint es mir — dann

war eine Erklärong w9Dseheo«wert, in welchem

Umfange die Latinität Berücksichtigung gefunden.

Was für den Schüler klassisch und in erster Linie

uachahmeuswert ist, darüber kaun bei allem Zwie-

spalt der Gelehrten Ober den Begriff *khMsiseh'

wohl kein Zweifel sein. Dem Sprachgebrauch

Cacsarn niul Oiceros ist alles unterzuordnen. Die-

sen beiden lat zu cutuehmeu, was sie irgendwie

bieten. Mit ihnen reieht man beim Lateinsehrei-

beu schon ein gnt Stüde hin, nnd wenn erst die

Senia-siologie weiter vorgearbeitet hat, wird die

Ausbeute aus ihueu noch viel, viel grölser werden.

Erst, wo diese nieht ansreiehen, sind die anderen

Schriftsteller heranzuziehen. Hier beginnen dann

recht eigentlich die grol'seu Schwierigkeiten, dereu

Cberwältigung au den Takt uud das Sprachgefühl

des Lexikographen die höchsten Anforderungen

i^tellt.

Zunächät »och eine andere Frage von grund-

sätzlicher liedeutung. Wie steht es mit der Uber>

setsang jeuer Unmenge moderner Begriffe, die

dem Romer fremd waren? Ich meine, dafs man
hierbei viel mehr EutSiigung üben >o]lto. als unsere

Lexika gemeinhin tun. Man nehme möglichst nur

auf, was dem Geiste beider Sprachen gemeinsam

ist Man darf vor allem einen modernen Begriff

nicht in eiu Kleid einhiiücii , das einer Zwangs-

jacke gleicht. Da steht z. B. Glöckner aedituus.

Seit wann ist denn aedituus uud unser 'Glöckner'

identisehf Hat denn ein alter aedttnns Glodcen

gezogen? Solche Zosammensetzungcu sind will-

kürlich und gefährlich. Oder 'segnen' bonis orai-

nibus prosequi aliqucm, heue precari ulicui. Sage

ieh *der Priester segnete die Gemeinde*, wie passen

dein die vorgeschlagenen Wendungen? Was soll

man mit Wörtern wie 'Eiusegunng', 'Mensch»

werduug', 'Fehdebaadschub', 'Brille*, 'Eisenbahn',

'Schielkgewehr*, 'Kanone*. Vielleicht qiAlt sich

noch einer ab, um 'Induktionsapparat' an ab«4>

setzen. Wozu ferner Fremdwörter wie 'riief,

'Dozeut', 'Dosis', 'Fasson', 'Hemiuiszeuz', ,mous-

sieren' n. a.? Wie mutet gar an eine Znrecht-
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machnng wit^ 'einseitiu' ummi latus hiibcnsV Kurz,

viel des Entbehriiclien, Irretülireudeu uuil 8chii<l-

lieheio hier nnd ooeb Tiel mehr in anderen Lexida.

Einige Worte speziell iilier den Artikel 'ab-

stimmen') »entoiitifim ferre oder dicere (im Senat

uud in beratcudcu Kollegien) . .
.' Hierin st«>ckeu,

wi« mir «oheiut, mehrere UngeniniigkeiteD, weon

uicbt Fehler, and wohl in &at allen Lexida, von

den l'berhetziMii^-lnichern gar nicht erst zu spre-

chen, kehren ilieselbeu Irrtümer wieder. Diu* ist

nm so anffnlligor, als schon Mommeen in seiner

Danitelhiug-j des römischen Senats sagt 'die ver-

kehrte Wiedergabe des Wortes sententia durch

''Stimme', die alierdiuga iu dem Spraciigebranch

der K«Mn«il* eine BntsebQldignng findet, abza-

stellen, wäre dringend zn wünschen'. Wie be-

kauot, serfiel die SeuiUsvorliaudInng über jeden

Gegenstand in ?ier Abschnitte: 1. Vorlegung nnd

Vortrag durch den Torsitxeaden Magistrat (con-

snlere, referre). 3. Die Anfrninng der einielnen

Mitglieder znr Änfsernng ihrer Meinung über die

vorliegende Frage und deren Antwort. A. Die

spezielle Fragestellung, d. h. die Verkündigung

der einielnen snr Abitimmang gelangten Yor«

schlüge (pronnutiatio «cutentiiirnm). 4. Die Ab-

stinimiiii«; (ecnserc). Zu Akt H nun gehört seu-

teutiuiu dicoro als technischer Aufdruck und als

Korrelat an dem eententiam rogare dea priaidieren-

den Magistrats. Sententia ') heilst hier 'Meinuugs-

äuliierung', 'Urteil', 'Antrag', 'Beschlufsvür!»cliliig'

u. H. und sentüutiam dicere*) 'seine Meinung

anfaern', 'sprechen*, *8ieh aussprechen*, ^Vonehlag

machen', 'votieren'. So steht z. B. iu der tecb-

nisclien Kede IMiil. 11, 1(> duae dictae sunt sen-

tentiae, quarum neutram probo; dorn. 16 uiultis

iam seotentiis dictis rog.it us snm senienüam n. b. o.

Aber aocb der .Xbstimmnngsmodns läfst fQr sen-

tentiam dicere 'iibstiiiimen' nicbt recht Raum. Die

Abstimmung,') die immer in einfachem ,Ja' oder

') Staatsreelil .% 077, '4.

") Vgl. aiieli 'Stimme', 'abgeben'.

^ sententia 'Stimme' i. Senat gehört erst «Icr Zeit

des PrinripatR an. Mommeen ciriert dafür Plin. op. 2,

rj, .') nmiH-niiiliir »•iili'iiti.-M-. imti |>eiiil' raii(iir:

IN, 2 cum beuatubcousuituiu J>er disce>sioueni liebat,

nonne univend semitore« sententtam pedlbus ferebant?

Ktwasanib re^ liiii\vii'<l<Tum i»t aententia a.fi. Pliil.l, 1'2

m sentiMitia ... 'nai Ii Senatslieschlnffl' ... hier steht

es för deeretuiii. eouMilteui; eli>. z. I!. Tue. ann. VI, .'•!».

') l);in<'lMMi linden sj. li silii placere (I'iiil. 1 1, 31 ):

censere < at. 4. 7: l'bil. H, II u. K), l»'»: II. !.'>; 1 1. :Hi

M. a. . ili'i .-rnere ) Phil. 9, 13: 11, Ki . I'ai'. tri lTaiielit sn

auch x titi iitiani (cx}promere (ann. 12, 1); 1, ü; hiht. 4,4).

") \ gl. Mommscn 8, 091.

'Nein' bestand nnd bei der der Abstimmende nicht

sprechen durfte, vollzog sich regelmäfsig in der

Form des Plataweehseli (diaoeMm). Berttekaiehtigt

man ferner, dufs geheime Abstiuminng im Senat

in der republikanischen Zeit wohl nie. nnter dem

Prinzipat nur ausnahmsweise vorgekommen iiit, so

ist aaeb sententiam ferro') Ton der Ahstimmnng

im Senat iu unseren devt>eh>lat. Lesicii nicht

ohne weiteres zn billigen.

IJei 'Einwohner, Bewohner' werden kurz ohne

Gebrauchsaugabe aufgezahlt incolu, babitator, ci-

vis . . . Was soll ein Schfiler damit anfangen?

incola,^ das Caesar gar nicht kennt, bezeichnet

bei Cicero von Personen fast ansnuliinslus den

nicht eingebürgerten Insasiieu, Ansüsdigen = /le-

jotMOf; ancli das Wort babitator will riohtig ge-

braucht sein. Ebenso fehlt z. B. bei 'wohnen

= iiicolere' die .\ngabe, dafs es in gutem Intcin

doch wohl nur von einer Gesauntheit gebraucht

wird. Aneb nuter incolo im latein-deutacb. Teil

findet sieb oiehti darBber.

Es wärewobifeil, derartige Einzelbetrachtungen

weiter fortzusetzen. Die Abfassung eines dentsch-

lateiu. Lexikons ist die schwierigste Aufgabe, die

man sieb denken kann. Ideal w&re ein Lexikon,

dessen lat.- deutscher Teil dos uaobahmenswerte

Latein deutlich hervortreten lälst, ausgestattet mit

Citaten aus den Klassikern und mit dem, was

Etymologie, Synonymik n. s. w. Sicheres bieten.

Da«u gleichsam als Sehlü.s8el ein kürzerer zweiter

dentsch-lat. Teil, der kurz und knapp die latein.

Worte angibt, über deren Gebrauch dann der

erste Teil den nStigea Anheblnis gibt.

Möge das im flbrigen mit siehtlieber Sorgfalt

gearbeitete Werk, dem der Verfasser ein grofses

Mafs eigener .\rlieit mitgegeben, t.ieli in Schule

und iu weiteren Kreisen bald der verdienten Wert-

sehätsoog erfrenen.

Berlin. JÜttag.

senti-iitiani ferre \'i-rr. Strl

l>ei Cicero — steht nach Munmisen aus \ «-rselien für

sententiam dicere. Ebenso besieht eich wobl die ein-

zifii' Sti'lle Tac. ann. 1,71 --i> i|noini<' in <•» eaii^a

lalurum sententbim, palam 'müudlieir et iuratuni nicht

auf die Abstimmmig, scndem auf die Votierung. Vgl.

Anm. S.

-) oft". 1, |i<-rei;rini atijiif incolae officium i-st

nihil praeter smim in jintium iij.'( rt'; \ i-rr. 4. l'Jl quod
(si^nunO eivrs atipie incolac culere, jidvenae 'Reisende'

veiierari stihliant; 3,01 Ilalieynenxs, i|uoruiii iueolae

• {•'ciinia'» ilaiil: Tu^c .'>. K s liiMl. %<'ii Sii|>h(ikli"» t<ttiiis

mundi st» incolam et civem arbitrabatiir; übertrg. von
Tieren Tnsc. ^ SS.
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Jakob Ulrich, rmbcii der Infciniscbrn Novcl-
lislik lies Mittelalters. Ausf?cw;ililt iiiul mit

Aumcrkui Li ii vi rselicii. Leipzig 1900, Rengersclic

Üuclihaiidlung. IV u. 217 S. 8". brosili. 4 Jf.

Ref. steht eiuer SamnilaDg wie dor vorliegeu-

den »ehr äjrinpathUcli gegeuüber, da sie eiue

Meoge Ton Lerostolf Ar den Anfänger enthält

und jadenfalU für akademisrlu» Seinln;irril>iingcn

eine bequeme und bil!i>];o (Jruiidlago bietet. Verf.

ImI iiaa kleine Buch uuä üllereu uud neueren Aus-

gaben von mittelalteriiehen Sehriftstellem xmun-
inongestcllt, w<>Irli>' I'alH'ln, Legenden, Sehwänke,

Volkswitze und ilcrgloichcii znsammengetragen

üaben. Der Stoff lül'st sich alieufalU unter dem
OberbegrilF dea NoTellittitehen anbiammieren,

numehes fällt allerdings aus diei^em Rahmen

herans. Mit l bcrgoluiDg der kleineren Stücke

setzt sieb die Samnilung aus folgeodea grüfseren

Teileu sneamaien: Fabeln dea Adolplins Viennen-

sis, die (lescliiohte des Unibos (Grimm u. Schmeller,

Lat. Oed. d. M. i\. libi). Stücke ans der Discipliua

clericalis des Petras Aipliunüns, aus der lateini-

mfaen 'Oberaetznng you Ealilah and Dimnnh dnreh

Johannes von Capua (Derenbourg. Paris 1sh;i), ans

iler Historia de 8e])teiii sapieiitiliiis nach tler .Aus-

gabe von U. Bucbucr (ii^riaageu 1889), aus dem

Bnofae Dolopathoa dea Jobannea de Atta Silva

(hng. von Oeaterley, Stralsb. 1873), aus den Gesta

Bomanorum ed. Diek (Erlangen l>i!)0), ans den

Exempla des Jacobus de Vitriaco (ed. Craue, Lon-

don 1890), aoa den Werken des Stepbanns de

Borboae (Aneedotea biatoriques . . . d'Etienne de

Bourbon p. Le Coy de la Marrlie, Paris 1877) und

atis einer AnekdotenBaiumlinig von Tours (L. De-

lisle, Eibl, de l'»«5. des chart. 2^, b\)b). — Es war

«n riehtigw Gedanke, daTa der Hng. die Venion

denelben, bei Terschiedenea Antoron wieder-

kehrenden Geschichten anfgenommen hat, xim

darau das Wandern der Erzählungen uud ihre

dadurch bedingte Yetindernng anachanlieh tu

nadwii. Doch hatte nach Attridit des Ref das

nngemein oft wiederholte Thema von der Weiber-

OQtreue etwas eingeschränkt werdeu küuuen und

dafür manehea ana den nngemein lebendigen und

iutraktiven Geschichten eines CaesariuH von

Heisterbach oder eines Gerva.«iinB von Tilbury*)

oder aus den zuweilen höchlich amüsanteu Stücken

bei HanrAio, Notioea et extraiia de quelques ma-

mxcrits etc. gegeben werden können. Indel's über

die Auswahl des mitgeteilten StoflFea will Uof.

*; vgl. liier/.«i de.s Kei'. 'Maren iiu<l .Satiren uu.-^dein

UteiiiiMlien' Stuttgart 1005) S. 131 ff. and 157 ff.

nicht richten, da jeder seinem eignen Geschmacke

folgt. Etwas iiefse sich aber noch über den Zu-

stand des Textes bei d«i Fabeln Adolphs sagen,

der nicht Qben^l einwaodsfrei ist. Hier liegt nur

Leysers alter Text vor und der Tlr-^'. scheint

nicht auf die hdschr. Grundlage /uriickgegaugeu

an aeiu. So ist Fab. 3, 50 (auf 50 folgt sofort 55)

'com* an atreicben, 59 fehlt ein Wort, 60 nach

'virum' Punkt, (51 Komma zu streichen. IV 97

mnfs es heifscn 'iuvenis per amoreui', 1 1 1 poste,

121 'tibi' 2u streichen, 122 'det' zu schreiben,

y 150 Komma atatt Fankt, 167 beide Kola an

streiohen, 176 *eepe' sn eebreiben. VI 260 'Ut'

au streichen, 264 pagina saera refert, '2(i7 mnls

heilsen 'Asper ut iste «uam verbis eiua seret uu-

rem\ 393 soelns in mnndo. VIII 340 tu sebreibea

'E>se dolo'. Von I)niekf't lilcrii sind dem Ret bei

rascher Lektüre aufgefallen p. 30, 245 ad propria;

(p. 45, 1 wohl qnidum fuisse heremita); 4ii, 62 to-

dinm; 118, 140 qnonsqne; 169, 578 vetnlam lenam;

194, 744 servicium. - Wie schon angegeben,

lii'l'se .sieh der Stoß' noch weiter variieren nnd

vielleicht bei einer zweiten Auflage noch etwas

anderes hinzufügen. Der Hrsg. bat nftmlteh am
Schlüsse zahlreiche iitcrariaehe Naehwoise, Quellen-

belege und dergl. gegeben, was för die Einführung

iu diese Literaturguttuog sehr dankenswert ist.

Er hat aber grundsatxlich danmf vwriehtet,

sprachliche EirklärnDgen bei schwierigeren Stellen

zu geben, was nach Ansieht des Ref. für .\nfänger

höchst wünschenswert gewesen wäre, äolche

liefsen sich in lexikalischer und stilistiadier Be-

xiebnng in einer Neoaollaga wohl ohne bedentonde

Raumerweitemngen anbringen nnd Uff. i^t über-

zengt, daffl das Buch dadurch au Brauchbarkeit

sehr gewinnen würde; denn der Historientou des

Lateina im 13. Jahrhoodert iat ja aoaderbar genng

und entbehrt auch nicht der aus der V^olkssprache

assimilierten Wortbezeichnnngon. .Jedenfalls

aber gebührt dem Hrbg. lebhafter Dank für diese

nach vielen Seiten hin lehrreiche Chreatmnathie.

Badebenl b. Dnadea. M. Kanitiiu.

AonOfe MM Z^taebrUlen.

Berliner pliilologisclic Woohensehrift 16

(21. April 1906).

S. 509 f. R. Engelmann, Zar Qrabecbrift der

Petronia Musa. Die VcrofTontliclinnf; von G. Cozza

Luzi im Boll, della comniiuiüiie Arciicul. com. di

Roma XXX (1902) S. 264 bedeutet In nielirtiu-lKM

ße/:ichunL' einin ItOckscbritt gegenüber Kaibel. Zu-

nächst ibi lalsch, dafs das Denkmal als auf öffent-

liclie Kosten errichtet bezeichnet wlnl, da ktttig
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nichts ist ü» Xtrog scblicht: ^leni^ SiF iStmhtjg
titffiov Svtivdov exn\ — Ein anderer Fehler liegt

in V. II, wo Kaib' I ri litig bemerkt, dafs sQQsrat

= i^tf ist, wälireud üüic/a Luzis Lesung SQQft' ai

schon aus melrischen Orflndcn nnmöglicli ist. —
S. 510. A Dif'terich, A MT. Die Formeln sind

zu «Itutcti AQtOlOi Ma^ia ybvva, XqKfxov Magla
r^vpttf XfuHi BStt^ fimm [%. Woeh. 13 & 465].

Mitteilungen (.1 ('S K aiser I ich Deutsclieii Archäo-
lügisclicn Instituts, J^'ömiseh« AbteUung, XX
(1905), 1. [26. Au«. lOO.-).]

S. 1—119. eil. Hülsen, Jahresbericht über
neue Funde und Forschungen zur Topographie
der Stadt Rom. (N<nie Rciiie.) II. Die Ausgrabungen
auf dem Forum Ilomaiium 1902—1904. fS. Wocl In-

schrift 1902, No. 50, S. 1376 f ) Nai Ii l im m kurzen

üiterblick über die zu bebandeludc Ausgrahnngsepoche
verxeicbnet der Jabresbfrieht zunichst mehrere Ar-
iM. itrti

,
weli lie über liic neuen Ausgrabungen im Zu-

samnieuhange herichtcu, und wendet sich dann der

*We«ta«ite dei Forama* so. Bier «erden be-

spr(M-lien ilie so,f;on;iiinte m-a l^olcnui, die xtationet

tnuniciymjruiii niui diu Inschrift der Claudiopoliten,

das Graecüstadium der Spillzoit und die alte Gracco-

stosis, die als lioatri c-e$arti bezeichnete Substruktion

und die Ruine der Boslra sowie ihre Umgebung (Taf. I).

Der nächste Abschnitt ist 'Comitium und Curia'
alicrscbrieben. £r beschäftigt sich hauptsächlich mit

Petersens Versveit, die Topographie des repnbltkftni-

siiicn Comitinnis völlig umzugestalten, und mit Stud-

nic/kus Uiitcr&uchuugeu Uber das Uuiuulusgrab. HUlseu

halt die Ergebnisse dieser Arbeiten nicht f&r geriebert

und meint, das ürpc vor nllem an der bisher unge-

nügenden Aufdcilvuug der Reste (Taf. II— III). Der
Abschnitt Uber die Curia bcliandelt die Rekonstruktion

des diod^aniseheu üaus. Daun geht der Bericht

zur *Nordieite des Forums* Aber und betrachtet

die AuRgrabiingtn der lui^ilicn AfDtih'n, besondere

auch den vor ihrer Front gefuudencu kleinen Raud-
ba«, das Saerum {Veneri») Cfoadnae. Aas der

'Mitte de« Fürunis' werden cröttcrt die niiiicnli,

die Fokas-Siiule, das unter dem Pflaster der Kaiser-

zeit zu Tage gekommene Heiligtum, in welchem Bori

mit Reclit den Lafits ( nrtius erkannt bat, und das

Fnndamont des durdi Statins' Beschreibung berühmten

Eqnm Doutitioni. Diese Basis und der Latus Cartius

gehören zu den interessaatestea Funden der letzten

beiden Jabre. Die *80dseite des Forums' ist in

ihuen ton den Ansgrabnngen nicht berührt worden.

Von der 'Ostseite' erwähnt der Jahresbericht den

dsartempel, den Augostusbogen , die Regia md den
Castortempci. Fin besonderes Kaidtcl i^t dorn Jti-

tiiriia-IIeiligtuni und A ugu st usleui i>ul gc\\idiaet,

ein ferneres den altchristlichen Fresken von S.

Maria Antiqua aus dem 6.-8. Jahrhundert (Taf. IV).

Nach kurzen Bemerkungen Ober den Vestatempei
und das Vestalenliaus wird über das Hauptergebnis

der leizteu Jahre referiert, die Freilegung des archa-
ischen Orabfeldes an der Sacra Via Östlich vom
Fau~'tin(i!ten)])el. Gefunden sind etwa 40 teils Brand-,

teils Bestattuugsgräber. llulsen verzeichnet den luhall

der einzelnen Griber nnd gibt ein naeh Material nnd

Tecbnilt geordnete« Inventar der einzelnen Fandsificke.

Er b&lt es für sieber, dafs die ursprünglichen Orlber
der Nekropole keine Gegenstände euthaiten, die jaii-.'cr

wäreu als das 6 Jahrb. v. Chr. uud schreibt die

Dekropote wahneheinlicber der Septimoutialatadt als

dem palatinisehcn Urrom zu. 'Das Bestatten an

dieser Stelle mufs selbstverständlich aufgehört haben,

nachdem das l'orum zum Marktplatz gem.idit war.

Wi'enn nun die literarische überlictferong den Dan der

Cloaca Maxime, ohne welche eine solche Yerwendung
des Tales nicht denkbar ist, den letzten Königen d. Ii.

dem 6. Jahrhundert zuschreibt, und weun der archäo-

logisehe Befund anf ein AnfbOren der Begräbnhne fn
Forumstal in eben dieser Zeit biiidnifi I, so ist diese

Cbereinstimmung in der Tat bedeul.sam für die Beur-

teilung der GlaubwQrdigkelt der römischen Tradition.

In diesem Sinuc darf man sogen, dafs die Aufdeckung
der Nekropole dus historisdi wichtigste Resultat der

gesamten neuen L'urnnis Ausgrabungen gcbrarbt liul.'

— Die letzten Seiten des Berichts beschäftigen sich

mit Ausgrabungen an der Sacra Via. — Beigegeben

sind anl'scr den 4 Tafeln .'i"2 Textabbildungen. Ein

Beibhitt berichtet von dein Übergang des Amtes des

ersten Sekretars von E»gtu PtttrMu auf Ouata» KOrle.

Klio (Beitrüge zur alten Geschichte) V 3.

8. 293. Adolf Wilhelm, Inschrift ans Kyzikos,

behandelt das von H. G. Loiling in den Athen Mit-

teilungen IX 60 veröffentlichte Beamteuverzeiclinis.

Die Liste stammt ans Kyzikos nnd Terzeicbnet die

eponymcii Hipparcbcn dieser Statlt. Der Ilipparck

C. Julias Ariobarzaues ist vermutlich ein sonst ver>

schoMener Enkel des gleiebnamigen Königs von Medien

und Armenien. Sein Anitsjabr fällt \ieileicht in den

Anfang des 1. Jahrhunderts nach Cliristus. — S. 30.3.

Arthur Köhler, Rcichsverwaitung und Politik Alexan-

ders des Grofscn. Alexander wufsto die politischen

Erfahrungen, die er im Wntterhuide gemacht hatte,

im en)l)erten Gebiet sicher zu verwerten, ohne lialiei

Je zu vergessen, dols politische Werte, die eiuem be-

stimmten Lande entnommen sind, nur mit hdebster

Vorsiclit Ull i unter steter Berücksichtigung lokaler

wie nationaler Voraussetzungen übertragen werden

dürfen. Das wird an der Umbildung des nsiati.scbeii

Despotismus, der Herstellung einer kulturellen Einheit

des Reiches, des Vcrwultnngssystcms, der Reielis*

einteilung, des Steuer- und Tributsystems, der Münz-

prägung usw. ausfahrlicb nachgewiesen. S. 317.

Ernst Kornemann, Zum Streit nm die Entstehung

des Monumeutum Aiicyiaiium, verteidigt seine (in den

Beit:ilgeu zur allen Geschichte IV p. 68-97 von der

Entatelinng des Hon. Anejrr. gegebene) Hypothese

' gegen Fr. Koepp und V. Gardthansen — S. 333.

Paul Wolters, Die Dauer des Vesuv-.\usbruclis im

Jahre 79, belianptet im Gegensatz zu Herrlich, dafs

um die Mittagsstunde des 24. August der Ausbruch

begann nnd der Aschenregen im wesentlichen nur den

25. August dauerte. Am 26. Aii;;ust war es in

Stabiac schon wieder hell. — S. 336. ü. Thulin,

Enie Polygonalmaner ans mykeniscber Zeit, behauptet

gegen R. I)olbr0ck, dafs die l'(d_vgn!n»lmauer schon in

mjkenischcr Zeit neben dem (juadcrbau bestand. Kr

verweist auf Evnna Jenmal of Hdlcnic Stndics XXI
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lOni S. lOr?. ^ S. 340. Ricliar«! Kinpcirt, Die

l'uikile ri>ti'ii bei Scleukcia in Kilikicii, bericLtigt

einen Irrtum , der sich bei Ueberdcy und Wiibelin,

Baiseii in Kilikicn (= Denksclirilton dor k. Akad >i.

Wiss. Wien, pbil. liist. Klasse lid. 44, 1896, S. 80)
funit't und auf Slrabon XIV, 670 zurückgeht. —
S. 341. JaliBB Belock, Griechische Aufgebote I,

ancbt io der Einleiliiiig Klarheit zu gewinnen Ober
?r ff rJiyjw«- Aufgebote, xatäXoyoi dor Wehrpflichtigen,

äolistärke im Verhältnis zum Effektivbestaud, Wert
der Zablenangabeo bei deo einseinen Autoren, Xorädei
usw. Er gebt dann auf die besonderen Veriiiiltnisse

die:»er Dinge io Athen uikher ein und zieht dabei

iwt«r wiederholter Polemik gegen «lie Amitie Kro-
mayers und Wachsmuths besonders die Ephebeu-

kataioge der liiscliriflun iiernn. Schlecht kommen
niMBtUcb die Zahlenangaben bei Tliakydides II 13

Regen die B. allein fünf GrUude ms Feld fulirt

fvffl. DelbrOck und Meyer). Kach B. hat Thukydides
liiur linfach die Sollstärke in Ansatz gebracht (vgl.

Ihakydides III 87, 3). — 8. 375. C. F. LehmaDn-
Haupt, Helteniatiache Forachougeo. 8. Zur uttiacben

Politik vor dem clircmouidelacben Kriege, beiL-li.iftigt

sich mit folgeudou Fragen: 1. Welchen Auteil hat

Aninoe Pbiiadelpbos (geatorben im Joli S70 v. Chr.)

an der Gestaltung der scldiefslich zum phr(;moni-

deischeu Kriege führenden VerbältnisseV 2. War in

Athen 271—270 eine Oligarchie mit Hinneigung zu

Makedonien oder ciiKiDeniok ratio milantimftkcildiiisciHMi

Tindi-nzcu vorhcrrschciui V Nach L fand '273 eine

.\nuJhcrui]g Athens an Ägypten statt, aus der ein

formelles Bündnis worden mufste. Als das Demo-
rharcs-Psepbisma erging, war die athenische Demo-
ktalie nicht antiniakedonisch. Dieser Znstand dauerte

miodeatena bia 271/270 fort. Die Stellung zo Ma-
kedonien war eben in den Hintergrund getreten. Dar
clireinonidciscbe Krieg und <U>r Absrhlufs dtjs iigyptisch-

athenischen Bündnisses sind zum «eseutlicben Teile

das Werit der Arsinoe. Das Denoebereedeltret erging
i Lofi/eiten derselben. Der Ausbruch «incs bcllrniscll-

iK'vptisciicn Krieges gegen Makedonien wurde tlurcb

den Titd der Arsinoe verzOgert, bis 268. — S. 892.

Richard Nordin, AisMiiiiotio und Tvrannis, will

beweisen, dafs es dem Aristoit-les uiciit gelungen sei,

vollgdtige Grenzen zwischen Königtum und Tvrannis

änerseils und Tyrannenberrscbaft und Aisymnetie

andererseits zu ziehen. Die filtere Tyrannis sei wie
ilie ßnmXiia ein wirklicli legitimes Königtum, nicht

eise Usurpation gewesen. Ein Unterschied in Staats-

recbtlieber Hinsicht zwiaeben l^i^nii* Aisymnetie

l)''-.ttlii' nicht. — S. 410. Mitteilungen und
Nachrichten. 1. Ludwig Bor'chardt, Die diea-

jAliriijen deataehea Amgnbnngen in itgjrptes. 3. 0.
F I, , Die Residenz Tiiknlti-Ninibs I. 3. Vinceiizo
Cüstanzi, .\ucora la tvtrarcliia tessalica. 4. Gawril
Kazaro«, Zum MonrnneDtum Ancyranum. 5. Perso-

aaBaa. 6 Zam Titel uiaerer Zeitachrift

rii'Iifs eine bessere AnBchanung gewonnen werden

kann, als dor Unterricht selbst sie zu bieten vermag;

fOr die Unterstützung der klassischen Philologie wer-

den genannt Wallacc Ben üur, Sienluewiea Quo vadia,

Uamerling Aspasia.

Das humaBlatiacheOymnaalnni XVII 1—2, Milra

lü06.

8. 1—10. Die zweite Veraanmlong der Frevnde
des Itumanist isi'hi'ii Gymnasiums iti Herlin im

Dezember 190.') (.\nsprachc des Prot'. Silioh, .laljrcs-

beriebt des Dir. /,üfk, Stellen ans dem Vortrag des

Prüf, lU'dhe). — S. 11— If). Altfriinkischc Gedanken

über Gymnasium und t^rzichung vom Geh. Uog. Uat

Friedeusburff. — S. 15 -24. Die GrQndung einea

österreichischen Vereins der Freunde dea
humanistischen Gymnasiums (Darlegung der Ziele

des Vereins von W. r /lartfl, Aufruf des vorbcrei-

teudeu Komitees). — S. 25—32 berichtet Uhlig aus

der pädagogiacben Sektion der Hambarger
Philologen versamtniung I. — S. 33—48. K.

Schmidt, Aus der griechischen Papyrus-
foraeliaag, gibt dne gedrftDgte, aber gat orientierende

Übersicht dieses neuen grofsen Gebiets klassischer

Studien. — S. 48 maclit U(hlig) im Anschluls daran

einige Mitteilungen Uber die wichtige Papyrus*
Sammlung In Heidelberg. — S. 80. 0. .lilgcr

lidt zur 15. Jahresversammlung des Gymnasial-
voreina am llittwoeb, den 6. Jnai, naeb Berlin ein.

Hitteilnngen dea Tereine dentseber Mittel-
scbnllehrer in Nordböbraen V, 1. 2.

S. 1— 1 2 J. M a r t i n
,
Pacdagogik und Belletristik,

«eist aaf eine Reihe von Wertteil der achOnen Ute*
ratnr, ana denen für die eiuselnMi Gebiete des Unter-

lieKeiudone-Verselelinia phllol. SdirlfUMi.

Antologia della nnOica greca, con introd. ctc.

da A. Taceone e con prciaziouo da G. Fraeearoli:

Rev. de pkit. XXX, 1 S. 7*2. Borgfilltig und rdch*

halt ig. A. liartm.

Balmer, H., Die ßomfahrt des Apostels Paulus

nnd die Seefahrtakande: nLZ. 8 8. 989-241. Zwar
fehlt das voll Ihensing gegebene pelebrto Material,

aber der Verfasser ist gründlich mit seinem Stoffe

bekannt nad bietet Beachtenawertea. E. Sekürer,

Bickel, Krnestiis, Pc Joannis Stobai cxccrptis

Plalonicis de i'haedoue: ULZ. 13 S. 7i)ö. Sehr

scharfsinnig and vo« grOodlldi giMdiidtflfa gramna«
tischen Urteil zeugend, aber doch Tielfiieb an be>

niringeln. 0. Inimuclu

Blafs, Fr., Die Rhythmen der asianischen und
römischeu Kunstprosa: Tlil.Z. 8 S 228 239. Der
Verfasser scheint sich auf einem Irrwege zu befinden.

..'1. JJfij'sinaiin.

Blecber, Georgias, De extispicio capita trUu

Aceedft de Babyloniomm extlspfdo CaroU Beatld
su|iiilei!iiiitiiin : /J\ Ifj S. bil f. F.inc flcifsige und

nützliche öchrift, die für den gegeuwOrtigeu Moment
abschlieisend an aein adi^nt Ii.

The Bodleian Mannaerlpt of Jerome's Version

of the ChroDicle of Eusebius, with an introduction

by ßCn. Fbtherinffhamt Thf.Z. 8 3. 351. Vor^

zilgliilL .1. I/iinuirk.

Boissior, Gas ton, La coujuratiou de Catilina:

Df.Z IS 8. 808. Gehaltteiler Inhalt in kttnatleriaeli

abgemndeter Form macht daa Werii fOr jeden Lelirer,
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der Cicero uiitl Sallust zu lesen hat, ciiipl'clilenäwcrt.

/>'. Münder.

Brittger •Waatervogol, Lotbar, I'lato uuü
AriBtotd«s: 13 S. 788. EttthäH neben vielem

Guten leider manches Unliaibare. .1. Scfiinrkrl.

Gartcllieri, Alexander. Über Wesen niid

OHmleninK der Geuhiclitswissenschafl: LC. 15 8. 525 f.

Die Darlegung iat formvollendet, klar darclidarbi and
Qbersiclitlicb.

Cicero Tnseol. disp. I «ad V von P. v, Bolim-
»it'r,,: liayr. /U. 42 S. 1S9. Eioo ftubcrst gefUllge

üearbeituug. Aihihoh.

Oicero Cato Maior von J. Letj: Bnytr. Ol 4S
8. 130. Prakliscli und schulrnüfsig. A^nmou.

Cicero Cato maior von ü. Drenckhalin: Jiayer.

JH. 42 S. ISl. Ein geOUli^Ba und beqaemes Hilfs>

mittel. Amiiton.

Wiliielmus Ditteiiberger, Oricutis firacci

luaeriptiones leleetaa. Supplemenium sylio^c!^ iu-

'

scri|ttionnni Graecarum. Volumen alterum: Bpli W. 12

S. 354 3G5. Der reicidinitige Band wird jedem Epi-

Krajibiker so mamlicii ttwUnschten Text bieten, den

er sicit mühsam gcacliriebcn hatte. Kiieh Zit'Oarth,

Wilhelm DOrpfeld, Leukas. Zwei AafsitM
Uber das honirrische Itliaka: lipliW. IS 8. 853 f.

Kurz angezeigt von WUUelm Becher.

Uykij, V., De sententüs et proverbite Boratianis.

Pari posterior. (Pr/.cm)>l, \'}0r^): Eon \l, 2 S. IR2

— 188. Ohne wissenschaftlichen Wert. & /ieil-

nareki.

Die vi er kinonibchen F. van ^eli e n iiacli ibrcni

ftlleslen bekannten Teile. Übersetzung und Krlaui« -

rang der syrischen im Sinaiklostor gefundenen l>a-

limpsesthandscbrift von AdaiLert Äfrr.e. U. Teil, Er
lAutcrungen, 2. Hälfte: Das EvanKclium MarkoK and

Lnkas: /J '. 15 S. 521-523. Eine aebr dankenswerte

Arbeit JJroekehuann.

A. Foncber. L'art grcco-boudhiquo du Gaiidh&ru.

Tome I: y*'<f. iircL 19U5, II S. 369-371. I'aUikatioii

allerei-sleu Hanges. K>aloiiioii Hrinacli.

Grecnidge, A. H. J , A iiistory of Rome during

tliü later rcpublic and carly principate: Athen. 4093

S. 414 f. Micbl durchweg klar und ttbersichüicb

genug.

Guiraud, Paul, Etudes ecotiomiiines sur l'anti

qnitö: JJL/i. 13 S. 814. Diese anziehend und an-

regend gesebriebenen AnfsMxe wird jedermann mit

Vergnügen nnd Bclelirrinir lesiMi. /f. .\/.s,'

Uabn, V., De I'lutarchi Moralium cuiiicibus

quacsttonea teleetae (in Abb. d. Krakaner Akad. d.

Wiss. Philolnsr. Klasse Bd. XEI, 1905): Eos XI. 2

S. 188-189. Beifällig besprochen von IJ. A'ruc:kiewir:.

Harnack, Adolf, Die Mi8«ion nnd die Ans-

breitun^' des Clirisfeiitunis in den ersten drei Jalir

hunticrien. 2., neubearbeitete Autl., I. und II liaml:

LC. 15 S. 523 f. Mitfeihmgen ana dem erweiterten

lubalt macht .1/.

Ilauvette, A., Archilofiue: ClaM. phil. S. 90.

Die wiciiligste neue Publikation über Arcbilochus,

die Ober Craain»' Arlikel bei Fauly-Wissowa binaus-

gebt wegen dar Bemitmog der neuen FMgneate.

Ueröert irtu-Smitl,.

Ilufmann, Harald, Uüiniscbe MilitürK'rabsleine

der Donauländer: /.(\ 15 S. 543 f. i:iii> tüclitiu'c

Vorarbeit tu einer Sammlung der römiscbeii boldateii-

grabeteine. A. Sehntten.

Latin llynins selccted annotAtod bv U'iUiam A.

A/errtU: BpU W. 12 S. 366-377. Verf. bitte sich

•einer Aufgabe auf eine bessere nnd korrektere Weise

entledigen können. CoW Wegwan.

O. Jäger, Homer nnd Horaz im Gymnasial-

unlerricht: UphW. 12 8. 372 37G. Das Buch gibt

treffliche Anleitung an firuebtbarer Arbeit Jutiue

Zie/un.

Jastrow, M., Die Religion Babyloniens und
Assyriens. Dentsclic Übersetzung' 1. II, 1: Ttil,/.. 8

S. 225-227. Ilagt Uber die erste englische Ausgabe
hervor, ist aber mehr Materialieinanmlung, mit

grofsem Klcifsc liorpeFtellt, aber ohne .Vnerkennung

des von II. Winckler entdeckten Graudgedankciis

der babyloniaebea Weliansehaunng. A. Jeremtae.

Ludwiji Keller, Latomiei» nnd Loggien in alter

Zeit. Vorträge uud Aufsätze aus der Cuinenius-

Gesellschaft. XIV. Jahrg. 1. Stück: II". 12

S. 371 f. Die hier voi^tragene Uypotliose bricht

zusammen. Victor SchuUze.

Keuimcr, lü., Die pularc Ausdrucksweise in der

griechischen Literatur: ll,v. </f yhü. XXX, 1 8. 71 f.

Sehr beachtenswert. A. Martin.

Kühner-Oerth, Grammatik der Kriechisrhcn

Sprache II 3. A.: fhn,tr. HL 12 S 117. Wird
Grammatikern und Interpretatoreu trettlicbu Uicn»tc

leisten. A. Di/rof.

Die Kultur der Gegenwart I, 8. Die grie*

rhisebe nnd lateiniscbe Utaiatar and Spradte:
77,/./. s s 228 2:39 Auch fllr die Theologia aebr

lehrreich. A. Deiftmann.
Lachat, Henri, La «01910» altfqoe avant

Pbidias: LC. 15 8. 544 f. Findet wenig BeifiiD bei

II//-/.

Lehmann, Konrad, Die An;;riffe der drei Bar-

kiilen auf Italien: Z. f. ä.UymH. Januar 8.28 (im

Jahresbericht des philol. Vereins zu Berlin). Das
fleifsig gcarlteitete Werk enthält recht schätzenswerte

Einzelheiten, aber die vielnmslrittenen Fragen nacb

dem von Honnlbal benofzlen AlpenObergange und nach
dem Schlaclitft'lde nin Metaiirua aiod vom Verf. nicht

gelöst worden. Ii. (Jeliiir.

Leo, F., Die Origiealitit der rftmlschen Literatur:

l'.on XI, 2 S lijiMTI. Schon lance vor Leo bat

K. V. Murawski (in der I'olnischon Uovuc, Krakau,

1884/5) Aber die rSmiaehe Literatur ihnlieb geurteilt

Th, tHiiki:

Luczakow ski, K , N criucli einer Übersetzung

nnd Scbolcrkl.iruiiL' ausgewählter Stellen aus Livias,

SblluBtius und Tacitus (Lemberg, 1905, polnisch).

TSm XI, 2 S. 183 185. Die Arbeit weist neben

manchen Vor/Ilgen viele Mängel auf. AI ./(inelli.

Merrill, W. A , On the Influence of Lucretius on

Iloracc: Clafs. ylnl. S. 89. Notiert. <i. I.. Ihn-

drtcki>oii.

Wilhel Mey er-Binteln, Die Schöpfung der

Sprache : JJ{>li II'. 13 8. 408 f. Daa Doch kann nicht

ernst genommen werden. K. Sehwyzer.
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Moulton, II., A piianirnnr nf New 'IVstament. I:
!

ThI.Z. 8 S. SaS-a.-^D. Wynig systemaliscli , abi r

Bclir lesbar und anrcgriui. /I. Deif^mann.

Mozley, W., The Psalter of llie Clmrcli: U/.Z. 8

S. 277 f. Si;br viel Kummentar, sehr weuig Tcxt-

krilik. .1. RaUp.
H. A. J. Muiiro, CrilicUms anil Elucidationa of

Catullns. Second Edition: lifJtW. 12 S. 365f. Das
längst bekannte nml (;cscLatzto Werk erscheint hier

Bit nnr wenigen Ändemugon. Carl /Jo$iu$.

Na gel i, Tli., Der Woitsefaali dei Apokt«h
Paulus: Tii/.Z. 8 8. 328-8S9. Sehr beachtemwert.

^1. DeiftinoHn.

Nnttlog, H. O., Stndim In Si-eUuiMB: Oan.
!<hil. S. 88. Die Anfsiltze illineln in Metliode und

liesültatcn den Studien und Kritiken von Blase.

Tenney Frank.
Rcicli, H., Der König mit der Dornenkrone:

lJui/er. hl. 42 S. 153. Wertvoll. O. Släldin.

RteplAski, 8b, Problem ^nes areiiftologischen

Normal- Kabinetts an den Gymnasien (Neu-Saniloz,

1905): /iü« XI, 2 S. 185186. Die Broschüre verdient,

von den Lehrern der alten Spraeben nnd der Ge-

schichte aufmtrki:;uii f,'elcseii zn werden. 6'. fJvmnie.

Sophokles Ubertragen von A. iiilbntuJt: liayer.

Bl. 42 S. 112. Don Nachdicbtangeo wOnscbt die

verdiente Aufmerksamkeit II. Tliomn».

J. N. Svoronos, l)a> Atliciier Nalionalmuseum

Fase 8 n. 4: üev. arch. 1905, II S. 372. Sehr bc-

Mrfcenswert, namentlich durcli die Erklftrong des

Elensiniscben Reliefs. S. E.
Terlikowski, B\, Das öffentliche, häusliche and

gdstige Leben der alten Griechen und-'iBtoer

(3. Auflage, Lemberg, 1905, polnisch): Eo» XI, 2

S. 189-191. Das zum Scliul^n li; auch bestimmte Iliicli

darf den besten HandbUclieru dieser Art aa die Seite

gestdH werden. Z. DviAiittt.

Thicmc, G., Die Inschriften von Magnesia am
Haander und das Neue Testament: ThLZ. S S. 228
-239. Wertvoll. A. Dtiftmanv.

Tibulli aliornni'iue carminum libri tros.

Uccogn. breviiiue aduulutiune critic-a instruxit .ioltn

l'ercital Fotigate: DLZ. 13 S. 800. Bietet einen

verständigen, d. h. konservativen Text, den kritischen

Apparat unter dem Text. W. Kroü.
Wahrmund, Liuiwif/, Quellen zur Geseliiclite

des rOmisch-kanouiscbeu Prozesses im Mittelalter 1,

1-3: LC.\b 8. 535. Die bew&brtm GraDdatse der

Hemunenta Germaniae historica icbeinen leider nicht

angewandt zu sein. Fk.

Charles Waldsteln, The Argl«« Beraenm.
Vol. 11: Ree. arch. 1905, II S. 367/8. Definitive

und iiQiiktliihe Publikation, die alles erschöpft. S. R.

Waison, C, The nitation of tlie sccne-licading» '

le tbe miniatures in manuscripts of Terencc: Rtv.

pkil. XXX, 1 S. 77 f. Grfindlich und ergebnisreich

tf. litimaiii.

Wbeeler, B.« Tbe Whencc and Wliitber of Uie

Modem SrIence of Languugc: i hiKi^. pML S. 89.
riiiiL' ili r GriuulliMieii der LMitwickelwig der

uiüdcmeu iSprachWissenschaft. C. IJ. B.
Wbibley, L^ A Companion lo Oreek Stndiee:

CbfM. /»/itY. 8. 83. Ein richtig angdegler and aas<

{lefflhrtcr Vi'r<ucl), die mannigfaltigen Resultate der

Fürseliunj^Lü klai zusammenzufassen. Charles liurlon

Gillich.

F. C. Wiek, lA füuetiea delle inscfadoni parietarie

Pumpeiane spezialmonlo in qunnto risenta ddP osco e

acccnui all' cvoluzioue romanza: BphW. 12 S. 371.

Eine fleilsige, auf dem ganzen Material beruhende

Studie. E. Sehwffzer.

Ziclinski, fli., Die Antike und wir. Vor-

lesungen. Auturisierle Übersetzung von E. Sehoeltr:

DLZ. 13 a 777. «Das Beate, was Ober den Bd-
dungs- nnd Kulturwert der Antike bisher gesehrieheil

worden isL' J. Ziehe».

Mitteilung.

Aeadtoie des inseriptioM et beUea-lattm.

9. Febrnar.

Dclaltrc berichtet lllior eine in ülica eiitdeiktc

puuische Nekropolo, sowie ein daselbst gefumlenes

römieebes Ilaos mit Fresken und Mosaiken. —
Ili^ron de Villefosse legt eine vorzOglich deutliche

P]i(ito},'ru]ihie licr Bibiiotlick in Ephcsus vor (vergl.

Wüclicuschr. No. 1!) S. 532). — Cagnat legt einen

Bericht Uber Ausgrabungen Uber PhilippopoUs (Bul-

garien) vor. - Fr. Cumont schickt eine Mitteilung

Uber die Mysterien des Sabazius (Identifizierung des

Jupiter Sabaslas mit Jahwe Sabaotli; Fresken am
Grabe des Vincentivs. — Hitteüang von Espiran-
dieu über die Ruincit von Alcsia und Ober gallische

und römische Fuude daselbst (vergl. Wochcnscbr.

No. 20 3. 558 f.).

V«n«lclinis neuer BOdier.

Euripidcs' PhoinlMOl» heraaagegeben von < In:

Muff. Bielefeld, Vellingen & Klasing. Text: XXXV,
107 S. 8 Geb. Jl 1,30. Kommentar: 57 8. 8.

Geb. ..^0.70.

Ludowici, W., Stempel-Biider römueher Töpfer

aus meinen Ausgrabungen in Rbrintabern, nebet dem
2. Teil der Sterapelujuncn lOOl 190'). Mlln.lien,

M. Kicger. VI, 293 S. 8. Mit Abbildungen und Tafeln.

Kart. M 50.

I.ysias' Reden, Auswahl von U. Windel. Biele-

feld, Velhagen & Klasing. Text: XXX, 153 S. 8. Geb.

Jt 1,60. Kommentar: 82 S. 8 Geb. Jt 0,90.

Merguet, H., Handlexicon zu l^cero. Leipzig,

Dieterich. IV, 816 S. H. Jt2i ; geb. M 26.

Michaelis, A., Die arcliäologitc/ten Entdeckungen

des 19. Jahrhunderts. Leipzig, E. A. Seemann. Vill,

325 S. 8. Jt 5,20; geb. Jt 6.

MUldcr, D., Homer und die altjonische Elegie.

Hannover, C. Meyer, öl S. 8. Jt 1,50.

Htlller, A., Nacktheit nnd Entbiorsong in der

altorientalisrlicn uml älteren priecfii.'icheii fCitnsL

Leipzig, Tenbuer. VI, 178 S. 8. Mit Abbildungen

und STafthi. J£4.
V. Pillcmcnt, (>., Ont-.'oieu. Das Ende In

Italieu. Ostgermauische Namcusgebuugcn. Ein goti-

eber Kaoton. Ltipiig, IKetericb. 88 8. 8. Jt 1.

VmntwMtfMMr RtiiUMHrt Ptof. Dr. H. Draholm. FrUdmav.
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HERAUS(*£OEB£N VON

GEORG ANDRESEN, HANS DRAHEIM

FI! ANZ II AUDEK.
«iMtrijUdkli «Uk

:JK^^l^/.,•l:-u,25.^C

28. Jahrgang. Berlin, SO. Mai. IMS. Mf. 22.

Ionen l««!«! ,lnc«/yrii: iHlto

Berliner K l us j i k er tf x t o. III. (• r i«c h i s c hi- I'a-
pyri iiM<lisiaiacb«n aaU UHtarwiMenaotikttUahen
lAuüta, bMoMtat von W. K»lbn«ia«b «ad H.
HehSne (W. Ortn«rt> 810

A, Witt neben, Da« Periklpisclif Zi'italt#r in \riBt<iti los'

Schrirt vom Stnato <Ut AiiKn. r ;>ihii. iil> r .... 606
£. Bourget, L'adminiatratioa linaucivr» du »»iXTtuuiru

Pytbi.jue au IVwaitela mrmat JwO. IH. ttUliMlMiraki) EBT

C. D. R a < k , A gnmamt of Oioan and üialHiBn (Bar-
tholomnn) <I01

T»citu II libri III 'lollo Stt.iri«, commontato •!» L.Val-
muRgi iK. Wolffi . HT8

E. Kraunc. (ibungi n zuui Cbcrsftzen
Tiioitii^t (fi rmiiiuii (Kd. Wolffj . . .

Aunziiiff.: Nein- Jnhrlmi'ber fb das Uasaiiiohe Altertnm
XVil/XViii, a - AibMMMiUB «W. - Amerioan Joora«!
of ArcbaooioKy X. L — StilnbrIA fttir SUtonpfato ÜB, 1

IttzauUoHa - Verzeichni»

MttleffungtH : Prearainclip Aka'iomie
19. un<l Stf. April, 1. Mai

dar WiaaenacbaAen,
011

i'rrzefchHit nfurr Uüchfr 016

Die Herren V"firfas»cr \»\\ Frugrainiucn, iJi.^sertAtioneii niiJ «onstigen Uclci{euht3its.solirifteu werdea gebeteu,

Kezciisioiisexeiiiplare an die Weidiuannsche BncliIrnndlDii^, Berlin SW., Ziinmerstr. 04, eioMBdai n wollen.

RezenHlonen und Anzelgreo.

Berlinar Klaisikertezte, beraaBgegeben von der

OeneralTerwaltnng der königl. Maseen za Berlin,

Heft III: Cr I ic( hisclie Papyri medizinischen
uod iiaturwisseuacliaftiichen lolialts, be-

arbeitet too K. Kalbneiseli tind H. SebOn«. Mit

9 licbtdrucktafclD. Berlin, Weidmannielie Badb
handlon«, 1 905. A'K 40 S. 5 A.

Diesmal scheukt oas das Berliner Moseam eine

Sunmlimg kleioerer T«zte. VonustebeB Reste
|

TOD zwei Abacliriften von Ilippokratesbriefeu,

merkwürdigerweise fast dieselben Stücke wieder-

gebend (Brief No. 3, 4, 5, U — 5, 11). Ferner
;

iA «ifMIrad, (hüb beide Texte anf der Rttekeeite

der Fkpyri stehen, wir also, wie Kalbfleisch riehtig

sagt, zwei Privatnliscbrifteu baben und darnns er-

kennen können, wie beliebt damals (in deu ersten

Bwei Jahrhunderten unserer Zeitrechnung) dieser

Briefweebsel war. Die beideo Abeobrifteu geben auf

eine Urbeodschrift snrBek, die zeitlich wohl nicht

weit von ihnen absteht. Sie werden ancli wohl

beide aus dem i'ayum stammen. Freilich siuwubl

bier als aneb bei den fibrigen StOeben Termiftt

man die Angabe der Herkunft. Bei der ßearbei-

tnng lint Kalbfleisch die Horcberscho Ausgabe

nicht benutzt, er ist auch im Lesen der äohrift-

seteben aiefat eben genau, da er, worauf ieh ibn

lefaoii firftber einmal anfinerksam maehte, niebt

alle Bnefaetabenreate venreriet Im einseinen be*

merke ieb Folgendes. Pap. 7094, 1 e I. Aif S»\

o/tavl^tt, denn dals av im Papyrns gestanden hat»

l»eweiseu die Lücken der aoliegendt-n Zeilen, ft

für j;* ist nicht uuffällig. 1 o ist der Endbuchstabe

von ^fiiag noch z. T. aiebtbar, ond so späierbin

noeh manehea andere. 1 it atand üfktr nieht in

Pap., in der Satzpanse war vielleicht eine Lficke

TOn 2 Buclistaben. 1 u wohl »aift ErQo'mriv.

1 90 steht xaiu litx^i 3052 (y)

an felaoher Stelle, nnd ibnlteb stimmt der Pap. 1 as

mit dieser Handschrift in einem Fehler Qberein:

nlfiTXf ßamXft Xiyiav Y{)[ä\<fa (n. (i. u Xtyoy }qu-

(f(t)v (f).
Das richtige steht bei Uercher: u i^m

Yitttif», was ans einer Yergieidinng von if nnd

wip (<i$ it* iyto YÜ^f^ gewonnen ist. Der Pap.

zeigt die Entstehung der Verderbnis: AEFÜ-
ri\{<I'l> wurde zu AEniVPA<ItSl , dies im Pap.

zu AErSiSrPAQUl, in tf zu AAEFSirPAOSi.

Der andere Papyms beseitigt «neu FeUer im
II. Briefe. I lercher liest hvjgt tW hvOtt ^ äifd-

im Piip. steht statt der letaten Worte noftni,

t^y [•••]! r\e]lia etg KvniiQtaao[v. Der Heraas-

geber schreibt nun noXinfXia und denkt an einen

fehlerhaften Akkusativ. Man sieht klarer, wenn

man ndt dann erinnert^ dab m im Wortinnen

erVokalen gern an « erleiebtert wird, dann al»ar

ergibt sieh alsbald das AdjaktiT navUJlMot, das
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hier sehr am Platze ist, vgl. «o7( JlavuXeloti tüv

Seafiotfoqk$y lo Syrakus Athen. XIV 647a. UihI

wenn nuui scharf siuieht, sieht man uooh die

Reste voü ./A' am '/eilcncnde. Dor If<>r;uisgehcr

bat die t'berbleibsol eiuer zwoitcu Scliriftsiiiile de»

Pap. 6934 nicht erwähni, obwohl sie nicht zu ver-

kennen sind. 2 4 o]
[
n[ef, c dliffyvmp, e hn

\
m[o-

X^v{'^) , das rbriße ist noch am Papyrns uachzu-

prüfeu. Auf die HandscbrifteiiTcrhiiltnisse der

hippokratischeu Briefe werfen die beiden liliitterM 9»iiM lAoht, besonders dadnrob, dafs sie mit

der sehr jungen Handschrift ^ nicht onr in bease-

reii Lesarten, sondorii auch iu Fehlern überein-

stimmen, so dals mau uuuehmeu mufs, da(s wenig-

stens iwei antike Urhandsehrifkeu sich in der bis

jetzt bekannt gewesenen rberliefening ansprägeu.

Aber mich die andere Folgeruu}; er^fibt sich, da(V

die in den Papjri vorliegenden Briefe nicht erst

in der biserseit entstanden sind. FSr eine frühere

Entstehung Kprechcn anoh Formen wie omwits*

Konj. und ntti'ttXia.

Das wertvollste StUck der Sammlung ist der

Pap. 9770, zahlreiche Reste eineor anatomisch-

philosophischen Schrift enthaltend, die ein Tor-

treffliebes Meisiiiel sclilichter, gediegener ulexan-

drinischer Wissenschaft bietet. Zur Ergänzung

nnd Erklärung ist noch sehr riel an tun. Ffir die

Sohriftknnde ist die Zeilensählnug am linken Rande
von Werte {2 und 7"), wodurch entweder je 100

oder, was ein Beispiel aus Herknlaiunim nahelegt,

je 200 Zeilen bezeichnet werden, ferner die Zäh-

lung des Papyrasbogeos T (oder K) am oberen

Räude, vgl. den ähnlichen Fall bei l'bilodeui JIiqi

fiovaixr;; ./ Herin. XXX\11I tO:-i. endlich die Kii-

pitclbezeichuuugeu -/ (VJ A Vq und AB II lo. Hin

nnd wieder erseheinen Aeeente, wo sie verstäud-

lich sind, zur Beseitigung einer Zweideutigkeit

gesetzt; ist denn anch Ii V is di« fisy lov rüty,

nicht ötä f*iy torioiv zu verstehen. Bei der Au-

ordnnng der Reste mfissen anoh die immer gleich

bleibenden Ausdehnngen der Klelniugsstreifcn und

die all mühlich kleiner werdenden der Umroilungeu

berücksichtigt werden.

Das folgende Stfiek hatte der Heraosgeber

bereits in einem Kostocker IVogranim heraus-

gegeben (1902). Anch die Wiedergabe des l'a-

pjrns, die da« Programm bietet, ist durch eine

andere ersetat, doch ist sie nicht besser als jene.

Der Text hat durch die Umarbeitung viel ge-

wonnen. Die Schriftknude gewinnt durch (la>

kleine Klatt insofern etwas Neues, als am oberen

Rande gleich links von einer deutlich sichtbaren

Klebvog ein V erscheint. Dies und der Umstand,

dala es uicht über der Mitte der SchrifUäulo Htebt,

lafst Tcrmnten, dafs hier wieder eine Klebnng ge-

zählt ist, indem etwa die aus mehreren Streifen

bestehenden Hogen l)ei der Zusammeusetatlllg naoh

dem Alphabet durchgezählt wurden.

Bis hierher bat Kalbfleisch gearbeitet. Das

Folgende gibt U. Sdidae herans, nnd amur: Reste

einer flaayoiyij latQtxf^, eines grammatischen Trrik-

tats, worin eine uubekaunte. die Naturgoseliicbt«-

betreffende .Stelle des Apollonios Ubodios belmuüelt

whrd, endlich Rezepte. Retehe Inhaltarerceicbnisse

folgen, den Schlufs aber machen die schOneu

Tafeln, die nun die Nacli|)rnfung joder i^telle ge-

stritten. Die (jeschiuhte der autikeu Literutur ist

dnrch diesen Band erheblich erweitert worden.

Gdttingen. Wilhelm CrOnert

A. Wittneben, Das PerikIcMsche Zeitalter in

Aristoieics' Schrift vom Staate der Atiituer. S.-A.

aus der Festschrift des kgl. Oymnosiums zu Claus-

iha! zu der am 3ü. Se\\X. 1905 stattfiiuienden F.in-

weihnng des neuen Schulgeliaudes. 19ü5. Uö ä. 6".

Der Verfasser betrachtet im ersten Teil dieser

Abhandlniig besonders die oap. 33—28 der nol.

'AI}, wie an sich, so Im Rahmen des gesamten

\Verkei, zumeist im Anscblnfs an v. Wilamowitz.

Er geht die Rätsel durch, welebe nns Ariatoteles

als Schrilbteller mit seinem so rerschiedenott Stil

aufgibt und nicht niimler als Geschichtsschreiber

dnrch das, was er mitteilt, und durch da», was

er vermissen lüi'st. Der zweite Abschnitt eutbült

eine knrse Übersicht fiber die 'Staatslehre* des

Aristoteles. Ks .sind dieselbeu der Volksherrschaft

abgeneigten Grundsätze, wie sie sich in der Poli-

teia finden. AU Ergebnis stellt sich heraus, dais

die Politeia echt ist, dafs aber Aristoteles die

Ürdeutuug des Perikleischen Zeitalters TÖllig ver-

kannt hat, dafs er ül>er den arnigeligen Begriff

des Stadtstaates nicht hinausgelaugt ist. Das

Tbukydidettche Gesamtbild des Perikles nnd seiner

Wirksamkeit bleibt dnrchaos bestehen.

Die Au.s^'abe der Berliner Akademie ist nicht

erwähnt. \\ ittnebeu verteidigt c. 23, 2 die Über-

lieferung noXf(ttxii gegen das eingesetste noh-
tixä (?) und behält löv t'fwifQoy in der Intern

prctation 'zu nuerfaliren' c. 2<), 1 bei.

Die Lebendigkeit der Auffassung und Darstellung

sowie die ^te Vergleichnng mit anderen Zeiten,

Tomehmlich der Geschichte um 1870, macht die

Lektüre augeuehni und 'trefflich znni Letten iu den

oberen Gymuasialklassen — vielleicht das ücbriustv

Lob, das eio Schriftsteller ernten kann' (.S. 7).

Frankfurt a. 0. Schnöder.
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Bmile Bowpi«t, VadninUtration finaneiAre
du sanctuaire Pytliiqae au IV* siM« avant
J. C. Paris 1905, A. Fontemoing.

Für deu giüi'sereu Kreis derer, die eiu luter-

ene an den delptaiseben Fonebangen haben«

schwebt über diesen Stadien leider noch immer
der Unstern, dafs die zerstreat iiier and da in

deutscher, französischer und rnasischer Sprache

ersebeiDeDdeD Poblikatiooen so sebwer zngünglicli

siud und so wenig Zasammenbang zeigen. Wer
da Wfifs, welche Mülie es riüicht, sirli z. F?. durch

die Bünde des Bulletin de Correspondauce Helie-

niqne bindimbniiinden, in denen oft, wie leider

nieht nt Tenaeidan, dar neaeate Artikel etaen oder

inehrern friihrn» berichtigt oder aufhebt, wird

mich liiciit Lügen strafeu. Es ist also immer

noch so, dafs eiu Referent über Delphika sich

aDgeeiebts des Febleoi des sehnliehsi erwarteten
( "firpus Inscriptioiium Delphiciirnm in einer üblcu

Lage befindet und sich wohl oder übel besciieiden

muis, bis er in der Lage ist, au der Uand toU-

stSodigeron Matarials eine genanere Kontrolle m
fiben, ab ibm rar Zeit mdftUdh ist.

E. T^onrgnet, dessen Flelis wir das vorliegende

Buch verdanken, gehört zu den namhaften Kor-

schern der frauzöäiacbeu Schule iu Delphi, der

längst bewiesen bat, dafir er fShig tmd gesehiekt

ist, au der Hebung der reicheu wiasenschafilichcn

Beute dasel'jst initzuarbeih'u fvgl. Ii. I'onitow,

Vorrede zur Delphischeu Clirouologie lÜÜI). Dala

mr aadi der eiosoblägigeo deutschen Literatur mit

Sofgfiüt naebg^agen ist, seigt das Bneb auf

Schritt und Tritt. Wir geben znuiichst eiuc kurze

I)arstelh)ng des A'^erlaufes seiner durchweg iiiter-

eääauteu und leäi«elud geschriebeneu Erörterungen.

Bonrgoet beseh&fkigt sieb in seiner Einleitnng sn>

nächst mit deu Dokumenten, auf die seine Arbeit

sich stützt. Er bespricht ihre Herkunft und

Lfickenhaftigkeit, die e^ unmöglich macht, zur

Zeit eine strenge Chronologie anlnistollen and ein

Bild der Wirtschaftsgeschichte zu entwerfen. Er

seiebnet dann iu Umrissen den besonderen Cha-

rakter der Verwaltung, der dadurch bedingt wird,

dafs es sich um heilige Gelder handelt, die unter

gau besonderen, d.h. ezeeptioneUen UmstSnden

Tenraltet werdeu.

Das 1. Kapitel gilt der Natar nnd dem Ur-

sprung der zur Verweuduug kommenden Ucld-

mittel. Bs werden die Iginetisoben und attisoben

iSilberiuQnzen und das Gold, die gewöhnliohen

Einnabmequelleu wie Verdinguugen und Verpach-

tungen, danach die aufserordeutlichen Quellen wie

Sabskriptiooen und Stenern der Oüabigen, endlieh

die Zablnngen der pbokisehen GeldboTse behandeli

Das 2. Kapitel beschäftigt sieh mit der Ka^se in

L^elphi und dein !{at. Es erörtert das lokale

Kiiilervverk der Verwaltung d. b. die Zahl der

Bürger, die Mitglieder des Rates, die Fiaans-

kommission, die Rolle, welche die Prytanen nnd

der Riit bei der Erhebung der Einkünfte und bei

den Ausgal)en sj)ieleu, die Heehnnng über die de-

ponierten Fouds, die Versauiuiiuug, die niai^i^((fi

tttv dnatScv, Das 3. Kapitel handelt ron den

internationalan Kollegien, speziell ?on den vao-

noiol. Im einzelnen finden wir besprochen den

Anfang des «'aonoto^-KoUegiums, äeiuo Znsammen*

seisnng, die Vorsitsenden, den irrtjui^noc, die del-

phischen Naopcn, die verschiedeneu Perioden der
'ii vchielife lies Kollegiums, seine Buohnugen und

ilechiiungsfiiiiruug, die Ausgaben, seine Baa-

ansebläge, Kontrakte, Snbmiasionen nnd Arbnten
für den Tempel, endlieh ^ Süßeren Sehieksale

des Koüetjiinns. Fm -l. Kapitel geht Bourgnet zu

den Schiitznieistern über und klärt uns auf über

die Begründung dieses KoUegiumä, über die

GrBnde, die mSglieherweisa diese SebSpfting her«

beifnhrten, die Einnahmen des Kollegiums, seine

Ausgaben, nlier seine Arl)eiteu in Delphi, soweit

sie nicht dem Tempel galten, die Arbeiten in deu

Tbermopylen nnd das Ende des Kolleginms. Das

5. Kapitel handelt von den Amphiktjonen : vou

deu Hitznngszeiten . der Herbst jiyla-n , der Zu-

sammensetzung der Bundesversammlung, der Rolle

der TlHSssaler, von dem Zosamnienhaug zwischen

der Ampbiktjronia und den Alkmaiouiden, dem
Gesetz von 380, den Anzeichen für panliellenisehe

iMuigungsbestrebungen. von <ier Hrlierrseluuig der

Fiuauzverwaltuug durch den Bundesrat. Im
Appendix bespriebt Bonrgnet seblieAlieb noeh die

Rechnungsführung im Archontat des Palaios, eine

Urkunde, die der Entzifferung besondere Schwierig-

keiteu gemacht hat.

Die Resultete des Bncbes stellen sieh naob

Hourget etwa folgendennalsen dar.

Läfst man einige besondere Punkte bei aeite,

wie die Beziehungen der verschiedenen Münzen

zu einander, wo ja das Einzelne ziemlich ver»

wiekelt ist, oder aneb die Rolle, welehe di« tfyofä

der delphischen Bürger spielt, wo die Dokumente

eine entselieidende Autwort nicht geben: so wird,

von allcui iJiuzelwerk losgelöst, das huuuzielle

Verwaltongssjstem sehr einfaeb ersobeinen. Die

riiereiuandersetzung der Kollegien, von denen das

eine delphisch, die anderen international sind, ist

das wesentliche, alles übrige beherrscheudo Fak-

tum. Wir sind weit entfernt von der Verwiek-
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lang, welche die atheuisclieti Finanzen noch zeigen,

und TOQ der Überladaug, welche d&s doch eiu-

fiMhere Qyatem tob Delos so Mbweriallig nmeht.

Dia Rolle des Staaten ist hier auf ein Minimum
beschränkt, nümlich auf die tiitsiuhlielie Beauf-

sichtigaug der Kassen, in denen das heilige Out

deponiert ist. Die TerzinsKoben Darlehen, dureh

die der Gott als Bankier sicherlich in anderen

Zeiteu und zwar in Delphi ebenso gut als anderswo

seine verfügbaren Geldmittel in gnteu Staud ge-

setst bat, treten hier nicht in den Kreil der Be-

reebnang ein. Die gewSholiobeD Einiiohnien feh«

len fast völlig, nud wenn wir eine sonst wenig

bedenteuile autrefFen, so verdanken wir sie der

aufserordeuthclien Organisatiou der Verwaltung

im 4. JmhrbnDdert. Was eadlieb die FinaDien tod

Athen so seltsam rerwiokelt macht, die Über-

schösse der Einnahmen, so ist von deren Existenz

in Delphi nichts zu merken
;
genau in dem Augeu-

blidr, wo der dorob die Geldbalie henrorgebraohte

Obenebaffl hätte .Schwierigkeiten hervorrufen

können, kommt ihnen das Schatzmeisterkolloginrn

suTor und weudet sie durch die Eiuricbtung einer

eioheitlicben Kasse zum Vorteil.

Das bei deo Grieeben so oft festgestellte Be-

streboD, sich nicht blindlings aufeinander zu ver-

lassen und ohne Beglaubigung kein Vertrauen zn

schenken, muJste sich hinsichtlich der Finanzen

nnd besonders der intemationalen Finansen nocb

mehr als in den ])olitischcn Kimpfeii im lonem
jeder Stadt zum Aiisdruck bringen. Düsses <Tr>rr,>n-

seitige Miistraueu moi'ate, wie es ja auch geschehen

ist, ein usgeseiebnetes Yenraltnngsprfncip and

eben der Grand eines rationellen Systems werden,

da es ja die Kontrolle sowohl der Eiunalimeu als

der Ausgaben geschaffen hat. Es genügt, au die

Säalen zu erinnern, auf deueu die Beiträge der

GlSnbigen eingesebrieben waren, anderseits an die

Reihe too Kommissionen, die, in allen Stadieu

darch das obcrötc Kollegium uberwacht, eine

Summe, die aus der beiligeu Kasse hervorgegangen

ist, passiert, bevor sie dem Unternehmer der

Tempelarbeiten, dem sie bestimmt war, eingehändigt

wurde.

Aber so ergiebig diese Eigeuschaft auch an

nützlichen Wirkungen war, das in Delphi be-

stehende System sengt doeh von positiveren FShig^

ksiten. Seit den homerischen Gedichten weir<<

man, dafs die Oriechi'u alle Hilfsquellen geist-

reicher Gewandtheit /.ur Verfügung gehabt hüben

und dafs aneh im Bereich materieller Dinge ihre

Klugheit die liösungeu zu finden gewufat hat.

Wenn sie neuen BedUrfnisseu durch entsprechende
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Einriehtunfjen nachkamen, wenn sie den beides

dauernden iijxderwerkeu der heiligen Verwaltuog

die beiden intemationalen Kollegien binsnf&gtei,

welche diese im 4. Jahrlmadert vervollstiodigt

I
haben, so ist das noch nichts, was über mittlere

Fähigkeiten der Anpassang hinausgeht.

wichtiger nnd ihres Rnfes würdiger erscheint^ irt

die Gesebicklichkeit, mit der sie, ohne etwas n
/(rntören , das sich im Gebranch er|)robt hatte

und noch Dieuste leisten kounte, an einem !)«•

stimmten Punkte der Masehine ein nenes BSuki-

werte eingef&gt haben. Die siemlicb grofse Ci-

abhängigkeit, mit der die Naopen den Eiogzog

der eineti von den aufserordentlichen Einküoftea

überwachten, blieb ihucu erhalten, aber hiusiclit-

lieh der Aasgaben kamen die Gelder, welche ihs«

flberlasseu wurden, fortan ans einer < in/i^en Quelle,

sie hatten alle dif Kontrolle der Schatzmeister
I

pausiert. Ebenso war es mit dem delphiscbeo

Rat: er fhhr fort, die Einnahmen einanksssiacei,

welche dem neuen Kollegium ganz eutgingeo, mi

! andere, welche dieses KoUefrium nur im Dareb«

gang zu überwachen gehabt hatte, aber liir die

letzte und wichtigste £innabmeqaelle und für alle

Ansgaben war er in der Terwaltnng der eialnil»

liehen Kasse den Schatzmeistern angsgliedsli

Hätte man dem 339 geschaffenen Kollcginm 1»-

schräuktere Kompetenzen gegeben, so hätte msc

im Torans die Reform unmöglich gemacht, die

man in der Finanxverwaltnng dnrchfSlireu wollte;

hätte man ihm tnelir gegeben, fio hätte man Jas

Spiel aller anderen Uüüer zu eng begrenzt, sie so

s^ ontngeordnet nnd aaf ihre Kosten ehN

NutMn i&r das Gesamtwerk die Macht des ueaeu

Organs entwickelt. Anderseits verschwinden ilie

Schatzmeister gleichzeitig mit den Zahlungen der

aofserordentiicbeu Einnahme, die die Ursach«

ihrer Einsetanng gewesen ist. Sie battes dii

nQtzliche Wirkung, die man von ihueu erwartete,

ausgeübt; sie hätten nur fortbestanden, um lias

verwickelter zu machen, was biofort dank itiueo

Tereiniaebt werden konnte. Es ist viellacbt dar

merkwürdigste Zug dieser oben erwähnten .Ao-

passuupsrähi'Tkeit, dals man verstanden hat. «nf

da« neue Kollegium zu verzichten, indem mau di«

Fortsebritte benntste, welche es venrirfcli^

hatte.

Indem man so unser ganzes Verwaltnugssystfiö

ausgehen lillst vou Fälligkeiten, welche mau ileo

Griechen iu der praktucheu Verwaltung zuerkeont,

acheint man den inlseren Dmständen nicht nsbr

den Einflufs zuzugestehen, den sie doch zweifelloi

' gehabt liaben. In gewissen und zwar den wielitig*
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•ton Uomenton dieser Gescbiclite scheint es wohl,

(\ah, nm eine vollsüimli^M Erklärung der Tatsuclieu

zu haboD, die Zofiaiumciistellung der Nacbrichteu,

welche die allgemeiue Geschichte liefero kann,

nonmginglieh win. Doch mfilkta man doroh die

Texte bereehtigt sein, fSr sonst logische nnd

wubracheinliche Hypothesen eine nndere Uasis zu

finden als eineu iu deu last uuleserlicheu KeBteo

einer Ineebrift TereinMlt liebenden Eigennamen.

Man sähe gern beweiskräftig versichert, dafg

Philip[) an der Einsetzung der Schatzmeister sehr

beteiligt war, dafa ihr Versobwiadeu zu gat zu-

MUBmeD|>aAt mit einer Torabergebenden Verminde-

rang des makadoniwthen Bünflonee, um nicht die

Folge derselben zn sein, dafs, wenn die Naopen

eine Zeit laug uicht das für d« n Unterhalt fest-

gesetzte Jabrgeld einkassiert haben, dies eine

Folge des lamisehen Krieges ist. E» sebeiat aber,

dafa die Rechnungen nicht erlauben, selbst be-

achrankte Schlüsse für die Wirkliclikcit zu ziehen.

Es ist uicht augestrebt, alles zu erklären; der

YerfiMwar glaubt rielmebr alles zn sehen, was

dioaar Stodie ebenso wohl für das Innere ihres

Gegenstandes als für das Aufsere fehlt. Die Lücken

der Texte macheu aber nur ein Kapitel der

Gescbtohte der finanziellen Eänrichtungeu in einam

besondovn Momant mSglieh, nnter Bedingungen,

die nns in dieser Gruppierung nur einmal begegnet

sind. I)a8 pythiscbe Heiligtum bat uns für die

Epoche, deren Fiuauzeu wir studiert haben, eine

im gansan nnvoUendete Yerwaltnng geieigi, die

aber gewifs die Regeln der vereinfacbd u und

central i^iertcn Rechnung geahnt und sich ihnen

wenigstens genähert bat.

wQrd« abar unTorsiobtig sein, die Soblllsse,

die man ans dieser Stndie ziehen kann, auders-

wohin zu übertragen, ja selltst sie mit den Fi-

nanzen des Heiligtums iu eiuer auderu Epoche in

Verbindung zu bringen: wir hatten nns eben nur

mit anAerwdaatUoheB Einnahmen und Ausgaben

an befaasen.

Berlin. H. OilliiohewikL

Back, C. D., Fb. D., Professor irf Sanskrit and Indo-

European comparatiTe Philology in tbe Univcrsity

of Cbicaf^o A Grainmar of Oscan and Um-
briau. liostou, U. S. A. 1904, Giuu & Comp.
XVIU und 35S 8. und 5 'Plntes'.

Der Verfasser, der sieh den altitaliseben Dia-

lekten seit geraumer Zeit mit besonderer Vorliebe

zugewendet zeigt, darf für diese reifste FVucht

seiner daranf gerichteten Studien rollen Dank

beaospmeben. Hoffentlich gelingt es ihm mit

kleinem Kneh, da.s zn eireichen, was dem treff-

lichen, aber allzu eingelifiiden Work von l'lantas

versagt blieb: das luteresiie für das Oskische und

Umbrische auch im Kreis der Philologie Studieren-

den SU erwecken oder an erweitern.

Einer gedrüngten Tbersicht über die ein-

.schlägigc lätoratur folgt eine Einleitung, die

die iu liuUen zu beginn der Geschichte gesproche-

nen Spraehen aufiEÜblt, dann auf die 'italiseb* in

engerem Sinn genannten eingeht, um endlich die

eigentümlichen Züge der oskisch -umbrischeu •

Gruppe und ihre unterscheidenden Merkmaie

gegenfiber d«n Latnniscb-fiüiskiscban attfieuzeigen,

S. 1—21. Dam schliefst sich S. 139^113 die

Lautlehre an, der einige Bemerkungen über das

Alphabet und die Orthographie vorao^eschickt

sind, S. 22-29. S. 113- 161 bringt die Flexions-,

S. 161—194 die Wortbildnngs-, 8. 195-224 die

Satsbildungslebre (Syntax). Den Schlnfs bildet

eine Sammlung aller wichtigeren Inschriften samt

lateinischer Cl)eräetzuug, euglischeu Erläuterungen

nnd einem lateiniseh-engKsehen Glossar. Die ft

beigegelieiieu 'Plate.s' bieten Photographien nnd

1 Faksimiles von Inschriften, endlich eine Karte

von Mittelitalien, iu der die Fundorte von dialekti-

schen Inschriften nnd MSnaen kenntlich gemacht
>iiid.

Die Annahme einer idg. Grundform * medh-tmmo-

für aosk. tnestimata 'die mittelsten' (S. 87, 134)

leuchtet mir nicht ein; und die Bemerkung zu

aosk. iMsmma«, numbr. tiMMMt *dia nSchsten* —
^nesfitno . . may also comc from tied-, a bj-fbnn

of tiedli-, Seen in Skr, nedinfha- 'next', Aw. nat'

äisla-' — habe ich nicht verataudeu. Obk.-Uubr.

n«tMino> wird durch das altirische nmam als alt-

ererbt erwiesen. Das in got. midttma, Aw. ma-

d^ina- enthaltene idg. * medhi^mO' würde im Osk.-

Umbr. zunächst *mei^imo- s= engl. dann

*ineßmo- zu lauten haben. In beiden Entwick-

lungsstufen konnte das lautlich stark anklingende

und begrifflich nabcstchende *}ieH»i)no- leiclit so

viel Eiuilul's haben, um daraus das geschichtliche

*m«**imo' hervorgehen zn lassen.

Über das umbrische nije-Temptts, wie es m
numbr. /mrdtnsiusl, combificmiiusl n. s. w. vorliegt,

8. S. 17-2 f., hat F. \V. Thomas auf dem Hamburger

Internat. Orientalist^^Dkougrers (li^02) die Meinung

ausgesprochen, das ni darin entsprKche dem
von germ. Verben wie nhd. briugen; s. Verhand-

lungen des 13. intern. Or.-Kongr. 10. Für das

vielbesprochene uosk. auyeluzei der Tab. Bautina

hat jüugsthiu Brugmann IF. 1^.506 eine neue

Etymologie au%eitellt, wonach es, aus *eaMtgM,^
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oder * aiin-ugel*' (mit -im- aus -«>/-) bervorgcguDgeu,

an lat. ad-apium, prod-ij/ium
y

gr. dvo»Ya uad am
niohiten an lai ind-iffetär« »uiuelilwAieo wäre.

Oieften. BaitholmaM.

GoTMlio Taeito. II libro III delle Storie com-

mentato da Laigi Valnaggi (Coltezione di danici
greci c ktiui coii aoU italiaiif}. Torino 1906,
Erni. l^osclicr. 122 S. 8". Lire l,hO.

Ala scbätzcuawerte Eiuleituug des Torliegendeu

B&udeheDB (B. I ist 1891, B. II 1897 enehieoen)

dient eine mit kurzer Kritik verbnudeue Ubersicht

der in den Jaliron 181IC>— 190.'» gedruekleu Tiicitus-

literatur, zuerst der lliätorieoausgaben , <l:uin der

fibrigen d«B Aator ond seine Sebüpfimgen he-

trefTeDÜen Schrifteu; eine Übertriebt, die an Voll-

ständigkeit und Genaiii^lcott weuig zu wimsclien

Qbrig lüfst. Selbst die bescbeideosteu Dissertatio-

nen, Programmabbaudltingen nad Beiträge in Zeit-

schriiteu haben Beröcksicbtigang gefanden. Auch
der Druck, die- «ei >;Ieich hier auerkunut, ist

vom Herausgeber, luii l'nterätützung des l'rof.

Stampiui, recht sorgfältig überwacht worden und

fast fehlerfrei (imText 2« 5 1. mctoeodos, im Komm,
zu ,"). 1 I. r,iv. XXI 51, 4 tniniiserant, zu 13, 22

Nienicyer, 45, t> Spraehscliatz).

Für die Textrezensiou bat Y., anläer Meisers

und Andresens Kollationeo des Uedicens, die

photographische Wiedergabe dieser Hs durch das

Sijthoffücbe l. uterneiitnen l)ennt/en köniien; ein

Voran), vou dem sonst uocb wcuig Ucbraucb gc-

maebt ist Des Heraasgebws Vertraaen sn der

handsdiriflltehea Timditton scheiut mir in einigen

Fällen zn weit zu gehcu: 5, 1 handelt es sich

nm das Veriegeu des Kriegascbanplatzes aus

der Provins naeb Italien aof dem Landwege,

nud dafür i^t transmittere bellum der stellende

Ausdnick. V. meint, traustnittere sei liier abso-

lut (= passare) gebraucht, nach Analogie des

'HinQbersetxens* über einen Plnfs, ein Meer (so

stets, anch bei Tacitns); doch glaube ieh ober, dals

Acidalius mit seiner Ergänzung; <la^ Ueclite gc-

truifea hat. d, 10 liest V. lidei, connnUsi patientior

(Gronor: oommissiqne); aber die Snbetaatirbedea*

tnng 'Untemebmen' (impresa) ISfst sich m. E. aus

Liv. 4!, (i, 14 iu temere commisso) nicht wohl be-

gründen, (i, 'J cla>H<?m Havennate/it durfte ein

methodisch nicht sehr geschickter Notbebelf der

Abaebreiber der geringeren Codiees sein, ebenso

13« 3 secret'f, woIhm gt'i^'.'ii ilii' Zusanunenstellnng

secreta domnum und s. casLroniiii Kinsprueh er-

hoben werden muis. 15, 15 cumbunt (M, Nipp.)

ist aneh kanm zn rechtfertigen darcb 56, 6 cur»

exploraodi; IG, 8 lälst sich accideruut nicht halten;

für das Perfekt sprechen entschieden din von

Heraens sitierten Stellen; Tgl. aneh Cie. Phil. HS?
enm ea, quac aceiderunt, providerem futura.

Zweifelhaft erscheint tuir 18, G ricti st. ducti oder

recti, sowie die blol'seu Ablative (der ürtsrube)

19, ft pbiBO nnd 38, 3 vidno silam. ^ 25, 5 pnlsos

?agt, wenn man den Zusaunneuhang genau erwägt,

jedeufallä zn viel. V.s llechtfertigungsversncli ist

mir nicht ganz verstüudiich, uauientiich der Iliu-

weis anf die Figur des Totnm pro parte nnd £e
Hernfnng auf 23, 3 und 24, 3. — Der Schreib-

fehler 27, 9 legioae» liegt ziemlich offen zn Tage;

V. verwirft trotzdem die Verbesserung ligones und

nimmt 'legiones— et alÜ* im Sinne von: legionario-

rum alii — alii, obwohl er selb.st die Konstraktioo

liiirt findet. Vgl. übrigens Nipp.- Andrescn zu

t
anu. 1, 17. Unwahrscheinlich ist mir ferner 33, 9

in igiie oonsiderent, aneb 43, 8 und 56, 4 nbi st.

nt (M ni), 66, 18 hk (die Analogie von lade nnd

ibi .•mpfieblt hinc); 71,18 nitentes . . depulerint

wäre mehr als eine 'stilistische Ungenauigkeit'. —
84, ö schreibt Y. aggcre« (M); doch scheint ein

Dmekfebler vorsnliegen, da er in der Anmerknog
sellist die konzinne Abwechslung zwischen Plural

und kollektivetii Singiilar hervorhebt, also: testu-

diuem tormeutu aggerem facesquc! Unter agger ist

oatBrlieh nnr Material sam AnsAUen von Gribeo

zu versteboo. — Ob die ttberlieferte Verbindung

2, "24 idem snasor a//ctorque consilii ero, mit der

Curt. III 7, 7 verglichen wird, völlig sinngemäfs ist?

Der dnreh idem angezeigte, nabeliegende Gegen-

satz: Katgeber — Vollstrecker (AnsfBbrer) verliert

doch an Klarlieit und Hestiramtlioit, wenn der

zweite liegriH durch ein Wort wiedergegeben wird,

das 6fter als Syuonjmnm von snasor (impnlsor,

praeceptor u. a. m.) und als Gegensata zu actor

vorkoinint, allerdings mit der Xüuiice, dals anctor

vielfach zugleich den bezeichnet, der dieVerautwort-

Uehkett auf sieh nimmt, die angeratene Handlnog

vertritt TgL n. «. Cio. Pbil. II 14 anctor et prae-

ceptor oinuiuin consilioriitii ; II 2^ si auctores ad

liberandam patriaui desiderareutur illis actoribus,

Bmtoe ego impellerem. Caes. b. e. I 26« 4 iUo

auctoro atqne agente. Y. selbst varzit einiges

Hedcnkeu, indem er j^ihreilit: auctore ? qni 'ese-

cutore' (doch nicht, der etwas durohßibrt) o

aucbe . . 'iuiziatore*. —
Nnr in wenigen RUIen bat T. die kds«Ar.

I berliefernng ohne zwingenden Grund aufgegeben,

so 40. 7, wo er die Worte: vitaia Raveuua als

augeblicho Interpolation ausscheidet (s. Atti d.

Aoe. d. sdenie di Torino XXXIX959ff.). Waran ich
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deu Text für narerfalscht halte, habe ich iu N. Fh.

ßdscb. 1905 N. 20 ausgeführt, ohue jedoch den

H«nuug. fibosengen m kOonao, der nocbmals, im
Boll, tli filol. clasa. N. 5, 1905, auf die Frage

zurückkütnmt. Andrescn (JB. XXXI 32')f.) vermiliit

die Merkmale einer luterpolatiüu uud betont

üenier, der an miBerer Stelle dem Talens erteilte

Rat laufe anf das *fallere* hinaas; er werde be-

Bonders vor Rarenna gewarnt, damit er uiclit die

via Popillia benutze oud erst von iüiveuua au»

SeUeidipfiide einseUi^. Nor so werde Min Dnreh-

sng unbemerkt bleiben.

74, 14 scheint mir ilas an. füi. co. /laffriitiim ge-

nügend geschätzt durch aualuge Zuäuinmeasetzun-

gen,' wie eonmlnerare, eommordere (Sen.), cou-

amieiare (Cic), durch corominaere, oomuiucerare

n. a. Bildungen dea Spätlateins. — 82, 2 wird Tue
wohl absichtlich poutem Mulvt geschrieben haben

(aaeh II 89, 1); man denke nnr an die Varia-

tionen: lucus Cartins und 1. Cnrtii, Forum Inlinm

und F. lulii (ann. 2, 63: Ii. .T. i:^) u. a. m. Eine

Änderung ist deshalb nicht rat.sum.

Damit rind aiemlieb alle Punkte aafgezüblt, an

denen V.« Textgestaltnng erheblieheu Bedenken
nuterliegt; demgegenüber würde ich zu viel Raum
in Anspruch nehmen, wollte ich meiner ancrken-

oenden Zustimmung äberall Auädruck geben, wo
V. die Leiarten dea Ued. durch geiebiekte Ez^ese
oder durch stilistische Erörterungen und Vergloi-

cbungen erfolgreich verteidigt. Angesichts der

vieteu widerstreitendeu Meinungen hat er m. E.

in der Begel das Rechte getroffen: ich berSbre

nnr einige Stellen: 3, 8 gravior; 13, 4 tran-;fngissf,

15. 8 luem — Helmreicli zitierte Iiierzn treffende

{^teilen aus Silius (improvi^a, horrida iuea) —

;

16, 6 fogae veloderimna (C. SehenkQ, eine Ver-

besserung, der nur noch Meisen 'AtgaeinimQB'

gleichwertig ist; 24, 11 infeusi/.», S3, 9 trunca-

bautur, 34, 13 magui£ceatia (liberalitü); hierzu

Tgl. auch Cic. ep. ad fam. II 5, 3 propter magui-

finentiam muncrum liberalitatem naturae, und

h. III 20 mapm'firus = liberalis: — 55,9 re-

inittere, 62,8 peteret, 65, ti parce iuvisse, 66, 12

ismulo redituram. Zu billigen ist fsmer 73, 1 Sed

ploe <id> pavoris (nach AadreBen), 74, 17 «ontecti;

aneb 23, 1 lab^-ntem bedarf keiner .Änderung; vgl.

Cic Phil. II 51 labentem et prope cadcntem; Brut.

185 quibus vitiis orator in bis labatur et cadat

Ffir die Reobtsehreibung der Eigennamen

siud immer zuverliissigere Grun<l!iige»i geschafTen

worden; in l'bereiniitinimung mit der Pro.sopo-

graphie (uud Ueraeus) schreibt V. jetzt 12, 14

Tfiennio Rnfino, 53, 11 Plotinm Gijpum, 77,

1

Vergi/ü Capitunis. Die Form Minicius (7, 3) ist

mir nicht über jedeu Zweifel erhaben; die Über*

lieferang bei Plininr, ep. VII 11, 4, nnd eine Stelle

des CIL allein berechtigt iius kaum, die Schreibung

des Med. anders als Miuucins zn korrigieren.

Der Kommentar, gleich dem der beiden

ertten Bficbw (Minneins) von anAeigewSbnlieher

Reichhaltigkeit und Vielseitigkeit, bringt die

Früchte langjähriger Studien und einer stanueus-

werteu Belesenbeit, auch in der Fachliteratur des

Analandes; er gibt Tielftush fiber den nichaten

Zweck liiiiausgeheude, erschöpfende Belehrung in

Fragen der SenuiHiologie (wie 2. 8 über meditatio),

dor Grammatik und Stilistik. Auch fehlt es

nicht an eingehenden Erörterungen antiquari-

scher und historieoh - ge<^rapbi8cber Materien,

so in der N'ote zu H . 1 Forum Alieui (von

V. schon iu einer (jielegeuheitüschrift, Torio 1903,

bebandelt); au 11.23 fomaetbus knüpft sieh die

Beeebrwbni^ einer römischen Badeuustalt; 10, 23

wird signa et bellorum deos nicht als Hemlia-

dyoin, souderu als zwei gesonderte Begriö'e auf-

gefafst und gut erläutert. Auch gegensitdiehe

Metnungen anderer Gelehrten kommen mm Aus-

druck, so über 2, 25 fortnua in integro est, 10, 2G

obviis Vesp. Htteris, 23, 8 arreptis e strage soutis

iguorati, 38, 19 iu urbe ac sinn, 39, 3 Teneno

grawari — ein Vwlram, das in seinen mannig-

fachen Verbindungen, namentlich bei Tamtuif

vollwertig wiederzugeben nicht leicht ist.

Nur hin uud wieder wird eine Nute vermiiat,

80 SU 10, 8 militari vallo; hier genflgt rielleicbt

eiu blofser Hinweis auf 21, 9 agresti fossa, woraus

der passende Gegensatz leicht zu entwickeln ist.

21, 2 steht die Beziehung der Worte sub ipsa

moenia nicht YSllig anÜMr Zweifel, wie Greef

zeigt. Zn 3, 8 konnte hinzugefügt werden, da6

descendere nuoh allein für desc. in forum vor-

kommt; Cic. Phil. II 15 hodie non descendit An-

tonina. — 39, 9 miztns gandio dolwr erinnert

an bell. Alex. 5ß, 2 mixtaro dolore volnp-

tatem; iilinliclies findet sich vermutlich öfter. —
53, 4 wird hinsichtlich der Worte iactautius quam

ad principem anf den Komm, «n 40, 2 rerwieeen,

dort auf I 32, 2, wo indessen auch keine be-

friedigende Auskunft erteilt ist über diese 'locker

au den Hauptsatz angehüugte nachträgliche Be-

stimmung' (Ileraens). Die echt taciteisehe Braohy-

logie quam ad pr. wird fibrigcns ntobt ibd
kommentiert durch Beispiele wie I.iv. 31, 18, 3

ferocior oratio visa est quam qua« habcuda apud

regem esset. —

•

Homburg t. d. fl. Idmrd Wölfl.
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Dr. B. Krause, Übuogea zam Oborsetzeu im An-

lehlvfii u Taeitns* Oernania. Hianover 19U5,

Nordd. Verlagsanstalt 0. Goedel. 50 S. 8°. Jt 0,(50.

Mit beiuerkpn?-\vcrtftn Gesihiek hat der Vcr-

fasaer dieser Lbuugäblücke eine Aufgabe gelüät,

(He weit gröAere Sehwierigkeiteu birgt, als mau-
cber wohl glanben mag. Solohe ^Obnogen im
Ansclilufs' sind ja leider oft genug reeht 'laog-

weüige und pädagogisch anfechtbare einfache

RetroversioDsstücke oder kaum etwas variierte

Panpbnsen midier Stflcke' (Jnl. Ziehen, Über die

Verbindung der aprachücbcn mit der sachlichen

Belehrung, 1902, S. 60. — Diese vielseitiß an-

regende Schrift gibt zugleich treffliche Winke,

wie ei beeser geowebt werden kann). FBr die

Prima des Gymnasioms (natürlich nicht etwa f3r

die geplante 'mathematische Gruppe') lassen sich

glücklicherweise die Schranken etwas weiter

steeken, nnd von dieser FVeiheK bat Er. klagen

Gebrauch gemacht. Er hat sich mit der freien,

gut deutschen Umsehreibnufr des (nTinaniatextcsi

nicht begnügt, sondern viel interessantes, teilweise

qnelleinmiAige» Slaterial, namentiieh geeignete

Stellen aus Caesar, ans den Auualen und Historien,

wie es die besten AiisvJiibeu in Kinleitung und

Kommentar tat Germania bieten, mitverarbeitet,

•o ddk lidi das Ganze wie ein xwaoglosor Abrifi

der germanisclieu rrgeschicbte liest. Anch ein

Ptück vergleichender Kulturpeseliichte ist darin

enthalten; deno die vielen Uinweiäuugeu auf kon-

tnetterende rSsdaehe Sittenzoatände (Horas ist in

den Fnlkaotni oft intieit) eind mit pidagogiaebem

Takt verwertet und hier und da vervollständigt

worden. In bezug auf Mythologie hat die jüngere

Edda einige Ergänzungen der unzureichenden An-

gaben des RSmers geliefert; ein beecmderei Kapitel

ist dem Balder gewidmet. — So wird mühelos

eine nützliche Erweiterung nnd Vertiefnnrr des

durch die Lektüre des Schriftstellers gevvuuiicueu

Wieeens «rrdeht, nnd die pfliehtmifsige spraeh-

liehe Üining gibt gleichzeitig dem Schüler einen

Ansporn zu grSfserer Selbsttätigkeit, indem er,

zunächst vielleicht aus blofsem 'ütiiitarismus', die

gegebenen Winke mm Naeheeblagen in früher

gelesenen (Mbr noch an lesenden Klawikem gern

benutzen wird.

Homburg v. d. H. Eduard Wolff.

AiiszO^c aus Zeiteclirinen.

Nene Jabrbftcher für das klassische Alter-
tnm, Oescbiebte nnd dentsehe LIteratar
vad rar Pftdagogik, XTII nnd XTIII, 3.

I. S. Konr. Theod. Preufs, Der dämo-
nische Ursprung de!4 griechtsehen Dramas, erliotert

durch moxikaiiisilie riirallrlcn. 1 Altnexikauisrltc

Därooueo des Herbstes und Frühlings : versacht zu
erweisen, dafs der Vegetationsdftaion je nach der
Jahreszeit mit den Steriicii und der Soiiiio identifiziert

wird, weil ihr Wirken vüllat.iiulig von dem der Sonne
abhftkgt. 2. Dionysos. Wie im Mexikanischen Natur-
vorgang and d^^vo» einander in allen Phasen ent-

sprechen, 80 ist das anch im Dionysosknlt der Fall.

Allerdings ist es dabei notwendig, spätere Aus-
gestaltungen und UmdeatuDgeu der Mjrthen, die den
orsprfiogKehen Kern Oberwoehcm, anszoseheiden. Der
Frülilingsd.inion Dionysos ist das Lirlit iler mit der

Wintcrsunucuwendü erstehenden FrUhlingssounc. Das
Wnnderbare an dieser Geburt ist aber, dafs die Sonne
ihr Licht und Wachstuni von den Sternen holt, deren
Wirkungskreis immer geringer wird, dafs die Sterne

sieb allnifthlich in die Sonne verwände! ii und diese

dennaeh latent io den Sternen vorhaudeu ist. Das
einheitliche Sonnentieht ist In den zentflckelten Licht
lief Sterne vert'orL'eii. Der junge Qlilingsdämon

wird also sofort bei der Geburt getötet und zerstückelt.

Der Moment, bis zu dem die Yerwandlong In das
Sonnenlicht vollzogen ist , kann bis zur Frtlhlings-

gleiche versclioben gedacht werden. Immer aber ge-

schieht der Äbschlufs dadurch, dafff die bisher uavoll*

knmmene Sonne in einer Fahrt nnter der Krde zum
Sonnenaufgang plötzlich in ihrem ganzen Frfliilinps-

glänze ersteht. Damit sind auch die Flutsagen in

Verbindnng sn bringen (Usener). 3. Tragödie und
Mfmns. Die Maehahmungen der Natnnrorgänge sollten

ursinOimlicli einen Zauber auf das Eintreten dieser

Vorgäitge in der Wirklichkeit ausQben. Man stellte

nie dss Vergasgene dar, sondern dss, wss man un-

mittelbar erwartete. Das Hineintragen nienschlicber

VerhiSltni'-se und Motiviernngen in die feststehenden

Handlungen variierte die Naturmytben oft bis zur Un-
kcnntliciikeit und übte umgekehrt auf die äQWfupa
ihren umgestaltenden Einflufs aus. Der Analogiezauber

und die Darstellung von Objekten bezw. Diimoneii zu

dem Zweck, sie selbst in die Gewalt zu bekommen
oder ihre Zauberkraft im eigenen Intaresse aassn«

nntzen, ist die Quelle des Dramas. Ganz frnh ist da-

durch die Menschheit in die Lage gekommen, mimische
1 '^khigkeiten nnd Wolilgeliillen an mimischer Tätigkeit

zu erlangen. Lustige wie tratjisohe Szenen werden

dann lediglich ans Vergnügen an diT /i/^uf^ö»^ ßtov

aufgeführt. — S. r.»4. Friedrich Koei»i>, Die Aus-

grabungen bei Hoitem (mit vier Tafeln), will eine

Vorstellung von den bei Haltern in sechsjähriger

Arbeit aufgedeckten S]iuren der Riimer und der Mc-

tltode ihrer Untersuchung geben. — S. 206. Robert
Petsch, LessinRS Dramen. — II. 8. 1S7. Rudolf
M etil n er. Gcltunushcreich und Wesen der lateini-

schen Cousecutio temporuui (2. Teil), behandelt B.

konjunktirisehe Nebensätze, deren Tempus durch das

Tempus des regierenden Satzes becinflufsl wird. II. In-

halt und Wesen des Gesetzes der Consecutio tempo-

rum. A. Gibt es eine präsentischc Zeitfolge? B. Es
gibt nur eine prälerilale Zeitfolge. Ihr Wesen.

(Scblnis folgt.) — S. 165. Max Nath, Die Ge-

staltung der Lebrpline an den höheren Sehnlen bei
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Annahme <1<t von der Unterricbtikoniinission der

Deatsclieu Xalunoi-sclierversammlnnfr pemachton Vor-

schläge. — S, 174. Hans Labaiit), Allorlei piliia-

gogische Wünsche. — S. 179. Bernliard lluebncr,

Beliebt aber die 42. Vcrsainmluiig des Vereins rheiiii-

achef SdurinftiiDtr 1905.

Athenäen m 4092 Milrz in06).

S. 39S. In der Sitzung der 'Society of Auti-

qaaries' vom 3S. Hfln lasen Ridgewtjr and

B. Smith über altitalisohe Bronzen, dio anf liritaiiiii

Bchem Boden gefunden sind. — S. 4Ui f. In der

dritten öffentlichen Sitzung der 'British Scbool at

Romc' am 12. Miirz las P. Gnrdner über Slaluen-

iiaciibildungeii auf Unzen, im besonderen über die

Artemii von Patrae (Diana Lapbria), deren Statue

Ansnstus von Calydon nacli Rom brachte, and aber

die Tbcmistoklesstatne zu Magnesia (Tbncyd. I 138;
s. Athen. Mitteil. 189Gj. - A. .1. Ii. Wace las über

röioiscbd bistoriscbc Roliefs, D&mlicb über die sechs

langen Reliefs, die den Friei des KoBataBtinbogens
bilden, und über die Basis des Obelisken des lliee-

dosius in Koustaatinopel.

Anerican Jonmal ef Archaeology X, 1.

S. 1 — 16. BanioBchriften des Erechtbcions.

1. M. NYashbiirn, Text der Iiisclirift (mit Tu f.

I— 111), 2. A. Frickciilians, Heitrüfic zur Kild.iruup

(mit Taf. IV). Der bisher bskauate Text hat sich an

zahlreichen Stellen verbessern and ergänzen lassen.

Es ergibt sich, dafe in der letzten Prytanie des

Jahres 409/8 bereits die Bildhauerarbeiten begannen,

die bis zar 7. des folgenden Jahres daoerten; im

Sommer 407 war der Tempel vollendet — S. 17—20.

II- ^^"
1 sli Ii II ni , \'üi l;infigi'r Ilericlit illior die .\us-

grnbuugen in Koriuth während des Jahres 1905 (mit

Tafel). — 8. 47—71. Pb. Stevens, Die Ostwand
des Krcclithcions (T;if. VI—IX). — S. 73—88. Ver-

handlungen des General meetiug of the arcbuculogical

instltatc of America, Ithaka, 27.-29, Dezember 1905.

Hervorzuheben sind fulLroiide Vortr.igo: C. Iluiiiiin,

PauatlienaiscliO Ampliora mit dem .ArcliüiUenniitiien

Tbcophrastos (S13/312 v. Chr.); P. Banr, Die An-

ordnung der Figaren am Uekatompedon der Akropolis

(bezweifelt F'nrtwänglers Rekonstruktion); K. Pren-
tice, Magische Inscliriften; B. Tarbell, Die Chlamys;

T. Merrill, Der Ursprong der Noiitia und des Cu-

riocnm (beides geht anf eine statistiscbe AofiEoicbnang

aus dem Jahre :{t4 n. Ohr. zurück); B. Carter, Ab-

atrakta als römische Oottheiteui B. van Deman,
Das Atrinm Vestae; 0. Butler, Das Tyehaion in

Hanran (Syrien) als Vorbild dt-r ältesten dortigen

Kirchen (es wurde laut Inschrift im 12. Jahre des

Kaisers Coromodns erbaut, also 192); H. Hill, Die

Hekatoiniiüilon-Iiisrlirift (.1. G. 1., Suppl. p 138);

H. Hall, Ger.ite der Itrunze-Zeil auf Kreta; H.Weiler,
Strabos UnglaubwUrdigkeit in Angaben Uber Oriediea-

land; M. Marquaad, KvfM, wfidttov, Cyma, cy-

mattnm, cimatio; M. Robinson, Sinope. — 8. 89
— 134. M. Fowler, Archäologischer Bericht f&r

1905, Juli Dezember.

Zeitschrift für Philosophie Und philosopbisehe
Kritik 126, 1 (1906).

8. 16—88. A. Döring, Zwei Usber nicht ge-

nügend beaclitete Beitnige zur Geschiebte der GOler-

lehre Cicero de tinibus. I. Zu Xenokrates. D.

sucht m zeigen, dals der Abschnitt de fin. 17 14—18
den Gedankengang des Xenokrates Ober die Eudä-

nionic, der bei Clemens Strom. II § 133 durch die

grofse Kürze nur undeutlich wiedergegeben ist, in

gröfscrer AnsfQhrlichkeit enthält. II. Die ältere

Mittcistoa. In de finibas III 16—26 liegt ein sehr

bestimmt charakterisierter Gedatikougang aus der

Lehre der mittleren Stoa vor, der sonst nirgends vor-

kommt und den wir bertshtlgt sind, als den des Anti*

pater anmpredien.

Rezension)«- Vorzcichnlii phtlol. Schriften.^

Alberti, Conrad (Sittenfeld), Der Weg der

Menschheit. 1. Band. Von Osiris bis Paulus: LC.i6
S. 566 f. Die Beurteilung des Verfassers ist mit

Vorsieht aobanehmen, aber als Chrestomathie mag
das Buch seine Dienste leisten, v. D.

Tliö Annual of the British school of
Athens ^'o. 10, 1903-1904: Uev. oreh. 1905, II

S. 363. Der ganze luhalt ist interessant. <S.

Antliologia Palatina: A. Veniero, I poeti di

rAnt<i]i ,j.'ia l'aliitina secolo III a. C. Vol. I, parte I.

.\bclei)ia(Jt', Cullimuco, Dioscoridc, Leonida Tarentino,

Posidippo. Testo, versionc e coramcnto: NphR. 6

S. 121 f. Wird im ganzen beifiillig besprochen von ß.

Aristoteles, Über die Dichtkunst, ins Polnische

abersetzt von Z. Eckhardt (Sambor, 1905): Eo» XI, 3
S. 178-180. Die Übersetzung darf im allgenteinen

als wohlgcluugen bezeichnet wertlen. W. Wröbel.

Des Ans Pleins von Toni iliythmisebe Epistel an
.\rboga8tc8 von Trier, herausgegeben von IVilhelm

UraiiileH: BpfiW. 13 S. 401 f. Eine scharfsinnige

und gelehrte Arbeit. R. Ehtcald.

K. Baedeker, Griechenland. Handbuch für

Reisende. Vierte AuHagc: i\p/ili. 6 S. 134 f. Das
Huch sei allen Gönnern und Kennern des klassischen

Altertums gleich dringend empfohlen. Koch.

C. Bardt, Ilömiscbe Komodieu (deutsch): Hai/er.

Bl. 43 8. 188. Gehört zu den besten Erzengnisssn

unserer neueren übersetzungskunst. Ii. Tlioma.«.

Böllenrüclier, Jos., Gebete und Hymnen an
Nergal: LC. 16 S. 577. Diese Erstiingsscbrift zeigt

die peinliche Saobericeit und Grfindlictakeit der Leip-
ziger Schule.

Bonner, Hebert J., Evidcnce in Athenian

Courts: Clats. phil. S. 96. Lebendig, qrapttliisGli

und gelehrt. A.Carrathert.

Emile Hourquct, L'Administration iiuanci^rc du
Sanctuaire Pytbique au Vi" siöde avant i.*G.i

NpfiR. 6 8. 137*129. Das Buch gibt uns aber sein

Thema eine mafsgtbende Darstellung. 0. Wackermann.

Paul Brandt, Sappho. Ein Lebensbild aus den
Frühlingstagen altgrieehisclier Dichtung: BphW. 14
S. 417 f. Die Darstellung entspricht dem iMBtigen

Staude der Wissenschaft. Johannei SehöM*
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BreAitedi J. H., 1. A hiatory of Eftypt from

tb« Mrliest tinM to tbe Penian conquost ; 2 Ancieiit

reoords of Egypt. 1. Tlic I. to the XVll liv ia^ties;

Athm. 4095 473 f. Wenn aacli Br. der 'ÜerUticr

Sclmle' sn sehr anbliigt, so sind doch beide Werke
als sehr gediegen und dankenswert zu bczeicliiien.

Bruns, U., Kleine Scliriaui MU: ßayer. BL 42
8. 154. Warm empfohlen von ./. Methet.

Jean Capart, Primitive ait ii Egypt: Iffv.

areh. 1905, II S. H64/5. Die eu^jUscIie Ausgabe des

erfolgreichen Bucbes ist noch vermelirt und besser

•«gestattet. 5. Ji.

Clapp, E. B., Iliiitns in Greek Melic Pootry:

Cldfi». pliil. S. 8Ö Ucsultato eigener und froherer

Forsclioug in klarer nnd gedrängter Form. Jolm
A. Ä-o«.

Corpus pootarnm latinornm ed. Joh. Perdval
Poslfjat^. Tom. II, fasc. V; Martialis, Juvtmalis, Ne-

mesianus: ÜJ.Z. 14 ä. 861. Die Bearbeitaog des

Jnvenal dnreli Honsman nOtigt Votlmer, nach.

drOcklich Bücbelers Verdienste zu bclonen.

Delbrück, B., Einleitung in das Studium der

indogermanischen Sprachen: liayer. ßl. 42 S. 109.

Inbaltsroich und empfehlenswert. ./. Jhitoil.

Frank W. Dignan, Tin? idlc actor in Aesrli.\liis:

J)l.Z. 15 S 955. Fleifsig und besonnen. A. Kurte.

Donati commenturo Terenti, reo. WmMr.
Vol II: y.Vu. dep/äl. XXX, 1 S. 80 f. Ebenso Tor-

zUglich wie der erste Band. G. H.

Doroäjriiskt, A., Qnae foerit Romae Cieeronis

temporibns Indorum scaeuicorum coiidicio (Przeniy>l,

1905): Eo$ XI, 2 S. 181-182. Die in gutem Latein

abgehfste Ahbandlnng ist ihrem Inli^te nach veraltet

nnd mangelhaft. S. Bedtinr^ki.

Ernst, Johann, Papst Stephan I. and der

KelzertanAtrelt: hC. 16 8. 569 f. Die Argnmentation

des Verfassers ist (hin haus (Ibcrzcngcnd. J. Sklitjr.

W. St. Gordis, Tbe Estimales of Moral Values

expressed in CIceros Letters: BphW. 13 S. 899 f.

Verf. scliiipft aus dem Vollen um! weifs die reichen

Materialien zu beleben und zu durchleucbten. 0,

Wti/fenfeh.

Hammer, S., Continnoliae, qnae in Cicoronis in-

vectivis et epistulis occurrunt, ipiatenus I'laatinum

rcduleant sermonem (in Abh. der Krakauer Akademie
der Wiss. Philolop. Klas<;c. Hd. XLl, 1905): Eos
XI, 2 S. 177- 178. Eine recht fleilsige Arbeit.

2%. Sittko,

Harris, J. R., The cult of beavenly tvins:

Athm, 4095 S. 483 f. Dem Verfasser ist es nicht

gdnngen, seine Ansichten zu beweisen.

Horaz' Satiren, deutsch von Voot und van IJofft:

Bayer. Bl. 42 S 140. Geburt zu den besseren

Lcistangen, doch sind die Stocke nicht gleichwertig.

Ji. TItOtnat.

Paul .lahn, Aus Vergils Dichlerwcrkstiittc.

Georgica IV, -281 -558: j9pA II'. 13 8. 398 f. Verf.

ist mit Erfolg bcniüht gewesen, die emsige Kleinarbeit

dos Dichters aufzudecken. Johanne» TolHehn.

ISAIOS. Tbe speeches of Isacus. With

critkml aod explanatoiy ootes bjr Wm. WffMi DhiL. 15

I

S. 925. Bozeichuet in der Aufdeckung der Skrupel-

I losißkeit des antiken Advokaten einen grofsen Firt-

sciiritt Ober Blass hinaus. P. Wmdland.

Körnern ann, E., Kaiser Hadrian und der letili

grofse Historiker von Rom: Claa». phil. S. 84. Ver-
|

dient liöchstes Lob und niufs die Grundlage fernerer i

Forschungen auf dem Gebiete der Kaiser-vltae bildca.

Henry A. Sanden. — Dass.: .EbfXI, 3 8.175-177.
|

Schade, dafs dem Verfasser niilickiinnt geblieben ist,

dafs die polnische Literatur ein Buch Uber Hadrian

ans der Feder R. t. Morowski's besitst, wddies den

von K. gestellten Anforderangoi vollaaf gealgt

A. Mtodohtki.

1. Pail Koelscha«, Beitrige aar Textkritft

von Origine«' Jolianneskommcntar. — Adolf Har-

nack, Analccta zur ältesten Geschichte des Christen-

tums in Rom. — Erich Klostermann, Ober dfli

Didymns von Alexandrien in epistolas canonicas enor.

ratio. Texte und Untersuchungen hrsg. von 0. v. Gth-

hardt und A. Uarnack. Neue Folge. XIII. Band,

2. Heft: Bph W. 14 S. 419 f. 1. findet Zastiaunuig,

von 8. nnd 3. gibt bon den Inhalt an Eb. NuA.
(> Krüger und W. Köhler, Theologisckr

Jahresbericht. 24. Band, enthaltend die Literatur und

Totcnsehau des .lahres 1904. 1. bis 7. Abt.: LC. 16

S. 561 f. Von neuem bcwilhrt hier das röhmlichit

bekannte Werk seine ansgezeichneten Eigeascbaften.

Sekm.
Lafavo, G, Lcs nietamorplioses d'Ovide et Icnr?

modales grecs: iiev, de phil. X.VX, I S. 81 f. GrUud-
|

lieb nnd lehrreich. H. Bornteque.

Leg ras, L., Les Puniqoea et la Tb6baide:

BLZ. 15 S. 926. Referat.

Lehmann, Konrad, Die Angriffe der drei Bw-

kiilcn auf Italien: I.C. 16 S. 5G7. Das Ctcsamtiirteil

tlber dies Buch wird für den Verfasser nur eil

dnrebans gflnstiges sein. Ii.

Maliaffy, .1. P., The Progress of Ilellenisni in

Alexander s Etnpire: CVa««. phü, S. 87. Die Besaitale

zwanzigjähriger Forschnng in meisterhafter D•^ 1

Stellung, ir. .S. Mihur.
'

Eduard v. Mayer, Pompeji in seiner Ksast. ,

(Band XXXVIII der Knnst, heransgegebe» fon H, '

Mnthn-): iXphli. C S. 135. Die W;irme, mit der der

Verf. schreibt, wird das Ihre dazu tun, in dem Kreise,
|

fttr den das Werkchen bestimmt ist, der Scliünheit
!

[
der ,\ntikc neue Freunde zu gewinnen. L. Koch.

Menge, K., Ithaka: Bayer. BL 42 S. 151. Zu-
j

Stimmung tu sdoer Fixierung homerischer örtKdh

keitcn wird Terf. nicht mehr Qhertll finden.

I Meyers Orofites Konversations-Lexikon. SediU^

gaii/.licli neubearbeitete und vermehrte Anflsgt:

.\phli. 6 S. 142 f. Wird gertthmt,

I

Munro, H. A. J., Criticfsms and ElncidatioflS «f

Catuilus: Clatt. phil. S. 95. Ein unentbehrlicbl«

Hilfsmittel fUr den Catullfurschcr. E. T. M.

Max Niedermann, Oontrihntions ä la nritiqse

et ä rcxplicatiüii des gloses latincs: yphlü 6 S. r23f

Das Studium dieser anregenden Schrift ist fQr je«lcn,

der sich mit der Geschichte der lateinischen Spiackt

beiafst, nneriablich. Ftmek.
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riotius EuueaUcu. In Auswabl QberscUt und
eiigttleitet von Ouo Kitfer: Bpk W. 14 B. 410.434.
M'nzti diese wuo ri)ci?ctznii!,', wenn der Nac!ifol({cr

t5 iiitlit besser iiiaciit als der Vorgilugcr? //. //.

Uülltr.

I. Edmood Fottier, Duuris et Ics pointros de
Twes Grec«. — 2. Georges Tcrrot, I'raxit&lo. —
3. iMLiximo Cülliuiioi), Lysijipe: IJphW. 13

S. 402-408. Die Arbeiten briugen keiae neuen Er-

gebnisse der Poracbnng, «bor 1. rlickt doch d«n Stoff

k eigenartige Kcleiirhtuiig. Friedrich IJauser.

Proiaendauz und Hein, Uellcniscbe SSager in

dentschen Venen: Bt^. BLAi 6.111, Dm Bnch
verrat Talent, bödnrf nbttr noch der Llittening.

Thouia».

Walter Prellwits, Et>>molog1scbes WOrterbnch
(Irr priocliisclicn Sprache. Zweite, vi-rbessirte Auf-

ltt«e: Ap/iH. 6 S. 124 127. Diese neue, in der Tat

letir verbesserte Auflage wird willkommen gdieifsen

»on Fr. Stolz.

II. Ilaeder, Piatons philosoiiliisdie Kiitwukrluug:

KphW. 13 S. S^/i-äSS. Man ilarf dicsc Rckrönte

I'reisschrift als die beste l-liiifaliriin;; in die Plalo-

nisciien Fragen en)|iri'bien, besunders dein AufiUiijcr.

Paui Wt tidlatid.

Rolfs, \Vijhelm, Neapel. I. I»ie alte Kunst:

I.e. 16 ö. 5«1 t. Die Kenntnisse des Yerf.s scbeineii

Rof Handbttelicm ond raflkUigen LesefrOcblen an be-

rahcn. Mßd.

Uoscber, W. H., Die Sieben- und Neunzabl im
Köllns und Mythus der Griechen: ^o« XI, 2 8. 174
— 175. Anerkennende Anzeige von ^> Scfutfi^ler.

Kiitilitis Nainatianns. Edition critiijuv par
J.\''.^r> t,ui: AW, </« pW/. XXX, 1 S. 8-i-84. Grflnd-

Uchu und nauliclie Ausgabe. 6'. Jinmain.

Juhn A. Scott, Stndics in Ihe (ircik Voculivc:

h'phK- 6 8. 139'1S4. Diese kleine Schrift Terdient

sehr, beachtet zu werden. F. F/ifvIoinl.

Sinko, Tbadd., De Apuiei et Aibini dociriuae

Platonieae adnmbratione: DLZ. 15 8. 915. Wert-
vtiller, wenn auch durrlians noch nicht erschiipfendcr

Beitrag zur Literaturgeschichte des riatonismus in

der rSmiaebfln Zeit 0. LnmUeh.

Tercnli Andria, by Ii. Fairclmipit. 2. etlition:

Kev. de pinl. XXX, 1 S, 7«-80. Erkliirung gut, Text

bedarf der NaebprQAing. Cr. Uamam.
Manara Valpiniigli, Eschilo, La trilonia di

Prometeo: DJ.Z. 14 S. 863. Referat, kritische Wfir-

digong vorbehalten.

Verpil Aeneis VI von F.. Norden: Bat/er. Iii. 42
S. 132. Ein interessantes uud buchbedeatsames

B««b. J. Wiune^er.

H. B. Walters ,
Ilistory of ancient lotti ry, greek,

Ctmacan aod ruman: Jk'ic. arcL 1906, 2 b. 366.

Wird für lange Zrit das mafsgcbendste und braneb-
barste Handbuch sein. >" /.'

Weis {ßi^i, iVTxo; hatu/.oyoi xü>v xttqo-

rnafmtf »mSfxmp t^g iu Ge^nvaU /*o»^f twy
Affuv TfartuQcixoi'ice: lJ\ S. 5S2 f. Verf. ver-

folgt eine löbliche Absicht, muls aber erst lernen,

BOeker an «wdnen. Ctupar Btn4 Grtgvrif.

E. Ziegicr, Gymnasium uud Kulturstaat. OfTcner

Brief an üerrn Dr. A. KaltboflT, Pastor an St. Martini

zu Bremen: A)»/iA'. tl S. l."!»;. Das Schriftchen bietet

einen geeigneten Beitrug zur Widerlegung falscher

Bebaaptnngen. 0, Wtidwrmamu

Mitteilungen.

FnulUielw Akademie der WinaaudwlIaB.

19. April. Oeaanteiizuug.

llorr Schwärs laa Uber Pappua VII 16: Der

Ansdmck naatmtntg im GeROnaatae an tfnrio^ 'eben*

bedentct 'nicht.L n' Zu doa Worten imtov ^ nu
Qvnilov ist axfifiatoe biuxuzudenken; imtioy axif^a

bedentet eine geometriscbo Figur von der Eigenscliaft,

dafs alle Punkte und alle Oera len, wi li lie die Figur

bilden, derselben Ebene angehören, iiuqvnuoy <ixlf*"

eine geometrische Figur, bei der dies nicht der Fall

ist. Die Übersetzer des Pappus sind bisher, soweit

es dem Vortragenden bekaunt geworden ist, einer

anderen, von Hubert Simson herrülirenili n Erklarnnj,'

der besproclieuoD Stelle gefolgt diese Erklärung kann

aber nicht als eine OlHg befriedigende beaeichnet

werden. Herr Dresscl teilte mit, dafs die Sammhing

grieebiscber Münzen des Herrn Arthur Lübbecke iu

Brannsebweig onnmehr in den Besitz des königlichen

Münzkabinetts Obergeijangen ist. Auf dem Gebiete

der griechischen Mtinzen ist damit das Berliner Ka-

binelt an die Spitze aller Milazsammlungcn getreten.

Folgende Druckschriften wurden vorgelegt: Ed. Hej'er,

Die Israeliten und ihre Machbarsttnme. Halle a. 8.

1906, Ibn (Jutaiba's 'Ujün ul ald.är. Hr>?. von Carl

Brockelmann. Tl. 3. Stralsburg ld06, und W. Crönert,

Kolotea und Menedemos, Taxte und Untersadinngeii

zur I'Iiilosophen- ninl Lit('ratiir.i,'0«c!iichte Leipzig H'06,

letztere beiden mit Unterstützung der Akademie ge-

druckt oder bearbeitet. — Die Akademie hat dareh

die philosophisch historische Kla.ssc Herni Diela zum
.\bschiuls dcä Unternehmens der Ausgabe dea Oodax

Tbeodoaianna 218 Mk. 79 Pf. hewilligU

26. April.

Sit/nnir der pliilologisch-historischen Klasse.

Herr lJurduch las über den Eingang des Par-

zival. Nach einer Analyse des Gedankengaugs, welclie

die Zusammensetzung der Vorrede aas verschiedeoea,

nicht gleichzeitig entstandenen Teilen erweist, werden

die Beziehungen anf Gottfrieds AngiifT im Tri-tan,

die einen polemisch repliziereudcn Charakter tragen,

dargelegt. Herr Roethe legte vor: Deutsche Texte

des Mittelalters., herausgegeben von der königlich

preufsiscbeu Akademie der Wissenschaften, Bd. Vll:

Heinrichs von MeusUdt 'Apollonius von Tjriland*,

'Gottes Zukunft' und 'I'!iiliborti\ herausgegebet »OB

S. Singer, Berlin 19(m;. Herr llarnack überreichte

ilas Werk des Bibliothekars an der kgl. Bibliothek,

Dr. Ernst Voulliöme: Die Incanabein der köuiglicben

Bibliothek und der anderen Berliner SanmluDgan.

Leipaig 1906.

1. Mai. (u'sanitsitznng.

Herr Pischcl las Uber das ultindischc Schattcn-

apleL Es wurde nachgewi«Ben, wmb daa ScIiattCDipiel
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tmni in der indischen Literatur «nriliiit wbd, and
wrfebm Ntin«D es nrsprüngiich flifirt«. Dm klnwische

Cbayanataka ergab siili aiN liternrisclie Fortbild mit,'

des aitea, voil»tainlicbeu Scbatteuspiels. Es wurde
fcner dafii du MgebHeb grieebiselra Theater

in dner Ddfalc des Kamgarh Hill in Snrßiija in

Wahrheit streng nacli den Vorsdirillen des ältesten

indisclicii Lchibncbs der Dramatik eingerichtet ist.

Eine der Uübleninscbriftcn wurde entziffert. - Herr

Diels legte im Namen der Kommission zur Her-

stellung eines Catalogns mcdicornm antiquorum den

zweiten Teil diesee die ghechiscben Ärzte nniser

HIppokimtei und Onlenos anfanenden Katalogs vor.

—• Herr Scbmoller überreichte einen eben cr-

sebleoeaen weitem Band der Acta Borussica: Die

BeMfdcBorgMlratJon nad die aligemelDe ^aats
verwnUnnR Prcursens im 18. Jahrbudert. Acbtar
Band. Akten 1748-1750.

Verzüicliiils neuer ItUclicr.

Abel, C, Über Gtgttuinn and Gcgenlaot in den i

ktasdseben, gamaatoelien and Blavischen Spracbeo.
'

2 Heft. FVankfnrt a. H., INeatarweg. 8. 65— 1S8.
|

Ji 1,20.
'

Bögli, H., Übar Omrot Bad« Ar Oaadna. Borg'
|

dort; 0. Laoglfllf. 58 8. 8. Jl 1,25. 1

Ebrangabe der Lolina. Acbt Abbandlnngan,
iV. F\nn dargebracht im NaniMi de« KoUagionu dar

latoinlsclien IIau|itschu!c. Halle, Duchhandlong daa

Waiscuiiauses. V, 91 S. 8. JC 2.

Krüger, H., Kurze Anleitung zur Erlcniung des

Nenijriecliixcheii für solche, w Iclic Altj.'riecliiscli
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W. Verrall, Essays on four plays of Euri-

pides. Cambridge 1905: at tbe Uoivcrsity Press.

ZU, 99S p. 7 sh.

Wie das 1895 ?oii Verrall veröfFentlichte Bach

'Earipifles tlio ratioualisf , nls dessen Fortsetzuug

das vorhegeude Werk betrachtet werden will, ist

diawa reieh an rigenartigen Gedankan, die frei*

lieh mebr Sberrasihen a1», bei reiflicher Erwfi-

gmig, Sberzen^i'u. Das Buch enthalt Stadien fiber

Aodromaohe, Heleua, Herakles und Orestes.

Die Kluge Sber den Mangel an Einheit in der

'Andronaehe* kk ali Vemll findet die Idee

des Stockes in dem 'Trinmph der Bosheit' (ddt-

wt$f et'ivxtTv 440): daher die Überschrift der Ab-

handlnng *A Qreek liorgia'. Andromache ist gar

nicht die Hanptpemni, sondern nur der Hebel der

Intrigae. Das genannte Ziel helfen der Militaris-

mus Spartas nud der religiöse Fanatismus Delphis

im Bunde erreichen: gegen diese beiden Mächte

kehrt mdi die Spitie des StOekee. Dies« aber

ist f3r sich allein genommen in seinem Verlauf

einfach nnverständlich. Man begreift nicht, wie

Meueluos glauben kann, durch die Ermordung der

von Neoptolemos geliebten Andromache and ihres

Sohnes die Lage esoner Toebter Hermiooe so er-

leichtern; nicht, welcher Zufall plötsHch den

Orestes herflihrt nud noch weniger dessen Be-

merknog (M4), er komme gagm den Willen der

Hermione; nicht, wie die Ermordung des Neopto-

lemos in Delphi so schnell bewerkstelligt und die

Nachricht davon ohue alle liüuküicüt auf die Eut-

femoi^ so Sehlag auf Sehlag eintreffi»n kann;

endlich nidlt, wie deu Zuschauer, der den Neo-

ptolemos gar nicht gesehen hat, die Einzelheiten

über den Hergang seines Todes interessieren sollen.

Diese Sehwierigkeiten snebt Terrall dnreh die

Annahme eines Vornpiels an heben, das den Streit

1
des Orestcf nml Neoptolemos um die Hand diT

Hermioue, den Sieg des letzteren, das Verbot der

Hermione an Orsstes ne an bssncben, und den

gemeinsamen Plan des Heoehoa nnd Orestes anr

Ermordung des Neoptolemos entlialt^'n hätte, die

beim Hegiun der Handlung der 'Andromache*

/ schuu als volirührt vorausgesetzt werde. Dieses

Vorspiel kam qiiter irgendwie abhanden nnd

wurde durch den von Demokrates (Schol. zn

\
Androm. 445) vcrfafsteu l'rolog ersetzt. Eine

üui'sere Stütze für diese Vermatung bildet die

Notia der HTpoifaesis *ti ^ dqffm täp ^4qt»y';

d. h. Mas Drama 'war ein zweites Stück'. — Da-

gegen liifst «ich einwenden, duls 'der Triunipli der

E^heit' jedenfalls nicht volistüudig ist; denn An-

dromache nnd ihr Sohn werden ja dnroh Pelew«

gsitttei Wu aber die Annahme einet Vorspiels

betrifFt, so darf man, abgesehen von dem Mutigr l

jeder Analogie in der grieebiscben Literatur, die
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Exposition eines nntikeu Dramas nicht nach dem

streugeu Mafsatab der moderneu Ästhetik be-

nrtailen. J3i» Ton Vcmll angeffibrte modanie

Analogie ist hinfullig, da der Stoff des modaroen
Dramatikers den Zuhörern raeist völlif» neu nnd

unbekaunt ist, während der antike Dichter den

Hyilnn al« balnint Toranaseizen durfte, etwa wi«

es mit den ErzShhmgati dar Bibel in dao mittel-

alterlichen 'Mysterien' der Fall ist oder wie der

antike Rhapaode mit seinem Vortrag an jedem

Punkt des Epos einsetzen konnte. Für das uu-

motiTiarta Auftreten des Oreetes IBlirt Vemll
selbst die Analogie des Aigens in der 'Medea' an

und das knnstliche Zusammenrücken zeitliciier lunl

örtlicher Yerbältnisse bat eben in der Technik des

antiken Dramas seinen Omnd. Da& Neoptolemos

an Beginn des Stfickcs noch nicht tot ist, beweist

nicht nur der Umstand, dafs Orestes von seiner

Ermordung als bevorstehend spricht, was Y. ganz

k&nstUoh erklären mnfs, sondern oooh mehr die

Tatsache, dafo das Yorgehen des Hanelaoe bei

Verralls Annahme geradezu sinnlos wird: warum

denn Andromache nofh ermorden, wenn Neopto-

lemos schon tot iat und Hermione den Orestes

heiratet? Die BrklSmng der Notis der Hypo-

thesis ist zum mindesten nnsieher nnd dnfs dra-

matische Aufßhrnngen unter einem Psendonym,

zumal, wie hier, auswärts, nichts Seltenes waren,

ist bekannt DaTs Enripides eine Umarbeitnng

<1er ^\ndromachR' liehnft ihrer Einfügung in einen

(yklua troisolier Dramen vorlierfitct habe, ver-

mutete jüngst Oeri (Euripides unter dem Drucke

des Sixilischen nnd des Dekelmsehen Krieges.

G7nn.-Pr. Basel 1905 S. 48).

Die Enripideische Helena ist ein so merk-

würdiges Stürk, dafs jeder Versuch zur Lösnup

der Uütsel, die sie uns aufgibt, willkuuimeu er-

sebeint. Vemll sieht darin eine *7erteidignng

des BSnripides* gegen den Vorwurf, dafs er nur

schlimme Frauen darstelle. Diese nnternelime er

iu der Weise, dafs er die berüchtigtste Vertreterin

des weibliehen Gesohleehts als tugendhaft darstelle:

also cino Palinodie gegenBber der Frauenwelt wie

die des Stesichoros pegeiiöher der Helena. Zu-

gleich parodiere Euripides in einaeluea Szenen

sieh selbst: Helens am Protensgrab parodiere

Andromaehe am Thetideion, dfe EntfGbmng der

Helena aus Ägypten karrikiere die Kiitnil.rni.rr

der Iphigenie aus 'fauris, der sehitt'brüchige, zer-

lumpte Menelaos sei eine Parodie auf den Tele-

phoe etc. Dafs das ganse StSek, worin ein Wunder
geradezu den Mittelpunkt bildet, während sonst

ISnripides alles Übematnrlicbe mSgliehst ansment,

ironisch zu verstehen sei, darauf deute v. 1617 f.:

acifpQOfos d' dntßtiag ov* sanv oMiv XßV'*^
ifQot' ß^att. Es sei ein Machwerk ihnlich w»

Shakespeares Sommernachtstraum. Soweit oug

man dem Verfns'^i r in der Hauptsache zustimmen

und etwa hinzufügen, das Stück sei ein dra-

matlsdies natyvtov^ wie den Gorgiaa iyxüfitov 'BU-

viji ein prosaisches (ed. BlaTs 8. 159 Ende. Die

Eclifheit-frage tut hier nichts zur Sache). Nun

aber kommt die wichtigste Entdeckung, die /n

machen dem Scbarfsiuu Verralls vorbehalten war:

das StSek ist gar nicht Ar die öffmtliche Avf-

flihruug in Athen, sondern für eine Liebhalw<-

bühne oder Rezitation iu privatem Kreis ge-

scliriebeu. Mit Auspielnngeu darauf ist das gasie

StSck dnrohsiBfast. Den Hittelpnnkt des Kretaei

bildet eine geistreiche Flrsnadin des Euripid«

Namens Eido, im Drama 'Theouoe': datn r <ltr

Doppelname v. 1 1 ff. Sie feiert das Tesmophorieo»

fest, an dem das Stück bei ihr vorgelesen sder

au%BfBbrt wnrd«. Beweis das Chorlied ISOlft,

dessen Inhalt mit der Handlung des DlsaUH

nichts zu tun hat. Sehanplntz der AuffiibruDg ilt

dos Gut der Eido auf «1er Insel Helena südu. TN
Attika: Beweis die BrwXhnnng der Insel Phsn»,

wo Proteus wohnt (v. 5), während doch nach

anderen Stellen die Handlung 'auf dorn Festlami',

am Nil, vor sich geht. Auf die Thesmophorico

deuten aneh die mtUtitiif^v» (r. 1), die

eine Anspielung auf die Kalligeueia sind. Kiat

sonst unbekatiiitr Ortlichkeit der Ilelcnrvinsel 1 ei

Attika ist feruer v. I .')90, woriu mau biälier

einen Fehhv der Oberlieferung erkenueu zu mÜHes

glaubte. Wenn man seither anganommen hatlti,

der ägyptische König Proteus in der *HeIeDa' 8«i

iler Auslünfer der L'berliefcrnufif, die von

über Stesichoros, Hekataios (Diels, Hermes ti

8. 441 ff.) nnd Herodot (II 113 ff.) an Enripidte

führe, 90 war das 'nonsense' (S. 75), uud deu rich-

ti<.;cn Schlüssel zum Verständnis der Siirhe liit

erst Verroll entdeckt uud zwar bei Aristophaue^i,

der auch snm Kreis der Eido gehSrte und «
daher wissen raufste. Proteus ist niimlicli niirJer

leicht ahcTciinderte Niune des Vaters der Kido, i^r

iu Wirklichkeit i'roteas hiefs (Thesmoph.

Er war Ant und Apotheker, hatte seine diic

beaflgliehen Kenntnisse in Agjpten erworben mi
war seit zehn Jahren tot. Beweis: Thesmopli.

855 ff., insbesondere das \Vort [tflayom'^^(UlU^i

(b57), zu dem, was Verrall nicht anführt, Uer.ll

88 nnd 125 cu Tergleichen ist. Helena 903 ff,

VOM Diudorf atbetiert, enthalten einen wertvolIeD

Uinweis auf die gesoh&ftllche Clewissenhaftigkeit
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des verstorbenen Apothekers Proteaa, ebenso wie

Tlienni. 'JIO auf «Jen Kräutcrluiudel dieses Mauues

deutet nnd der vou Verrall (S. 82) eatdeckte üm-
itand *ÜuA Menelans la seekiog a doetor* uat aei-

»•n Benif «liq>ielt. Auch die t. 1013 ff. bezieben

rieh auf den armen toteu Apotheker. Nun fehlen

noch PiMnatbe and Tbeokljmenos: erstere war

Teraratlieh eine Hetibre, der letstore tat vom
Dicliter frei erfiiBdeD. Endlieh Imt Euripidea,

bescheiden wie er war, mit dem Zena (Hei. 1659.

1669), der die Dioskurea za Göttern und die

Helena ansterblich machte, aich aelbsfc gemeint

(S. 120, 1). Ariatophanes aber dankte der gaat-

freien Eido für ihre Einladung (S. 133) damit, dafs er

nichts Eiligeres zw tun wnfste, als 'die Profanation

der Xliesuiophoricn darch Enripides in seinen

TbesmophoriasnaeB an die OffButiiebkeit wa brin-

gen nnd in indiskretester Weise die Herrin des

Hauses nml indirekt ihren verstorbeneu Vater zu

kompromitttorea. Diese wilden PhaDtasiea werden

nur dadnieh rar Not begretflteh, daft Verrall es

aidb nnu einmal in den Kopf gesetzt hat, es liege

bei Enripides 'Helena' ein ähnlicher Fall vor vrie

l)ei Miltons Comns, der zu einer Privatauffübruug

beim Earl of Bridgewater in Sndlow Oaatle be-

stimmt war (ß. 62 f.). Dies wird nnn mit aller

Gewalt auf das Enripideische Stuck übertragen.

Verrall will uns dann noch glauben machen, von

der groi'aeu Zahl der griechischen Tragödien seien

nnr die wenigaten anfgefabrt worden; weitana die

meisten seien nur in privaten Cirkeln vorgelesen

wonleu. Er hat dardr natürlich nicht <lfti Schatten

eines Beweises. Aber der unrichtigen Vermutung

liegen einige richtige, ja sogar feine Beobaeh«

Uragea an den Enripideiachen Dramen an gründe:

wir werden zwar nicht mit Verrall in Med. 1081 fF.

ein den Oiior ersetzendes Zwischeulied ('intcrlude'

i3. 126) sebeo, aber richtig ist es, dafs der Sub-

jektiTiamna nnd die Individnidiaiemngaknnat dee

Knripidcs vielfach die Schranken der auf typische

Gestalten berechneten Formen der antiken Tra-

gödie überspringt nnd dafs seine gedankenreichen

StBeke eieh Tielfeoh beaaer snm Leaen im Hanae

d«a Gebildeten als znr Aufführung vor einem riel-

tanaendküpfigeu sehr gemischten Publikum eignen,

Dieaea MUaverhiUtuis ist einfach aozuerkeuneu,

aber niebt dar mibaltbue SehloA daraof zu grün-

den, da& s. EL die Medaa am dnem Drama fürs

Hans für die Sfibniliefae AnffBhmng nmgearbeitet

worden sei.

Viel mehr Anspruch auf ernsthafte Beachtung

kann die Unieraneltnng fiber den Herakles er-

beben. Verf. anelit hier den Nachweia xn er-

bringen, dafä Euripidea entsprechend der v. 1341 ff.

ausgesprochenen Ansicht den Stoff mit Elimi-

nieruQg aller mythischen, d. h. wunderbaren Be-

standteile behandelt habe: Heraiklea iat nidit der

Sohn des Zeus, sondi rn des Amphitryo nnd also

ein gewöhnlicher Mensch und zwar ist er von

Anfang an krank and wird es nicht erst durch

Lyssa. Er ist der Held ein«r *SeeIentrag6die\

Das Erscheinen der Lyssa mit Iris ist nicht

als Wirklichkeit, sondern als eine Vision des

Chors gedacht. Herakles war nicht im Hades,

sondera dies ist nur eine krankhafte Einbildung

rem. ihm, die sieh in der ErinnemDg an m» mit

Thesens gemflinaam ausgeführtes, für uns nicht

mehr uacliweisbares Abenteuer bei ihm festgesetzt

hat. Dos alles wird mit viel Scharfsinn durch-

gefilhrt, acheint mir aber anoh nnr snm Teil hal^

bar. Becht hat V. meines Eracbtena mit den

beiden ersten Punkteu: für Enripides, wenn aneh

nicht für den Chor, ist Herakles nur Mensch: denn

das Zeiif n' iyttvuto 12B8 iat in einen aehr skepti-

schen Zusammenhang geruckt und daneben wird

ausdrücklich Amphitryou als Vater anerkannt

(1265), besonders aber weist v. 1331 anf einen

natürlichen Tod des Helden, nicht auf eine Apo-

tiieoae hinana trots der 1883 angedenieten hero-

ischen Verehrung. Ferner acheint mir V. die

Szene mit Lyssa und Iris richtig zn denlen. Denn

titfuvioi (Ö7ä) schlüpfen sie in das ilaua und der

Ober aeheint t. 910 aus einer Art Halbaehlnmmer,

in dem er eben die öberraenNchlichen Gestalten

geschaut nnd ihre Absicht crkanut zu haben

glaubt, erweckt zu werden {dvaxaXttv). Der auch

ron WilamomtB (in t. 900) *seltaam* befundene

Anadmek Xmtä fif^ ittifuna wird niohi nur Ter-

stiindlicli, sondern auch malerisch, wenn man steh

die Greise im Schlummer hingestreckt denkt. Da-

gegen erscheint mir die Hypothese mit der Hadaa-

fahrt Teifehlt. Es mag' UMh angaben werden,

dafs der Charakter dea Herakles von Anfang an

einen pathologischen Zng hat: Verrall vi rweist in

dieser Hinsicht auf seine überspannten Zukunfts-

pläne (565 ft), vor deren Auaflihrung ihn Amphi-
tryou warnt (585 f.; 593 f.). Wenn aber V. weiter

meint, Herakles sei gar nicht im Hades gewesen

nnd die darauf bezügliciien Anspielungen (aufser

dem Oeaprfioh mit Amphitryo 610 ff. nnd dem mit

seinem Jubel verfrühten Choriied 763 ff. : 1169.

12-22. 1247. 1276. 1336. 138G. 1415) seien von

Enripides sämtlich absichtlich zweideutig gehalten,

so dafs sie zwar die grofse Menge auf die Hades-

fiihrt betog, die Eingeweihten aber merkten, der

Dichter folge hier irgend einer in der Wäse des
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Herodoros rationalisieiien Form der Legeade (vgl.

152 ff. Sber den Nemeiaeheo Löweu), so wird dies

dunh di« YoTM im 1847. 1376 •dblagend

widmrlegt: diese können nnmQgUob anders als im

eigontlichen Siun yerstnudon werden und müssen

sich von Vcrrall eine ganz kuustliobe und gewalt-

same Lmdeutuog (S. 180 nod 184) gefallen lassen.

AIm <fie HadMfthrt bat Bnripides baibehalfmi: sie

ist eine Konzession an den Mjthus. Der rein

menschlichen Auffassnog des Helden tat sio keinen

Eintrag, stieg doch auch Odysseus iu den Uaded

hinab, ohne «in Zranobn m sein. Allordn^

holte er nicht den Kerberos herauf, den Yerrall

wie Palaiphatos 39 p. .S03 deutet, ohne darauf zu

verweisen. Auch findet er iu der Erwühnang von

TninaroB vnd Hemione, weil an beiden Orten

Haideseingange gedacht wnrden, die Spur einer

rationalisierenden Harmonifltik: alles sehr findig,

aber wenig uberzeugend.

Am wenigsten Nenes bringt die Abhandlung

Ober den Orestes. Daft der Bpilog aar ftii« iofter-

lich angehängt ist, ist längst bemerkt. Wenn aber

Verrall anch liier wieder wie oben bei der Medea)

seinen Liebliugsgedaukea anbringt, dals dad ^tück

nrsprQnglieh (dine Chor euftworfim sei, an dessen

SisUe nnr eimge wenige Yerlrante eingefflhri ge-

wesen seien, und wenn er davon sogar noch einen

stehengebliebenen Best in einem Wort der Elektra

(. 128) sehen will, so whrd er damit sdiwerlieh

viel Olanben finden. Riditig ist, dafs der Auftrag

Apollo» znr Rache panz zurücktritt und sich die

Handlung vollständig aus dem Charakter der Per-

sonen entwickelt und in den Verhältnissen des

ft. Jabihimderts sidi abqiielt, was «na Diskrepant

mit den Voraussetzungen des Mjthns znr Folge

bat. Um so unverständlicher ist es, dafs V. es

ablehnt, in dem liotenbencbt (btiüfl.) eine Ironi-

siemng der athenisehen Volksrersammlnng ansn-

erkcnnen, während er in den viel harmloseren

Versen 804 fiF. eine Anspielung auf die politischen

Hetarien findet. Die Überschrift dieses letzten

Kapitels *A fire hom hell' finde ieh nicht gerade

geschmackvoll.

Bei allem aufgewendeten Schiirfsinn ist der

positive Ertrag dieser Uutcr&uchuugeu verhältnis-

mäisig gering. Ihr Hauptfehler liegt darin, dafs

der Verfiuear statt aonerkeanen, dab der Eori-

pidmsche Geist die Schale der antiken Tragödie

zu sprengen droht, Oberall bemüht ist. dnrch eine

vielfach gewaltsame und willkürliche Exegese die

TermiAte Harmonie der einsolnen StBeke benn»

stellen.

Sohöntal (Warttemberg). W. Sestle.

XenophoBS Anabasis erklärt von Rehdants-Gsr*
nnth-Nitsebe. Zweiter Bond. BodilT^Yn.
G. Auflage. Berlin 1905» Weidnano. Vii.S4S8L
8°. Ji 2,40.

Die 6. AuÜage von Buch I—HI der Rehdanii-

scbea erklärenden Anabaaisausgabe erschien 180^

die der Büeher IV—VII ent eo viele Jahre spitsr.

Das liegt einerseits wohl daran, dafs die Bacher

IV—VII seltener mit Schülern gelesen werden

als die ersten drei — mit Unrecht, denn mit

Aasaahme von Bneh VII sind dieee Bfieher simt.

lieh interessanter als dos erste, das im wessflt-

Heben trockeni Miirschborichtc uud Frontrapporte

enthiUt, aber dies Unrecht ist nun einmal allge

meiner finneh. IndfliseD aneh der erste Ttil

dieser Ausgabe hat seit 1888 keine Neuauflage

erlebt, und davon kann der Grnnd nur seiu, dafs

Hehdantz etwas auiser Mode gekommen ist. Zwar

veralten kann eine erklärende Ausgabe von fieh-

daata eigentlieh nieht. In den Anmerfcnngss

Hegt ein aoleher Schatz von Gelehrsamkeit nod

feinsinnigen ßemerknngen, dal's Unterricht nod

Forschuug immer wieder zu Ii. greifen werden.

Aber der Text war stereotyp nnd darum ifiek-

ständig geworden. So ichritt Sehnle nnd For*

scbung über H. hinweg.

In W. Nitsche ist nun zum Neuboarbeiter ein

Manu gewonnen, de«i»en Name in der Xeoophou-

Kterator einen gnten KUng hat Aber wenn Mar

Kern des Werkes, wie in den früheren Auflages

bewahrt bleiben' sollte, so waren dem Neubcarl)eiter

die Hände von vornherein gebunden. Im Vorwort

stellt Nitsche die Abweichungen seiner Antgsb«

Ton meiner— gemeint ist wohl die kritieBbe Am*

gäbe — zusammen, und ich bin zuerst über die

grofse Zahl derselben erschrocken. Bei geuauerer

Betrachtung wird die Summe allerdings kleiner,

da N. getrenlieh alle Yersebiedeaheiten in der

Setzung der Interpunktionszeichen buchi Es

ist aber doch ziemlich gleichgültig, oh man ein

Semikolon oder einen Punkt setzt, uud ich habe

nnr ein Beispiel gefunden, wo Nittohes Intn^

punktion besser ist ab mein«, IV 3, 16 Atsyibw»

— rjovyto d' o» vtaviffxot — Iv d^orfQä fjf*"'"*"

Eine weitere Reihe von Abweichimgeu ist durch

die eben erschienene dritte Auflage meissi

Sohnlteztei der Anabans «riedigt, dort elsU.

wie bei N., IV 2, 8 a/»a5«rAws, 2, 12 idt ram.

7, 19 ravirii 6, V 2, 17 xal #>Ft*5, 2. "21

tntunovio xai, 4,21 öo^fte uud dfÄtitafK, 6.^

ßo63lm99« Q. 8. w. Endlieh sind die Fille ^
ziehen, wo die Entscheidung zwischen zwei Lei*

arten &8t numSglich scheint, i. B. IV 8, U tff'
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{US»), 1, 16 (jgtflmno), % 12 Mmm («|.

vai), 2, 25 (ij) intovaa u. s. w.

Aber wenn ich auch alle diese Fälle abziehe,

so bleibt doch der Abstaud zwiscbeu dieser Nea-

bearbeitoiig und den jetit gangbann Aasgaben

reobt grofs. Da N. im Vorwort sagt, er habe

noh meiner Ausgabe gern möglichst anschliefson

«oUeSi BO Mi mir gestattet, diese znm Vergleich

benunosMraD.

In der Wertsehätznng ron Cpr aiebt

Nitsche hinter niemiiud zurück, ja or rnoinf, tlafs

er dieser Iis au mehreren Stellen strenger ak ich

gefolgt sei. Nun kann man ja die Frage auf-

warieot ob seit Anffindmig des BradistBekee der

Anabasis ans dem 3. Jahrh. n. Chr. (VI 6, 9—24

vgl. Grenfell nnd Hnut Pap Oxjrhyuchos III p. 120)

nicht C etwas au Wert verloren habe. Doch

lasten wir diese IVimipienfrage nnd stellen nns

anf Nitsohes Standpunkt. Wo blieb seine Wert-

schätzung von C, als er IV 6, 1 Illtiad^ivH änderte,

dsgl. 7, 10 n(Xi(äv, 8, II äv ftdy, 28 (»öyt^, V 1,

1 m) <<«tt>, 2, 4 nXetov^ ij, 6» 31 [dva-yiarnf^at

1I.S.W. Nur wenige Worte m T9,41 OBAB
haben da nJLtfovs ^ dttfxtliovs, Veu. M TiXstavi

ff ftg x^^^^'*- Nitsche meint freilich in der An-

merkung z. d. St. 'Die Lesart n^tovi ^ tii ver-

bietet sieb dnreh ihren Sinn*, IhnHebes habe ieb

auch öfter in Rezensionen meiner beiden Anabosis-

anagaben lesen müssen. Nun, die Ubersetznng:

'waren mehr als gegen 1000' verbietet sich aller-

diugü dorch den Sinn, aber ist das die einzig

mögliche? Die Herren Torgessen zunächst, dafa

es bei Xenophon eine Reihe von Parallelen gibt,

ich habe in den Bemerkungen zu Xenophous Aua-

basis. Teabner 1897 8.553 angeführt IV 6, U td

VI 2, 2. 4, 5, Rehdautz-Nitsche führen zu IV 6, II

ao&erdem an II VI 4, 12. IV 2, 7, dazu Tuge ich

jetit noch Ii III 4, 13. t'yr VII 5, 8 ö nota^ioi .

.

^ «vJUbsc 9jemp nhsto» ^ inl dio midta. Sodann

findet sich die richtige Erklärung bei Rehdautz-

NitsflK 711 IV G, 11 'erstreckt sich über mehr

(wobei -wir die Präposition sofort vor den ad-

verbialen KompantiT stellen)*. Daaaeh ist Y 2, 4

zu äberaetaen: ^belielan sieb anf mebr ab 1000'.

leb wQfste nicht, was da zw tideln wäre.

Die Konjekturen neuerer Gelehrter siud nicht

eben häuüg von N. verwertet worden. Statt der

groben Zabl ?on SieUeo, die ieb mir notiert hatte,

will ich lieber eine Stelle ausführlicher besprechen.

IV 8, 1 1 schreibt N. tl Siaxonfiri rnwy ij ^dXaj^^

di [n^] levTO jbtat« ^dlajrrt rnntov ioteu. An
welflher Stelle ist richtig? Die fla A ISAt es

an der erstni Stelle weg, C| bat 8ber der Zeile

zwischen rtj und ^dXayyt noch oiij. Demnach
spricht der handschriftliche Befund fUr das zweite

rtfi. DsrOedaahedesletitenSataeaistbeiNitBelie

ganz nichtssagend, er ist ganz vortrefflich in dar

Fassung fi äi nt] tovto «ffrai, öXrj (faXayyt

*a»6v satat. So hat die Vulgata. Danach mal«

das erste nji fallen, die Eil3imttg iat naeh ülfaneh

Bericht Ober Xenophon Z(GW LYIU 1904 an

geben, den auch N. anführt: 'wenn nnsre Phalanx

von ihren geschlossenen Massen durchbrochen

würde, während zugleich ein Hagel von Geschossen

auf nns «odringt*.

Am schlechtesten kommeu bei N. Ortho-
graphie und Grammatik weg. Es berührt

doch eigentümlich, wenn N. im Vorwort meine

Verdienste nm die Kenntnu dee Spraefagebranolit

von Xenophon' rühmt und im Text allee beim

alten lä&t. Da erscheinen wieder von dXtaxo-

ftat die kontrahierten Formen in f z. B. IV 2, 13

floia^a, 4, 21 ifinifttv, V 2, 15 ^lAm n. s. w.,

obwohl Thon. Biag. p. 146 sagt: Wmuf jätamf,

O^X ««^ fciXo), ot'X fXo}; da erscheint nia-

ftKQXiit wieder IV 5, 10. 24. 2t>. 32. 34—36. 6, 1,

obwohl Meisterhans Gramm, d. att. Inschriften

'

8. 134 tuSfutfgos ansdrfleklteb nnter den Worten
aufführt, die attisch auf -aQxot, nicht -d^xiff en-

digen; da erscheint IV 8, 18 *0(ixoftivto{ wieder,

obwohl nach Meisterhans S. 22, 5 'Efxoitetfds bis

271 T. Ohr. berrsehend war. Diese Beispiele m5-
gen genügen. Wenn N. alle diese Dmge ablehnt,

so raufste er seine Stellung dazu begründen. Ich

meine, dal's die Textkritik nicht ablassen darf, die

oeneren grammatisehen und inschriftlichen Ar-

beiten m Rate an neliM, nnd bin danach aneb

in der 3. Auflage meines SchultextCB der Anabasis

verfahren. I>ort steht z. B. VI 3, 4. 5 MlxQ^tog

nnd MittQijta nach Bechtul, Die einstämmigen

mBnnliehen Personennamen des Orieebisehen, die

aus Spitznamen herrbigegangen sind S. 9 A. 2,

Nitsche hat 2>f>r^of, -ta; VII 7. 31 habe ich

tmfj^av nach Lantensach, Grammat. Stadien II

S. 37 gesobrieboi, Nitiehe vns^cwi YII a, 8 hat

N. IdiqufivKtMf idi *AtfB^uotttt»t da <• in der tot-

letzten Silbe nach Kretschmer, Einleitung in

die Geschichte der griech. Sprache .S. 390 und t

in der zweiten Silbe nach Meisterhans S. 7d A. 674

genähert soheini Übrigens beaeiobnet sehon Kaagi

Griech. Lerikon s. T. ab allein riditige Form

Nach diesen Ausführungen muTs ich mein Ur>
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USl dahin Kanunmeoftaton, dafi Nitiebe die Pi«tit

gageu Kehdantz zu ^eit getrieben hat uu<l besser

daran getan hätte, deu Keru des Werkes oieht so

bjporkouserratiT zu erhaltea.
^

Liegnitc. Wilh. Oenoll.

Appiani liistoria Romana ex rcccnsioiic Luduvi(-i

HendeltsobDÜ, editio altera comclior curantu Paulo
Viereck, vol. II. Lipsiae (B. G. Tcubner) MCMV.
VI a. 645 8. kl. 8". 6 JC; geb. 6,60 Ji.

Wenngleieh die nwftgebende Amgiabe dee

Appian uuter denen der antiken Gescbifihi^

Schreiber infolge der Sorgfalt und der Umsicht

Meodelssohns eiutiu ebrenrollea Platz behauptete,

ao war et dodi geboten, naehdem die Auflage

TergriAm war, in einer neuen Bearbeitung man-

ches umzugestalten. Es tuufsteu noch zahlreiche,

auä der Schweighäuserschen Ausgabe überooumiene

Fehler and Unklarheiten beseitigt werden, bei

einigen I^dsehriften war eine foUstiad^ Nacb-

prDfung notwendig, die Fortschritte der Heschichts-

uud (iucllonforseliungeu waren zu ver;irlteiten und

in ihren lluuptergebaisseu au/.umerkeu, auch auf

die Wortfonnen konnte nooh mehr geaobtet wer-

den, endlich war auch das Zarechtfiaden im In-

halt durch iiufsere Hilfsmittel zu erleichtern. Dies

ist iu) wesentlichen die Aufgabe, die sich Mendels-

sohns Naehfolger gestellt hat. Er bat sie aber »u

gelost, daTs der neue Appian nun noeh viel brauch-

barer und gefiilliger. in nianeheni sogar vorbild-

lich geworden ist. Sehr wesentlich war z. B., dafs

Viereck fBr den Bürgerkrieg den Marcianns 387

in aller Genaaigkait Tergliehea hatte, denn hier-

durch verschob sich das Bild, das Mendelssohn

von den Handsehriften gab, und an die Stelle des

bislaug Ulli dem Titel codex optimus beehrteu

Vatieaans tritt der Hareianos, beide Tweint aber

gewähren eine sehr feste Grandlage. Gin beson*

deres Augenmerk hatte Viereck auf die prosopo-

graphiscbe Forschung, schon allein um der hier

gegebenen, zablreiehen Naehweise willen kann

lUiU) nuu seiner Ausgabe nicht entraten. Hi:,8icht-

lieii der Rechtschreibung hat er sich mit grofKcm

Fieil'a bemüht, zwischen alter Überlieferung und

den Abschreibern sicher so entscheiden. Immer-

hin läTst sich noch mandies f9r jene in Anspmob
nehmen, so nolXäxt l 5 des Marcianus, 76 Ivttäx-

^wfff (das fand A[)pian vielleicht wie später Pro-

kop lu seluer Thukjdidesausgabe), ttiQctxi

(wie jenes noiUc&t» vor einem Konsonanten, hin-

gegen z. B. noXXduti änKSikcf, also derselbe

Wechs'd wie bei Philodem i, II (»7 nu^orfitrot des

Marciauus, während hinwiederum Schreibungen

wie <lKd(fpr, anoh wo sie durch die guten Hand-

schriften belegt dnd, ao^^egeben werden Miltes.

Bei Wortwiederholongen wird des öfteren eine

Anmerkung Radermaehers erwähut. Es ist viel-

leicht nicht UQUütz, darauf hinzuweisen, dals die

dritte Th«M hinter dar IHiMrtatioa von 0. Dieb

(Bonn 1870) lautet: rep^tio rerborum veteribos

vitiosa non fuit. Bei der Textbehaudluug, die im

allgemeinen konservativer als die des Vorgänger^

ist, aber auch manche hübsche neue Yermutuug

bietet, ist die wichtige Beihilfe R Keik, der die

Aoshangebogen zum grOfsten Teil dnrcbgesebea

hat, zu erwähnen. Wir wünschen dem Heraus-

geber, dafs er die übrigen Teile schnell voUeudeu

möge. Gans besonders seien ihm die ladiees sat

Herz gelegt, in denen ein besonderer Abeehoitt:

Fontes Appiani zu .flbersohretbeu wäre.

GüttiQgen. Wilhelm Crönert.

E. DfinMlmann, Aliso und die Varusschlacht.

Bremen 1905, G. Winter- 24 S. gr. 8". Jl 0,30.

1). ergänzt das 'römisclie Strulseuuetz in Nord-

deutschlaud', welches mit dem Kanalnetz auf dem

Mars eine bedenkliche Ahnliehkeit hat, immer

von neuem, ohne au der &belhaften Menge TSS

'Militärstral'sen" Anstofa zu nehmen; denn, wie ST !

meint, waren die iiömer 'gewohnt, während dei

Marsehes Wege zu bauen' (S. 21); ja, die von des

Feinden bedrängten Legionen des Vams SoUes

gar die Hccrstrafso verla^i^en haben, um eines '

neueu Weg nach Ilunteborg—Aliso henustellen,

uichdem sehen der Angriff der Germanen erfolgt

war. Oab aber das bstell Aliso au der oberes

Hunte (nach D. = Lupia des Tacitus), südlich

vom Dümmerseo, gelet^eii habe, wird hier von
|

neuem bekräftigt durch deu Nachweis von Sparen
j

rSmisehttr Wege, die im Ostea der Hase mit der

grofsen Linie Tetera—Osnabrück konvergiereud,

bei Hnntobnrg zusammentreffen solleu. Ilir Zweck

sei gewesen, den auf der Hase heraufgefUhrleu

Proviant nach Aliso sn schaffen. Die Lage des

Platzes war allerdings ganz absonderlich gezahlt:

'auf allen Seiten von Mooren umgeben, lag es

weitab von den Haupt- üeerstnifsen in eioem

Winkel, wohl geeignet zur Verteidigung, aber

nicht com Ai^priff . . .* *Um rasche Aqgnii

gegen aufständische Germanen in beliebiger Rich-

tung ins Werk zu setzen, war der Platz so un-

günstig wie möglich gewählt', üud diesen strsr

tegisoh so wunderbar gelegenen Pinta entdeckt

und zum Proviantmagazin bestimmt zu habSD, W
des Dnisus Verdienst, völlig nutzbar gemacht

habe ihn erst Germauicus, als er im J. 16 n>>'

den 6 Legionen cum Bnteats Alisos kam asd des

I
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Altar d« Droans wi«derheistellte. Damals, m
aimmt D. an, entgegeu dem allerdüiga höchst

problematischen Hericht des Tacitus, seieu die

Legiuueu, alle oder zum Teil, bei Aii»o geblieben

and hüten dia enriUinton ZofaliriatnfteD swiaebaD

Uanteburg and der Haas gebaut, nm deu mit der

Flotte inzwischen auf Ems und Hase heranf-

gefubrt«a l'roriaot uacb dem Kastell zu schaÖen.

Dieae Arbeiten aeien gemmat mit den Worten:

Ciiucta inter casteUan Aliaonem ac Rbeuum uovis

limitibuä aggeribusque pcrinuDitii! — Von Aliso-

Uanteburg konnten die römischen Tmppen auf

der Hnnte aowie auf den nnterbalb mehrfiMsh den

Plnfa krenienden StraTaen leioht reraoigt werden.

Aach glanbt D. mit der so fixierten Lage des

Kastella alle sonstigen Berichte über die Germa-

nicnss&ge an& beate vereiuigeu zu können. Die

Besiehnogaa switohen AUao and dem rarianiaebeu

Schlachtfeld seien allerdings sehr lockere, da über

die Kichtnng, in welcher sich die aus der Nieder-

lage Entkommenen nach der Festung geflüchtet,

niehta Beatimmtaa mitgeteilt aei. Trotadem weist

Dus D. auch den Weg zur Walstatt: über den

Hohlweg No. VIT im Diepliolzer Moor, der allein

römischen Ursprungs sei (nach Schuchhardt ist

on den dareb Pk^wa onteraaditan nar No. IV

rSmoaeb). Die Anlage dieser MoorbrQcke sei ganz

eigenartig; dazu komme, dals die von der Hase

ans in nordöstlicher itichtuug geführte Stralse an

einer Stelle rieh atarfc reebte (östlich) wende, um
gerudewega aof den Bohlweg VIT zu treflTen. Die-

ser Kichtnngswecliscl ist nach ü.s Meinung anf

einen während des Baues eingetroffeneu Befehl

an den Tfnaaageadbidcte& Cieina •orDokaafllhreD,

denn; Onpido Caeaaram inradit sq. — Jenseits des

Moors betreten wir dann die Gegend, wo Varus

auf nngebabutcn Wegen, über Diepholz mar-

schierend, Tom Scbioksal erreicht worden ist. 'Die

Saga NUlrt bei Felatobaoaen den Kamji anneu

eigentlichen Anfang nehmen. Jedenfalls ist der

entscheidende Mmnfnt des Kampfes nicht weit

davon bei Sankt Ilülfe eingetreten. Das be-

*weiat(!) der Name, nnd daa Tenain beetStigt dieae

Anaieht'. — In solcher Weise wird S. 22 uud 23

Iber die Frage der (Jrtlichkcit weitorgoredet mit

.einer Zuversichtlichkeit, die nur übertroffeu wird

von dem atolsen Aoaepmeb S. 34: *hh kenne

keine Hjpothese 8ber Aliso uud die Varaaacblaeht,

bei der sich ein ho reieln s Material so ungezwun-

gen zu eiucm (jiauzcu zusammenfügt, wie bei der

im mir roigetraganen'.

Hornburg v. d. H. Idaard WidC

Anttbaibaraa dar latflialaehen Spraobe ton J. Ph.
Krebs. Siebente, genau dnrcbpcsehcne nnd viel-

fach umgearbeitete Auflage von J. II. Schmalz.
Basel 1905, Benno Schwabe. Eradieint in 10 Liefe*

rnngen ä 2

Wie bedeutend der 1832 von Job. Phil. Krebs

ana Halle begrOndete Antibarbaroa arit 18S6 durch

J. H. Schmalz erweitert uud wie tiefgreifend er

verbessert worden ist, dnrf als so bekannt voraus-

gesetzt werden wie der Zweck und die Einrichtung

dea Boebea. Dala ee Sebmalz vergönnt iat, dar

in den meisten Kultorländern verbreiteten starkem

scehnti u Auflage nach verhältnismärsig wenigen

Jahren eine neue folgen zu lassen und diese per-

sönlich an besorgen, ist freudig zu begröfaen wegen

dea Ynftaaara nad ueht nünder ana rem aaohlieben

Gründen. Es gibt unter den deutschen Philologen

innerhalb uud aufserhalb der Grenzen dea Reiches

nicht viele, die das weite hier in Frage stehende

Gebiet bdienaeben wie Behmala. Ba gibt, anmal aeit

dem Tode C. F. W. MGllen, ganz wonige, die die

Forderungen strenger Wissensehaftlichkeit und zu-

gleich die Bedürfnisse der angehenden Philologen

nnd der Oynmaaialpiazb ao genan krauen wie

Schmalz. Eb gibt Tialleiebt keiueu, der für das

Buch soviel zu gewinnen verstanden hätte nicht

nur aus Büchern oder aus seiuer Erfahrung als

Gymnaaialdirektor and Untreraifitalebrer, aondeni

aaeh ana peraGalioher Aussprache mit Fach-

geno»H(>n lind aus regem brieflichen Verkehr mit

in- und auslüudischcu Latinisteu.

Ist die aeeliate Auflage dea Antibarbaraa

veraltet? Die Frage ist von gewisser Seite ge-

stellt und olinc Vorbehalt bejaht worden. Ic!i

vermag sie nur mit wesentlichen Einschränkungen

zu bejahen. Veraltet iat dia aeduto Auflage, ja

bereits die siebente, obwohl davon erat zwei Hefte ')

vorücgi'ii, Ii'.ols fiir die Dissertation: jeder deutsche

Doktorand wenigijten.^ darf sie jetzt dentsob ab-

fassen! Für die Examina der Lebramtekandidaten

iat das Bneb niebt veraltet: in Bayern a. B. iat

im ersten Examen eine mitunter recht schwierige

deutsche Vorlage ins Lateinische zu übersetzen,

im zweiten ein dum Umfange eines Druckbogens

gleichkommender Teil der wiaaenaofaafUiehea Ab-

handlnng. Der Kandidat, der für diesen rein

praktischen Zweck in der Vorbereitungszeit die

neueste Auflage benutzt, hat vor dem Benutzer

der aeebaton aoviel wie niehte voraoa. Daa Oleiebe

gilt im allgemeinen für den Lateinlehrer der oberen

Gjmnasialklaasen, der sich die sechste Auflage als

>) Hittierweile Ist daa dritte und vierte Heft er>

aehienen.
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Twiiwigeii Baigebw bei d«r Korrektor dar sefarift-

lidlMI Arbeiten beigesellt hat. Das Neue uud

Bessere, das für diese Zwecke die siebente Auf-

lage gegeuaber der secbstea bietet, maü spärlich

bleiben gegeollber dem Forteduitt, der die aednto

vor allen frOhereu anszeichnet.

Veraltet ist ilie sechste einzig für die wissen-

achafilicbe i*oriiuhuug. hrai iu der Hiebctittni Auf-

lage koottteo die Ar die manoigfaltigsten Phrbleme

ertragreieben letzteu acht Bünde vou Wölff-

lins Archiv benutzt werden, ferner die heute

uohezii TolUtüudigeu zwei ersten Bände des

TbesenriiB and die ansgezeiebnete Flormenlebre

von Neue-Wagener, die jetatt ebenfalla abge-

schlossen iat. Dazu kamen die wichtigsten Ergeb-

uiase einiger wertvoller semasiologischer Uuter-

mebnngen, lezikaliaober Statistiken nnd nblreieber

Monographien über 8yntax nnd Stil in den ver«

schiedeuen Entwicklungsstufen der Latinität. Das

umfassende und groiszügige Werk E. Nordens,
Die antike Knnetprose, war vom Autiberbanu in

der biatoriscben Einleitung zu ber9«dw«bt^(en,

und Schmalz hat das ausgiebig getan. Mit be-

greiflieber Genugtuung weist Schmalz im persün-

lieb«! Vorwort (p. VI) auf die mancherlei Au-
regnngan bin, die die Verf. von uerkaiint ge>

diegenen Arbeiten über die ncdeatungaentwicklung

nnd über die Orauimatik aus der .sechsten Auflage

des A. geschöpft hüben. 'Er hätte' — fährt er

fort — <anob mit Erfolg in bedeutenderen
sprachwissenschaftlichen Untersuchungen
beigczogeu werden können: hier haben die

Verf. maucbmal Umwege gemacht, statt den A. zu

befiragen, oder ga^mbt Nenaa tn bringen, wib-

reod der A. frahmr aebos daa Biehtige lebrte. leb

verweiso hier nur auf Archiv . ,
,' Auch im Text

Ishlt es nicht au Berichtigungen zum Archiv uud

mm Tbeaanma (z. B. & 44. 160. 162. 165. 266).

Um die eiu»chliigigo LitOBtar der letzten zwei

Jahrzehnte tunliclist zu verwerten uud anderseits

den Umfang des Werkes nicht bis zur üuhand-

liebkeit anadiweilen in lassen, aind in der 7. Aufl.

Stellenverzeichnisae, die jetzt im Thesaurus

stehen, unter Verweisung auf ihn gestricheu. Mit

dem alten BalUist unuötiger Zitate aus Werken,

die beate niemand mehr naehscblägt, darf die

achte Aufl. noch erbarmungaloaer anCrilnmen, ala

es diesmal goKcheheu ist.

Daun kann bis zu einem gewissen Grade 'j aach

') MonilisHi vfriilli<Iitil zur Erfiilhmg dieses

W'iin^i-ln-s i>t ••ineutlioli nur iler Hrsg. eines deutsch-
iH'f nisoheo Würterbucbes. l brigeus ist die. neueste

den von Herrn "Pnt Sebmid in TBbingen ge-

äufserten Wunsche entsprochen werden, der A.

möge für moderne deutsche Ausdrücke wie 'dä-

monisch, idyllisch, Novelle' n. ä. eine Übersetzung

voraohlagen nnd mit nnmtttdbareo Belegen oder

mit analogen Wendungen stützen. Herr Gym-
uasialprofessor Dr. Burg in Rastatt hat ein Ver-

zeichnis deijenigen Wörter uud Ausdrücke au-

gelegt, die inneibalb der einielnen Artikel dee A.

vorkommen, obne dafs dies aus dem Stichwort

oder einer entsprechenden Verweisung sofort zu

ersehen wäre. Dieser Anhang, der seine £ut-

ateboDg dnem Ralaebbge dea frBbe rwstorbenen

0. Riemnnn veirdnokt, wird ebenso beifallig auf-

genommen werden wie s. Z. die Indices zu Nilgels-

bacbs StUilstik. Der Vergleich mit den letzten

Aoflagen dieser Stilistik ÜUat nnr noeh einen

Index der besprochenen Stellen vermissen, hier

natürlich nur derjenigen, deren Text abweichend

gestaltet oder abweichend erklärt zu werden

pflegt.

Die inftere Anaatattang der siebenten Auflage

ist die der sechsten, der Druck ist ebenso korrekt

(nur multidudinia S. 70 ist mir aufgefallen), der

Preis der gleiche.

Hier einige LaaeMehte und ein paar Vor-

schläge zu Erweiterungen der achten Auflage:

S. 3 A. 2 schreibe im Suctouzitat amatoretn statt

auctorem, S. im vierten Cicerozitat vetustute

atatt dw ehemaligen Vulgata vetnato et, & S6
Abs. 2 SchDUz[e]. S. 39: Über ab mit dem Ge-

rnndivnm, eine klassische, aber befreiudlii-Uerweise

melirfach augezweifelte Konstruktion, ist gehandelt

in den El. f. d. bajw. Gw. 1890 8. 4. 8. 40 vntar

abalienare : de or. II 304 haben die autoritären codd.

mutili a te, die iutegri ganz wie II 40. 44. 127.

203. 304 das weniger gewählte abs te. S. 44 ab-

esae: Bis ist mir kein Zweifel, dafa die geistreiefae

Poiute ans Ciceros Brut. 276 'hoe nnnm illi, si

nihil ntilitatis habebat, afuit, si opus erat, defniC

küuftig für noancbeu Miisbranch der roten Tinte

herhalten mnA. In Wahrheit haben wir ee mit

einer vom Augenblick eingegebenen Antitheae an

tun, die uns nicht berechtigt, zwischen abesse

uud deesso eine so scharfe Grenzlinie zu ziehen

wia awiaohen entere und egere. So wen^ als

opna eat in jedem Zaaammenhange — prodest

ist und so wenig als die Nichtciceronianor dem
lledner M. Antonius und den oratorischen B&oheru

I

Autlagc vou (iuorgcs, da in hv viele.s aus Xägttlsbachs

I

Stilistik fibeigegaogea ist, nicht so schlecht als manche
meinen.
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Ciceroa deu gekÜDStelteu Gegensatz zwischen di-

sertna und eloqaeos uacbgebildet haben, >) so wenig

empfimd die goie Comaeindo du dMMe als dia-

luetraleu Gegeusatz zu abane. Selbst Cicero

nirlttl de or. II 83 ut exponerentur singulorurn

^liirteä geuerum, iu quo et dee^ne aliquam parteui

et sopefare mradoaam eet; tnm Terboram defi«

nitionea, in qoibas ueqne abesse, rjuicquam decet

iiof|ne rednndare. Wenn hier mit abesse und mit

reJuudure der Einförmigkeit im Aasdruck vor-

gebeugt wird, so eraeheut abeiae aadenriMa lelbit

ohne diese stilistische Räcksicht als Synonym von

(leesse: de or. I 48 quid liuic abesse poterit de. .?

II 108 ut neqae absit qaicqaam ueque supersit,

II 281 diT. 1118 0.9. B« Antithesea wie «domos

tibi deetal? at habe^M. peeuiua niperabat? at

egebas dürfen wir nie die vom Kolon geforder-

ten Rhythmen vergessen. Bei Oviil heilst es

ars tun. im ecce parat Caesar domito qaod de-

fiut offbi addere, bei Horaa ep. 1 18, 57 oiiae et

lupAA abett Italis adiudicat armis: ana «dcheu

rhythmischen Gründen Horaz nach dem zweiten

Daktyluü das proeodiach an sich mögliche de(e)8t

Tenniedea hat, enteht man niebt am dein KoU'
mentar Kiefsliogs, der 'fernbleibt' statt 'noeh ab-

geht, fehlt' überHetzt, wohl aber aus dem von

Lac. Müller. Kurz: der Thesaarns bezeichnet

1 216, 10 deease richtig als (iu gewiasem Zaaammen-

haage nnairetMbafkee) Sjnoojin von abeaM nod ab
GcgenBatzbegrlffe adesse, redundare, snperesse,

siiperare; diigcgcn ignoriert er nicht zn seinem

Vorteil die ÜrutusäteUe und die {'uraliele aus

Ofid. B. 61: der Sati *Ae vor e g und q wnrde

sicher von Cicero gemieden' lüfst sich trotzMäller nnd

Lcbreton nicht aufrecht crhalteo, wenigstens nicht

für die mir ziemlich genau bekaonteu rbetorischen

Schriften. Ac vor Gnttorale bei Salloat behandelt

Ktuize, Sallastiana I 1892 (vgl Seblee im Sali.-

Bericht der IJcrl Z. f. Gw. 1895 S. 109). S. 65

verdient Erwähnung acceudere (comtnovere, iu-

flammare) ira, odiis and dergl. 'durch Erregung

voa* atait *in*; TgL Nipperdey m Tae. Ann. 1 58.

S. 68 wurde ich an Caesar b. g. V 46, 1, b. c. III

33, 2. 36, 7 bis ((|nil)ns) litteris acceptis erinnern,

damit der Satz 'unrichtig ist es im l'assiv, wo
raddi oder alfofri gesagt wird* nteht ao miftrer-

itaoden wird, wie er tatsächlich nursventaoden

worden ist. S. 69: acclamare nud clamores sind

voces dubiae wie ifoi^vfitlv und &6Qvßos. S. 73:

>) de or. 1 63. M. Orat. 18. VgL QoiatUianVIU pro. 18;

die Pliniusstt^Uc V 2U, .'> tiimuit auf Cicero ftgm. 1 20
Bezug und auf de or. 1 öä.

accnso cur fehlt iu Mei^aeta Handlexikon zu

Cicero vom J. 1905 and iit tntritehKdi im Klairi-

aeben ao selten (TheMMnia I 353, 28. 354, 7), dab

ein knapper Hinweis gerechtfertigt ist. S. 88:

Der vom Thesanrna I G32, 74 gebotene Curtius-

text IV 9, 25 ad iaui (etiam codd.) per armatos

adeqnitare iat unrichtig, weil Cnrtios ao wenig als

ein anderer Prosaiker von Stilgefühl iam swisohen

die (einsilbige) Präposition und das Partizip statt

nach diesem setzt. Weiubolds Text von lüOÖ ist,

wie fast dorehwag, in meiner Anagabe von 1903

vorweggenommen. S. 97 berichtigt der A. mit

dem Satz: 'Das substantivierte admiamm ist

ein sehr seltenes und uuklassisches Wort' still-

«chweigend Mergoeta HandlirikM tn Cioaro, wo

ee 1 21 heiüt: admiasnm Vergehen, Schuld: qua«

etiam nuUo admLsso conscqni' posseut part. or. 120.

Wer den Satz bis zur Verständlichkeit au.sschreibt,

also Conseqnontia diluet exponendo non esse illa

eerta indicia facti, qnae ete., wird an nnllo ad-

inisso aus dem Vorhergehenden den Sab8t.-Abl.

facto ergänzen. Was sagt der Thesaurus? Er

reibt 1 753, 42 au Belege für admitto baec, id:

de. Hil. 84 aliquid, part. 130 mitfo aämutOt Bell.

Hiap. 80, 3 ne quid temere culpa suonun ad-

mitteretur. Bisher hatten wir mit Nipperdey zu

Tac. Ann. III 15 geglaubt, der Ablativ zu nihil

heifse klassisch nicht uuUo, sondern werde sdbit im

Briefatil dnxeh nvUa ra eraetrt. S. 103 ISee man

gern ein paar bezeichnende Stellen Uber adnoH

brare, das Gymnasiasten und Verfasser von Disser-

tationen oft mit dem wesentlich verscbiedeneu

exprimere, efflngere, excodere verweohadD. 8. 108:

Der Aufsatz, den G.Landgraf 1898 im Archiv X
391 ff. über den präpositiouslosen Zielaccn-

aativ veröffentlicht bat,') berechtigt ohne weiteres

zur Ablehonng der Konjektur, die der Theaan-

ros zu Cicero ad Att. I 14, 5 aufgenommen hat:

hic tibi <(ad> rostra advnlat. Her Hriefsclireiber

hat, zumal bei einem zusammeugesetzteu Zeitwort

und in effektvoller Darstellung, das gleiche Recht

wie Varro in adnem bekannten Wita, der aneh im
ArchivanfsatE angefahrt iat. S. 102: adulescentiari

metaphorisch wie vtavurto^ai ; S. 110: aeger von

politischer Miikstimuiuug wie yöaoi, voottv (— ora-

0io£<*y). 8. 121: Das in Gymnaaialatilistiken oft

angefigehtene aetatis aaae in Wendungen wie prin-

ceps a. s. orator ist so cicerouisch wie aetatis
*

illius, temporum illorum, temporibus Ulis. S. 130

') TImt den jiräpositionslosen Zielaccosativ bei

( iirtius vgl. lierl. philol. Wochenschrift IfNft Na W
-41 Sp.im i3»i. i»si4.
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durfte au philosopiior atque id ogo (ftloaoifw Kai

nSw» n^dnm erinnert werden.

8. 130 wären die von Georges im D.-L. W.
Rennnuteii Atisdriickc für 'Agent' am Platze, aufser-

dem Poiupeiaui prodromi ad Att. I 12, 1. S. 133:

Sit atatt inqnit ein einiiget Blal (TU 2, 6) auch
bei Curtius; j^. da» YommA m. Anig. p. XIX.
S. 143: Warnimg vor alins statt alterius und statt

des Adj. alieuua »ebr angezeigt. S. HG Abs. 1 ii. E.:

alia ratio (oder ooudicio) est leguiu; ferner: baec

eit aKa (oder altera) qoaealio äilae (oder iftQOc)

Xoyog ovTog; vgl. Rehdantz Index II za Demo-
stbenes unter köyog. S. 1-19: uuut aller oliiie aut,

et, que, ve oder das spütlateiuiscbe vcl verdient

dnrehani angemerkt an werden. Der TheeaaruB
kennt es I 1743, 66—68 zwar nur aus Cic. Verr.

115,70. Pliu. ep. IX 10,3; aber das Asyiuleton

iet aucb für Curtius V 7, 4 durcli alle Uss. ver-

bürgt und Ar Plinin« ep. IV 3, 1 durch die zwei

wertvollen Hss. F und R (llflUen Tenbneriana von
1903 merkt die Variante gar nicht au). Mau
kauu eine Wette eingeben, dafs dieaes Asyndeton

anoh noch im kritischen Apparat anderer Autoreu

aehlommert.') S. 149: Anf arae *ein Altar* kann
altaria, aber auch ßwfiot eingewirkt haben (vgl.

Rerl. pliil. W. 1905 No. '2'2 Sp. a E.). Nocli

uiemuiid bat überzeugend erklärt Tacitus Anu. XVI
Hl, 4 altaria et aram eomplexa. 8. 161 Z. 8:

'Richtig ist (von C. F. W. Müller IV 3 p. 273, 8)

als klassisch notiert viife an in frj^. orat A XIIl ?'.

Aber diese Steile der Rede in Ciodium et Curio-

nem, dnreh die f&r Cicero die Gleichung vide au

= nescio an bewieMa werden m^I, kamen wir

leider nicht, wie die Mehrzahl der anderen Bruch-

stücke, aus der primären und uralten, l lierlieferung

dei Turioer Palimpsesies Pejrrous oder aus dem
Bobbtenneeboambrosiuiiscfaeu der CiceroBeholien,

sondern nur aus einem Citat Quiutilians V 10. 91

(-^schol. Bub. ;J3i, 1 Orelli), und zu diesem be-

merkt gerade Müller iu seinem kritischeu Apparat

•p. XXXVI: <eüf« an* Oeero neu »cfiptiU fortasse

eeripeit 'vide ut'. S. 164 zu angnitat 'an eng*:

Sen. Huas. I 3 Alexander orlii ma^^nns est, Alexan-

dre orbi angustus est; I 5 orbis illuiu suns non

eapit (»gl. Demosth. 9, 27 or^' ^ Elldi ov.> »;

ßd^ßa^H Tfv nrjUemSfav tä»9^w)i Tac.

Agr. 30 (pios non Orien«, nou Occidens .sitiaverit.

S. 165 zu anima: Cici. Vwr. Ii 3, 134 non modo

') f^i>;ni.Preurs de biuieiubris dksoluti usu HoUeiuui,

Pr. V. E«ienkoben 18B1 S. 4», fögt dazu CIc. Verr. II

4,66. Ciuent. 178 (Müller h.-idciual nlm.- \';iriaute), die
Stellea aus Curtius imd riialus kennt er nicht

auimum integmm, sed ue nniuiam «piidem puram

eooeerrare potoiasei Und am manöharlei OndUe*

reien bei der Korrektor vonnbengan: fia. V S8

animiim illi peeudi da^«/« pro sale, ne putcboeret.

iiat. II 160 sui quidem, uo putesceret, atiim<i'j'

ipsa»! pro tale datom dimt etee (Thrysippns.

S. 189: «apprime in der spaten Latinittt aucb mit

Verben verbiindeir: bereits in Platilus' Trin. '.'<''>

Scio, adprime probo, wenn man nicht Fr. Leos

Konjektur Scio a. probe anerkennt. 8. 219:

'Andere aliqnid sagt Cicero nicbt*. Aber dooh id

de er. III 198, tantum and quid Milo 90, alia omoia
Phil. II 64. S. aurem oder anres praebeo.

ä. 249: Bemerkenswert das iu Merguets Hand-
lexikon zn Cioero fehlende totne emt; 8. 259:

captivitas auch mit urbium u. ii. statt cxpngiiatio;

raptivi auch '.Mit}^ofan<»eue' (("nrtius X 4, 1) neben

cives ai'unokltat und wie militca 'Mitkämpfer

(IX 2, 33), muuicipet nnd Shnl. 8. 266 waren ein

paar ÜSnatimittel fQr das uacliklasHische Catili-

narius erwünscht: je iiacli dem Zusammenhange

der ticuetiv Sgl. oder der Plural Catilinae (Cic.

ad Att. IV 3, 3, semiuarium C.-arum Catil. II 23),

Catilinae socü, ooneeii, bomines CatiUnao aimiles.

S. 268: sine cansa = frustra Archiv II 22 VII 268.

Warnnng vor dem liichtciceronischen eam ob cau-

sam. S. 270: vir lama<e)> proximo proelio cclebris

bei Cortios V 1, 18 hat merrt Friedrich Walter

aus Taeitos H I 52 (ipsnm celcbri ubique fiima)

entnommen: ihm sind die .\usg. Damstes und des

lief, gefolgt, dann erat Weiahold. — Juugeo

Leuten ist fest nur celeber 'rielbcaacbt* und *ge-

feiert' geläufig, nicht aber c. *weitverbreitet, be-

liebt' in Sätzen wie Curtius VII 6, 42 sagittsurum

(sagittandi die Vulg. aus Justin) tarn celebri usu.

S. 273: Kurze Bemerkung über das echtcicerouische

oerte qaidem, q. c, smnal Anfinger diese Partikeln

gern als synonym betrachten. S. 275: certos

'überzeugend, einleuchtend' de or. II 38. Rose.

Am. 52. S. 275/ü: Aus Liviusstelleu wie XXVill

24, 14, XXX 31, 7 geht hervor, dafii er eerrie«

nicht immer metaphorisch gebraucht hat. S. 276:

Iber cetera mit o<l(r olme ft oder que haudelt

Stegmauu iu deu Jahrb. für Philol. 1894 S. 17 f.

Der gleiche Anfsats mbreitet sich Aber oomplmm
(-qne) alii, aliiqne pluroB, rdiqni (-qoe), ceteromut

mit ."Superlativ statt oetorw mit Komparativ.

S. 2^>1: An sich aaffallend und bei Phädrus ohne

Analogou sind seine Worte IV 1, 4 Ualli t'ybebei

eireum m qttae$Uu (Speyer wollte qnaestn > qnae-

stoosis itiui i ibiis) ditcnr asinum solebaut. S. 280:

vir civilis bei tjuiutilian XI 1, 35 'Weltinauti'.

S. 291: Uber coepi mit luf. Pass. and mit lofiuitir
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ab ÄoriiiamtB handelt aaeh V. Tbunuar im Pro-

gramm dM StuatsgyinDusitams in Wien IX 1892.

S. 20r>: cognoniinari uachklassisch abgescliwäcbt

zur Kraft des Simplex wie bei Poljbiua nQoaa-

roQtv6if9ttti Tgl. PhUol. 1876 Bd. 34, 160. 8. 297

TenniM man «olen: entnns wagen d«a oft Ter»

kannten BedeatungsTorbältnisses za diligere and

amare, zweitens wegen der VcrweuJung für sein

Kuuipositum iucolere, das Ii. J. Müller iu seiucui

Uvint-JB. 1895 8. 59 an drei Ltvinaitenen statt

ilea Simplex durch Konjektur einföhrt & 802

Abs. 3: ('ic. de or. I 232 archaiaierend cotnme-

ruisse se, aber unmittelbar darauf sese meruibse.

8.809: FBr das Adjektiv oomparatns ist wichtig

die in Mergnets Handlexikon fehlende Stelle aus

de or. HI :V2 sie fuimus seniper comparati- *8tets

babeu wir uns iu der Lage befunden'.

WQrabnrg. Th. Stangl.

Aiianllge aus ZAltnebrllteii.

Philologus 65, 1.

S. 1. Otto Immiscb, Ein Gedieht des Aristo-

teles, bebandelt die Kose (fr. Arislot. 67S ed.

min.) wicdcrgcgcbcnen Verse. Der Stifter des in

iliueu geuanuteu Altars ist Aristoteles. Der Altar

glR Piaio. Er stand bei dosen Grabmal. Die In-

s^dirift lies Altars wird mitgeteilt. Aristoteles selbst

lial das alles erziililt in einem Gedichte nidil an den

schon sn PUtos Lebzeiten verstorbenen Cypricr,
soudern an den Rliodier Eudcraus. In dies Gediclit

bat er auch das Distichon der Inschrift vcrtlochtcn

und zwar den besonders markig und sinnvoll geprägten

Pe&iamcter ohne jede Verftodemag. Olympiodor keout

das Gedicht, die andern nar das Distichon; nur in

iIlt vit:i Marciaiia i^t nucli ein Hinweis auch anf das

ücdicbt erkennbar. In v. 2 möchte der Verf. lesen:

thußimv atnvi,v (ftXlijv, im letzten Verse: ei vSv
dVfif» XaßfTv oi'd' tvt tctintx noit . . wntu i ilanii

das Citat vor dem Abschlufs des letzt eu üedankens

endigte. — 8. S4. Adolph Roemer, Znr Wlirdi-

gnny; und Kritik der Tra;L'ikersc1iolien , weist auf

fulgeudo Punkte hin: Vergleichung unserer (^ueliiu,

Aslage der imoitvrinata der alexandriuischon Philo-

logen 711 den griechischen Dramatikern, Behandlung
der M)tljulünie in den Tragikcrscholieu, Behandlung
der Mytholtigio durch die Späteren, Widersprüche und

ein Stück Konkordanzpbilolo^fic, der Enripideskriliker

ud der Sophoklesschwürmer, IteiiandlnnR der Dra-

nttnrgie darch die alten P^rklarer, die dtavoia (ilio

n^jbmnail^ des Euripides, Beurteilung der ntdavot^,
das Problwn der Sittlichkeit, einige scenisebe Fragen,
die Homcrcitatc, Gniiulsitt/c dieser Afterphilologio,

Beitriige zur Verbesserung des Textes. — S. 91.

Alfrod Holder, Zo Avianns, bringt eine Kollation

der f. 109—111 des Reichcnaucr Pergamentcode.x

LXXIII (Groisb. Hof- und Landesbibliotbck in Karls-

nilie) mit Bilhrens' Ausgabe des Avianos in den

Poetae Latini Minores vol. V .33— 59. — S 07,

Alfred Klotz, Ober, die L.\positio totias mundi el

gentinm, Ibt banpMiebtleh an der Bearbeitung der

Schrift von Thaddaous Sitsko (Archiv für lat. Lcxico-

grapbie XIII 1904) Kritik. Sciuc llcsultate sind

1. der Reeenskw B Ueibt ihre Bedeotnng als ein

Hilfsmittel der handschriflliclien Kritik gewahrt, aber

über Bearbeitung A fuhrt uns die jüiij^ere Uecension

nicht hinaus. Der urspraiigliche Titel war der oben

angegebene. Die Schrift bat koineu einheitlichen

Charakter. Der Verfasser des ursprünglichen Werkes

hat griechisch geschrieben (wohl für Ägypter) und

war ein Heide, ein christlicher Autor bat eine lateini-

sche Übersetzung angefertigt, and anf ihn sind die

dirisilichen Ankl.liige >;iirlli;k<iiif(llin ii. Dafür zeugen

viele Griicismcn. Zum ScbluTs gibt K. einer Ver«

mutung über die Entstebnngsnit der Übersetsnng

Kaum. — S. 12R. Wilhelm Dörpfclil, Alt- Athen

zur Königszeit, polemisiert in seinem eigenen und des

verstOTbenen Cnrt Waobsnnth Nanun gegen £. Drc-

nips Ausführungen im Philolopus 1f»0,') S. 66 ff. Es

handelt sich dabei um das rclar^,'ikou, die Pnyx und

die Angaben des Tbnkyffides aber die .älteste Polls.

Eine Zusammenfassung seiner Ansichten Uber die

Stadt Athen gibt Dörpfcld S. 138—139. — 8. 14».

L. Radermacher, Griechischer Sprachbrauch, gibt

eine Fortsetzung von Philologas 63, 1. Er bringt

Beitrage zu Euripides* Eldtira Uff., Cyclops 74 ff.,

Jon 98 ff, zum Verstiiudnis der Worte x^ioi'«, T/u oc,

ntqiodotu.^ — S. 154. Miscellen. 1. MaxWuudt,
Antigene . 569; — S. Konstantin Borna, Kriti-

sche Miscellen zu Plato. — ?>. R. Reitzonstein, Zu

Laevius. — 4. O. Crusius, Martial IK, 95: Alpbius-

OIpbins. — 5. 0. Crnslns, FBPFA NASIA.

Mitteilungen desK&isorlich Dentscbon Archäo-

logischen Instituts. R9miKh9 AiUilunp, XX
(1905), 2. [13. Not. 1905.]

S. 121—130. W. Aneinng, Zerstreute Frag-

mente römischer Reliefs, behanddt einst an*

samincaKehöri'n'e, aber jetzt in verschiedenen Samm-

luugeu (Vatikau, Lateran, städtisches Antiquarium iu

Rom, Palatin) aufbewahrte Stocke einer auageddmten

Fries-Darstellung der Gigantomacliie helloiistischen

Stiles. (Dazu Tafel V und eine Text-Abbildung.) Nach-

trag s. n. — S. 1SI~135. Derselbe publiziert einen

weiblichen Kopf aus Glas im Konservatoren-Palast,

ein genaues Gegenstück zu eiaein Stral'sburger Frag-

ment, wohl aus augusteischer Zeit. Das Druchstilck

ist im Text, die Btlste farbig auf Tafel VI und Vil

wiedergegeben. — S. 136—155. Derselbe bespricht

den Torso einer Statuette der Artemis aus dem

lysippischen Kreise im Mnseo Cbiarantonti, dessen

Ergänzung eine Replik in eher belgischen Privatp

Sammlung in Marieniont sichert, gehl liesomlers auf

das Motiv der Wendung des Kopfes nach oben ein

und verteidigt anhangsweise den lysippischen Ursprung

der Thessaler-Gruppe zu Delphi. (Mit 8 Textfiguren.)

— S. 156-163. A. v. Domaszcwski interpretiert

eine Inschrift eines Gerannenkrieges, die 1904

an der Via Ostionsis gefunden WUrdO, und bezieht

das Fragment auf Diilius Inlianus. — S. 164 f.

K. liohmeyer publiziert zwei Fluchtäfelchen ton

der Via Apjiia ohne lesbare Inschriften. (Dazu eine

Abbildung IUI Text.) — S. 166—184. R. Schneider

0
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will die wohlgelongeaen Rekonstroktioncn antiker Ge-

schfltzo dnrcli den sachsisclicn Artiücrieiiiajor Scltramin

in Metz durch geuauere UuterHUchung dur Darstellungen

von Geschützen auf antiken Reliefs crgilnzcn und

bebandalt unter iteter Heraauehapg der alten Scbriri-

•tdler saaRdnC die Bilqrtnd« dm Heiligtums der

Athcna Polias Nikephoros in Pergamon und den Grab-

stein Ues Yedenuius (CIL VI 2725). (2 Textfiguren.)

— 8. 184. W. Amelnng gibt «tuen koRMi Maeb-
trag zu seinem Aufsatz Uber ein Gijrantcnrclicf (s. o.).— S. 185—187, Ii. Delbrück erklärt gegen .1.

Schulten (b. Wocbensckr. 1905 No. 41 S. 1125) ein

fou diesem besprochenes Architcktui-stflck für einen

Teil eines Beckens oder der Deckplatte ciues Posta-

neotea. — S. 188—192. A. Mau, Nochmals
MieoD and Pero (s. WocbMichr. 1905 No. 50
8. 1869), liest Jetit — nteb Widt — Aao dignum
<9nw ut statt Tm^icm Icwuff «!.

Tbe Cltssieal Berfew XX 1, Februar 1906.

S. 1. Der Herausgeber macht auf zwei neue

Zeitscbriften für klastische Philologie, die in den Ver-

einigten Staaten erscheinen, aufmerksam {Clasiieal

Philologe und The Classical Journal) und weist kurz

auf die letzte Yersaminlaug der Clastieal Auoeiation
(s. 0.) n. Md. — 8. 2 f. R. H. Henrf, Die
Apostrophe bei Homer, widersiiriclit den Aus-

führungen BoHMit: s. Wocbenschr. 19U6, No. 5,

8. 124. — S. 3—5. L. Campbell, Colonns Hippios,
sucht den Oedipus Coloneut des Soplioklen mit ''e-

wiäüon politischen Verhaltnisseu Athens in Vtrltinduug

SU bringen. — & 5t T. W. Allen, Adversaria,
gibt yermatmigen tu //orn. M 211, hymu. III 457,
XXXI 9, Eurip. l T. 378, 1010 und Ärtsioph. Eq.
536. — S. 6—11. H. llichanls, Platonica VII,

teilt eine Reihe von Konjokturen zum Text der

^eeetn* mit (8. Woebensehr. 1905, No. 5, 8. 191.)— S. 12 -14. R. G. Bury, Platonica, veröffent

licht kritische Bemerkungen zum Kulhydemus, Mono,
Pbaedo and snr RepabUk. — S. 14 l A. Platt liest

Itoer. Pantgyr. 140 y^yovojf für yiyoyty. — S. 15.

J. 8. PbilHmore schreibt Arlslot. Eth. Nie. IV,

1128 a 27 rj Hul ti ythOov xöiv doqiaxmv statt ^
jcai %i /c fotorroy «KfMiMy. — S. 15—19. A. J.

Kronenberg gibt krttisebe Bemerkungen zu Epiktet

I—II nach der Ausgabe von Schenkl. (Fortsetzung

folgt.) — S. 20—23. U. Richards, Noten zo den
Erotiei Graeci, bobandelt Stdien von Aobitlos Tstias,

I.<*ngus, Xenophou Ephcsius und Cbarito. (Fortsetzung

ü)l:;( ) — S. 23—27. R D. Hicks prüft die Frage,
wer das passive Wahlrecht für die spartanische yf^'ofa
besa£s. — S. 27—31. L. R. Famell zieht aus einer

bei Chalkis anf Enböa gefundenen Inschrift, die

in attischer Schrift und Mundort abgcfafst ist und
Anspielungen anf rein attiscbe Religion eatbiüt (Epb.
Areh. 1909 p. 99), den ScMofs, es btbe dort dno
sonst unbczeugtc athenische AiisitMllung gegeben.

— 8. 31—36. Ch. Exon untersucht das Verhältnis

der aofgsiOstea Arsis und avfgdOstMi Thesis bei

PI au tu s znm prosaisclau Akzent. — S. 37—47.
A. E. Ilousman behandelt eine gröfsere Reihe ein-

zelner Stellen der Silvae des Statins. — S. 47—51.
Cb. N. Cole präft die ZoTerUssigkeit der Citate

Quintiliani am lateiniscben Dichtern; sio ergibt sieh

als gering. — S. 51—53. C. F. Ballcino erörtert

die Probleme des tnOutum capitis iu republikanischer

wie in der Kaiser-Zeit. — S. 70 f. A. H. J. G r o o n i d ge
berichtet aber die Vertaandlnogea der Oxford Pbilo-
logical 8ociet7 im 4. Qaartai 1905 «od awar Uber
die Vortrage von Iladow (Aristoteles* xdi^aQiTtc),

Farnell (Kall der &ttiy M'w)* Myres (&aiUt(fifo-

x^fo») «ad Long (Gksars Laodangeo In Britaanfan).
— S. 71—75. Die 3. Versammlung der Classical
Association [of England and Wales] in London am
5. und 6. Januar 1906. Hier sei hingewiesen auf

die etwas eingehenderen Referate über die Vorträge
von Hogarth (The Nature Goddcss in the Greek Lands),

Allbutt (The Speaking of Latin) und Verroll (The

Conversion of tbe Furios in AMcbjlas' Eamenides).
— 8. 75-77. W. W. Tarn lofsert sich sa dem
Problem der Thraniten, Zougitcn und Thala-
miten: s. Wocbenscbrift 1906, No. 9, S. 249 f. —
8. 77—84. A. W. Tan Baren, Die Tempel des
Castor und der Concordia auf dem römischen

Forum, stellt zu 5 Abbildungen im Texte die Ergebnisse

der Ausgrabungen im Herbst 1905 zusammen. —
S. 91. F. H. Marshall berichtet in der Arcbfto»
logischen MonatsUbersicht von folgenden Funden:
Griechenland: Delos (Inschriften, athenische Münzen,
Gütterstatucn) ; KleinaiieHi Alabanda iu Karlen (Aos-

grabungs-Ergebnisse); Fiwtkrmekt IfarseUlo (Bracb-

stücko bemalter Tongefltba von ibarisch-mykeiiisehem

Typus).

Athenaeom 4095 (31. April 1906). 4096 (28. April

1900).

S. 490. In der Sitzung der 'British School*
zu Rom am 4. April sprach T. Asbby jun. Ober

ein noeb nldit TerSffisntileblee Panorama von Rom in

der Pii (liciana, das Lanciani dem Anton van den Wyii-

gaerde zuschreibt. Derselbe trug dann eine vou

Ashbj aea. verfUbte Beschreibung von aUberaen

Zaubergcrflten vor, besonders Rautensprossen, Sirenen

nnd Scepfcrden. — 4096 S. 520. In der Sitzung der

'British Archaeological Association' vom

18. April las U. H. Forstor Ober 'The Teutb Iter

of Aalonlaits and tbe Bomaa Statkms in tbe Nortb

of Ea^^d*.

ItoaeoaloiM-VeraelchnlM pliUol. Sehriflen.

R. Agahd, Attisches Übuiigshuch : Nphli. 7

S. 155 f. Anerkennung neben einer Reihe von Be-

denken äuJGsert 0. Walthei:

Assman, E., Das Flofs der Odyssee: ÖlJd. 6

S. 177. Die Wiederherstellung des von Odystens er»

bauten Flosses, die A. versucht, und die Zurück'

fahmng dieser Art von Fabrzeagen auf die Phöniber

sind beide richtig; aber die spracMieben Deotangs-

versuche des Verfassers sind dikttanlisLh. E. K.

Baumgartcu-Polaud-Waguer, Die hclleuiscbc

Knltur: Mm. XIII, 6 8. SS1.SS4. Oot. Roetgen
van der Loef.

Beccari, CS. J., Kerum Aethiopicarum Scriptores

Occideutalcs incditi. Vol. II, III: LC. 17/18 &607l^

Eia wertvolles Werk. NaehoeU
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Berger, StilisUscbe Übungeo der lateioiscben

SiNrawhe, 9. Anflsg« tob ff. J. Möllen Zöß. 57, S

S. 134. Empfehlenswert. J. Dorsch.

P. Brandt, Sappho. Eid Lebeosbild aas den

PMUiogstagen aligriecMadnr IMehtung: NphH. 7

8. 145 f. Diese mitW ilrnio und Begeisterung geschriebene

BiOigNipbie wird itireu Zweck erfallen. J. SitzUr.

Brockhaas' kleinesKonrerMtiom-Lezikon. Ffinfte,

vollst.iiuiig bearbeitete Auflage: LC. 17/18 S.

Auf allea Gebieieu ist mit den Verftoderuagen und

Heven Eneheiiiiiiigni Borgsam Sebritt gebtÜMi worden.

Bruliii und Preiser, Aufgaben zum Übersetzen

ine Lateioiscbe fllr die II der Gymnasien and die

oberen Klaseeo der Redgynmiien (Frankferter Lelir-

plan) : ZßG. 57, 2 S. 133 f. Wird von J. Golli>ig gelobt.

Franz Bneeheler, Oed&cbtoisrede auf Hermann

Utener: ßph W. 14 8. 441. Diese Rede ergreift

dnrcli ihre schliditc Gröfse. .Julius Zifhen.

0. Bagiani, Storia di Ezio, generale deir impero

Otto Talentiniano III: BphW. 14 S. 430 f. Die

Arbeit liefert weder eine übersichtliche Darstellung

jenes Zeitalters, noch weist sie die nulige Kritik auf.

A. E. Barn, Niceta of Remeriena, hU life and

works: BphW. 14 8. 424 426. B. bat weder Zeit

noch MQhe gescheut, alles Erreichbare (tber Kleeta

aosammenzubringen. Friedrich Wiegand.

Loris Campbell, Tragic drama in Acscbylns, So-

phodes and Shakespeare: NphH. 7 S. 146-149. Das

Boeb wird Uaasisdien Phitologen, Neoapracblem, Ger-

maniaten ond weiteren Kreiaen «dir empfoUen von

RabtrtFeisch.

Cinqninc, A., Index Pbaedrianoa: das», phil.

8. 9S. Ebie vorlftafige Prlfeng Iftbt Akkaratesae

fcimuten. John C. Rolfe.

Coptic and Grcek Texls of tlie Cbri.stiau

period from Ostraka, Stelae etc. in tho Britisli Ma-

aennL By ä. R. Hall: üphW. 17/18 S. 623 f.

Die Arbeit mufs, soweit kopiiscbe Texte ia Belf»cht

kommen, von einem gründlichen Kanner noch einmal

gemacbt werden. J. Leipoldi.

GorpOB Scriptornm Ohriatianornn Orien-

tali um caranlibns r/iato«, J.Guidi, IL llyver-

ual, B.Carra dtVaux. Darin: 3. Scriptores Syri,

Seriea III» Temna IT, Chronica Minora, pai^ tcrtia,

edideruiit et iuterprctati sunt Brooks, Guidi, Chabot.

LC. 17/18 S. (j2öl. Den Inhalt skizziert S-y.

R Dünxelmano, Aliso und die Varusschlacht:

NphR. 7 S. 154 f. Eine neue Ilypotbeea, die Be-

achtung TCrdient. 0. Waekennann.

Engelniann, L., Lateinischer Vorbcrcitungs-

nnterricht, bearbeitet von W. StfAworx, 5. Aufl.:

ZöG. 57, 2 S. 175 f. J.GoUing lobt die UdeHosc

Methode.

Gardtbaasen, V.^ Aagnstaa nud seiae Z«it:

N. Korr. f. WürU. 1906 8. 71. Ein Werk von rieaen*

liafti rn l i'oifs, in dem aber doch noch mancbea an

wOascUcu bU'ibt. O. Egelhaaf.

Gnriiit, L., Virtos Bomaaa: Mint du Vtrtina

dertUchrr MilleUchuUfhrfr in S -Bilhmm V, 1. 2

S. 17 der Jugcndschrifleobeurteilung. Von reichem und

für die reifere Jngend wertvollem Inhalt K. H^mgr,

Ualmcl, A., Der zweite Korinlherbricf des

Apostels Paulas: LC. 11/19 S. 593 f. Verf. hat

seine Aufgabe mit exegetisehem Geschick and groCtem

Scharfsinn gelöst. G. N.
Uense, J., Griechisch-römisclio AUcrtnmsku:i(Ie

:

N.Korr.f. WürU. 1906 S. 74. Ein Uilfsmittel, das dem

Lehrer gar nicht genug empfoblen werden kann. OroU»

Hirt, Hermaou, Die Indogermanen, ihr. Vor-

breilang, ihn Urheimat nnd ihre Koltor. Erster

Band: LC. 17/18 8. 612 f. Koe Rdhe von Aos-

stolluiifrcn und nedi iikcii .lufsert Rxidolf Much.

üoffmaoD, Max, Geschichtsbilder aus Leopold

r. Rankea Werken: LC IVIS 8. 609 f. Hierin der

Abschnitt der Weltgeiobidite über den 'Urapmag dea

Cbristentums*.

Hoffmeistcr, F., Beitrag zur Datierung Plauti-

nischer Komödien (bühm.): ZöG. 57, 2 8. 179. Eine

mit Metliodo und KriUk gefQbrte ünterBoebnng.

A. Fischer.

Horaa* Uden nnd Epoden von Nauck-Wtiften/eU.

16. A.: JV. Korr./. WOrU. 190« 8. 7«. Eine Sehnl-

ausgabe, zu der wir uns Glück wUnschen kOnoen,

vielleicht die beste ihrer Art Meitzer.

Horas: Rasi, Pietro, Le aatire e le cpistole di

Q. Oratio Ftacco. Commfnto ad uso delle scuole.

Parte I: Lc satiro: DLZ. lö S. 983. Oeuvre de goöt,

d'^radition et de conscience. Paul OUramare.

Jakoby, Adolf, Das geographische Ifosaik von

Madaba, die älteste Karte des hdligen Landes:

LC. 17/18 S. 613 f. Im ganzen ist der Veit mehr

kompilatoriscb als origioetl. A, SehulUn.

Immisch, 0., Die innere Entwidnhing des grie»

cl.isclicn Epos: .V. Korr. f.
H'ör«. 1906 S. 3G.

Die reife and dultige Frucht der Studien eines

Kenners. W. Nmd«.
Lcrhat. H , I-a sculptare attiquo avant Pbidiaa:

Bull. crii. 6 S. 106. Lobende Inhaltsangabe von

E. Michon.

Henri Lechat, Pythagorasdeltbigion: Bph W. 14

S. 431-441. Das dankenswerte Werk wird fftr alle

weitere auf Pytiiagoras gerichtete Forschung Grundhlge

uud Ausgangspaukt zu bilden haben. P. iJerrmanu.

Der römische Limes in Österreich. H«rana>

gegeben von tier Kaiserlichen Akademie der Wissen-

schaften. Heft V. — Berichte des Vereins Gar-

mnntam in Wien fkr die Jahre 1909/1903:

A;»/(A'. 7 S. 149 f. Wir sehen die Früchte einer

Uberaus regsamen Tätigkeit vor uns. P. W.

Hergnet, H.« Baadlexikon /u Cicero: dats.pkil.

S. 94. Ein wiltkommcner Zuwachs aar Usle unserer

Spcziallcxika. John C. Rolfe.

Momuisen, Reden uud Aufsätze: Class. ph!l.

S. 92. Der Ileraasgeber O. Uirschfcld verdieut allen

Dank. Frank Gardtur Moore.

Oldenburger, Ervinus, Do oraculorum Sibylle

norom elocntione: ULZ. 16 S. 982. TQchUge

Eratlingsarbeit, anch lebrreidi für die Beurteilung der

Sprache des NcTicn Testaments. Ad. Beifsmatm.
^

Potronii Cena Trimalchionis. Edited «ith

critical and explanatory notes and translated inlo

Engli^li
i
rosc by l»'. B. Loire: /.C 17yl8 S. 626 f.

Wir düiku den neuen ßeraasgeber an adner Arbeit

beglflckwQttschen. ßmlt Humuu (Lille).
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Pbilosopbische Abbandlangeii, Hax Hoinze

tarn 70. Ocbnrtstage gciridmet toa Fremiden und
Schnlern: JX. 17/18 S. 597-599. Eine Aufeahlung

und ganz kurz gebalteue Kaunzeicbnang der durchweg

origiml gedadrten und sorgfltttig ««^nibrteD Arbeiten

gibt Drug.
Plauti c<imoi"diao, rcc W, M. LinJsay: ltev.de

Vimtr. pul.l. eu Behl. 49, 1 8. S6t WiflseiMebaftlicb

und praktisch. 'J\Uomaii).

Batzcl, Friech-ich, Kleine Sebriften. Aus-

gewftblt und herausgegeben von Harn Helmolt. Mit

«iatr Biographie von Vikior UantueU. Zweiter Baad

:

LC. 17/18 8. 611 f. Freude Ober die neue ab-

gcFclilosscne Vcröffcnllicbiing iiufsert —en.

Butberford, W. G., A cbapter in tbe bistory uf

aanotation, belog ScboHa Atistopbaiiiea, VoL III:

AÜien. 4098 S. 570 f. Bietet rciclits Material.

0. Schräder, Sprachvergleichung uuJ Ur-

geschichte. Dritte, ncubcarbeitete Auflage. I. Teil:

Nphltt S. I '0 \ '>•?,. Ohne alles hier Vorgetragene

zu nnterschrcil II, li.>it die Grundprinzipien dea Verfs

ItJr richtig Fr. Siolz.

Scbwartz, Christliche und jOdiscbe Oster-

taftlo: LG. 17/18 S. 60S>604. Wohl der bedeu-

tendste Beitrag zur historischen GbrOilOlOfie Mit
Kruschs Studien. Wilhelm Levito».

Sladck, W., Des Dionysius oder Longinus ScbrUl

TTfQi vi!'o: in"; niilimischo Uliersctzt: Zr(r 57, 2 8. 181.

Beweist aiierkciuu'iiswertes Geschick. ^-1. /"ucJier.

Spengler, Üsw., Heraklit. Eine Studie Ober

den energetiacben-Oroodgedanlcen seiner Fbiloeopliie

:

DLZ. 16 8. 978. IVotz vieler irefflicber Bener
kungen Im ciiizelm n kniiii die Hauptaufgabe nicht

alz geltet bezeichnet werden. A. Seiimekel.

Taeitaa. Analeeta Tteitea »er. J.-J. Hartman:
licv. de l'imtr. publ. eu Behj. 49, 1 S. S7-89. lobalts-

reich und anziehend. P. T(ltoiiiat).

Thukydidcs III, 1-;jÜ ins Böhmische übersetzt von

Veverka: ZöG.57,2S. 180. Nicht fehlerfrei. A. Fischer.

C. Tosat to, De praescnti historico apud Salinstium,

Vclleium, Valerium, Curtium, l'lnnim; BphW. 14

S. 426-429. Des Verf.B SammelflciJjB verdient alle

Anorkennaiitr, weniger seine Heibode. Hi. Stangl.

Tromhetti, A., L'uuitü (VoriKiiie del iiiiL'uut'gio:

Mut. Xlll, 6 S. 201-204. Grüudlich und lehrreich.

C. OMtiAtde,
K. ZangcmeiltOr

I
Theodor Mommsen als

Schriftsteller. Ein Verzeichnis seiner Schrifteu. Im
Auftrage der Königlichen Bibliolhek bearbeitet und

fortgesetzt von Emü Jacobs: jS'phli. 7 S. 153 f. Auch
daa Kleinste ist hier mit Sorgfalt redigiert. Eriehsen.

Zielienski, Tb., Das Kluuscigesctz in Ciceros

Reden: Mm. XIII, ti S. 204-211. fieachtenswerU

Bonueqiu.

Mlttellnneen.

Arebiekfische Gesellschaft n Berlin.

Mai- Sitzung.

An Drackechriften waren Ar die Geseltscbaft ein-

gegangen nod wurden vorcelegt: liendicoiüi </. lt.

Aeeademia dei Lineei XIV H, 1U\ AnnaUn üö. liatid

um! MliUeihaigeH dm Vereins für Ntmmdiekt Alter-

lumtkunde und Qeeddekt^ara^amg 1906— 6. Am-
gestellt waren die in Verttge de» Albreeht DHrer-

Ilauses, Berlin, erschienenen vier Lichtdrucklafdii ^^ni

Stadion zu Athen. Ferner machte der Schriftführer

anfnerkaam aaf daa Eracbeinen des dritten (Scblnb-)

Bandes von Heinrich Brunn» Kleinen Schriften, gesam-

meil von II. Bulle und Hermann Bruun (Leipzig, Teubnerj.

Herr Schiff legte die drei bisher erschienenen

Hefte der \ourelle Serie des Bulletin de la Södels
archöotopique d AUxandrie vor. Der neue Direktor

des stildtischen Antikenmuscums von Alexandria in

Ägypten, der Italiener Dr. Breecia, der seit FrQh-

jahr 1904 als Naebfolger des verstorbenen Dotti auf

diesiiin wi< litin:;n vor^rcsrliobeneii Posten der griecbiscii-

römischen Welt mit Energie und Erfolg tittig ist, bat

das lokale Organ der zumeist ana AHertamafirwindon

beslchondcn Arch.lologischen Gesellschaft von Alexau-

dria erhellicb erweitert und wissenschaftlich vertieft.

Der reiclic Inhalt der bisherigen drei Hefte, aus denen

Herr Schilf einige allgemein intereasante arcbi&ologiaclie

und epigraphische Mitteilungen hervorbob, berecbtigt

an den besten Erwartungen.

Von den Vortragenden behandelte Herr M. Mayer

in seinen „Bemerkungen zur Villonova-Kultur"
die Form und Dekoration der altitalischen Urnen,

indem er auf gewiaae einfacbere, nocb anverkünstelte

Formen desaelben GeUfstypna hinwies, welche fiiat oor
nls ProfiiiiKerfit und in kleineren Diinen^iDiu n nach-

weisbar am häufigsten in SQd-Italicn vorkommen und

grni ttbeiwiegend Koltnna ohne Brandgriber, mit

einfacher Bestattung anzucehCtren scheinen. Tlinsicht-

lich der Dekoration, durch weklie die erstcrc Klasse

sich au87:cicbnet, teilt der Vortragende nicht die ver-

breitete Meinung (ßoehlau's) von deren gricchiacbeaD

Ursprünge. An der Hand von Zeichnungen illustrierte

er den ungleich niilierLii Zusainmeuliang, in welchem

jenes System mit der prähistorischen Oroameatik

stehe, wovon Beispiele ans Translcankasien und Sieben-

biiricn, Islrien und den Bulkanhindern vorgeführt

wurden. Auf Gricchenlund selber angewandt, würden

diese Beobachtnngeii zu einer Mäfsignng In der An>
nähme mykenisclier Einflösse anf die geometrisclien

Stile führen.

Herr Pnebstein legte einige neue Anrnabmon
von dem grofscn Heiligfnm des Zeus Bclos 'ulcr des

Helios iu Palniyra vor und erläuterte dessen archi-

tektonische und stilistische Eigentümlichkeiten, inso-

fern sie ganz klassisch oder syrisch hellenistisch seien.

Es war nach klassischer Weise ein grofscr, über 200 m
im t^tiiadiMt messender, rinps von Säulenliailen ein-

gefalster Hof, in dessen Mitto an&er dem ver-

schwundenen, aber aicher voranszaaetzenden Brand-

opfcraltar und zwei grolsen ^\'assl rhassins (für die

religiösen Waschungen) der 'lemjiel btand. Die Hallen

waren avtiaddffig, nur die im Westen, Basilika dos

Belos genannt, vor der Propyläen mit drei Durch-

gängen lagen, war einschiffig, aber von 14 m Weite

nod höher als die anderen, sodafs der ganze Hof

nach d< r Hanart der Silnicnballen als ein rhodiscber

Perist\ l Ulli ;cturst werden kann. Der Tempel, korln-

tliiMheii Suis und von jiscudodipteriscliLr Anlage,

war vuu Nord nach Süd orientiert und hatte seinen

Jätogang, offenbar in Abbäaigkeit von altorientalisebea
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GnindriisdispositioneD, an der einen Langseite, im
Westen. Innen enthielt die von acht Fenstern cr-

leuclitctc Cella (jeixt in eine Moschee vcrwaiulcli),

orientalischem KaUorbedOriaiHen xnlielie, an jeder der

beiden Scliniakeiten ein Adyton oder Alierlieiligstcs,

(las südliche fast zu ebener Erde gelegen, das iiönl-

liclie liocb und auf oiuer breiten Freitreppe zugiloglicb,

daneben hier ein«, dort zwei eckige oder rande
Wendeltreppen zum BoJenratim des Tempels. Na-
mentlich die Front des nördlichen Adyton zeigt in

ihrer Dekontimi Formen, die an die gemalten Wand-
tiekorat Ionen augusteischer Zeit in Rom uuil roinpeji

erinnern und insofern das ans Inschriften crsciilossene

Dalum ftlr die Erbaunngszeit des pahiiyrenischen

Heiligtums bOBtätigen, nämlicb eben die Zeit des

Augustos and des Tiberins. Die Dekoration knttpft

au die grofse, von Hcliiuien Zierprofilen umrahmte

TUr des Adyton an and stellt diese wie vor und

nnler einem relie&rligen Siolenbaldachin stehend,

dahinter aber in Steigerung der perspektivischen

Tiefenwirkung noch einmal in Belief eine Antenfront

mit swd Sink», dar. Ein IbnHebea, ebenso male-

risches Sciicma hatte der spätgricchischc oder

f^riechisch-rOniische Architekt auch bei dem nn-

gewöhnlicben, in die westliehe Slolanreihe des Tempels
hineingcbauten Ilauptportal angewendet.

Herr äamtcr sprach über den Schuji im
llochinita- nnd Totenbranche. Er ging

dabei ans von der Darstellung einer rotfignrigen

Taso des Athener Masenrns (ab^ireb. 'Eif t^t. äqxatoX.

1905), aus der wir einen bis dahin unbekannten

griechischen Hocbzoitsritos kennen lernen: ein Mann
wirft einen Sebnh nach dem Bräutpaar. Der Vor-

tragende wies darauf hin, dafs sich dieselbe Hoch/eits-

seremonie auch sonst noch finde: in Elngland, Siebeu-

blrgon md der TBrbei, rnid daA daa Werfen eiaea

alten Bchuhcs in Kn;^1and, Daotsdllaad und der

Schweiz auch bei anderen Gelegenheiten vorkomme,

aameotlich wenn jemand eine Ileisc antritt oder sonst

zu einem wichtigen Geschäfte sein Hans vcrliifst.

Nachdem er die bisherigen Erklärungen dieser Sitte

als irrig erwiesen, suchte er eine neue KrUlmog zu

begrQuden: Der Schub ist eine Opfergabe, man gibt

ein Stflcb seiner Kleidung hin, um dnrch diese Gabe
Geister, die sonst Unheil bringen würden, abzufinden

nnd zu versöhnen. Bei den Griecheu war es Sitte,

Im Toten «in oder aneb mehrere Paar Schöbe oder
in älterer Zeit TonnaclibiMuniji'ii von Prliiilirn

Grab mitzugeben, jedenfalls um iltnen su die Heise

is> Jenseits zu erleichtem, nnd der gleiche Branch
findet sich bei don versehiedensten anderen Völkern,

l'a es nun wahrscheinlicli ist^ dal's die Hocbzeitsriten

sich arsprOnglich an die Seelea der .Vlincu richteten,

so «ikre es möglich, dafs. man gerade den Schuh aU
Opfergabe gewühlt hat, weil man gewohnt war, ihn

als eine dM Toteo bMoadem gendhora Gabe aa be*

trachten.

Tempel der Artemis Orthiatn Sparta. — Bömitcher
Mosaikftirsboden zti Pettan. — Bömiiche Villa zu

Mattet — Aufstellung der Japiters&nle su Mainz.

In den 'Times* berichtet Dr. G. A. Maemillan, dafs

in Sparta die Stolle des Tempels der Artemis Ortliia

cutdeckt ist. Zahlreiche VotivgAgaMtlade nnd einige

hundert Inschriften worden gefunden. — Der vor

einiger Zeit in I'ettau (Poetüvio) in Steiermark ge-

fundene Mosaikfufsbodon oinor römischen Villa ist jetzt

gehoben nnd In das stSdtisdie Feritarasenm m Feltaa

überfnhrt. Noch ein ZAveiter Boden ist hlnfsgelegt,

ein sogenanntes Teppicbmnster. £r bat eine Länge

von 6 m, eine BraHa von 4,90 n nnd ist «ir einen

Hälfte fast völlig erhalten. Der anfscrsto Band be-

steht aus einer etwa 20 cm breiten Bordüre schwarzer

quadratischer Steinchen von 1 cm Seitenlange. Darauf

folgt ein Streifen weilsor Steinclien, diagonal gelegt,

von 0,5 bis 0,7 cm Seitenlange au drei Seiten in der

Breite von 42 cm, an der vierten Seite in der Breite

von 1,65 m. Davon eingeschlossen ist das Haupt-

mnster in der Länge von ;^,4 ni, in einer Breite von

3,2 m. Die an das breite Diagonalmuster anscbliefsende

Seite zeigt uns einen Streifen von schwarzen Blatt-

und Ranhenomamenten anf weitem Gmnde, in deren

Mitte ein Kelch ans schwarzen und rosa Stein-

eben beiludet. Kon umsäumt den Boden ein Blatt-

•nnd BhKenornament, ebenMh aaf weilsem Grunde, in

den Farben schwarz, gelb und rosa. Hierauf folgt

ein Schacbtelornainent von kleinen schwarzen Qua-

draten, wechselnd mit diagonal geteilten Quadraten,

deren zwei Dreiecke schwarz und zwei weils gemustert

sind. Daran schliefst sich ein on acht Stellen glcich-

mäfsig gegen die Mitte einspringendes prachtvolles

Flechtornament von schwarten, dnnkelgranen, licht-

grauen, ins Weifiie llbergehendea Steincben. Die Mitte

bihleu neun kdnii'li/lirti; kreu/,f.>rniige Sterne. In

jedem Stern sind acht rarallojogramme in den Farben

rot, gelb, grfln nnd bhra eingelegt. Zwischen den

Zacken der Sterne sind quadratische, melirfarbige

Muster eiugefflgt. Auch dieser Boden wird dcmnilchst

gehoben nnd in das Ferkmnseum gebracht 'werden.

— Die AnsL'rabungcn der 'Arehiiologisclicii Gesell-

schaft von Nainur' in der römischen Villa /u Mettct

förderten viel Interessantes zu Tage, z. B. einen mit

einem Mcifsel bearbeiteten Kopf in bronzeartigem

Material. Offenbar ist es der Kopf eines Gottes. Er hat

einen Vollbarl, langes Haupthaar nnd Tierohren, von

denen das eine aufrecht steht, das andere gesenkt

ist; ferner eine viereekige Flasche von 17 cm HShe,
jede Seite trilgt das Bild einer Pflanze, über joder

befindet sich ein Buchstabe und zwar C, M, J.

Man ftnd aneb ein BmehstOck einer AmplHMra, welche

die Marke Qnintus Valerius Suria trügt, — Wir
buhen in No. 45 des Jahrganges 1905 der Wochen-

schrift S. 1246 Uber die Anffindang einer Jupiter*

Sftule berichtet. Nachdem man die über 1000 Stück

betragenden Fragmente von l'austgriii'sc bis zu Zentncr-

btücken zu einem Ganzen vereinigt bat, wird das

Denkmal nun in drei Teilen in der Steinhallc des

Museums zu Mainz aufgestellt werden. Eine Nach-

bildung soll auf einem I'latze der Stadt zur Auf-

stellang kommen. In der Steinhalle des Museums
wird Übrigens nach der 7 n hohe Ehreabogea des

Datifins Victor «toen Plats finden.

VniutwottHiiiwr SrMItw: Vtat. Dr. H. Dcabcloi. Frtoitoaan.
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ANZEIGEN.
Verlag der Weidmanngohen Bachhandlmng in Beriiau

KrltMM liinlmi oMUaAu ni littiirtiiiliir Mriflirtallif.
Aoademioonun Fbilosophorum index HciCulaneiMU.

Kfliilit S<>sofreiius Mekler. 6H.
Asneae L nHiinontarhuPoliorMiUoii. R Heroher rec

et uduot. 4 H.
Aeaeliyll traguediae. ReGeii8QitG.HerineDnii8. Editto

altora. 2 Voll. Ifl M.

Ammiani, .Man olliui, fruguienta Marburgen^ia. Ediilit

II. .\ i ^ s f II. Accedit üibula |»lir)tolitliOKnt|diica. 4 .

Apulel Madaurensla, L., a|i()l«>gi:i «ive de inagia über
cd. ( i. K r II cg r r. 3 M.

ratl Fhaenomena rec«u8uit, et fontium testimooio-
rumque notis prolegomeiüs indidbiu laetnudt
K.Maas8. 6M.

AltotllUs, Aelü, Sniyraaci, quae supersunt oinnia edidit
Bruno Keil. Vol. IJ. Oratioue» XVU—LI n. 20 M.

AxlBtotelle de aniuia libri III. Rec. A. Tori^trik. 6 M.
AllBtozenna' hariiu)iii!?cli<! Kraginctiti'. Grifi-iiiscli \mil

deutsch mit kritischem uuil exe^;eti.>cheiii Kuiii-

ineiit.;ir iiiiil einem .\nlian>;, die rliythiin>cheii Frag«
liieute des .Vristoxeuus eutlialteud, lierausgegeben
von l'aul .Marttuard. HM.

GUUmaoM CyreDeusis hyiiiui et cpigraminuta. Im!.

Aug. Meinekc 6 M.
CMoeroiüs artU rhetoricae libri duo rec. A.Weidoer. 4M.
Ooau&eiitarionua in Aratnm relic^uiae colleeit reeen*

•uit prolespinenü indidbiisqae uutnizitErneatuti
Maar«. 80 M.

Slonls Caasii Ooooeianl reruin Roinananini libri octn-
giiit;!, ab I, Hekkeru recoguiti. l! \ oll. 1*2 M.— Ilistoriarum Homananim (luae suiicr.suiit edidit
V. Ph. |{oi>.sevaiu. Vol. I 124 M. Vul. II -JH M.
Vul. III »2M.

Monis Praaaensis (luem vocaot Ohiysosioiaaiii qiiae

exdtuDt omnia. Edidit appuatn critico inatruxit
J. de Arnim. 2 VolL SSM.

Eploharmoa, des Koers, Leben und Sehriften. Nebst
einer Fraamenteasanunluiig. Henuwgegebes tod
Aug. 0. Fr. Loren«. OM.

catosQimils Catasteriümoruni reliquiae rcccnsuit
C Robert Accedunt prolegomcua et epinietr»
tria. 1-2 M.

Earipidis traguediae. liecensuit G. Henna onus.
Voll, l-m p. l. 16 M.

Enripidis liernkics. Erklärt vou U. t. Wilamowitz-
M o e 1 1 e n d ü r ff. Zweite iSearbeitung. 2 Hände. 1(1 M.

Xnaeblcbronioorum libri duo. £d.AlfredusScboene.
8 Voll. 88 M.

XsoMpta Hlatorica Jussa Imp. Constantinl Porphy-
rogeniti oonfocta edd. V. I'h. Itoi.sHevuia

,

(.'.denoorjTh.Hüttuei-Wi.list. Vul. L Excerpt«
de legationdjUH ed. l'arolu» de Muur.

Fans 1. Kxoerpta, de legktioiiibue Rumano-
ruiii et treute». 8 M.

Pars -J. Ivxcerpto de legntionibus gentium ad
Romanos. 12 M.

Vol. IlL Bxeerptn de ineldiis edidit Carolus de
Boor. 8 M.

fmcmentR Poetamm Oraeoorom, auctorc V. de
iVilamowitz-Moellendorff collecta et edito.

YoL III fasc. 1: PDetarum pMIost^liorum frag-

mcntu edidit II. Di eis. 10 H.
Vol. VF fasc I: Cumicoruiii Graecomm üragmenta

e.l (;. ICaibel. Vol. 1 fu^c. 1. 10 M.
FraKnicnt.MammInng der griechisoben Arzte, fid. I.

'

hie l'r;i;_'meute der sikelir-chen Arzte Akron, l'hi- I

li-tiuu und de» Diokles von Kary^tus. Heraus-
|

-V"'"*" ^'"1 NVellmaiin. ' IM M.

Herodüti historiae. iteceu.suit II. Stei n. 2 tomi. 24 .M.
|

Verlag der Weidmanoschen Buchhandlung, Berlin SW.

Heronis Alexandrini geometricoruui et sterHiuetr

furuiii reliijuiae. Acfiedunt Didyiui .VlexauiiriL!

ineii.siirae iiiarmorum et auuuynii v;iri;if ci llecti ne*

ex ilerone Kucliile Geminu Pruclti Auatulio aliii^ur.

l-^ libris maini seriptis e<iidit Fr. H ii Itsch. f^M.

Josephi, Flavii, Opera. Edidit et apparatu cntic>

iustruxit H. Niese. VoL L AntiQifltatem lu'L:

Carum libri I—V. UM
Vol. II. Aritiquitatuiu ludaicaruin libri VI— X. 12M
\'ol. Ii 1. Antiquitatumludaicarum libriXI—XV. \s)L

Vol. IV. Anl^tetnin Indaiewom Ubil XVI-X.\
et Tita. UM

Vol. V. De ludaeonim vetastote eife contra Api -

nem libri II. 6 iL

\ el. \ I. De bcllo ludaico libroa VII edidenut
.lustuH a Destinon et B. Nieae. ätM.

Vol. Vll. index. 4M.

Livi, T., ab urbe oondita libri a vicQ«iiuo seit« ivl

tricesimum edidit Aug. Luch m. llM.

Lnolanl Samosatmala UbeUtu qui inaeribitur Bi^
riji ntqivolvov nttn^ receniuit Ltooello Levi

quinque Vaticanae Bibliothecae codioibuB nBoqut

Marciano nunc priuium iospectis.

Lyoophronla -Mexiuidra recensuit Ed. Scheer. VoLL
Alcxaiidr.i euiu |iaraphrasibufl ad codicum fidea

recensit i >\\ emeudata, iudices subiecti. 511

Marmor Farium, Das. Herausgegeben von F. Jacob^.

Pappi Alexandrini ciillectiouiH (juac supcrsunt e libHt

inami scriptis edidit latiua iuterpretatione et con-

lueutariis luntruxit Fridericus Hultsch. 3 Voll.

KM.
Plndari riirmina ad lidem (tptiuioruiii eudicum rea-a-

8uit intrgram scripturae di\ ersitatem suliieflt

aunotatiouem criticam addiilit et anootalieui*

critirae supjtlumeutum ad PindutOlympiM »cnp'it

Tyelio Moniuii>eu. 2 Voll. 18 >!-

Plaati C'um()e<liae. Recens. et emend. Fr. Leo. Vul. I

18 M., Vol. II. 21) M.

Plutarohl Pytbiol dialogi tres. Ree. (i. K. l'at mi. M.

Qninti Smyrnaei Postbooiericoruiu libri Xl\'. Recc:!-

«>uit prolegomenb et adnotetione critiea insiruxit

A.Koechly. H^l

Soriptons hiatorlao Aonwtae ab Hadriano a<l m-
nieriannni. II Jordan et Fr. Eyssenlianit
reeeusuerunt 2VoU. 12 M.

Seneoae, L. .Annaci, opera. Ad libroa mann ecri(>t»>

et impresso^ recensuit conunentürios rritio-

8ubiccit di.sputationes et iadicem addidttCar»lu<
RudolphuH Fiokert 8VoII. l^M.

SolinJ, O. Jnlll, CollectAnea rcruni meroorabilii'U-

Iteram recensuit Th. Moni niäen.
Stobnel, Joannis, Antholoeiuni. RecenH. Curtia>

'Wachsranth et Otto Ilense.
Vo).I et II. Libri duo priorea qui inacribi «oNm

eelogne physicae et etUeae. Beeens. Curtiu<

Wacbsmutb. l^^'"'

Vol. m. Libri duo posteriore«. Beoens. Utr

Ilense.
TaoitUB. CorneliuH, ab I. Lipsio, I. F. Gtooßm

N. Heinsio, I. X. Ernestio, F. A. Wolfio emeBdjrta«

et illuMtratua, ab Imni. Bekkero ad c«^!^

antiquiiaiinoe reeognitna. Ciini indidbos. Svwi

Tbnoydidis libri I et II ex rccensione Bddieri in"*''

scholaruni edidit A I fr. Schoeue. 8iL

Varronls, M. Terenti, de libris graniiuatifi'- i*'^"!'*?

reliijuiasque subiecit Augustus \\ i i mau us.

— de iingua latiua libri, emcudavit, aiiparutu rrttifj'

instruxit, jiraefatus est Leunaruus SpeaR'"''

Leonardo patri' uiortuo edidit et reoogoom ftw

Andrea» Speugel.

Druck von Leonhanl Simion Nf., BeriinSV.
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Peitsch rift mm '?> jÄhriifpn StiftunpsfoRt rica Hi-
storist li-tiliiliiU>gisi!li<'n Vi-ri-ins ili-r l uivcrsitAt Mün-
cben, rp<ligioit von AmmoD, Hoy. Melber lO.
.WeÜsenfela) 6*9

W. ]>iKn»n. Th* UO» Mlor taAMohyliu (Chr. Hoff) 9Sa

X«n*phoniia iMMtbUoft Liwwl—monlonua, xa& .

Pi«rl«omi (W.OmmU) 8B8

Piodori Bibliotheca hiitoricn EditioiMm primkm cn-
rovit Im. Bekker. alu>ram L. Dindorf, rM. C. Th
Fiscbor. IV (Fr.B«ua) 651

W. Soltaa, PetraaaaukiotiB «b4 Fatradiffiate ia _^
d«r AiMMtelgeflohiabU CJ> DiMMi«) 6M

Die HfliiTW yttfiMW TCB IhNRiMnDm,

P. VaA«. Pip riiröUoloKie ilar Ilvnincn des Bomanns
i.r. Kriiiiw ki'i

D. A rc h r • II I n il
. Tr»iii>lut.iijii.i iuio ^irmk vfrs«' aml

jirii»!' (II. Druhoimf

Atueäut: B« rliner i.liilnlogi»! lu' WociieiiiK lirilt \H. — 'F.tprj|ju-

£U dpyaioXoytxr, I9ü6. t. ii. iii. - Manuiu» XUI, a -
[<>Ian|(ea d'arch^logie ct d'hiatoire XXV, 6

Rezentinn* - Verztifhnit

MMeiiuMgeH: Broduititok einot nenan £vang«llnBf. —
ZwXiMLVnfikCftBiBlA. — riehU-OfnEmal . . . .

Ol»

en gebeten,

iliBKt Berlik 8W., Zittaeritr. 9t, •iaMadn «i iroUeu.

BeaeiMlonen omi Amelsen.

Fettsclirift zum 2.'jjäljrigeii Stiftuiifrsfcst des

HistoriBcb-pbilologischeo Vereins der Uai-

versitlt HflncbeD. BfSdigiwt von Amteon,
Hev, Melber. MOncben 1905, Lindauersche

Buchbaiidlung. III u. 96 S. gr. 8". 1,60 X
Ein Sammeiband, wie er bei JabUüeu ver-

üffimtlidit m werden pflegt bfe swiiohen deo

«nieltteii fieitri^pn, wie begreiflich, auch kein

Znsaranietihatig, so stellt doch das Gauzo der

LeistuDgbfähigkeit des Müncheaer Uistoriscb-philo-

logischen Tereins ein rShmliehei Zengnie ani. Da
iik t. B> eine Abhandlung von Tb. Zielineki

über die Cicerokarikatnr im Altcrtnm, durch

welche oicbt blofs Ciceros Bild klarer beraus-

geerbeitet, eondern aneb die Pnuda der Rbeioren-

schale und der rhetorisierendeu Historie geschickt

beleuchtet wird. Eine zweite, gloiohfull- nuf gniiid-

ücher iiekauntscbaft mit Cicero baaiereude Abbaud-

Inog von 6. Ammoa behandelt diewn ali Nainr-

schilderer. Aasatze za dieser j\rt der ßetr.uli-

tung fiudru sich schon in den beiden vortrefflichen

Abhandlungen von 0. E. Schmidt über Ciceros

Villeo and im beionderen fiber sein Arpuram.

Man findet biw Gelegenheit, in gleieher Weise

die Fülle solbständiger Anschauung hei Cicero wie

ilie iitimmuugsvollo und dem Gegenstände fein an-

gepaiäte Tracht »einer Sprache zn bewundern.

Von pejehologisehem Intereese ist auch die Ab-

handlunp von R. Renner 'Pas Kind', ein fJleich-

nismittei bei Kpiktet. Freilich hätte der Verf. am
Schiasse wohl sagen müssen, dafs diese einfache

Anlfaming dce Kindes als einea Weeene, dessen

Vernunft noch schlüft, das geistig noch blind ist,

nicht Kpiktet oder den Stoikern eigentümlich ist,

sondern der gemeinsamen Denkweise der alten

Philoei^ben entepriehi Aneh f8r Ariitoteles ist

j

das Kind einfach ein unvollkommenes Geschöpf.

i

Man hüte sich aber, den Alten iiberlianpt die

heilige Ehrfurcht vor der lieialieit und uueud-

lidien Beetimmbarkeit der Eindemele abia>

sprechen. Dieee Empfindung ist zu natürlich, als

dafs sie zu irgendeiner Zeit der Menschheit gefehlt

haben könnte. Aber sie bat unter den alten

Sehriftetellem keinen beredten Oolmetseher ge-

funden. Mit einem reichen Steüenmaterial wird

in oincr aiideru Abbaudlaug (K. K. Goetz, Weifs

und Schwarz bei den Römern) bewiesen, dafs bei

allen VSlkem den Farben eine symbolieclie Be-

deutung beigelegt, dafs weifs genannt wird, wai

erheiternd auf da.s Gemüt wirkt, und schwari, wu
eine niederdräckende Wirkung hat. Das war

niebt ganc ilberilfieetg. Bi en t. B. aof den

wunderlichen Gedanken Nieiieehes hingewieeen,

der das Horazisclie Hic nifjn- est, hune tu, V\n-

mane, caveto auf den gemeinen scbwarzbaurigen

romanischen Insassen des italischen Bodens be-
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zieht, "(ler sich Ton der lioitscIhmkI pcwor<le-

uvu bloiulou, ariscbeu hlrobercrrasse durch die

Farbe am deatliohsten abhob*. Einen Beitraig

tnir Wllrdigung Lncians bietet die Abhnndlnng

'Motiios bei Luciiiu' (L. Hiisenclo ver), wenn es

auch wohl zu viel behaupten heifst, weuu hier

getagt wird, biuter diesem raythiscbeo Momos
•teeke die bistoriiehe PenSnliebkeit des Demo-
sthenes. Momos bleibt doch auch bei Lncian die

personifizierte Tadelsucht, und die Auklünge an

Worte des xfavftaaiös J^iiotsi/tf^^ sind ebeu uur

ein Kteranseh«r Sdimnek seiner Rede. Unwidcr*

leglich ist, wie mir edieint, das Resaltat der Ab-

liandlnnsj von A. Setnennw 'IHas in nuee'. Der

ältere i'liuios erwähnt nämlich (Vil 21, Ö5) ein

Hiniatnnzemplar der Ilias, das in einer Nnfaeehale

notergebracht werden konnte. Semenow rechnet

da? 711 den vleleu Fabeln, die sich Plinius hat

unftischcD lassen, nnd weist nach, dafs dabei viel-

mehr au ein Exemplar za denken ist, das iu einem

Kasten von Nnlkbavmbols anfbewahrt wnrde. Anoh

drei textkritische Abhandlungeti sind in dem vor>

liegeuden Sammelbaudc: 0. Hey, Textkritische

Bemerkungen zu lateinischen Schriftstellern, A.

Semenow, In Simonidis Cei reliqniae obsertatinn-

culae, G. Ammon, Kritische Miszellen. Sehr gut

ist der Vorschlag Cic. Laelius i>9 . . . det luanus

MHci'qae patiatur, in vindri ta ändern. Dagegen

mdelite Cie. orat 110 dem Asebinee die I§?ita«

in lassen sein. Oer Verf. will dafiir oeleritas ein-

setzen Aber gerade der gefällige Klang eliarak-

teriäiert die Beredsamkeit des iVscbines, während

der Rhythmus des Demostbeoes kräftig and man-

nigfaltig ist nnd deshalb neben der glatten Bede
des Äseliine.s etwas ranh erscheint. Von ver-

blüffendcr Richtigkeit ist die Konjektur zu Com.

Nep. Att. c. 3, 2, wo es heifst, die Athener hätten

dem Athens sdbst, ipsi et JPhidiae Statnen gesetst.

Was hier Phidius soll, ist nicht zu verstehen. Der

Verf. setzt dafür I'ilnie. Pilia iiiimlich war die

den damaligen Lesern dem Naiuen nach bekannte

Gemahlin das Attiens. Dagegen meine idh, da(s

seetantem Itma ner?i deidnnk animiqne (Horas

epist. II 3, 27) nicht in Ifiitn zu ändern ist. Uber

dem Glätten geht allerdings leiclit die rauhe Kraft

verloren. Auch (.^uiutiliau (X 4) warnt davor, in

in dieser Hinsieht la eifrig nnd iogsilieh sn sein:

Ut opus polkt lima, non «etenU. Dudi solche

cnra mache man die scripta nur fxHonpuia et

peiora. — Zum Scblurs sei noch die Abbaudlang

on Gg. Wissewa erwähnt 'Znr Benrteilnng der

Leidener Germania- llandachrift'. Der Hammlang

beigegeben ist eine kurze Geeoliiohte de« seit

25 Jahren bc!<teli( ndrn historisch - philologisebes

Vereins iu München (Chr. Kuepprecht).
Gr. Liehterfelde 0. Weiteibta.

bei Berlin.

- i

Frank W. Dignan, The idie actor in Aeschylus
Chicago. Tbe University of Chicago press idOä.

43 8. gr. 8». 50 (58) cests.

Anf Grund der bekannten Stelle in den Fröscheo
j

des Aristophanes, in der Euripides dem Aischjloi

vorwirft, er lasse in seineu Stucken gewisse Per*

sonen erst lange sehweigen, nm Stanoen vndye^
wundernng zu erwecken, nnd sie dann biff»1art%e

Worte hervor-tnl'-i'n . vor dnneu man sich ent-

setze, haben ältere und neuere Erklärer in dem

anfallenden Sehweigen der Sehanspieler bei Aisebf-

los einen besonderen Eanstgriff erblioken woHes.

In der vorliegeuden PromotiouKschrift der voo

Jobn D. Rockefeller gegröudeteu L'hicagoer Uni*

versität bestreitet Frau k W. Diguan nichts dalsct

Fftlle gibt, wo das Sehweigen des Sohanspielen

vom Dichter beabsichtigt ist und eine besondere

Wirkung ausübt, im allgemeinen aber hält er da-

für, dafs jenes Schweigen nichts uuderes sei als

ein notwendiges Zegeetindnis an die primitii«

Verfassung des älteren Theaters, an die beschriskts

Zahl der Sehanspieler nnd an den Zwang der Ohe^

lieferuug.

Erst von der Orestie an, so weist er auf (jrssd

der neneeten Forschungen fibersengend nach, gibt

es bei Aischylos einSzenengebände, in das ein Schau-

spieler sich bequem zurückziehen kaun, weuu er auf
^

der Bübue nicht meiir nötig ist. In den vorhergehen-

den BtQekea üifalt es an einem Hintergrand; dort

findet sich nur ein Altar, ein GrabhBgel, ein Fel-

sen oder dergleichen; es ist also schwer, wean

nicht unmöglich, einen Schauspieler geschickt ab-

treten zn lassen.

Wie es sich nun iu jedem einzelnen lUle mit

dem schwcigoudeu oder auch nicht angeredeter

Schauspieler (the idle — silent — ueglected sctorj

rerhilt, worin er sieh Ton der stummen Penos

(mfiv nq6ttiänov, the mnte charaoter) uote^

scheidet, warnm er schweigt und ob es ein Ver-

ilienst oder ein Fehler ist, dafs er schweigt, das

zu zeigen, ist die Aufgabe, die der Verf. sieb go*

stellt nnd bis in einem gewissen Grade mit »
erkennenswertem Gesehick gelöst hat. Er k-

herrscht fast die gesamte Literatur, verbinlet

Kühnheit mit Vorsicht und schreibt sehr gets.iig-

Aoeb was er am SehluMe fiber die sehweigsodiu

Schanspitln l ei Sophokles nnd Euripides sagt, irf

wobl zu beachten. Knn, die Dissertation Sbo^

Digitized by Google



m 18. Jani. WOCHKNHCHRlKt FÜK KLASSISOHB PHtLOLOOlK. 1906. No. 24. 654

ragt an lioiliegeuhcit viele ülinlir.lie Scliritteu, uiitl

fou ihrem \erfauur darf inuu oacli dieser Probe

noch maneh gute LeMtnng erwarten.

Pforfea. QnirtiM MdL

Zmvpboatis respublica Lacedaemoniorum rec.

GinoB Pierleoni. Berolini 1905t WeidmaoB.
VI umi GH f;. 8". 1,80 JC.

Von den kleinen Schriften Xenoplioiis werden

»eit tvorzem uuter dur Ägide vou DioU von juugeu

Gelehrt«! EioMlaaigaben, die alten ADforderan|i^ii

der Textkritik genügen, lieraoagegeben. liieneti

eind bis jetzt <ler Hipparchicns von Ci Tdetlii. de

re equeätri vou Tommaaiai, Cyuegeticua vod Fier-

leoni selbst. Die vorlief^de Ansgabe der resp.

Lacetl. s^chliefat sich ihren Vorgängerinnea wOrdig

an. Der kritisclie Apparat ist so volUtündig

and Terläfslich wie iu keiner irühereu Ausgabe;

«1 den Hm, fiber deren Wert nud Verwaudtaehaft

Fiarleoni tekon im Hollettino di FUoIogin classica

a. X no. 1 1. 12 berieiitet hatte, stenerte II. .Schenkl

uoch die Leaarten vom Vatic. L'rbiuas 93, Paris.

2955 und drei Vindob. bei; Yon den indirekten

Zeugen fBr die retp. Laced. ist keiuer übersebeu,

dankenswert war es, diil's O. Her.se ilem Verf. Ein-

sicht in seine im Erscheinen begriifcue Ausgabe

der Florida dea Stobaeus gestattete.

Soweit man also mit Hilfe der Hss and alten

Zeugnisse fOr den Text kommen kann, soweit int

iime Ausgabe gcfürderl worden. Nun aber hat

die Koujekturulkritik eiusosetzeu, nud ich

glanbe, da hat der Verf. noeh Arbeit flbrig ge*

liMo. Ich will es an einigen Beispielen zeigen.

h, b lesen wir bei Pierleoni: xni ycw di; nh' talg

üXiati niiiiaty ws <ö noXv oi ijXtx^i u^X^Xotg

tar 6 di yfvxord^oi fj} *dy4iu{$ nat-

6i{(o9at ta nolXä lovg yttat/Qovc vnd t^c tüf

rt(ltt$ii(MV iftTtfifiiag. Vou den bisherigeu Ikv^e-

mngSToreehlSgen bemht allein der von K. Schenkl

(Festtehrift für ( >. BcuDdorf S. 27) <li^*$< <»'o-

ftitior^ anf der riclitigen ErwägUBg, dafs mit

ctfi/u*!« eine Tatsache, die der Angabe im vorigen

Sata: eS ijJLtnat dH^lnf «nSwM» gegenübersteht,

und mit Tjau},- itrrißat . ..ifmetQtui, wotn wieder

die Worte des voiij^en Satzf^s n^,'/' o,t'jitQ . . tihq«

yijryetat einen üegeusatz bilden, eine Hegrüuduug

»gegeben wird. Doeh sollte von den Abschrei-

bern tvitSCm» wegen diriftet^f übersebeu sein?

iclj schlage vor: clv^fifilSf natdn'nj9at /•<i^'> id

X. r. l. Des Verfassers Voreohiag inidtiSt für

ivifut^i wird wenig GlSnbige finden; was kommt
dibM f&r eiiM venwiekte Wortstellnng ond was fBr

eiu plHll<.'r Gedanke (eV ^nd{(i^ tu nokkä
«.r. iL) heraus? inidttSe schreibt der Verf. aoch

1, 2 nach der besten ÜberHefemng, ich «ehe da

mit den dctt. und Dindorf äni^tt^f vor. 12, 3

yvv d' fdfj xcti imö ihtay *ai tüy T»i't^ avftnaQov-

tsg. Vorher geht iyöfttffty vnd ^i^to»«' n^otfv-

Xun999m, Der Gedanke iat klar, desgl. der Sitz

des Fehlers etSx&y. Sollte das nicht ans av «äet

entstanden sein? — f>, 2 schreibt P. xal oTtov «
sta^fy aiioJi, f*'«" intqnXti^iai^ui /<i}U ivös-

<f( ftfVM^m. Das riehtige ofi^y hat sebon

Stephauus vgl. die ganz fihntiohe Stelle 2, 5 ofcer

yf fii,y era^f x. t. X.

Des Verfassers Gleichgültigkeit gegen Fragen

der Orthographie f&llt immerhin anf. 1, 3 steht

tiyvotmff % 2 äi^Qoi^ny, 7, 4 ä9qM<Siiw^ ], 7 fiis

Idaaoytag (aber 12, 2 (f
i'Xäiiovai , 8 nQOifvldt-

fta&at); 1, 2 ifdötttiiöyifffay ist nurichtig nach

Lantentaoh Orammat. Stadien II 8. 14681« 2, 11

ft^d' HC nach Bnstath. ad II A 116, welcher iSc

verlangt.

Lieguits. WUh. GemoU.

Diodori Bibliotlieca Historica. Editlflncm pri-

mani curavit Im. Bekkcr, altoram I,. Dimlorf, le-

cognovit C. Th. Fischer, vol. IV. Leipzig 1905,

B. G. Teabner. II n. 4S6 S. 6 Uff.

Naeh laager Unterbreehnog ist die von Togal

begonnene Neabearbeitung der Tcnbnerschen Dio>

doniiiw^^abü weitergeführt wordeu, iu der von C.

Tb. Fischer besorgten Neuanflage liegen die Büulier

16—19 der Bibliotheca Historica in Bd. IV vor,

ond eiu weit.erer Kaud befindet sich, wie mit-

geteilt wird, lie'-fits unter der Presse. Hund V
soll auKlübriiche prolegomeua eutiiulten, die zweifel-

los Aber die bandaehrifiliche Grundlage der nen

edierteu ßächer Anfeohlnfs briugen; es könnte

daher zweckmiifsig erscheinen, mit der Bespreehnng

des veröffeutlichtcu Uaodes bis zum Erscheiueu

des nSchsten zu warten. Wenn ieh gleiehwohl

den IV. Band allein anzeige, mi lie^t die:* ui. K.

im Interesse dei' Sache, du das von l'^isciier in der

Texteskonstitution befolgte Verfahren vielfach zum
Widerspruch herausfordert. FBr den Text des

IG. Buches haben wir die von B. Bergniaun ver-

RÜcliene Handschrift des .Toli;umeskin>ters auf der

lusel Patinos (P). Diese üruudiuge 'reicht nicht

aus; so lange nicht Venetns 375, Lanr. LXX 13,

Vatic. 994 genau nntersueht sind, lüTst sich Sber

die sonstijre Überlieferung nichts .sagen' (Schwartz

bei Paulj-Wissowa u. d. W. Diodor). Fischer zählt

folgende Handschriften auf: I a) Patmius cod. saec.X
Tel XI (P). b) Venetns S. Maid n. 376 aaec. XIV
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Tel XV (X), II uj Pariüiuiu lüüö suec. \1I (Ii>,

b) VatioMiaa Gr. n. 183 saee. XV nl XVI (T),

«) X (»gl. Ib), Hla) Floreutiuns Laur. plnt. LXX
n. 12 saec. XIV vel XV (F), b) Vetietus S. Marci

VII 8 saec. XV (M). Alle Haudschrifteu sind, wie

am den mitgeteilten Lesarten ernehtlieh ist, durch

xahlreicbe Fehler eDtstelU. Wie für das 16. Buch

in erster Liuie P in Hetnicht knmmt. 90 bietet

U für den Text vou Uucb 17— 18 die wichtigste

Grnndlage, Dindorf hat lieh ab«r TieiftKsh an P
gehalten. Hiue Vergleichnng des Textes bei Din-

dorf und F'i-fher lül'st erkennen, welclic tiefgrei-

fende UuigeatalluDgeu dieser iu der oeaeu Ausgabe

erfahren hi^, sahlreiehe StellaB haben teih dniah

bessere Ausontsung der bevoraugten Handiohriflten,

teils (liireh Aufuel>nien fremder Konjekturen und

durch selbstiliidige Textesanderangen eiae ganz

aodere Passaug gewonnen. Wollte ich nur die

wichtigsten an^genommeneu Abweiehnngen der

Handschriften aufzüliien, so würde ich den für

eine Besprechung zur Verfügung stehenden Hnnm
erheblich über^cbreiteD, ich beschränke mich da-

her auf einige wenige; XTI 5 mrAsMnijirsMRrv

(so immer diese Eudung), Sv^eamSwai, ävonXtoy,

TjqoftfQtirtav u. ä. ,
iQunxaidfxa , tJfxdth'o (\VI

36, 3), unfxaiiaf^(tat> (i R. F. dnoxaiionjoar,

XVI 45, 9 n. 6». 6), fier^Msmy (XVII 76, 8 wa^
dodav , aber 76, 1 naqiduntav) , \4taQydwg, 'Vau

noXty, ifw (XVI 58, 5), (XVI <J4, Äa-

aaydQOf, tU^, Mnv/.rt'tj, mqiimYvvviti, uatandn-

tmntf, SuJvyappQK;, tt^ffut (XVII 44, 1), dni»-

tfyyoy (XVII 45, 4 n. 68, ^^), o)!ht yto (XVIl 45, 5).

(^äXlr^aiQic, nqoyoinili iXVlI 88, 1), Aaßows (XVII

107, 1 u. 5j, xatavdiMatv, Et fuyijf, yalt^^af{X\lll

25, 2), . . . tenmvdmr (XVIil 55, 8), ävtnt»-

^(i^a$ (XVII 71. Xakxrjdoy'totv u. Tk. Einzelne

Eigennamen erscheinen in der Handschrift in

richtigerer Form, als sie vou deu bisherigen Aus-

gaben geboten wnrde, so XVI 8*2, 3 %ov Si Ahn»
(Plnt. Tim. .34), XVI 57, '2 u. ö. noXvniqfytv , ao

anderen Stolleu git't FisclxT ihnen eine Gestalt,

wie sie anderweitig festgestellt ist, i. B. XVII 7'2,

1 n. 5. JlaqonatWlädttS, XVIfl 7, 5 jiijfodwQoy

(Dittenbergar) o. a., an tahinnehett Stellen aber

nimmt er die gleichfalls feststellende Form nicht

au, sondern behält die vielfach unmögliche Über-

lieferung bei: XVI 46, 2 IlQutuyö^g, 69, 4 Maf(-

(M6fit^\ XVII 17, 6 *Al£^n>df9t (Weftrwy-

dqog), 87, -2 ^EftßlnaQOi nnd 90, 4 ^aotßiaoquv

{\/,iKr-'(qrj<:). \y.]. •_' Tdjtuuiniwv [IJqirir!U»y) u. i\. m.

Luzulrt'tlend int die Bemerkung zu XV Ii 8ü, 4,

dafs der von Gnrtins VIII 12, G Qberlieferte Name
Omphis dem Mwfti Diodors Tonnsiehea sei, da-

gegen »])ricbt Motbis in ep. .Mctt. 1U4, 6. Wider-

spmehsTolt ist der neneste Diodorhen^|Mgeber aaeh

in der Anfnalime granunatischer Eigentümlich-

keiten ili^r L hcrlicfernng: XVI ,j, 3 nach PX t^v

naqai^alutuoy (so XVI 44, 4; XVÜI 4. 4; 51, 7j,

aber XVII 97, 7 nnd 104, 6 nagetSalmtap
(XVII 7(;, 1 tnQa^nkaamoy) — XVIII G4, 5 Hh-
(»a/wy neben Ilfigaiwg in XN'III Gf), "J; fi8, 2 (im-

mer mt^ui) — (liavio in XVI 44, 2, XVUI 36,

7; 39, 8; dg)ttXaw in XVII 79, 7, dytürnno iu

XVIII 74, 8 (vgl. XVI 44, 1 dntJnav, XVII 49, 5

()i^Sih7xtr,rty)^ dagegen ä(ftiXovio in XVI 90, 2 (PX,

<i(ftiiat>io in RF), tilovio in XVII 111,3 (sonst

«Hey, äf^lof, iU/uvot u. ä.). Unrichtig ist es

XVII 1, 1 i$mud«x(»9 SU sehreiben, während sonst

nur txxaldtxa im Text sich findet, oder XVT (10, 1

aus P iii%Qii dv aufzunehmen und XVI 60, 2 her-

zustellen, dauebeu aber XVIII 55, 4; 65, 4

mf nnbeanstandet an lassen. ünTerslandlich ist

es, weshalb XVII 1)9, 5 not^aaaOat, 74, '2 xn9t}-

yijanai^ai, 86, 4 tivffTQaritny nach iTir^yytllato

stehen bleibt, hingegen XVIl 38, 1 nqoyotfiaa&at

dem Inf. Fntnri weichen mnft, oder weshalb XVIII

50, 3 irlni^f nM^a€Nf&at beibehalten wird. Wenn
in XVIII 72, ,') (laH von F nnd Dindorf weggelassene

lo'lfi^atiy wieder in seine Rechte eingesetzt wird,

dann darf ea nicht mehr vavfMXV*^ heiAen, non-

dem va^ojc^t hat dafür einntroten, wie XVI
1, 5 xataXi am an die Stelle von xaraXvOBiv, XVIII

73, 1 d&dolcat von di^ffolotiv getreten ist. Neben

XitQtMfdftevos kann nidit nfottujripevot in XVIl
Tii, 1 belassen werden, das richtige steht XVII
'Jl, 2 ä; t_üy ß'iff j^fiqutrjdfinoc, ac rtn^oT ttqo-

aayayöftfyog. Die grülsteu Schwankungen w*Mst

der Pischersche Text in der Orthographie anf,

bczöplicli ilt'ren er ganz von der jeweilig benutz-

ten HamUclirift aliliihiUM^' ist. Die Mefalir der

Verwilderung der Klasstkertexte, die Wendiuud

kflndieh (GSttiog. gel. Aox. 1905 8. 185 ff.) von

dem Streben, Singularitäten der papyri in die

Texte zn setzen, befürctitt te, drolit auch dem

Texte Diodor«; für die Orthographie sind die

Handschriften nicht nobediugt mafsgebend, sind

Ar sie doeh aaeh Diele* Hoinnng nur die be-

treffen<lon Sphreib>klavcn vei-antwortlieli. Nach

Fischer hat Diodor ßißXoi und ßt'ßXo<; geschrieben,

ersteres z. B. XVI 1, 1. 3; XVIl 118, 4, leUteres

XVI 3. 8; 14, 4; XVIII 1, 6; 3, 1; 9, 1; neben

inl nXfToy (XVI 2, 3; XVII 30, 4 n. 5.) begegnet

irtl nXfoy iXVlI.s;^, 7). In XVI 2, 2 ist öfiif^ia

nicht mehr berechtigt, als die au anderen Stellen

beseitigten Formen Kad^ktf Ua, futmkt n. a.,

ebenso wenig XVIII 90, 6 vrwfki» (44, 4 Aifm-
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ftutr). Ob tj oder i r.a sclireibeu ist, kann nicht

von der Haudacbrift abliüagig gemacht werden:

XVII 21, 7 Mtdqlfiis (KX) - 32, 1 yivrW".*''

doeh 80, 3 AvritKn^ — XVII 65, 2 ^ttoKtyr^v

(RXF), ebenso 110, 4; XVllI (5, 3 - XVII 78, 4

jQcyyn-t; (^1,1; 10'), 7 : XVIII ;5. Sl, abf-r XVIII .S9,G

J(^yyiivr^v. Ebenso weaig kuou über die öchreibuug

mit «• oder * dM bandiebriftliehe Zeaguis eot-

aeheideu: Xm 88, 1 uud 103, 7 Abi» (XVI 75, I

nfQttTdfv) — 48, ') tind 65, 3 dQtannr (') I, G nqw-

ition') — 53,2 ßiQOifoQMV, doch X\ [II 42, 4 «r«-

forg — XVII 64, 1; 80, '4; UU, 7 Mijdtia, aber

XVIII 8, 8: 5, 4; 89, 6 H^fo — in XVII
81,3; 83,4; 105,7; XVIII 5, 4: 39,6 uebeu

UQtltt io XVII 78. 1 — inntrdiov in XVII 5, 4,

Mtltiiav io XVIII 15, 1 a. dt;l. u. Der uuch-

diodorbohan Zeit gehört das Eintreten on t fBr

ßi an, bei Kit^cher wird das iuQOVfidyoti von R in

XVII 15, 1 in atMfwrnhovi geändert, doeh iotQtjiJag

in XVIII 42, 4 beibebalt«u. Nach P wird XVI
37, 1 Of'aldqtoy (»o aoch XVII 40, 1) uugcuommea,

doch iu XVII 74, 1 iteht dtflir OfalJU^iw, fttr

eiu uud denselben Namen lesen wir XVI 40, 1

Koivuoy und XVI ;'>!), 1 Kotvxttoi'. Das in XVI
ziemlicli konstuut uuftreteudu ahl weicht iu XVII

ood XVIII hänlig der Form 4ti (XYII 112, 1. 4;

XVIII 39, 2; 53. 7; Gl, 2; G5, 1), vereinzelt be-

gegnet XVIII 44, 5 /iöAif (f*or»«) oder XVII 58, 7

yiyyea&at (iiX, sonst ylysa9tu).

Was die ADnaboM fremder Yerbesseniiigii-

Torschlüge betrifft, io kann muu iu den meiaten

Ffillen Fischer beistimnieu, doch fehlt es unoh

nicht an Stelleu, die mir eine andere Eutscbei-

dnng, als dio von ihm getroffime zu fordern

•eheinen. So billige ieh XVI ], 1 die Konjektur

Hertleius nnd Mudrigs: ftdktn^ ay, und halte

XVI 1, 3 an dem vor lavifi lij ßtßXu (nfQÜic,i(-Ti>)

flberlieferten iy fest, vgl. XVI ], 1 yuQtXafißäyny

h taitmt talf ßtßlott. In XVI 52, 7 liegt kein

Grund vor, das dnoatciyiuy von PX mit Dindorf

und Fisc!icr in dTioffTazcHy zu ändern, diitfoixen

empfiehlt sieb, XVI üö, 7 deu Vorschlag Üiudorfs

itftya» antanehmen, XVI 70« 5 mit Kaelker ndvt*

dxQtßü'q zQ lesen. Eigene Konjekturen bietet

Fisriier teils im Text, teils iu deu Anmerkungen
io reiclier Fülle, sie bekunden genaue Hekannt-

•ohaft mit dem Sprachgebrauch Diodors uud geben
teilweise offenbare Verbeaseroogen vorli^nder
Textentäteltuugeu, indessen fehlt es auch nicht an

uuuuuehmbaren Vorschlügen. So halte ieh XVI
10, 2 deu Zusatz <^tfiy dtä iiZy jivyiay avvi^taty^

n dnayyerfes Or entbdiriidi, da auch Dem. IV
42 äfUQ ndrtana» dtuyduem das Wort äno-

yiyruKjxnv absolut gebraucht wird nud entsprechend

Diodor XVIII (')_'. 2 r?/'?ori';';(«m>' anwendet. Dem
XVI 12, l) für xaut löy dXXoy tönoy vorgeschlagenen

xof* SiXw nvA tinw ist mtrcr «»r* iXkio» tirtw

vorzuziehen. Unuijtig erscheint der Znsatz ittl

ijffioyiui iu XVI IG, 2 (vgl. 17, 4 /u«i' ixtlxcay

taxOeis), von <7r^> zu nm^y^ivovt in XVI 20, ti

nnd ED ytyvitag io XVII 47, 3, von (jbtl ti^v

nfodoaktyy in XVI 51, 5 (Tgl. 10, 3 diunaaxhov

trg ÖQfiri iwr o^i-un' ov<frji n. a.). von {xai yoytJcy

in XVII 11, H (vgl. XVII 41. 2; 4G, 4; 84, 'A), von

<^övy/ zu xuiamat^iviuiy iu XVII 80, 1, vou <eto>

an d^m io XVII 92, 8, die Audemog Ton irnsf-

dtvitdiwy in innuvyfuhmv io XVII 80, 2, von

(SxQaudy iu aTQttt^ylay in XVII 57, 2, vou <Sn-

anoi'C iu ßovyofiitt( in XVIII 27, 4 u. u. m. Iu

XVI 85, 5 hat P \}pofidQxovs neC^, Fischer sehreibt

X>yofuifXifv ich halte ^yofuiQxoi' fnoviil f8r

das ursprüngliche. Für das mit Grund beiin>taudote

tianmo^rioat iu XVI 40, 1 ist m. E. avyevnOQtfaM

herzustellen: na((taeaiovrui nSla eviwwvei^ffltt»

jgf^ltaui, Ygl. Dem. XXXIII 6 t^munntt iivSs Uri^

i6 fiov ot tog avysvno^riaai. Die Lesart «gj«? (P)

in XVI 45, 7 führt auf «o^^o' etil (Fischer (tQiuna

st^), die Uberlicferuug tni noXv (u^oi toi itixov.;

Mvtifltilt (Fiseher fd «l^) in XVI 74, 8 wird

gerechtfertigt dareh LfjrsiaS Xm 14 dyxi tov ini

äixu aiüdia iwy {iaxqoiv ittxo>v SifXfTr. Verderbt i.*t

wohl Ui^iay in XVI ti8, 1 t^y ^y loJi ).6yo$s d'^tay

and m ersetseo durch l^i»», vgl. Dipd. III 31 de

datfeltri^ furlatijy f^iy fxnv, Poljb. XXI 9, 8
(Hu) (ifyalr^r f^ty t^X^v fy lofc noXffjiixoT;

oder durch ivt^lay vgl. Poljb III G, 12. In

XVII 7, 5 genügt vielleicht die Auderuug vou

tttfiamtivo» in sn^ftftivasi «dv l^hov . . , . tat

dxiTyat od* iy xwtXotiQn axr^fiatt tttQafifiiyaf,

dXXa irjy ifXöya xnia noXXoii iimovc eyoyia du-

ßnaQiüy^y. Das Wort dniXvae, das Fischer XVII

74, 3 («oi'f d^tlußSpovs ftMtSoii dirUvae) beibe-

hält, hat vermutlich ursprüngliches dUXvat ver-

drängt, vgl. XVII 10*J, 2 r« dctruct (hfXvnt, l'olyb.

XXXII IH, 4 dtaXvety toi io %ö juf^oi u. ö. Die

Beseitigung von tSv tpOQiktp tu XVII 105, 8 ist

unraliasig; wie III 45, 4 cd$ di nofudS^ «sv fOf-
itwy inl tovToiy vmotfOQoTvit^ «.'rschriebeu ist,

dürfte auch hier xai lo vmiotfooüi' fiuj'^nrn rrff

*oiud«0 tüv ifOQii(ay berzustelleu ^eiu. Ganz uu-

TerstSndlioh werden dnroh das ron Fiseher Ar
dyT$nenov96ioi eingesetzte A»[un4(M>ws Diodon
Worte in XVIII G, 4 w$ dytinf7TOv96tog (dyr$~

nyioytoi) lov xuiü neGmkßqiav diQOf n(iög

uQxtovs xa^xoyii, an dem Qberlielsrten dvnnc-

nwHtog Odas En^egengesetite erleiden*} ist
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nichts zu üuderu, genau so »itgt Poljb. XXXIV
0, 5 ff {itqT,yii*') Tcrip ntJUdQOlatf tljf AsAotrfc

dvtinaStff. Deiu Spriicligebrauclie Diodora ent-

spricht es, XVIII 47, I noXXi^y r^s nolffitag x'"Q"i

atatt x'^*' aobreibeu, und für i^^iattat it^y

dmlaria^ in XTIll 66, 5 hatte der Sehriftiteller

wahncheiiilich il^(*?^Kff ti^v dnoXoyiay geschrie-

l>eM, v^;l. I'olyb. XVIII 8,2 (Hu) fxxXtlaat i»>

xttt^fo^ay, Dem. lU, 2b iitxXeioy Xoyov tvyxäytty

toig iXlovs.

Doeh genuf; der Einzcihtiiteu! Auch naich der

Revision durch Fischer heilarf der I •ioi!nr:Ji he

Text noch au vielen Ötelleu der uachlx-sHeruilcu

Hatid, dazn bietet aber die aene Aufgabe mit

ihreD eorgfSUigen Hitteilongen ttber die band-

scliriftlichpu Lesarten und ilirer gewisseuhafti'ii

lieuntznng der anderweitigen Beiträge reiche An-

regung und treffliche Unterstützung.

CSln. '£> Xmms.

Wilheln Seltaii, Petraienekdoten und Petrus-

legen<1cii in der Apostelgescbicbt«' s. A.

aus tliii Tlit'üdor NöUleke zum 70. G<Jburt^taJ;c

(2. Milrz 1906) «largebraclilon 'Orientalisclicn Stu-

dien'. Gieften 1906, A. TöpdmaaB. S. 805—
815. 4P,

Eüne lehrrdebe, «Dsiehend geeobriebene Uoter-

snchung. die ihre Berechtigung, in dieser Woehen-

»cbrift für khissische Philologie besonders angezeigt

zu werden, uur dem einen Utastande zu danl<eu

hat, dafs voter den Tom Yerf. cor Erlinteruug

herangezogenen Quellen — als welche, abgesehen

TOD den ihres .-clilii'liten Grpräges wejjon von dem

Verdacht absichtlicher Ei'findung offenbar freien,

eTaogelieehen Naehriebten aar verwaadteD Be-

riehten (1. Heilung des gicbtbrachigea Äaeas

!i. 2. KrweckiinR ilt-r Taben 9, 3<)-43;

3, Hekt brung dus Cornelius 10, 1—8. 10, 22— 2Ö.

10, 4»; 4. Heilung des Lähmen 3, 1—10; 5- Si-

mon Petrus und Simon Magnt 8, 14—S5) eine die

weiteren Erzälilungeii der Ap);. über Petrus und

hein vom h. Geist geleitetes Wirken stark beeiu-

fluüsende, schon frühzeitig Torbandeue Sammlung

von ^Prtrosaaekdotan* in erster Linie in Ansproeb

zu nehmen ist .Tosephuis (vgl. Apg. 1,9 11

mit Jos. Aiit. IV s. ;t8) lind Philo in Hetraclit

kommen. AU da» wichtigste, auf dieser Linie

liegend« StOek «reoheint dem Ter£ mit Reebt der

Pfingstberieht Apg. 2, der, wenn man von einigen

.\nkUingen an das tod Piiulns über das Znngou-

reden Berichtete absiebt, nchou bei Philo de de-

ealogo 9, 11 — es ist Ton dem Oedenkfiwt der

Gesetagebnag Gottes auf dem Sioat die Rede —

in folgender Form vorgebildet erscheint: 'leb

glaube*, sagt Philo, ^dafs an jonor Zeit Gott ein

liUerfaeiligstei Wunder geschaffen hat, iudem er

eine unsichtbare Stimme iu der Luft eiitstehea

lielV, . . . welche, die Luft in Schwingungen ver>

setzend nnd sie ta Pener wie Unter Flammen
verwandelnd, wit- ein Windhauch durch eine

Posaune eine solclie artikulierte Rede von sicli

gab, dais sie deu Ferusteu wie deu Nächsten in

gleicher Waise hdrbar erschien . . . Die Stimme
Aiii der Mitte des vom Himmel herabstürzenden

Feuer.-: ertönte nun anfs ^•r>cIlreck!ieh^te. wobei

sich die Flamme zu der Spruche umbildete,
welche den Hörern tertraot war*. *Hier haben

wir also*, folgert So! tan sacbgemSft, *am 50. Tage

nach Ostern, «1. Ii. am Tage der Gesetzgebung,

das Branscn vom Himmel als eines gewaltigen

Windes' (2, 2), 'das Zerteilen iu Zuugeu wie vou

Feuer' (3, 3). Wie bei Philo »bArte ein jeglicher

seine eigene Sprache reden' (2, (i). Jenen alteren

'IVtriKianekdoten' ordnet der Verf. dann weiter

etwas später entstandene 'Apostollegendeu' bei,

denen er die Ersiblnugen von der Apoetelargin»

znng, von der Ausgiefsung des h. Geistes, vtm

.'\nanias und Sapphira, allerlei Sagenhaftes üiier

i'etri wunderbare Befreiung und seiu Gesicht zu

Joppe, sowie einiges 6ber die Hissionserfolge des

Philippns zuweist. Seiner Ansicht zufolge legte

der in seiner Sprache stark von Josephns ab-

hängige Verfasser der Apostelgescbiobte iu die

aus jenen Qnellen ihm xofliefsenden nrapostoliachcn

Stoffe zahlreiclio Reden ein und verarbeitete das

(Janze mit den lu iseberichteu des Lukas zu einem

ueueu Werke, so dali» aus den Acta Pauli uuu-

mehr Acta Petri et Pauli, die Acta Apostolorom

des Neuen Testamente wurden.

Wandsbek. Johannes Orlseke.

Faul Maas, Die Chruuutogie der üynincu des
Romanos. (S A. aus der Byz. ZtScbr. XV, 1/9,

S. 1 — 44 ) Lcipzij,' 19UC., Ti ubner.

Es ist bekannt, dalk über die Lebeus- und

Schaäeuszeit des bedeutendsten Hymnendichters

der byaaotintsehen Kirche, Romanos, Jahrs lang

die gröfsto Mciuungsrerschiedeoheit geherrscht

hat. Die einen For>oher verlegten jene in die

Zeit des Kaisers Auoatunios L (491 — 51ä), die

anderen in die Anastasios' IL (713—716)i nur

wenige, nnd zwar mit nicht besonderer Eut-

schindenheit, in die Mitte des Zeitraums /.wischen

beideu Kaisern. Für dieses Schwanken in der

Zeitbestimmung iSfst sieb, wie mir scheint, eigent-

lieb keine recht genOgeude Jürklamag anfuhren.

Digitized by Google



661

Denn wenn <lie Diclitnufjen des Kumanos von

Jahr zu Jahr vollständiger atia Liclit trateu, ab-

geschrieben and snm Zweck einer Gtesamtanflgabe,

die wir von Krutnboitber M erwarten lialx^n, !

<lurclifor.<('ht und in einzelnen pesotnlcrt L'i <)rnck-
j

teii Stückeu beleuchtet wordeu, so hättu mau
doch erwarten dfirfen, dafa die in ihnen sich fin>

(leudeu Hiuilentungeu aof Zeitereignisse mit einiger

Sicberlieit sieh würden haben festlffi-ii ];iH:<en.

Doch ich gebe zu, dafa da« in einKoiueu Fällen

nicht gmos leieht war. Jedenfidla glaubte Kram-
baeher, dem wir dooh wirklich ein Urteil to die-

sen Diii<,'en zutranen dürfen, noch im .Talire 1899,

iu seiuen vua mir iu dieser Wuclieuscbrift (1900,

No. 8, Sp. 211—216) snr Anzeige gebrachten 'Um-

arbeituDgien bei Romanoe' (*Cber das Zeitalter des

Bomanoti' S. 142— 152), und zwar nm den im

liicde von den zehn Juiigfrsiuen (S. 110) stehenden

Verseu 342 ff., des Homauos Lebenszeit bis in da«

8. Jahrhundert, dem die ron ihm «rwihiiteD Er»

eignisM mit Sicherheit anzuweisen seien, biuab-

rucken zu dßrfen, so dafs der gefeierte Dieliter

ein unmittelbarer Zeitgenosse des Johuuueü vuii

Damaakcw (f 754) war. *AUe8 in allem', so »eblofs

Kraiubadier damals (S. 152) seine geschichtlichen

Erörterungen, 'mul's ich gestehen, dal's ieh ücLoii

jetzt meine frühere Position für völlig erschüttert

halte und von heote an bei der Beiurbeitnng des

Romanos mit der Yoranssetzoilg, dafs er ein Autor

des 8. Jahrhunderts sei. wie mit einer Tatsache

rechnen werde*. Aber merkwürdig, ea ist ein

abermaliger Wandel in dieser Frage eingetreten.

I>er aber verspricht ein endgültiger stt sein,

r. Maus uätiilioh, der Verf. der oben gpiianntcu

Abhandlung, erklärt gleich im Eingänge seiner

Arbeit mit dflrren Worten; 'Die Läienaseit des

Romanos läfat sich auf Grnnd des gedruckt vor-

liefrciiden Materials mit Sicherheit in das (i. .Jahr-

hundert verlegen'. Der Beweis, den er an der

Hand einer Reibe vou Stellen ans den Ujmnen
des Romanos hier vorlegt, verleiht seiner Arbeit

einen Wert nud eine Bedeutung, dii> weit ülier

die eines gewöhnlichen Beitrages zur birklärung

des Sobriflstellers hinaosreioht. Nachdem Maus

seine in jenem 8atM ansgssproeheoe Oberaengnng

in mehreren Vorträgen im Müncheuer Mittel- and

Nengriech. Seminar vertreten hatte, von denen

der eine sogar in der Beilage zur Ailgem. Ztg.

No. 28i Mfinchen 1905, gedruckt erschien, stellte

Krumbaeher, der ihn zu diesen Studien angeregt

hatte, in znvorkomnicndHt^r \Vci«c iiiin sein ge-

samtes handschriftliches Miiterial über Romanos

snm Zwecke weiterer Verfolgung jenes BatMS zur
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Verfügung. Und da stiefs er gar liald auf die-

jenige Stelle, die allein genügen würde, jeden

bisherigeu Zweifel sn heben. Sie findet sieh im

! t;2. Liede, das in Q (Cod. Palm.) f. 26 die Cber-

j

sciirift trägt: d' it.; / fftdofilddoi;) xtHv i'rjoi'n-

wf) xoyt^äxtot') xatnyvxttxuv il'nXXöfn-ioy tig

huunw Mlff/K^f Kai Sft7i()ijn^dt' if^nipt') dxQo{tnt-

XiSa) T^vde- tov tanetyov QUftavov tjialftci

(die eingeklammerten Wortschlnsse sind in der

üs. abgekürzt), ty' ff. Der Verf. tcrilt im 1. Ab-

schnitt ('Die Sophienkirohe*), 8. 3—7 die seit-

gesehiohtlieh wiehtigeB Vene mit nnd erläutert sie

eingehend im Znsammenhange mit den geschicht-

lichen Nachrichten des Malalas, Theopimues und

Zonaras. Danach enthält die Steile dentliche An-

spielnugen anf den von forehtbarem Brande be-

gleiteten Nika-.Vufstand des .Taliri'^ 582 sowie den

Einsturz nnd Nonban der llagiu Sophia, die im

Jahre 537 vou ueuum geweiht wurde. Maas hält

es nach den von ihm an die Verse des Oiehters

geknüpften Krwäguugen für das Wahrscheinlichste,

daf^ das Lied (ii in den .lalireu 53()— 37 entstanden

ist. Er sieht iu ihm eins der ersten des Dichters,

weil es, noch auf siemlich tiefer Stofis seiner er-

zählerisch lh Kunst stehend, noch des theologischen,

insbesondere dogmatisclien , sonst für Romanos'

Dichtuug so bezeichueudeu Beiwerks entbehrt.

In einmn II. Abschnitt bringt der Verf. Chrono-

logische Einzelheiten' (S. 7— 12i. Dahin gehurt

in Lied 14 der Hinweis auf das Zurückweichen den

Meeres bei Gelegenheit der beiden Erdbeben am
9. JuH 552 (Theopb. 228, 2; Eedren. I 659, 14)

und am 15. Aug. 555 (Kedren. I 674, IH: Georg.

Mou. 642, 2 cf. Theoph. 2-211, rr. Malul. 48G, 23).

Maas möchte sich für das zweite entscheiden, da

andi ein anderor Diehter, Svmeou Stylites der

Jüngere, dasselbe Ereignis erwähnt und gerade

dieses Erdheliens in der Folgezeit nm .lahrcstage

durch Litaneien gedacht wurde. Die übrigen in

Lied 14 enthaltenen Anspielungen nnf allerlei

anderes Unbml «i&hren durch Theophanes (p. 224

—2,34) und Kedrenos (I fir)7— HTC)) zu den Jahren

545—558 reiche Bestätiguug. Auch die vielum-

stritteue Frage nach der Bedeutung der BSingangs

dieser Anieige herangraogenen Stelle ans dem
lÄede Qber die zehn Jnngfranen findet durch Maas

jetzt sichere Entscheidung zu Gunsten der von

de Boyr (liZ. IX ü;i3), I'apadopulos-Kerameus (iV«a

32 u. 24. VII. 02) und Van den Ven (BZ. Xn
15.3) vertretenen Ansicht, dalk in den dort er-

wähnten Assyrern die Perser, in dou I>maelit<n

die Harazeuen zu sehen sind. Betreffs des (iaat-

JUvc im 34. nnd 49. Liede, besonders der ßittnlas

13. JnnL WOOUBiVSCHJUVT FÜR KLA8S180H1S PHILOLOOIB. tlNi0. No. 91.
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im 62. xß' 1, i rkliirt der Verf. mit Reclit diese

letetereu iür Kaiser uud Kuiseriu, so üals mau
dem Inhalt entsprecbend annsbineu m6«e, die

Lieder 34 ood 49 seien naeh Theodoraa Tode 548

entstanden, andere, wie besonders das Cy2.. y,vhon

vorher. Lied 6, eius der scbötisteu de.s Rotnauoä,

iit Tielleicht aiu Aolafs der Verlegung des Festes

der ^Tnanwr^ Tom 14. anf den 2. Febmar im
Jahre 542 verfafst. Von den Heiligeu, die Roma-
nos hcsiijgt, hat koiner nach dem Anfang des

G. Jahrhunderts gelebt, die spüteateu sind der

h. Symeon (f 459, Lied 27) nnd die wdige Matrone

vuu Pamphjlien, auf die in mehreren Hss. ein

Lied znm 7. November überliefert ist. In einem

III. 'Polemik' überscbriebeuen Abscbuitt (ä. 13

—

24) l)riDgt Maa» ferner fBr die seitliehe Ansetzung

des Romanos eutocheidende Beweismittel aus des

Dichters dogmatischen Anfsenuigen, besondei-s zur

Frage uacb der Person Jesu Christi, in denen

rieh eine aaffallend euge Verwandtsohaft mit deucu

Jastinians kandgibt. *Nirgenda\ sagt der Verf.

S. 28, 'zeigt er ancb nur das geringste Verstliuduis

für das Wesen der Arisehauungen, die er bekämpft;

von deu meisten liüresieu kennt er nur den Na-

men nnd irgend ein Sehlagwort; und wo er rieh

nicht mit der blolsen Erwähnung begnügt, briugt

er die flachsteu Argumente oder erhitzt sicli zu

einem wüsteu SobimpfeD, das nicht den Gegner

trifft; gan« nnbegreiflieh seheint, wie maoehe die-

ser luvektiveu, so die gegen Maues und dte klae-

si.Hobeu Autoren, in der Kirche am Feiertage ge-

auugeu werden kouuten. Romanos war offenbar

historisch ungebildet: Piaton and Homer waren

fiir ihn nieht mehr als Namen, mit denen er seine

KhiDg-^piele treiben konnte. Auch seine positiven

do'jmatisolien Keuutniss-e gehen uicht über das

AUgumeiutiiu hinaus'. Ich übergebe die auf (IV.)

'Litnrgisehes' becBgliehen, besonders Fastenzeit

und Taufe behandelmlen Ausführungen des Ver-

fiissers (S. •>!— 27), da er gerade selbst verstän-

iligerweise deu liat gibt, alle derartige Untcr-

snehnngen lieber erat naeh VerSfibntliehuug der

^Texte in Angriff zu nehmen. Höchst beachtens-

wert sind dann aber die im V. Al)sehuitt ('Bio-

graphisches') mitgeteilten Nachrieliten. Aus deu

Hunderten von Verseu des Romanos ist fiber des

Dichtm eigene Person und Herkunft auffallender-

weise so gat wie uichts zu entnehmen. Das

Meiste und Wichtigste liefert die im Synaxarion

üoerlieferte Vita. Danach war itomauos, sagt

Maas S. 29, 'geboren in Bmesa, dann Diakon an

der Anferstehnngskirche in Berytos, dann, nnd

swar unter Anastasios (491—518), in Konstauti-

nopel in der nach Kyros benanuteu Marienkirche,

wo er nach eiuiger Zeit zu dichteu beginnt. Dieae

Naehricht wird, was die Chronologie betnffi,

dureh die Gedichte vollauf bestätigt; denn von

diesen ausgehend konnten wir die Hlntezfit d»-«

Dichters auf ca. 53ti—556 fixieren. Aus der Kom-
bination dieser Daten ergibt sich, dab Romanos
erat gegen Ende von Anastarios' Regiorong nmA
Konstantinopel gekommen sein k;inn'. Dmt» Ro-

mano< tatiäclilicli syrii»chen l r>]irnng< war, macht

Maaü \^ä. '2it) in liohem Grude wahrscheiulicb, ja

ans cwri im Jahra 1902 fSr Enunbacker Ton dem
juugst verstorbenes Mönch Alezander fihimoipbo-

pulos abgeschriebeneu Strophen ergiebt sich —
uud das. ist in der Tat eine höchst merkwürdige

Überraechnng — , dafs der in der bjtanünisohen

Kirdie so hoch gefeierte Romanos geborener Jode

war und sich am kaiserlichen Hofe iu hoher Stel-

lung befunden hat. 'Was die jüdische Abkunft

des Romanos betrifft', bemerkt der Verf., 'so wird

man fiellriobt in dem Fehlen fiwt jeder aggrea-

siveu Polemik gegen die Juden eine Bestätigung

dafür Huden, .ledenfalls aber nuifs mau diese

Nachricht zu dem schüuou . . . Lied i(i herau-

siehen, das ja die Tanfe von Erwachsenen, also

von Heiden, Juden oder Häretikern zum Objekt

hat, und tatsächlich deu Gedanken nahelegt, der

Dichter selbst habe die Taufe mit Bewulstsein

empfangen'. Dafs (VL) 'FUsehnngeu anf den

Namen des Romanos' (8. 32—43) frühseitig auf-

tauchten und in dessen echte Dielitnugen eiuge-

schwärzt wurden, ist gewifs nicht besonders auf-

fallend. Die für die Textkritik natürlich wichtige

Frage wird mm Sehinlä von Maas in gr&fserem

Zusammenhange beleuchtet. Ül)er derartige Mach-

werke, z. B. über Strophen mit unverkennbarer

Polemik gegen die Bilderstürmer u. a. , die Ent-

eeheidnng an treffen, ist jetst dureh Maaa* grnnd-

I
legende chronologische Forscliungeu zutn Gluck

so sicher ermöglicht, dals wir für deu echteu Text

von solchen Versuchen der iSpätereu nichts mehr

zn Arohten haben. — Em sorgfältiges Register

(S. 43. 44) bescbliefst die an neuen, überraschen-

den, aber nach jeder Richtnug hin sicher be-

begründetcu Ergebnissen überaus reiche Arbeit

des MQucbener Gelehrten, die nm dieser Vorzuge

willen der Beaehtang gau besonders empfohlen

sein mOge.

Wandsbek. JokaasM Driseke.
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D. Arober>Hind, Trauslations into greck verso
and prose. Cambridge, Diii?«rsity Prem. VIII,

244 p. 8. 6 Sil.

Die vorliegenden l Ijersetznugon sclilierseii sich

früheren ubnlicheu Werkeu, die vou der Cambridge

Unirenitj Press ?erlegt word«D rind, würdig an,

-/. B. den Graek and Latin Compositiona von

ß. Shilleto (besprtK'lioii >Vt)olicn8chr. 1902 No. 8

S. 217 f.); auch hat der Verfasser »elbst in Ver-

bindnog mit D. Hicka bereite Cambridge Com-
positioiw, Greek and Latin hanMgegebau. Diase

neue Sammlung beweist ebensoviel Geschmack in

der Auswiilil wie Talent iu der l'bersetzuug. Aus

der tuoderueu uuU iilt«reu Lyrik, nicht blofs der

engliaeheii, die darek Skakeapeare, Milton, Speuser,

Sbellej, Swiuburne, Tennyaoo n. a. vertreten ist,

sondern anch der italienischen, spanischen und

dentscbeu sind herrliche Ulütea gesammelt nud

die Proaastneke, die nur der eogliieken Literatnr

!ingehdreu und in denen niw Namen wie Drammond,
Moore niul Knu rson begegueu, zeichnen sich dnrch

Mannigfaltigkeit aus. Im ganzen hat der Verfasser

eine Vorliebe für das Sinnige, Geistige und Pban-

tistisebe; dafi er aber anoh eebr reelle Gegen-
stände zu bebandeln versteht, beweist der Börseu-

i)ericht S. ITH. Er beherrscht die griechische

Sprache in uUeu iStilarten und Dialekten und hand-

hakt die griediische Venbtldnng mit eretanoKeber

Gewandtheit: logaödische Verse, Distichen, Ana-

päste, Trinieter sind alle gleich fließend und wuhl-

klingend. Ein reicher Wortschatz steht dem Ver-

(•aeer m Gebote nud seine ObersetBQugen für sich

dnrchznleäen ist ebenso grennfsreich wie ein Ver-

•^leicli mit den Originalen, Zwischen den zahlreichen

griechiachen I bertragungeu befindet sich eine

lateinische, nämlich von Matthissons Adelaide. Die

Vorrede erbittet dafltr Bnteehnldigang, die gern ge>
währt wird. Im Register ist gerade diese Seite &1seb

»tigegebei», aber die Ode mochte man nicht missen.

Ich zahle von den dichterischen .Stücken, die

adr boeonders ge&lleu haben, einige auf, um ein

KU dse reichen Inhaltes sn geben: AUniobtlieh

im Traume [TJitvvvxtog xat^ ofoQ), Come not wheu
I atu dead (Mtj dr^i' intfjßcdyovoa xatifrtyövn fioi),

In qnesta toraba oscura, (Oeatvi', ea övotfotv

Mi^ ^iflw i^d* dmtOp), Das Meer erglSnste

weit hinaus (^^UUftP iitycc Xaltfta (fXoYili(iivov

novioio), Se cercu, se dice. Tamico dov' eV (".-tu

Iii litteqxoi^fya nö&' o fiot (filoq; 'intdi finr^),

Tksre kaa follen a splendid tear (^Exxix"^"* ""l*-

ftyrifdnal »alvnoi dfoooiiiguf Jdxdvof), Ich grolle

ntclit (Ot'x ovoftm). Das letste aiod die Sehlnfik

Verse aas Goethes Faust:

Eixiay ukimi nüv lü tfätvväov

«5 dj uJUVra« tdmliq tfd^,

Mau glaubt die Schluls-Auapüste einer sopho-

kleisefaen TragOdie sn lesen. Unter den Prosa-

stBckeu befinden sieh namenlose, deren l bcrsetzung

besonders schon aoagefallen ist, x. B. das ktärehen

von Dornrü.schen.

Fehler habe iek nnr selten bemerkt; S. 47 liea

vttunhiQ, 8. 137 itttx9itt» S. 147 mtvAn^/w,

S. 167 nQoittj, S. 201 /ti««i^i'«ra* und in der letzteu

Zeile der letzten Seit« nqoatyikaatv. Die Aus-

stattung ist, wie man es nicht anders erwartet,

geaekmaekyoll und gediegen.

Friedenau. H. Orahcim.

Aiiszttgre aus Zeltttclirliten.

Berliner philologiache Wochenaebrift lö

(5. Ha! 1906).

L. Gurlitt, Zu Cicero, ep. ad Quintam fratrcm

III 9, 9. Es wird zu lesen «ein *qnod mater pridie

Non(as) discedit', wodnrch zogleich das Datum des

Briefes auf die ersten Tkge des Deaembor 700/54
festgelegt wäre.

^G^jua^S «l^jprMNtsrim^ 1905, 1. II. III.

S. ! -:?(; A. I'apabasiloios, Aus Eutjoia.

1. Inschriften. 2. Krballcne Ortsnamen: Plijrlake,

Metaxy, Aiglepheira, Ghoireai, Komsieia, Oeraiieia,

Budoclic, nar|uit;ion. Diakrieis. .T. Kephk gegen

Willieliu. — S. 37—54. G. Mc Mahon, Lck>tlioa

im Atheaiaelien Museum, gefunden in Eretria, mit

der Licblingsiiiscliiift ^jXxiftaxoi xalof, die nodi

sechs andere Gelafse trugen. Nicht alle sind von

dcrDseibcn Künstler, wohl aber stammt von dem Ver-

fertiger dieser Lekythos noch ehie andere mit der In*

achrtfl T$fio»Q(ii^g xaldq. Dazu 1 Tafel. — S. 55
— 100, G. Soteriadis, Ausgrabungen in Tliermos.

Fortoetzuog von Ephem. 1900 8. 161 ff., S. 171 ff.,

1 1903 8. 71 ff. (Mit Tbfel.) Von den Inschriften iat

eine 2:vfdrjXn xnt Gviifin-^iu AhoiXo'ii x«/ ^./xaQ-

mvoti besonders wichiig für Geographie und Qe-

acbicbte des Landea. — 9. 99—158. K. Romaios,
Funde in der Parncs-Grütte, mit Tafel und 11 Ab-

bildungen (Fortsetzung fol;it). — S. 157 — 160.

W. V. Bissiug, Ä^ptiüche Mastbaumspitzen im
Afhenisclien Museum (mit Tafil). Diese ehernen

Mastbnumspitzen sind unten liohl, üben geschlossen,

haben au der Seite je zwei gegenQberstehende Ringe

und üben ebenfalls einen Ring; sie sind mit Uiero*

glj-phcn bedeckt and stammen aus dem 3. Jahrtausend

V. Chr. ~ S. 161— 178. K. Kuroniotis, Zwei

Siegerverzeicbnisse dca arkadischen Lykaienfestes

(Find. Ol. IX, 103, Paua. VIII, 38, 5). Die Kftmpfe

sind in dem ersten foli/endormafsen b<iziMt liiiet : tt).iu

ovfiäQiöt, tt&qlnn<p nwltx^, ttHißt thiß^lnni^^
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1n7io) xik^it, aitidtof Txalda.;, zitt/rt»' mtidu^.

Tucidu^ nryftiiy, titd(jui <)oÄ*;{ok, avd^tit; mddiof,

äyd(ia{ diavloy, nulay «fÖQaf, niymi}laif, uydf^v
nvy^v, nayg^tttto», iniitay, in dem zweiten äliulicb.

MnseDn, HaondbliMl voor phUologie en gescki««lenis.

XIU, 8.

S. 3111 Koninklijk« Akademie -rm Wetcn
Äclia|icn, 9. Ai>ril. licsseliiiff, üio Koiiic und Jic

allen MuiiüartfiU vou Grieclieulaud. Es ist zu uuler-

»eheiden twiselien der sebriftllebeti and der milnd-

liclion ficiiiriiisprache. I>ic scltriflliilio licnilit auf

dem Attischen; die mOiidliche wird teils auch darauf,

teils aber am h nuf eine yemliehaDg der Dialekte

zurUckKefahrt. Es ist aber anzunelimen, daTs die

Volkssprache sich vom Piriins her verbreitete und

geiei^cutlich fremde Klemcntu aufiialim. Was das

Tsakonisclie anbetrifft, dai man fUr eine jttugere Form
des Lakonischen liBlt, so ist eine BceinflnssanK dnrch

einen fremden ural-iiltaisclieii Volksstainiii r-i li>>iii-

lieb. der im G. Jahrhundert unter Kaiser Miurilius

(588-'603) io Lakonien eindrang; vielleiclit waren

dies Bulgaren.

M<1anges d*arehiologie et d'liistoire. XXV, 5.

S. .339--348. E. Alberlini, ßronte-Stutuetten

aus Minorru (mit Tafel). Die eine, 19 cm hoch,

stellt einen nackten Krieger mit Helm vor, wahr-

scheinlicli Mm>. die anJcrc, 9 ein hocli, einen he-

kleideten Mann iiiit Pilos, sitzeud, wahrscheinlich

Odjrasens vor Kalypso. Beide seixen deutliche Einxel

heitpii und siml walirsclitiiilich i-truskisclicr Hci kiinfi

;

ilie Odysscus-Statuctle ist von v()rzü;!liclier Ansführnuj'.

— S. 401— 442. J. Carcopino, Documnni, behandelt

(lif Vriwaltiiiii; Sii-ilieiis nach Ciceros Vi rrliicii. Kic

Dceuuiaui waren die Adminihtratoren der rümischen

Pablicani.

KeseDBlOiia-VerzelctinlM plilioi. Sisbrlflen.

ßaamgartcn, Poland und Wagner, die helle-

nisrho Kultur: ('/(r««r. 20, 2 S. 138 f. Die Hctans-

l!ei>ct scheinen SB viel antornommen lO haben. //.

Brest Bftcbel, Hermann Kftchly. Ein Bild

seines Lebens und seiner Persönlichkeit: />/>'i II'. 15

S. 4G8-473. .Mit diesem Buch bietet der Verf. den

Schülern und Frenndeo KOcblys eine bocbwUlkommene
Gahc. //tius M V/;.

Uur^er. F. X., Miuucius Feiix and Seneca:

CtoMtr. SO, 2 S. 125 f. Wird von A.Üuttemau recht

anerkennend beurteilt.

Barton, E. de Witt, Principles of Uterary

Criticism an<l tiie Synoptic Prolilcni: f '.'.c.v*-. 20. "2

S. 127 f Wird als Einführung in das Problem von

T. NickliM empfohlen.

Colin, 0., \.o culte d'Apollon Pythitii ä Äthanes:

Jinlt. crtl. 8 S. 156. Anjittbc der Ergebnisse. A.
iiimiiriltav>.

M. ColligUüu, Lysippe: /.Vr. </<• vi. auc. 1905

S. 400-401. Meisterhaft iu Inhalt und Form.

G. Hadet.

iCuiiulfus Dahnis, De Alhunien.siuni socitiruni

liihutis qnaestiones sei^tem: ßpItW. 15 S. 4ti4f.

Die Krgehni>se des Verfassers sind nicht alle von

gleicher äicherbcit. 77«. Lettteluiu.

Paul Decbarnie, La trailition religieusc cbez

les Grecs: U. Je ct. anc. 1905 S 395-399. Ebenso

interessant als gelehrt, dasn klare Komposition and

einfacher Stil; doch feUen einige wlchtiga Oesiebta»

punkte. E. I'oUier.

Ermen, W., nnd E. Horn, Bibliographie der

deutoclien F„iver»itftteB. II. III: //'>' J>«J , IH
S. 461-464. Mit grOfsIcr Sorgfalt und .^aclikeuutuis

geschrieben. (i. KaujUutun.

Fabricius, E., Die Besitznahme liadeus dorcb

die Römer: Hitt. Z. 96, III S. 531 f. Vortrefflidi.

F. K.
Cb. Fofsey, Manuel d'ossyriologie etc. Tome I.

Explorations et fonllles etc.: H. «/. a»e. 1905

S. Z'.f'). Sehr interessant, ahcr subjektiv, (i. Hwift,

Üeorgii Monucbi Cbronicou. Ed. C. d, Boon
üffs. Xts' i.r. W , 307 330. Eine Oberaas «erttroUe

Gabe, A'. J'r,i, rl.l, ,

.

Gerland, F.rnst, I).is .Vrchiv des Herzogs von

Kandia im Kvl. Staatsarchiv zu Venedig: Üu;. /.isehr.

XV, 298-299. Wichtiger Beilrag zur Gescbiubte der

Feadal-Gesellschaft des ICittelaltenii. f.. Zdtkautr,

Ginctti, Lnigi. L'ltalia (loiica in Procopio dl

Cesarea: Ih/z. Zl.chr. XV, 295-298. Wegen seines

reichen Inhalts allen, die sich für die Geographie

Italiens im 6. Jahrliandert intereuierea, zu empfehlen.

J. iJuurt/.

Harrison, Frederle, Theophano, The Crosade

of tlie Tcntli Century. A ronianlic Moiuvcrapli:

Ihiz Zucl.r. XV, 341-342. 'Eine gut anf-ebaute,

aktenmäfsige, an kulturhistorischem Material Uberavt

reiche DarstelhuiK einer ereignisreichen Periode aU
it\/aiiz' (lescbichte. .l/</.r .I/u<w

Holl, Kurl, Ampbilochius von Ikoniani in s'^inera

Verhältnis SB den grofsen Kappadoeiem: ßyt. iCiuhr.

XV, 881*335. Zwar erdienstlieh, «eine bisher nicht

besonders beachtete Persönliclikeit an- drr zweiten

Hälfte des 4. Jahrhunderts in den Vordergrumi des

Interesses gerOckt nnd zu einer fafobaron literarischen

und dogmenjieschichflichen Gröfse gemacht zu haben,

allein es macht recht erbebliclie sacldiclic Bedenken

geltend J. Sickeiil>tr<jf>:

G. Jahn, Das liuch Daniel nach den Septuaginta

hergestellt, abersctzt und kritisch erklärt. Mit einem

Anhang: Die i\Ie<lia Inschrift, ants neue untcrsueld:

UpUW. \b S. 452 457. Anerkennung und — be-

sonders dem Anhang gcgenflber — Widersprach

äufsert ./. IF. h'ollmtein.

Kanimel, U., Deutsche Geschichte. 2. AuÜage:

//ixt. Z. 96, III 8 464 f. Pretewert ond brancbhir.

IF. .S, /,.

Knorr, R., Die verzierten Tcrra-Sigiüata Gefäf^e

von Caniistadt und Köogeu-Granasio: liUL Z. 96, III

S. 633. Überaicbtlicbc Darstellung.

E. Korncmann, Kaiser Hadrian nnd der letzte

^-nifse Historiker Itouis: A'. ./. .V. uu,-. 19():> S. 407.

Vorzügliche Metbode und reiches Beiwerk. ( '. J,

Georges Lafaye, Los Metamorphoses d*Ovhle

et levra modtics grecs: IL ä. it, anc 1905 8. 405-407.
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Eiu Vadcmccuin für <l;is Studium Ovids, an dessen

Wert zalilreicbe detailkritisclie Beiuerkongen uicbls

Indern. W. Vbllfffvf.

Lcrliat, II., 1. An mas6e de l'Acropolc; 2. La
scnlpturc uttique avaiit Fbidias; J, Jet sav. III

S. 121 132; IV S. 188-195. Sehr grOnaUeb w»d
geistToU. AJ. Collinuon.

Livios b. XXVI, ed. bj H. .1/. JJeurv: (J/attr.

SO, 2 S. 1S4 f. Wird nfltMn kOanen. / P. JXott-

Marc! Antooinl eonnentarforam qnos sibi

ipsi scripsit 1. XII it. rec. ./. Sticli: ZöG. 57, 2

S. 124. Uie VerbMMmng reicht uiclit soweit, aU
frta8cbemw«rt and möglich gewesen wSre. J7.

Schftikl.

Novaesiom. Das im Auftrage des rbeiniacheo

ProviMialTerbande Tom Bonner Provinzialnmseam
1887-1900 auspcRrabnno LcRionsloger: lipliW. 15

S. 465 467. Ein hervorrageudes, fllr die Gescbicbtc

des römischen Lagerweseos anberordentlich wNivoDes
Bodi. E, Anthe».

TerOffentlichungcii uns der Hcidelborger
Pap^ros Sammlung. 1. Die Septuagiuta-Pa-
pyri and andere altcbristlicbe Texte, berana-

gegeben von A. Deiftmann: R. d. et. ane. 1905
S. 407-409. Mustcrliaft als Ausgrabe und durch den
gelebrien und sicbereu Inhalt, i-*. Jouquet.

Paalys Resleacylclopidie, beransgegeben ?on
G.Wiatoxca. 10. Ilalbbaiid: Classr. 20, 2 S. 126 f.

Gut, doch liomint die Laadwirtschaft zu gut, die

Nomismatik sa schlecht weg. Q. F. //Hl.

Pernice, Anpelo, L'linperatore Eraclio: lii/z.

/Mehr. XV, 301-307. P.'s Eintreten für die Zu-

verlässigkeit der chrouul. Ansätze des Tbcopbancs ist

E. Gerland geneigt, nicht als Fortschritt, soudern als

Rückschritt in einer sich bildenden Erkenntnis au-

snsehcn.

E. Pottier, Donris et les peintres de vases

grsos; ff. d. ä. 1905 8. 899-400. Der ent-

xflckendste Fllbrcr in den Kerameikos. G. h'adet.

Reich, U., Der König mit der Dornenkrone:

X$0. 57, 8 B. 186 r. Znetimmende Inhahsaegabe

von ./. .Jüflmer.

Sauerbrei, Paul, König Jaidegerd, der Sünder,

der Vormand des byzantinischen Kaisers Theodosius

desKleinon: /i;/z. Än/-r. XV, 291 294. Der Be-

kinplang S.s, die ganze wutidurbarc Erzählung sei in

das Reich dar Fabel an erweisen, kann nicht bei-

stimmen, solange er nicht stichhaltigere Beweise
brin;;t, J. //awry.

Scaia, R. von. Das Grieclienluni seit Alexander

dorn Grofsen (Hetanolt, Weltgescb. V, 1-116): Bjit.

Zitehr. XV, 985-989. Excellent sons sa forme aom-

maire et fiTt interessant: il est plein de clioscs, par-

(ois trop pleiu peut-£tre, mais en tout cas il aidera

h conpfeBdre le graad röle qne Jona Bysanoe dans
Is nonde oriental du moycn-ftgo. C/itn-'i\i l)ie!il

Scbolia in Nicandri Alexipbarroaca. Recensuit

Heririciu liiatichi'. /iph W. 15 S. 449-459. Eine
«obl vorbereitete und durchdachte, im gaOMD recht

gelungene Leistung. Arilmr l.mixcich.

Scbul/e, W., Zur Gc?cliiclitc lateinischer Eigen-

namen: J. de» MV. IV 8. 218 1 Wertvolle Grundlage

670

fQr die Oaschiehte der rOmiaehen Familian. R.

Caguat.

Seidl, D., Analyse der Bede das DeauMtbenea

f;egen Androtion (böbm.): ZöG. 57, 9 S. 180. Ztkt

sorgfältig. A. Fisclier.

M. K. Skovgaerd, Apollon-Oavlgnippen fra

Zcnstenplet i Olympia et forslag til nogle aendriniTr

i opstillingen nf fitjurcrnc; liphW. 15 S. 467 f. Ein

ituukeuswertor Beilrag zur Lösung der Giebelfrage,

aber die Lösung aelbst entbftlt sie noch nicht.

H. Evgetmanv.
Smith, A. H., A Catalogue of Sculiiturc in tlie

Department of Oreek and Roman Antiquities in tbe

British Mnseam II-III: Clawr. 90. 9 8. 188. Ans*

gezeichnet. K .1. GarJuer.

P. Papini Stati äüvae recogn. Joannes 6. Pliil-

limoret Bph W.\b 8. 457-468. üngeaebtet einiger

weniger finfen Bemerkungen bietet diese Silvenausgabe

in keiner Weise einen besouueucn, reiflich erwogenen

Text. Alfrtd Klotz.

Tlieodosiani libri XVI, cA. 'I'li. Motiimgfu et

" /'. M. Mfyer. Vul. 11: J. de» mv. IV S. 218. Muster-

haft. U. C.

Vendryes, J., Trait^ d*accentaation greoqne:

Zö(t. 57, 2 S. 123. //. Sehatkl bat in der Aber-

sichtlicben ZasammenstellaDg nichts Wesentliches

vennifst

Wackern Bgel, J., Sindinm tarn griechiseben

Perfektum: ZöG. 57, 2 S. 124-126. Selir licachtens-

werter Beitrag zur Geschichte der griechischeu Syntax

und Formenlebre. JT. Kunat.

Walde, A., Lateinisches etymologisches Wöitcr-

qucb, Lief. 1-7: ZöG. 57, 2 8. 130-133. Eutepricbt

allen Anforderungen der wissensebaltllchen Sprach-

forschung. /V. Stolz.

W eitzmann, W., Die soziale Bedeutung des

Hmaanisten Vives: m$t. Z, 96, III 8. 545. latewssaat

Wenig, K., Des Isokrutcs und Demüstlienes

Verhältnis zu Makedoaiea (böhm.): ZüG. 57, 2

8. 179 t A. Fuektr wOnseht der Stndie das aia-

gehende Beaebtong.

Mitteilungen.

Braohatttek eines neuen EvangeliuiB. — Zur Lax
Fnfla Caninia.

Wie die 'V. Z.' meidet, haben Grenfell und Hanl
ein BnicbstQck eines neuen Evangeliums entdeckt,

eine kleine auf Velin geschriebene llamlschrift, die, von

WUrmorn zerfressen, trotz der 16 Jahrhunderte, die

seit ihrem Entalehen verflossen sind, ftnlserst leserlich

ist. Der fllr christHche Theologie sehr wertroHe
Fund ist vorderhand im Queens College in Oxford

geborgen. Auf jeder Seite befinden sieb ungeläiir

800 klein gesebriebene, aber leserliehe Wörter in

{,'riecliisciien Lettern; ?ognr die Scbiirlachfarbe der

Anfangsbuchstaben ist noch deutlich erkennbar. Das
Dmchstfick fluigt is der Mitte einer Rede an. Jeans

und seine Jünger sind in den Tempel eingetreten,

wo sie einen Pharisäer untretTen, der ihnen wegen
ihrer Untorlassong der Qblichen Abwaschungen Vor-

würfe macht. Jesus fragt den Pharialer, was er
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denn pctan habe, und dieser erklärt cinpoliond das

Verfalircn der Reinigung;. Darauf folfjl die ebenso

beredte wie kräftige Verurtcilnng der ftolsorlicben

AbwMcbuog, «elclie Jesna and aeine Jttnger nicht

nStig hiben, denn sie «ind mit dem 'Wasser des

Lebens' gereinigt. Diiscr Auftritt findet im Hag-
neuterion, dem zu Abwascbaugeo bestimmten Teil

des Tenqiels statt, too dem mu l>isber kein«

Kenntnis hatte. — Im Athenacum 4090 (16. Mai
1906) S. 617 bericlitct Lanciuui aber eineu wichtigen

Fand. BeiM KoiMseam fand mau eiuen Alter, der

•m Krenznngspnnicte zweier Durch^.inpe (;estandcn

hsttc, von denen der eine Vicus Statac Matris hiefs;

«lieser Sirafsenname war bisher nicht bekannt; wich-

tiger ist die Angabe, der Altar Mi in Jahre 2 v. Chr.
errichtet unter dem Kensnlate des Gaoinim Oallns
und des Fofius Gcminns. Die Tatsache, dafs Fufius

Geminus im Jahre 2 Konsul war, ist ganz neu.

Daraus aber ef!KiM üeb, daCi dai Manamissloingesetz,
das im Coilex Justinians (Just. I 7) fälschlich Furia

Caniuia genannt wird, Fufia t'aniuia heifst, und dafs

es der lex Aelia Seatla mu flinf Jalire voranging. *

Fichte^Denkmal.

im Jahre 1910 wird die Universität Berlin ihr

hunilertjiUirigcs Destchen feiern. Um ihrem ersten

Belltor J. 6. Fichte ein Denkmal za errichten, fordert

ein Ehrenkomitee, an dessen Spitze Herr Reichs-

kanzler Fürst von BUluw steht, zu Spenden anf,

«fliehe an aHea Zabislellea dar Deoti^cn Baali m-

Verzeichnis notier Bücher.

Aasstellung von FundstUcken aus Ephtto» im

nnterea BelTederi^. Knnsthietorisebe Sammlangea des

Allerhöchsten Kaiserhauses. Wien, Gerold A Co.

VlII, 32 8. 8. Mit Abbildungen. M 1,50.

Hoitstnger, H., Timgad nnd die römische Pro»

vinzialarchitcktur in Nor i ifrika. Stuttgart, W. Spe-

mann. 24 S. 4. Mit Abbilduugen und 6 Tafeln. Jl 4.

Horner! Iliadis pietae fragmenta Ambrostana.

rhofüly])ice rditum riira ^f. (Vnaiti et Arl(. l'itlli.

Praefatus est Af. Ceriuni. Mailand, ü. üoepli.

104 Tif. mit VII, 45 S. 8 Text. Geb. in Perg. A 80.

Joel, K., Der Ursprung der I\'<tliir/)''ilonophi*

aus dem Geiste der Mystik. Mit Anhang: Archaische

Romantilc. Jena, E. Diederidis. XI, 198 S. 8.

Jt 4,50; fivh. JC 6.

Lübeck, K., Die JJommkrönun(/ Christi. Eine

religions* ood kohargeschiehtlidw Stndie. Begeiis-

burg, Ycrlagsanstalt vorm. J. Manz. 51 S. 8. ^0,80.
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Diu Herren Verfasaer Ton Pro^innien. Dis:>ertAtioneu nnd sonstigen Geleftenheitssehrifteii werdea
HoBeiiaiiinsexeuiplare an die Weiilnmnnsche Rncblinndinng, Kerlin SW., Ziinmeratr. 94, einsenden m woUen.

Il«z«ii8lonen und Auzelsea.

OatI in«1nilir, Fortehitni; and Oarstellung. 7er^

int rke u.mI Fmh/! Ilieiten /.nr historitelien Betrachtun u's-

weise iusbesomlirf des alten Orients. Leip/i^?,

Ed. Pfeiffer, 1905. 48 S., geb. 1,80 J(.

Hngo Winckler, Der alte Orient und die Bibel,

nebst einem Aulimig Babel und Bibel — Bibel und

Bnb«i. Ebeada 1906. 47 8., geb. 1,30 Jt.

Die beiden AI)li:iii<IIuiigeu bilden das letzte Heft

des 1. und dii.<« I. Heft deH *2. ßandeü <ler unter

dem Titel 'Ex orieute lux' erBclioineodeu Sumtu-

long, deren Zweek ich in No. 21 de« rorigen

JuhrganfTä dieser Zeitschrift beiprocben h:\hc. lu

Anbetracht des.seii, diifs schon das 1. lieft des

1. Buudes zieiulioli uilgeuioiueu Inhalt hatte uud

da& dM nSobete Heft das Thema ^Altorientalieehfl

GescbiefatsanlfMsung' behandeln soll, dOrfte mancher

mal aUorieutaliächer Lie^chichte manche nicht nu-

berachtigte Forderang nnd maoehe treffende Beob-

achtung. Hierzo rechne ich die Ausruhrangen,

die darin pipfelii, dafa sich die Goschicht^kritik,

sonderlich die an orieutaliscbea Stoffen arbeitende,

mehr als biaher das kiindnnliatiidMi ErinnehiiDga-

wfahren an eigen maehen möge, nm dadurch

.Vniialinieii mul Auslegungen, dii- liislier nh histo-

risch sicher galten, als nnsiciier zu erweisen. Auch

die Art, wie diese allgemmoen Sätze darch kon-

krete fieiqnele belegt werden (Aiearhaddonn Aus-

gang, Sanheribs Ermordung, Beurteilunu; Omris)

fesselt den Leser. Aber der Ton, in dem durch-

gehende die philologische Geschichtsschreibung

benrieilt wird, UUbt «inen bei der Lektüre m
keinem wirklichen Genufs komroeo. Ee ist be-

Leser einigermafspo eiittiiuscht darüber sein, dafs zeichnend, dnfs Niebnhr, naobdeni er im Verlaufe

anoh diese 2 Aufsiitze ziemlich allgemeiucs Ge- seiner Auseiuaudersetzuugea »eine Gegner hin-

prSge tragen. Wird dnreb eine lo weit gebeode reichend bekämpft hat, nodi 2 Naehtr%» bringt.

'Zwmglosigkei t' der Zusammenstellung das liiter-

enae an der Biimmlnng nicht erhöht, so mul's es

geradezu gefährdet werdeo, wenn sich in den

Sehriften, die doch in der Hanptaaehe der fie-

lehrung Tu parteiischer dienen aollen, eine erregte

Polemik breitmacht.

Das letztere Urteil schreibe ich nuter dem
ESndradE den Niebahvaeben Buebe«. Gewilk ent-

hält daaaelbe besfiglieh der Behandtnng alter, sn-

in deren einem er nochmals seine Stimme gegen

die .\iispriicho der Philologie erhebt, 'ilie tat-

sächlich darauf hiuauslaufeu , dal's ein wethodiüch

sattelfeiter Philolog, der niehts ab eben das an

•ein braocbe, schon rechtsTerbindlich nnf die Ge-

schichte loszulassen sei' (S. 48). Auf Htchnnng

dieser streitlustigen Gesinnung mag es auch zu

setaen sein, dab teilweise Dinge bebandelt werden

(Tergl. z. B. S. 28 ffl), die mit dem Orieute nnr in
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äofserst loaem Zuäiiaimeabauge .stclicu aml daher

aiehi in «He forliegeude Sammluug gehören. Aneh

mit dar WeHbameoscheD Schule, 'die ketnea ein-

aigen feinsiunigon Historiker hervorgebracht h.it',

geht N. streng ios Gericht: der gegen sie erhobeue

Vorwurf, daf« sie bei der Behaudloug der Geaohichte

Imela die aDiTerwUuetoraohe Seite nnbeeehtet

gelassen hat, ist nicht nnbegrundet. Niebniir

seibat freilich uuter die feiusinuigen Historiker za

zählen, dürfte sich angesichts der Autia^äung,

die er 8. 85 ü von einer eo spenfiaeheo Enebei-

Dung der israelitischen Religionsgcschichte wie

dem Propheteutum hat, nicht empfehlen. Noch

möchte ich bemerken, dala man von einem

Verfittter, der gelegentlieh einiMl (S. 20) von

^gvtem literarischen GeeehniMk* redet, nicht

erwarten sollte, (hil's er sich so grenzenlose Ge-

ebmacklottigkeiteu wie z. B. die folgende leistet:

*Ware PoDtins Pilattu heute Leodgeriehtermt, er

mufste seine skeptische Auffassung tief in die

Westentasche senken'. Druckfehler finden sieh

S. \b Z. 18 und S. 21 Z. 8.

In Wincklers Schrift, deren gröfster Teil bereits

1908 in No. 49—51 der AUgen. Lnth. Kireben-

leitnng ereebieneo ist, wird von nenetn die bis

zu einem gewissen Gratle dnreliaus berechtigte

Behauptung verfochten, duls das geschichtliche

Ventiindnis dee Alten Teetamente ron der ge-

hörigen BerSefcaichtigung der altbabvlonischen

Weltanschannng abhängig ist. Die Notwendigkeit,

dies immer wieder zu betonen, begrüudet Wiuckler

8. 11 mit den Worten: 'Seitdem neue Qnellen

durch die altorientalisoheu Denkmäler ersoblosseu

worden sind, hat die Lebhaftigkeit, mit welelier

deren neue Aufschlüsse von den Vertretern gerade

der einedmeidendeten Kritik abgelehnt irardeUf

im umgekehrten Verhältnis gestanden zu der Sorg-

falt und dem Veratiinduis, welche sie diesen neuen

Quelleu widmeten.' Auch in dieser Abhandlung

hebt er die apologetische Seite eeiner Gesebiebta-

befarnebtung hervor und schützt sie nachdrücklich

gegen den Vorwurf, dals sie deu religiösen Ge-

halt des Alten Testaments in Mitleidenschaft zieheu

wolle. Wenn es W. für unbedingt nutig hielt,

muen sehon 1902 in der Norddeuteeben Allgem.

Zeitung erschieneneu .Artikel, der in der Haupt-

sache gegen D. König- Boun gerichtet ist, im An-

hange eiuer 190G veröffentlichten Schrift uoch

einmal abzndmeken, ao bitte er m. B. die Ffliobt

gehabt, auch die späteren Anfsernugca dieses

namhaften «M-Ielirten -in dem Thema 'Babel und

Bibel' kurz zu erwähnen.

Schleis. Otto Meoed.

Fanlys Kealeaeyklopftdie der kiasiiicbea Alter-

tnacwiMeeaehall. Nene Bearbeitnne. Unter Mit*

Wirkung zahlreicher Fachgenossen licniusgeKebcn

von Geurg Wissowa. Zehnter ilalbltaud. Uü-

natio- Ephoroi. Stuttgart 1905, J . B. Metzloracber

Vcrlaij;. 1330 Sp. er. 8" 1 M.
Der neue Halbbaud umfalst die Artikel 'Do-

natio' bis *Epboroi\ Was im alten Panly auf

212 Seiten bebandelt war, nimmt jetzt 1330 Spal*

ten in Anspruch, und daliei mnls atierkannt wer-

den, da£s sich die Mitarbeiter gerade in diesem

Bande binsiebtüeh der AnsfBhrliebkeit ihrer Ar>

tikel eine ganz besondere Beschränkung anferl^t

haben. Ob hier der Ilcrnnsgeber einen sauften

Zwang ausgeübt hat, oder ob sich doch bei den

Beitragenden aelhat die Obarzeuguug Bahn ge-

brochen bat, dafs man endlieh eine Art von Ans-
sicht schaffen müsse, das Werk noch zur Zeit der

Generation, für die es bestimmt ist, einen Ab-

Boblufii finden zu lassen — gleichviel, man ist

doeh wiedw mnen bedeutenden Sehritt weiter-

gekommen. Kinem solchen Werke gegen&ber ist

eine Kritik rigentlich ausgeschlossen; es genfigt,

zu koustutiereu, dals es ebeu weiter fortgeschriiteu

ist. Um aber doeh einen Begriff ron der Beleb*

ha]Hgkeit auch dieses Teils zu geben und zu nei-

gen . in welchem Grade es der Herau.«geber ver-

standen hat, die besten Kräfte in den Dienst der

Sache sn stellen, erlaube ieb mir, anf einige Ar-

tikel besouders hinzuweisen. — Gphesos, das in

dem alten Werke noch nicht ganz eine Seit© um-

fafst, wird hier vou Oürchuer auf Sp. 2773—2822
behandelt, und ich glaube, dafs es eine Kunst war,

den Artikel auf diesen Raum zu besfliriinki n. Wer
als l'hilologe einem dieser Wissenschaft ferner

Stehenden zeigen will, wie sich unsere Kenntnisse

erweitert haben, und welche Ansprfiebe an die-

jeuigeu gestellt werden, die sich damit beschäf-

tigen, der zeige ihm nur nidteinandcr diese beiden

Artikel im altun und im neuen Pauljr! Über die

Ephesia, die 'grofse Göttin*, handelt Jessen, indem

er dabei ebenso wohl den mythologiaeben, wie den

;iro!i;ialogischen Fr:i;_'<'ii naeligeht und sie zu lösen

»ucht. — Die iloß'nuug, uuter 'Kleusis' einen Teil

der wichtigsten Probleme des gesamten Altertums

efSrtert tu aehen, erfBUt sieb noeb niobt; G. Kern

behandelt nnr kurz die Topographie und verweist

im übrigen auf 'Mysteria'; niemand wird ihm ver-

denken, dafs er sich jetzt noch nicht über Dinge

ftoAem will, die noeb nicht spruchreif sind nnd

jedenfalls nach kurzer Zeit einer durchgreifenden

Revision bedürften. Zwei der wiehtigwten grie-

chischen Landschaften mulsteu hier behandelt

werden, Elia nnd Epeiros; f&r beide hat PhilifV-
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9on den topograpliischeu Teil mit gevrohiiter

Moistersciiaft 'oeliiuuielt, während die hi-^torisclieii

Vorhültuis^e vou Elia Hwoboda, die vuu Epeiruä

Kaent dftTstelU. — Unter den gesdiicbtlieheD

Artik«lo dürfte der über Epaminondas besonderes

Interesse liaben ('2674—'2707), von Swoboda. —
Dos römiscbea Recht ist u. a. durch Leouhards

Artikel ^Donstio*, *DtM\ 'Emaoeipatio* vertreteii,

wiilirend' Edictum' von Kipp bearbeitet ist. — Don

'Eid behandelt u.'ich juriHtischen »iid kulturhisto-

rischen Gci^ichtspunkteu hin Ziebartb, die ^BtxXi^la

8p. 2163—2200 Brandis (einer der lingsten Ar>

tikel), die Epbord Snato. Weiter erwihnen wir

'Drakon' von J. Miller, ^Draehme* von Holtscli,

'Edietnm Diocletiani' von Biumnpr. 'Donativiim'

on Fiebiger. — Über Eidwkov hat A. Kürte eiueu

«ehr iotereBsaoteo, orwiegend die archftologiscben

Fngen in sehr vorsichtiger Wei^-e behandelnden

Artikel peschrieben. — Keisrh hat eine ziemlich

nuifaugreiche Abbaadluug über deu 'Dreiful'»' bei-

g«atenert; das berfliimte Weihge^chenk mn PlatSi

(.S. 1688 ff.) denkt er sich so angeordnet, dafs der

Ltreiful's auf doi! Sclilangenköpfeu nilitr, macht

aber die Eutsciieiduug von der Untersuchung des

Soekelfl abhängig, der soeben (1898: hell. 565)

gefanden war. Inzwisehen bat bekaiitttlieh Fort-

wängler den Gegenstand in den Münchencr Sitznngs-

borichten behaudelt und sich aufgrund gerade der

Üeüciiutleuhcic dieses Sockels für die gegenteilige

Meinnag aiHgesprooheu, dafi also dar OreifoTs,

sieh sehlaak erhebend, mit seinen eigenen drei

Fflfsen anf der Basis stand, währeud das in der

Mitte der drei iieioe sieb erhebende Scblangen-

gewinde mit den oben aateinandergehenden Köpfen

sich au den Bauch des Kessels anschmiegte.

S. 1(;88 Z. G f. hiitte vieileiclit anfrej^eben werden

können, dafs sich das uocb erhaltene Stück des

einea Kopfes im tarkiadiM Htaseoitt b«fiiidat. —
Die Philosophie ist n. a. ertreten dnieh B. Well-

laanns 'Empedoklee' (8. 2507—2512), die allge-

meine Literaturgeschichte dnrcli deu wichtigen

Artikel 'Elegie' vou 0. Crusius (S. 2260—2307);
S. 2260 setst «r sieh knn mit der erst naob Ab-
achlnfä des Artikels erschienenen Abhaudlnng von

Fr. Jacoby, Zur Entstehunpr der römischeu Elegie,

Rh. Mus. LX 42 ü'. uuseiuauder: 'Jucubj hat rich-

tige, aber nicht nene Gedanken (relative Selb-

stäudifrkeit der römischen Elegie und mafsgcbende

\\ irkuii;^ des h>'lleiiistiNchcii Epigramms) einseitig

übertrieben uud steht weder den literiirgescbiclit-

liehen noeli daa istlMtiseheii Fragen aabefhngeu

gegen&ber'. Ebenda deatet Cr. ao, dab seine

eigene Bearbeitaq; nicht ganz aheehHeftend sei,
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und stellt eine Dnrohrdhrnng seiner Beobachtungen

über das hellenistische Epigramm in Aussicht. —
Aus dem Gebiet der römischen Literatur seien

'Enniiu*, ^Ennodins* und ^Draoontins* hervorgehoben.

In der Bearbeitung des Bnnins (S. 25811 - '2628)

tritt Skutsch eutschiedeu für Vahlen eiu, dessen

erste Ausgabe die Grundlage aller Enuiusstudien

gewesen sei, wahrend die Nenbearbeitnng von 1908

für alle weitere Furschuug in erster Reibe stehe.

Über L. Muelicrr; liekannte Arbfdten urteilt er

gewils mit Recht, daik sie nicht ohne Verdieust

im einselnen, aber dnrcb Willkftriichkeiten und

Oetcbmaeklosigkeiten rielfteh entstellt seien; 'die

Darstellung [im Buche Q. Eunius 1884] zu einer

'Einleitung iu das Stadium der römischen l'ocsio'

2U gestalten, fehlte dem Verfasser durchaus die

Weite des Qesiehtskieises*. — Den Enaodios ba-

handelt Benjamin kurz uud klar (8. '2629—26.33);

dals die z. T. wertvollen metrischen Beobachtungen

vou ßasi nicht mehr erwähnt werdeu kouuten,

erklirt sieh ans der Abfessnngszeit des Artikels;

auf ähnliches ist oben ben its iiingewiesen worden.

Die Supplomenthefte werden ja auch hierfür Ab-

hilfe schafl'eu. — Über Dracoutius bandelt Voll-

mer S. 1635-1644; er tritt enteehieden f&r Zn-

wmsnng der Oresti» Tragoedia (Orestis Gen.) an

Dracontius eiu, wahrend er bei der Aegritndo Per*

dicae nicht ganz so sicher, aber immerhin geneigt

iüt, zu glauben, das Gedicht habe zu den 'Komu-

lea' gehört; er sebliefst: ^llte das Gedieht aber

wirklieh nicht von 1). sein, so gehört es jedenfalls

in seine Zeit und iu seiu Vaterland'. — Unter den

Artikeln autiqnarischer Art ist hervorzuheben

'BIfSenbein' Ton BMmner (S. 2856—2366), ans dem
Gebiet der Botanik 'Epheu' vou Olck i S. 2826—
2847); die verhältnismäi'sigo Länge dieser Abhand-

lung erklärt sich daraus, daüs vor allem auch auf

die Verwendung der Fflaaae in Religion nnd Kaust

eingegangen wird. — Die Zoologie ist n. a. dnreh

den Artikel 'Elefant' von M. Wellnmnn TM^eten
(S. 224Ö—2257), der ein bedeutendes historisches

Interesse bietet. S. '2253 Z. 18 wird von der Zäh-

mung aneh der afinkaniseben Ele&nten nnd ihrem

Gebrauche für Kriegszwecke gehandelt. Au der

Tatsuclie ist ja nicht zu zweifeln, aber es konnte

hervorgehoben werden, dai's die Alten damit etwas

leisteten, was jetst fBr unmöglich gilt. Da& die

Elefantendenare mit dem Namen Caesnn (8. 2255)

zur Erinnerung an deu Sief:^ bei Thapsus geschlagen

seien, ist zwar höchst wahrscheinlich, aber doch

wohl nidit ahsolttt iMier; Mommsen bringt

diese MOmen mit der galKtelien Statthaltenehafk

in Verbindung (631 No. 272); Babelons Annahme,

20. Juni. WUUHISN»0HUllf1* FÖU KLAS8I8()UK PHtLüLOGlB. IMll Nu. 26.
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sie deuteten anf t\m Sieg über Ariovist (II 10

No. d) ist allerdiugs auch recht Kweifelhaft. —
leh BohtieTM di«aa Aaseig« mit dem WniMohe,

der wobl allen Fachgenossen uns der Seele ge-

sprochen sein wird, dafs dem hochverdienten Her-

ansgeber auch ferner Kraft und Lust zar \V eiter-

fBhnmg nnd TolleDdnng daa grafiartigen Werkes

erhalten bleiban m8g«tt.

Berlin. Vrau Härder.

W. 8. FergnioD, Athcnian politics in the carly

third Century. Soiid. Abdr. aus Band V Heft 2

der 'Beiträge zur alten Geschichte', lierausgegclion

von C. F. Lehmann und E. Kornemann. Leipzig 1 905,

DieteHehtebe Verlagsbucbliandhing. 8. 155/171).

Dam 'Nachwort' von Eduard Meyer. S. 180/183.

Um. ciiuMi Einblick in die athenische Politik

nach der W ende dea 4. Jahrhunderts v. Chr. za

gewinnen, ordnet Ferguwm di» Pera5nUehkeiteD,

die rieb in der Kterarisdien Oberliefemug wie in

den InschriftRii, hpsondera den datierten oder datier-

bareii finden (vgl. Kirchner, Frosopogr. Att. ; gegen

Beloch, Griech. Oeach. III 2 S. 32 S. hält er au

seiner Anaetsnng der attieehen AzebontenKafe feet)^

nach ihrer Familienpolitik , welche er ini wesent-

lichen als vorhanden voranssetzt. 8o unt'Tselieidet

er seit (317) 307 Demokraten nud Oligarcheu, diese

Anbftnger Makedoniens^ nnd, je naehdem diese

oder jene genannt werden, d. h. die Oberhand

hatten, Epochen in der inneren Entwicklung Athens

(307, 301, 294, 2yü, 276, 272), die durch den Gang

der DIadoebeaklbnpre bedingt dnd. Seine Brgeb-

nisite uher die TerfiusuDgsiindcrangvn in Athen

bestiitigt Ferguson durch die Prufnng der eiu-

zelueu Ämter, soweit dies möglich, uaiuentlich

iw Verwnltnng der Ffnanien nnd der Anfttelinng

der Bürgerliäte. Ein 6 inl Jtoix^a'» ist oli-

garchisch, die ol ini i. d. sind demokratisch, oli-

garchisches Kegimeot erweist die Dokimasia des

Bflrgerreobis dnreh die Theemotbetai n. s. f. F.

rieht die radilnUen lastitationeii naoh 301 be-

schränkt und verwirft donif^emär-s ilio gewöhnliche

Ansicht vom Fortbestand der Demokratie in Athen

nach dar S^laebt tod Ipsos.

Diesen Nachweis, dnfs nach 301 eine konser-

vative Verfassung in Athen bestand, erkennt Ed.

Meyer an, setzt aber mit Hecht für das »Schlag-

wort (geuiärsigte) Oligarchie 'geniäfsigte Demo-

kratie' ein. Ibra FHedenspolitik im Innern (der

radikale Democliarcs wird nicht ziiriiekgerufen)

nnd nach nufsen unter Wahrung der üuabliüugig-

koit der Stadt dauerte 4 Jahre bis nach dem

Tode Kasnnders. Die innere Bewegung meisterte

/.war der 'Tyrann' Lachares .Anfaiitr -jf),"), .Athen

konnte er aber nicht retten; ausgehungert öffnete

es dem Demetrius die Tore. — GegenOber der

gennnen Kleinarleit I'.a skizziert M. die grolVm

Znsammenliiinge der VVeltpolitik: beide« gleich

vcrdieostiicb.

Frankfurt a. 0. lehneidar.

Horax' sitmtliclic Gciüciite im Sinne J. 6. Her-
ders erklärt von Karl Staedler. Berlin 1905,
Weidmannsehe Bnehhaiidlan(f. XVI und 358 S. 8'.

Der Verfasser will, einem als Motto gewülilten

Wunsche Herders gemüls, jedeui Uoraziscbeo Ge-

dieht die Stelle im Leben des Diebter« anwaisen,

wo es seine nährenden Wurzeln hat. Daher und
sie hier nach der Zeitfolge ihrer Entstehnni? ge-

ordnet und besprochen. 'Erst dieses biographische

Qemalde, das wie ein Masivbild ans den 162 Ge-

di^ten smamuangaifBgt ist, worin Horas die anrser*

ordentlichen Momente seines Lebens poetisch fest-

zuhalten sich gedrungen gefühlt, lehrt uns den

Dichter erkennen als den natürlich strömenden

Quell seiner Diebtnug, indem er uns seine Parsön-

lichkcit offenbart in der folgerichtigen Eutwiek-

hing wie seiner I,eltenschiek*ale. meines eigenen

meuäcblichen Weseuä'. Das Werk soll ein Kr-

glnanngskommentar sein, in welchem bei jedem
Gedicht dreierlei erörtert wird, erstlich die Tat»

Sachen, <lie den Dichter 7.n diesem Gedicht ge-

drängt haben, zweitens die Gedanken, wurans er

es diesen Tatsachen gemifs susammeagewoben bat,

und drittens die Formen, die er dafnr gewählt in

Hücksicht anfeilen ilie-e Tatsachen nnd Ged.inken.

'Den ächlul'ateil müiäte eine V erdeutschung bilden'.

Solche Saeh- und Sionvaideotsebung ist Ar die

Oden bereits vom VerfaBsar TerSffentlieht; die der

Kpoden und Sermonen, nach den gleichen Grnnd-

sätzen ansgefuhrt, wird baldmöglichst folgen.

Diese Znsage wird die F^nnde des Horas mit

Freude erfüllen ; ist doeb die erschienene Über-

setzung als wohlgelnngen anerkannt worden; aber

mancher Leser wird sieb fragen, ob es auch bei

eindringendstem nnd liebevollstem Studium, wie m
der Verf. seit Jahren dem Horaz gewidmet hat,

möglieh sei, sämtliche Gedicht«' bis anfs Jahr, ja

noch genauer, wie es Staedler will, chronologisch

zu ordnen. Bedenklich wird man, wenn man dal

jetzige Werk mit Staedler» frSfaeren Veröffint-

lichnngen vergleicht nnd wahrnimmt, wie häufig

er selbst in den Zoitan^ätzeu geschwankt hat. Die

Übersicht am Ende der Vorrede zeigt, dufa uns

die diebterisoha Tätigkeit des Horaz in folgenden
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Abschnitten vorgeführt wird: I. Republikaner, 42

-3:» V.Chr.; IT. Umschwung, 38—34; III. Cae-

sariauer, 33—30; üichterhöbe, 2ü—24; V. Philo-

soph, 33—30; VI. Noeh einmal Diohter, 19—13;
VII. Theoretiker, 1 1 —8 t. Chr., welcher Abschnitt

durch die ;\rs poetica ansgcfiillt wird. Zum Anf-

schiageo ist am Sfihlulä des Werkes ein VerseicbDis

gefeben, w«leb««, der tod Horas selbst gewählten

Auordonng folgend, die Seite in Staedlert Bnoh

engibt, wo jedes Gedicht besprochen ist. .

AU frühestes Gedicht des Horaz, als seine

enten lateinisohen Vene beseiebnei Staedler jetst

0. 1 28, von dem Dtebter, neeh einem Stnnn nu

der Itikiuiischcn Küste, in Rom im Dezember des

.1. 42 nieilergescli rieben. Eä sei (so schon früher

Keifferscheid) ein Dialog zwischen der Seele des

Arebytas und einem Bebiffer; nnd iwar sei . 17

—36 vor 1-16 zn stellen, dem Scliiffer gehörten

Dnr I— (>; die Seele des an den Strand gespülten

Arelijtas liehe utu Bestattaug. Dagegen ist ein-

znwenden: Arebytu iit bestattet (r. 3 oobibeot);

und warum werden gerade die Venusiuisohen

Wälder v. 26 genauntV Viclmelir ist das Ganze

in der überlieferten Reihenfolge der Verse ein

Monolog der Seele des Horaz. Aof der Heimkehr

oe Philippi an dem (ao ?iel teb weil«, noch im-

mer nicht seiner Lage nach sicher besti(umton)

Mittiniächen Gestade (v. 3) des Illyrisclieu Meeres

(V. 23) beinahe gestrandet, kommt er sich, unter

dem forebtbareu Bindniek der kanm fibentandenen

Gefahr, mit der ihm in den Jugendjahren eigenen

kriftigeu Phantasie als nmgekommen, als ab-

gwchiedeoe, am Gestade irrende Seele vor; dort

findet er das Grabmal des berühmten Arehytas;

80 tröstet er sich mit dem allgemeinen Henschen-

los über seinen Tod ntui liittet nnr einen vorülier-

fahrenden Schifl'er um Bestattung; dann möge in

Zaknuft die Wnt der den Schiffer bedrohendeD

Winde rieh an den VenniiniBebeu Wildern, der

Heimat des Horaz, anstoben; auf näheres Eigen-

tum kann er nicht verweisen. Dieser Deutung

«tebt nicht im Wege, dai's dem Dichter noch ein-

mal, anf derselben Heimreise TerrontUeb, am Kap
Palinnros Schiffbraeh drohte. Br hatte vom Meer
und seineu Gefahren genug; so viel wir wissen,

hat er sich ihm nie wieder auvertrant; in der

0. 1 3 an den naeh Grieebenland fshrenden Freund
VhgU klingt aoeb das empfnndene EntsetMn

Frtber noeh als 0. I 28 scheint mir E. 13 ge-

diflhtet za sein, nämlich zwisohen den beiden

Sddachten Ton FbilIppL Auf welefae Zeit anders

im Leben des Horaa paTsten wohl die Worte 10

levare diris pectora noUteitndimbus und v. 6 ettera

mitte loqui : lme<- fortatse benigna reihicH iu

»edein vice. Zur Novemberzeit (Gardthausen,

Attgnstns I 8. 174) paftt aneh r. 1 ff. Wie dem
als Vorbild iu der zweiten Hälfte des Gedichts

'

vorgeführten Helden .Achill für sein kurzes Leben

augeratoD wird, sich über alle Übel des Krieges

dnreb Wein und Gesang binwegsntrOsten, so tnaoh-

ten es auch Horaz und seine Gofiihrtea hier und

O. I 32. Denn dies Lied dürfte in derselben Zeit

entstandeu sein, lirocks im iVogr. von Schweiz

1881 bat es, gnr kein Gbler Gedanke, fÖr ein

Skolion erkürt. Wie einst dem AleSns, der sn-

gleich Krieger und Säuger war, so soll jetst die

Laute dem Horaz ein Lied anstimmen, nnd zwar

eiu lateinisches, v. 3. So sagt Horaz, wohl nicht

bloA nm des Gegensatsee tnm grieehisehen Diohier

willnn, soudern auch, weil er selbst bisher (S. 1

10, 31) griechisch gedichtet hatte. Ist diese Deu-

taog riohtig, so haben wir hier des Horaz ältestes

lateinisehes Carmen. Unvollkommen ist es noeb.

In den zeitlichen Zasammenbang mit Si. 13 wtirde

Roseubergs Konjektur 0. I 32, 15 inetuwnquf (statt

des überlieferten mihi euiuque) nicht schlecht

passen.

Konnte ieh mieh bei diesen Gediebten Ständ-

lers ÄufTassnng nicht anschliefsen , so fiude ich

seine Erklilrnnt^ des ersten Liel»esgedichts E. 15

ansprechend und schön. Mit Recht hat Staedler

d«i Liebesgedtebten dee Horai gebfibrenden Ranm
gewidmet, um so mehr, als er alle für selbst-

empfnndcn und selb*iterlebt hält, worin er freilich

doch wohl irren möchte. S. 2it> stellt er die lange

Reibe der Geliebten snsammen: NeSra, Inaebia,

Pyrrha, Lydia, Cinara, Lyoe, Myrtale, Chloe, Lyde^

Phyllis, und macht 'lannif aufmerksam, dals Horaz

bei allen späteren Ueiiebteu, nicht bei den frühe-

ren, Fertigkeit in Mnsik nnd Gesang erwähne.

8. 61, 87 nnd 89 erklärt er, daft Cinara, Lalage

und Glycera (aber nicht die 0. I 33 erwähnte)

eine I'erson seien, desgleichen S. t!5, dals I'hrync

uud Lydia, und S. 171 and lb3, dals Lyde, Tbi-

dyle nnd Qalatea identisch seien. Dieses Ergebnis

war natfirlich nnr möglich, indem die Phantasie

der mangelhaften Iherliefernng i.n Hilfe kam.

Auch der strengste Historiker darf der Phantasie

niebt entbehren; die Elrage ist nnr, ob die rieb«

tige Granne eingebalten ist. Staedler weifs, daft

der 0. I 27, IS ff. nicht genannte Name der Ge-

liebten dos Bruders der Megilla kein anderer war

als Inaohia. 0. II 20 hat Horaz im September 31

gedichtet, da seine kanm l^äbnge (Snara starb;

*mit jener Leichtigkeit de« antiken Ueniehen, sein
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Dasein wegzuwerfen, das mir noch I^eld «jewährt,

ileukt auch Horas au den Tod'. Vielleicht richtig

faliit 8taadler v. 6 toimb « revoeas ODter Berafing

auf O. I 24, II i'oscis. Biformis v. 2 erklärt «r:

jetzt norh Mensch, bald aber Sdiwuii. (l bripens

deutet Gardtbausen II S.502 den fliegeudeu .Schwuu

«nf der ara paeit Ang^Mtae all die Mose Hora-

xischer Dichtung.) Die Odeu daniuf anf Tyiularis

(I 17), Chloe und Lydia il 8. 23. III 2(i. !». 1 -.','0

siud ganz reizoud uud im ganzen wohl zutretfcud

erklüri Dagegen die Geeebichte der Ljde ist der

reine Roman. Wunderbar war sie einst von Horaz

gefunden ((). III 1 1) und wunderbar wird sie ihm

zuletzt Tou ihren reichen uud vornebmeu Ver-

wandten eotAhrt, die in der Hamfran des Dieh>

ters ihre Galntea entdecken (0. III 27). Dazwischeu

feiert sie dieser als seine Plüilylc III 23. (Staed-

lers Erkläraug der lelzteu schwierigen Strophe

dietea Gediohta verdient Beaehtong. 8. 33 teilt

er die Beobacbtuug mit, dafa iu allen sieben Oden
der 4 askleiiiadischon Strophe die I'lierckrateon

regelmülsig Wort- und Ncrsacceiit zusammeu-

foUen lassen. Eine Ansnahrae bildet aber doch

III 7, 27.) O. II 11« 21 toll Horas aeine als Uans-
frau bei ihm waltende I.yde mit den Worten

meinen: Quis devium scortum elioict domo LydenV

Sie seien nämlich nach S. 152 = de solita »cor-

tomm Tia dednotam, und werden S. 173 Bbersetst:

meine gerettete Lyde. Sie gebar dem lloraz einen

Sohn, der wohl nur wenige Monate lebte: S. 17!),

181, lä3. Seiue Ueburt wird erschloääeu aus

0. III 2-2 und E. 1 5, 12. Andere denken bei dem
heres hier an den Erben dei Torquatus 0. IV 7,

1!) f. (K. II 2, l'Jl nee ine/mtin quid Je tue intlicet

herei kommcu nicht zur Erwähnung.) ,Uoraz hatte

sieh Torgenommen, den Verlost der Ljde als

Philosoph VW verschmerzen; aber . . immer schwärm-

teu die Gedankeu ihm nach der lydiscben Heimat

seiner Ljde, uucb Lebedoe'. Daher schrieb er

E. I 11.

Doch kehrou wir auf festereu Boden zurück.

E. lÜ ist wobl mit Heeht in die Zeit der Kämpfe

nm Pernsia gesetzt. 'In der längsten uud scbüu-

iten seinar politiseben Oden leibt der Diebter dem
gemeinsamen Gefühl tiefergraifenden Anadraok,

indem er als letzte Rettung lUij^inalt, was sonst

dem Römer als das Schrecklichste galt, die Flucht

ans dem Vaterlande'. Die Erklärung des Gedichts

ist trefflich. Aber wanim soll gerade Mavwtins

an der Versetzung der Verse (51 f. schuld sein?

Auch diese OJe zeigt dio mächtige Phantasie des

jugendlteben Horaz. Ebenso E. 7, die ich auf die-

lelbe Zeitioge surflekAbran möchte; der Dichter

ist empört, dal's uumitt«lbar naeli dem Hlutver-

giuiseu bei l'hilippi die eben erst beigesteckten

Sebwercer (v. 2) wieder gesogen werden.

0. I 7 deutet Sttiedler auf L. Mnnatius Plauens

und auf den Frühling des .1. 10, iu weleliein siel)

jeuer iu seiue Froviuz Asieu zu begebeu hatte,

wo ihn der Krieg mit den Parthem erwartete.

Wie ReifferHcheid hier einen Dialog statuierte, so

gibt St. V. 1 14 dem Plancus. dn.«i folgende dem

Uoruz. Ich wundere mich, dafs er bei v. lU f.

niebt an Horasens Aufenthalt einst in Griecben-

laud gedacht hat, wie er doeh bei K. I 1 1 sieli

au dessen vorübergelu'iub n .\nfeiif halt in Lebedo.s

erinnerte. Dou gewaltigen Tnlbildnngeu von Lace-

dämon nnd Larissa siebt der Diebter die kleinen,

aber reizenden von Tibur vor. Ich gebe, wie

andere, das ganze (Jedieht deni Horaz uml bin,

wie Mewes im Jahresb. d. philol. Vureius zu Berlin

1877 S. 326, der Meinang, dafs wir niebt genug

von den VerhÜtoissen, nuter denen das Gedicht

entstanden ist, wiä.seu. um sicher urteilen zu kön-

nen. — Das einzige Gedicht iu lonicis a minori

III 12 ist hnbseh erklärt, nur sagt St. nicht, w«r

der Sprechende ist. Er setst es in den Herbst 40.

— Auch 0. I 9 setzt er l)estimnit in den Winter

39. Man könne, meint er, Messalla für den an-

geredeteu Thaliarchus halten. — Aus dem Früh-

ling 89 soll 0. IV 12 atammmi. Unter dem An-

geredeten versteht St., wie andere vor ihm, den

Dichter Virgil. Da dieser schon 11) v. T'hr. ge-

storben ist, so sucht St. durch eiue etwas künst-

liebe Hypothese die VerSliiintUebong des Gedichts

in dem erst später heransgogebenen -1. Buche zu

erklären; er deutet v. 25 pone »tudium lucri Mals

deine gewioubriugendc Beschäftigung eiu \V eilcheu

beismte', was IBr den Charakter Virgils, den wir

doch kennen, recht aufHUlig ersebeiut; auch ist

die 'gewinnbringende Hescliüftiguiig' uns aus den

Steueroinscbätzuugcu bekauuter als aus dem Leben

Virgils. Und wamm wird gerade vom Diebter

ein Onyxbüchsicin voll Nardenöl gefordert? Alle

Redenken erledigen sioh , wenn man mit einem

Scholien an einen jugcndlielu-n Arzt der jungen

Nenmeiit Namens Virgil, denkt, der nach der

Weisa der Altan sngleich Apotheker war. Dafür

spricht a ich der überlegene Tou diesem Virgil

gegenüber. — Cbor ü. II 7, 25 sagt St.: 'Die

laurui uiea, als Gegensatz sa touga milUia, ist

natOrlieb kein wirkliehOT Beam, tondmi ein r«n
figürlicher', uu<l in der Inhaltsangabe beifst e.s

'Nnu aber feiere du erprobter Kriegslield ein

Dankfest unter meinem Lorbeer'. Aber mit dieser

Dt Qtnng und doeh die Worte niebt wohl an rer*
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("iiiijjcu : tomia fmmni viilitia latii.* ilf/'otn' fuh

iauru iiiea, die nur gauz äiuulicii und kuukret

Tentandm werden kSnneo. Iit diM richtig, so

kann nnr eiu Lorb««rlMlini aaf dea Horaz Sabiuer-

gat verstanden werden, nnd die Odo ist uiclit

scbou im äommer 39 gedichtet. — In K 4

sehliefiwD die letsten Worte hoe Utibuno milUum

die DoutDug auf den Flottenführer Menas aus. —
ü. III *24 bietet ein si l.öiiea Hcispiel vou St.s

sinoiger Art der fairläut«ruiig. S. VA'i charakteri-

siert «r lie richtig als Vorgüugerin der BSmeroden.

Sie ist fiberscbwiiuglich, wie es bei Konzeption

grofser neuer Gedanken zu sein pflegt. Icli möchte

die Ode oomittelbar vor deo Üegioo der vod Caesar

Oetarianm entrebten und nntemommeneo Bitten-

besMTDDg rfleken, alao nioht in 31, sondero eher

in "JS V. Chr. setzen. Nicht erst durch die><' Oilc

brauchte Mäcen über die patriotische Denkweise

seioes Horaz aufgeklärt zu werden; dai war schou

dordi E. 7 nnd 16 geeeheheu. Und fiber die

Übel der Zeit hat HcMSM kaam der Belehmng

durch andere bedurft; wie Cicero im vorher-

gehenden Bürgerkriege, so hatte Uoraz im letzten

Gelegenheit genng *nr Erkenotnis gehabt Die

Beriahnngvon III 24, 54 apenell zu III 2, 4 konnte

noch genauer, als S. 135 geschehen ist, hervor-

gehoben werden. — In dasselbe J. 38 setzt St.

0. 1 1 ; er meint 8. 47: liVeDige Tage apUer, ab
Horaz in Mücen» Haus und Kreis eingetreten war,

hat or diea Uedicht aia sein poetisches Gelöbnis,

zugleich eine hervorragende Probe seiner Kunst

Bberreieht. Anden Innen den Dichter ent bei

Herausgabe der ersten drei Bücher der Oden die-

sen das Gedicht vorsetzen iitid damit die ganze

Sammlung dem Mäceu weihen. Auf längereu

Umgang dentet doeh auch t. 2 praeeidinm et de-

ens meam, nn<i wohl erst nach längerer f3owäh-

rung in der Lyrik dürfte Horaz den damals als

etwas Hobes empfundeneu Ausdruck von sich ge-

bnincht haben: v. 36 ^lod n mt tyrieU vatibui

iu*eri». — S. 1 1, 108 ist mir Staedlera VorBchlag

nicht recht verständlich: 'Lies lltuc, umle abii^

rtäeo tiuiic (herjeatelit ans unn»). nemo ut avarus

<e probet . . laborel = zam Eingang kehre ich nun

«irBek, nämlich dad kein avanu (beadiränkender

Zusatz . .) sofriedeu ist . . sich abmOht'. Die älte-

ste Blandinisohe Bs. hatte reiUo, qui nemo ut

tivarus, 0. II 6 wird in das J. 37 gesetzt 'Dem

jungen Septimins . . gibt der Dichter die V«^
Sicherung bis zam Tode nngetrennter Gemein-

schaft, indem or sich von Miiceiis Gnnst ein

luiges erfreulichem Leben erhofft: zum Dicbter-

nha aaeh die Mittel, aeine leinten Jahre im xm-

zendeu Tibur oder in dem no*h schöneren Tarent

zuzubringen, wohin er nur kürzlich erst Mäoeu

rar Zneammenknnft der Trinmrim (S. 1 5) be-

gleitet hatte'. Mit gutem Grunde sind hier .mdere

Gelehrte völlig abweichender Ansicht. Zunächst

eine Nebensache: zum Schlafs von Ü. l b heilst

es BrHnduium flnie riae; eodann erwartet Horn
von S. |>timiu8, dufs er ihm die Treue bis znm
Grabe bewahren wenlor er wurde ja doch auch

zu den entferntesten uud unwirtlichsten Ländern,

wenn ee sein mftftte, ihn begleiten (. 1 IL). Der
Dichter fühlt sich angegriffen und dem Greisen»

alter nahe (v, (iff.): «t darf sicli schon stolz vates

nennen (v. 24). Danach ist die Ode von St. er-

heblieh sn fifih angeaetdb Nnn stimmt die Si-

tuation in ihr ganz auffällig zo der in E. I 7,

welchen Brief St. wohl richtig in das J, 2.3 setat;

da war eine Spannung zwischen Mäcen uud Homa
eingetreten, weil dieser w^eu seiner Kruuklieh-

keit nicht dauernd in Rom bei seinem Freunde
sein konnte; Mäcens Verstimmung war so stark,

dafs Horaz sich v. 3'J bereit erklärt, wenn es sein

mols, das geschenkte Landgut zurückzugebeu. Er

denkt in Znknnft seinen Anfenthalt in Ttbnr oder

Tarent zu nehmen (v. 45), also in denselben 0. II 6
genannten Orten. Und zwar will er sich, wie er

iu der Ode erklärt, nach Tarent dann zurück-

riehen, wenn die Ungunst der Planen ihn von

Tibur fernhält; das heifst offenbar, wenn er bei

dauernder iMitfreiuihnii; nicht wohl iu dem Rom
uud Mäcen uaheo Tibur bleibeu kann. Beide

Gediehte sind nnTcrkennbar m einer nnd der-

selben 2^it entstanden, und der Brief ist, nach-

dem sich das alte Verhältnis zwischen beiflt'ii

wieder hergestellt hatte, bei Herausgabe des ersten

Boches der Briefe mit veröffentlicht worden. (Da
von jemand bezweifelt worden i»t, ob je wieder

die alte P'reundschaft zwischen beiden Männern

zurückgekehrt sei, so mag darauf hingewiesen

sein, daTs schon die VerOffentlicbnug dieses Briefes

niiter den übrigen als ein Zeichen wiederher-

gestellten Einverständnisses zwischen beiden anzu-

sehen ist, zumal ja das erste Buch der Briefe [wie

alle ersten Sammlungen der verschiedenen Gedichte

Horaiens vorher: der E^mden, Satiren, Oden] dem
Mäcen gewidmet ist; dazu kommt noch 0. IV 11,

14— 20; sodann das Testament Mäcens, worin er

Augnstus bat: Horati Flacci ut mei memor eato^

sehlielslidi die Beisetsnng des Horas dicht neben

Mäcen.) Offenbar absichtlich hat Horaz bei der

Herausgabe K. I 7 und 8 neben einander gestellt

weil iu beiden sein Leiden hervortritt, welches

St. wohl richtig ab ein akntes, damab von den
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Ar7,trn iiocli nnln>nf»niitps Nervenleiden erklärt.

DiesoB körperliche uud seelbcbe L bei war

wihnnd der SpaDonng mit Mieen lehwerlieb b«ner

geworden. In der lulinltsnngabe des Briefes er-

wähnt St. «war Tibiir, aber uiclit Tareiit. Der

zweite verblQmte Teil desaelben von v. 2ü au,

meiot er, soll MSeen bewegen, endlieh von der

nngetrciien Tcrentia zu biHscii. 'Horaz vermeidet

das Odiiiiu der verktzendoii Dentlicbkeit'. Aller-

dings hatte biuber wubl noch uieuiaud iu diesem

Gedicht irgend wolehe Bestehnng aaf Terentia

Tenuntei

0. I 2 wird in das J. iib statt in den Anfang

des J. 27 gesetzt. Sie wird ä. 70 eine Friedens-

ode genannt, wiewohl r. 51 tmn Partherkriege

aufgefordert wird. — 0. II 1 'Pollio hat sein

Geschicbtswcrk bis auf Catos Tod herabgeführt'.

Aber v. 7 Iraclat, v. 10 mox . . ordiuurU^ v. 21 au-

dir4 iam xAdtor , . Caiani» zeigen , daf» der erate

Teil des Werkes erschienen ist. — 0 1 10 Mereuri

wird auf Caesar Octaviatuis gedeutet unter Hin-

weis auf O. I 2, 43. Die Ode sei bestimmt für

das Merkurfest am 15. Man 3d. Äucii ich halte

die Ode fQr ein Gelegenheitigedieht, aber für ein

Festlied auf den Gott dfr Dichter (0 II 7, 13.

17, 2!)), zu singen im Coilegiuiu poetaruui, dem

damals Uoraz augeliörte. Daher wird gleich zu

An&ng hervorgeboben ftro» . , voct /ormoUi nnd

7 mrvtieque li/rai' pamitmi. — 0. I 18 ist nach

St. au Alfeuns Viirns gpriclitet: dagegen i*t nach

der Überschrift in deu Ihs. (uud die Lberscbriüeu

gehen, wie KieftKng bewiesen hat, auf gute alte

Ubvliefcrung /urQck) der Angeredete derselbe,

wie iu (>. I 2-1: Quiutilius Vnrus. Er leidet an

Trübsinn 0. I 18, 4; O. 1 24 wird sein im J. 24

•ingetretener Tod beklagt — Die ErkÜrnng von

0. II 12 hat durchaus meinen Beifidl; aber Zweifel

-

haft iit mir, ob die Abfassungszeit nicht mit

'Herbst 34' zu früh augesetzt wird, besonders

wenn etwa 17—^20 das Dianafest rom J. 98

(0. I 21) gemeint ist. Staedler meint S. 163, im

J. 26 sei Terentia dem Augnstus (nach Spunifn)

nacbgoreiflt. nicht im J. 16 'wie Gardthausen i

S. 77<) Hn<^il>r, der ebenda die Ehe MSeans Sber-

haupt um 10 Jahre zu spät datiert*. Nun aber

berichtet Dio ("jiss. 54. 10 aur-drücklich , dal's im

J. 16 V. Chr. Augustus die Terentia nach Gallien

mitgenommen bat Infolge der chronologizchen

Venohiebnng kmnn nnn anoh Staedler die 0. III 8
vom 1. März il* dabin deuten, dal's floraz am
Fest der Mutronalieu durch seine Einladung den

Freund die Untreue seiner Terentia vergessen

machen wilL *Daa wahre Motir wird mit Tollende-

tem Zartgefühl auch niclit von fern angedeutet'.

L uter deuselbeu V'erbältuisseu seiuu auch O. 1 20

nnd III 29 gedichtet: S. 158. 163. 8. 159, 1

wendet aich St. gegen Kiefsliuge Verdiehtigung

von 0. 1 20. (Fortsetenng folgt).

Hans Lebner, Das rrovinzialmuseun in Bonn.
Abbildungen seiner wiclitigaten Deukmiller, im Auf-

trage lies Rheinisdo^n l*rovin/.ial\< rliandes heraus-

gegeben. Heft 1: Die römischou bkulpturcn. 10 S.

XXXIV TtMn. Lex. 8". Bonn 1905, Kommissions-

verlag von Fr. Cdlicii. M 1,60.

EiTic ^il^e^a^^ iliuiki'nswprte r'ublikatiou, der

luau baldige Fortsetzung uud eifrige Nachahmung

von seitan anderer Mnseen nnr «nfe dringendste

wünschen kaim. HofTeutlich entwickelt sich ans

dieser Form der N tTÖffentlichnng provinzialrömi-

scbcr Knustdenkmäler mit der Zeit auch uucb das

System dei Vertriebs von Bünelblittern prorinmal-

arohäologischer Denkmiler, das ich im 'Archäol.

.•\n7.('ig(>r' von 1004 (^^. 17) als eint? fast uneriäfs-

licbe Vorbedingung für die wissenschaftliche Er-

forschung der römischen Proviuzialkuost bezeichnet

habe. Dan Torliegende Heft bildet die «bildliche

Ergänzung' zu Lchners im ,T IliOl erschiencuen

Führer durch das Bouuer l'rovinziaUuuseum ; es

gibt auf () Seiten eine ganz kurze Übersicht über

den Inhalt der 84 Tafeln, in der anfter einer

kurzen Inhaltsbozeichnnng nnd der Inventar- uud

Katalfignninmer nur diu neueste wissenschaftliche

l'ublikatiou der einzelnen Muuumeute angegeben

ist; es wire — tnmal wenn man die Möglichkeit

späteren EinzelTerkanfs der Lichtdrnckblitter an«

bahneu will — ni. E. noch zweck miirsiger gewesen,

diese Angaben als Unterschrift auf die einzelnen

Tafeln sn rerteilen; aneh empfiehlt neh vielleieht,

die Art des Materials in allen Fällen anzugeben,

nicht nur in denen, wo es sich um Marmor handelt,

sowie irgendwie die Gröfseuverhältoisse der Denk-

mäler kenntlich sn machen, waa wohl am besten

durch MaTsstibe auf dem Lichtdruck selbst ge-

schieht. Die .\nordniibi,' der M(juuini'ntf i.*t

mit Kocht nach sacblicbeu Rubrikeu vorgeuummen

:

I. Grabdenkndler A. Soldatengrabsteine; B. Grab-

steine von Civilpersoneu. Sarkophage. II. Votiv-

deukmäler (eine vielleicht etwas zu enge R»-

zeichnung!). Wo die Zuweisung au eine dieser

Abteilnngcn fraglich ist, wie z. B. bei der inter-

essanten Gruppe des Jünglings mit dem LSwea
uud dem Eber Taf. XIV 1, i>t dan in der l'her-

sicht ausreicheud hervorgehoben. Vau bcbuLsuraes

Fragezeichen fehlt anch da nicht, wo die Deutung

des Denkmals nnsicher ist, wie n. a. bei dem Altar
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der Nymiihae Fin<'<^ Tuf. XXXI 4; \ch hätte eiu

aolcbes Fraj^ezeiclitiu uucli der 'llielieudea Anift>

sone' des Bonner KeKefe Tiif. XXXIII 1 beigegeben;

jedenfelU aber Hcheiiit mir die Bezeichuaag der

Aimizone als 'Hiehend' die Situation niclit richtig

zu fassen; es liaadelt »ich doch bereits um deu

Angeoblick, wo die Anmtnie fillt und ihre T8-

tnng nnmittelbar boTcneteht. Die Pablikatiou

uinfafst auch die neuesten, noch nicht im Führer

aufgeführteu Fuude, wie deu (irabateiu des Gaius

loiiua Verecnudos Taf. VIII 2. Dab eiucelue Deuk-

niler anfgenommen nod, von denen sieb das Ori-

ginal ander^iwo, in Bonn nnr der Abgafs befindet

(». H. VIII 4 Mrahstein des Gaius Inlins Primus;

UUbrüiacher Fackelträger Taf. XXX 10; Sarko-

phag des Gaios SeTerinina Vitealis Taf. XXII),

leheint mir ein durchans lierechtigtes Verfahren,

das naniontlich in Fliilci) der verj.'leichendeii Zu-

tmmeustellung verwandter Denkmäler von ver-

s(Aiadener ProTeniens anf einer TaftI sehr in

eaipifehleii ist. Mit Freude erblickt wohl jeder

Fachgt'no>«se in Leliner-i -cliöncni Hefte ein neues

^^ymptOIU dafür, dafs für die proviuzialarcliiiolo-

giscbe Forschung immer bessere Tage berauf-

sieheo; ein frenndlieber ZqürU hat neban der

Lehnersoben Arbeit den Katalog der Agramer

Skalptnron anf meinen Schreibtisch gebracht,

dessen sehr willkommene Fortsetzung soeben

J. BranSmid im 1905er Jahrgang des 'VjesDik'

geliefert bat; zn wie zahlreichen V'^ergleichunj.'en

in Bezug auf Inhalt und Fonngfdmng der Denk-

mäler gibt ein solches Nebeneinander Anlal's! Und

behemebt whrd der ESndrook andi hier wieder

durch das unbestreitbare Vorhandensein einer eiu-

heitüclieu römischen Reicliskuust, die gewifs sehr

zahlreiche lokale Nuancen in der Formgebung
nud Unterschiede im religiösen und genrebaften

Inhalt der Denkmftler anfvMst, aber bei alledem

doch deutlich erkennen läTst, wie sehr das Im-

perinm Romannm auch in He^ng auf Kunst nnd

Ransthandwerk eine Einheit bildete.

Frankfurt a. Main. Jilini SMhm.

Auazflge aue Zelliiclirin.ea.

Berliner philologische Wochenschrift 19
(12. Mai 1906).

S. 607. B. Sabbadini, Eine Stelle Varros band-

•dnifaicb Terbcssert. In der Ambreelaniseben Vergil»

handscbrift Petrarcas (sacc. XIV) findet sich auch

der Kommentar de» Servius mit vurinftlichen Le$>

irtaa. In ihr liai das Scholien zn Aen. III 58 die

Fassuni;: 'rrorcrc«. V;ifrn uil Ciceroncm dicit; 'pro-

cereg' qui piucusäuruni uutu alios^ uude et 'pruceres'

tigna, quae alis tigiia porn «leeBseront*. Ad Cice-

ronem weist auf do Kngoa latina —XXV hin, da
diese, Bftrlicr dem Cicero gewidmet waren; da sie aber

in V—X nicht stehen, so mOssen sie in XI—XXV
gestanden haben. — 8. 608 Berichtigung einiger »Inn-

ontstcUenden Druckfehler in No. 16 Sp. 483—488.

Bysautinische Zeitschrift XV, 1/8. Ausgegeben
am 27. Frhruar 1006.

l'aul .Maus, 'Die Clironologic <lcr Ilymueii des

Romanos' (S. 1— 44). Vgl. die Anzeige <ler S.-A.

dieser Arbeit von J. Oräseke: Wochcnschr. No. 24

Sp. 660-664. — J. B. Bury behaudelt (S. 45 46)

'The Oracle in Pn.copius B. G. 1 24.' — U. Viri, der

verdiente Ueransgeber des erst jaogst entdeckten,

dem Namen nach nicht bekannten byzantinischen

Kriegssclirift«tcllcr> (Bibl Teubner.), niaclil in l iiinn

durch zahlreiche lextvergleichungen den Sachverhull

veranschaulichenden Anfkats selir wichtige Mittellungen

'Zur überliefornii;; mittelgriechisclier Taktiker' (S. 47
— 87). Ans der Ncboucinanderstclluug der beiden

Fassungen des sok. Maurikios und Kaiser Leus be-

antwortet er die Frage, ob die Taktik des Kaisers

Leu auf die ilurcntiniscbß, oder auf die anibrosianische

Fassang der Taktik des sog. Maurikios zarfickgeht,

dahin, dafs hl chronologischer Beziehung die Taktik

Leos Araber annraetzen ist, als die ambrosianiache

L'berarh(!itun(j; des sop. .Maurikios. Was sich hier

scheinbar mit Leo beiUbrt, beruht nicht auf Über»

nähme, sondern auf dem Bestreben, die geläufigere

und nuidcrneri' Ansdrucksweise an Stelle rier ver-

alteten 2u setzen, wobei es nicht ausge&cblosseu zu

sein braoeht, daft so naache Wendungen im ambro-
sianisclien Maurikios auf ein Exemplar zurflckßchen,

vselches durch die liiinde Kaiser Leos gegangen ist.

Nicht ein neues Werk zu schaffen, schwebte dem Be-
arbeiter des ambrosisniscben Maurikios vor, sondern

nur ein seinen Zeitgenossen leichter vorständliches zu

geben. Der ganze Wortschatz der ambrosia löschen

Fassung ist unstreitig jOnger als der der Taktik Leos.

Des Verfassers Darl<>gnngen zufolge sind wir nnr be-

rechtigt, die ambrosiaiiisclie Fassung unter dem land-

läufigen 2iameu des Maurikios anzufahren, etwa so,

wie Vir! p. V. die Fassung der Tnktik Leos als die

Konstantiniscbe Taktik anfuhrt ohtie Bererhtiming

zwar, aber aus Bequemlicbkeitsrücksichtcn. Die lloren-

tinisehe Fassong hingegen mit diesem Namen so be-

nennen, dafür fehlt uns jede Berechtigung. Und so

kommt Väri auf die Frage der Zeilbestimmung und

der an den Namen Urbikios sich knüpfenden Be«

Ziehungen. Er zeigt, dal's die unter Kaiser Leos

Namen flberliefertc Taktik nur von Leo VI (886—911)
herstammen kann nnd dafs die in jenen Zusammen-

hingen mehrfach genannten samMa sich auf die

Tiüctlk des ürUMos beziehen, die sehoo IHlb als ein

Samtnehverk angesehen sein mag. Was alles im

Werke des Urbikios aus dem von Zacbariä von

Lingenthal in den Vordergrund geflickten Rofos
Btamnien mag, das mufs nach Väris Meinung spfitereii

Forschungen vorbehalten bleiben. Nur eine neue, auf

Kenntnis sämtlicher Hss. fhCtende Ausgtbe, die

wiederum die Ausgabe der Tactica I^conis zu ihrer

Voraussetzung bat, kann uns hier selber sehen
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tuacliuii. Dafs in der Taktik des Urbikios fremde
Bestandteile sind, onterllegt keinem Zweifel. DoTs
das Werk noch ärger EUsammpiineHickt ij^t, als die

ZusatnmciitraKung Leos, zeigt der ilini vorangestellte

Trlfo^. Ja selbst der OmiditOflk, dar Bnfin» scheint

eine ZuMiiiinflaüugDBg fnvMen so seio. Lshr-
reiche Anisebtfirao über 'Die Anlage der bistoriscbeii

Kncykloi»;iiiio des Konstautinos Po^lth)•^>^M liiu tus'

(ä. 88—120) gebeu die Ausfabrnngeii des leider in-

swiBcbea terstorbenen Tb. B0ttner>Wob8t. Dos
gMIze, auf Konstantinos' Ycranlassnnf; etwa in den

Jabren 945—959 von zablrciclicu (itlelirleu herge-

stellte, in 53 Abtettnngen zerfallende Sauunehvcrk

wflrde, wenn erhalten, etwa in 212 Händen Teubncr-

scbon Formats untergebracht wer<len können, während
uns nur 4 Abteilungen, ntiJi 7iQfn(ifO)i>, fUfi i^tt,c

*al xasUoff nf(^ intfhvlaiv und ni^ pft^m», und

zwnr diese aneb niebt tollstftndig, erbak«i sind, die

etm sechs B imle der genannten Art füllen wliriicu.

Ba sind in den uds erlialteuoD Teilen 28 Schriftsteller

genannt, die {m Anezafr nftgeteilt sind. FreiHeb

lagen diese damals den Gelelirtcn nicht vollstilndig

vor. So war das 17., 19. und 2tj. Buch des Poly-

Wos nicht mehr vorhanden, desgleichen auch das Ge-

scbicbtswerk des Dio Cassius nicht mehr voHstikudig,

in dessen AnszOge sechs ganze Abscbnitle aus Plu-

tarchs Sulla cingcscliwiirzt wurden. Nach BUttner-

Wobst waren die Redaktionsgescb&fte bei den Sammel-
werk des Kaisen in doppelter Weise Terteilt und
zwar so (S. 0!V|; 'Jeder für das NVcrk /n fn arbeitendc

Autor war von der Zeutrablellc einem bestimmten

Gelebrtrn sngeteÜt, der die etnuelnen abzasebreibenden

Abschnitte für die 53 Kategorien hez- ii liiictc nni dio

nötigen Verweise eintm;;, um sodunn seine Arbeil der

Zentralstelle wieder zu/ustellcn. Wenn sieb nun im
Cod. Bruxelleusis 11301/1Ö, einem der sog. Codices

Schottani, der die exc. de legationibns Romnnorum
ad gentes enthalt, auf dem Kande von fol. '1' von

anderer U&od dor Zusatz findet: ö i^yku( td

no^p Stodoittot ioily 6 ftm^e, bo soll damit ge-

sagt sein, dafs dieser Theodosios der Kleine den

zweiten untergeordneteren Teil der Uedaktions-

geecbftfle führte, insofern er die von den betr. Ge-

lehrten bereits bearbeiteten Schriftsteller in rli-r vun

der Zentralstelle getroffenen Auswahl übcrualini und

die exc. de legationibus aussondern und abschrcibeu

lieb (vgl. meine Ausgobe des Polybios iV S. V f.),

nachdem er die etwa nötigen Anfttngs- ond Endworic
den einzelnen Abs. Imittiii hinzugefügt batit". Von

deu 144 Geschicbtsbilcheru des Nikolaos von Uanias-

kos waren den Gelehrten damals nnr die ersten

7 Bücher zur Hand. Der Verf. behandelt sodann im

/.weiten Teile seiner Abhandlung die einzelnen 53 Titel

der konstaiitii:i?i hrn Km yklopftdie (S. 105 —120) und

schliefst mit einem beachtenswerten Hinweis auf die

BedeulunK des grofsen Werkes. 'Wenn Photios',

sagt er S. 120, 'in der Mitte des 9. Jahrhunderts,

. . . anfser anderen historiscben Werken noch den

vollslftndigen Appian In S4 Btctaern, von Arrian die

.\M;iti.Tsi<, VrfJjxjr, i('t littet \4Xi'S.aydQ0V, ict Ri9v-
vuxxu, lu J/aQift)ui, Ktesias' Ht^txü und ^lydixü,

von Theopomp eile BtdMr mit Ansaabme der

schon verlorenen 6.» 7., 11., S9. and 80. lesen konnte,
|

und 100 Jahre nach ihm Ktesias und Thcoiiomp gar

nicht, von Appian und Arrian nnr die oben ange-

führten Werke in Konslaulins Sammlung berück-

sichtigt wurden, weil nicht mehr vorbanden war, so

müssen wir dem Kaiser von Herzen dankbar sein,

dats er durch seine Encj^klopftdio einen groben Teil

von Autoren uns rettete. Denn, wenn tn 100 Jahren

die griechische Literatur derartige Verluste erlitt, su

wttrdeu uns nach mebrereu Hunderten von Jahren

ohne Konstantins Titigkdt nnr geringe Bruchteile er-

halten gabliebeit sein. Ja, hesäfseu wir seine ganze

Sammlung, so konnten ohne grofsc Mühe die benutzten

Autoren im wesentlichen rekonstruiert worden*. —
Papadopulos-Keranieus' Artikel Ei^ Kuvmay--
ilfoy ''l'i'üüi (S. 121—124) bringt aus einer Jern-

salcmcr Hs. Beiträge zu den von L. Sternbacli aus

Cnd. PnriR Suppl. 690 herausgegebenen Ofix"*

(iixoi tti jry rtktvtrjf itj^ —xAijgfi'jyv. — J. R. Asmus
behandelt (S. 125— Kiilj eingehend 'Die Ethopöic des

liikephoros Cbrysubcrges Uber Joliaus Rhetoreuodikl',

eines Schriftstellers, von den M. Treu 1892 drei —
von J. Drascko in dieser Wochenschrift (Jahrg. IX,

No, 27, Sp, 744 - 748) zur Anzeige gebrachte —
Beden herausgab. Er weist deren Abhängigkeit von

den Iiivektiven des Nazianzeners Gregorios schlagend

im einzelnen nach. Die Art, wie Chrysoberges die

aufgewiesene Quelle benutzt, 'zeigt', sagt Asmus,

'ganz den byzantinischen tpti/MyoSt der weder im

Wortschatz noch in der Stiltstik noch in den Ge-

danken irgendwelche Originalität besitzt. Wenn man

es den Byzantinern als Hauptverdienst onruchncl,

daft sie durch ihren SammeMeib nns die ihnen noch

zugänglichen Beste der griechischen Litenitnr orhulton

halKMi, so legt auch die Wahl des Thenius unserer

Hthopöie berciitcs Zeuguls fUr diese konservative

Tendenz ab. Mab man andrerseits auch die kon-
menticrcn<lc Tliligkeit der Byzantiner in Ehren halten,

so hat Chrysoberges sich mit seinem TTfoyvftynof/ti

auch auf diesem Gebiete ein kleines Veniieugt er-

worben. Hat er doch ans dem weitachiebtigen Stoib

der Invektivcn Gregurs von Naiianz den orknndlich

interessantesten Kern iierausgescbiilt, paraphrasieri

und eben dadnrcb seinen Scbttlom und Liesern ver-

strinilliclier uemael t. Dafs er sein Thema überhaupt

bei dem Xazianzcncr finden konnte, leweist für diesen-

wie nahe er selbst schon dem Byzantinismus stellt,

Auf jeden Fall aber haben wir in dem Wiederauf.

greifen desselben einen onverflcbtlidien Beleg f&r die

hisiorisehe Kontinuität des Glaubens an den Bildungs-

wort griecbiscbeu Schrifttums zu erblicken. Dab
sich diese Anerkennung bei Obrysoberges nur auf

die formale Seite der Xöyoi erstreckt, Inlngt mit seiner

echt byzantinischen u{)ttor.h^itta zusanuucn, die für

eine humanistische Auffassung derselben noch nicht

reif war'. — P. Marc macht an der Hand einer von

P. Jean Gabriel .\rnould des Augostins de l'Assomp-

tion in Philippopel ihm gewordenen Mitteilung auf

die mcrkwQrdigo Übereinstimmung von 'Bessarion nnd
Joseph von Metbone'* (S. 1S7/8) auAnerksam, d. h.

auf die I'erühruuKen und wörtlichen Wiederholungen

zwischen Bessarions Schrift xtii ixno^t'Oktai

soS ^fov nver/sate; und den anter Joeephs von

Methone Namen flberlieferten nipt$ nHfdima ttf
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if ^Xudtyiiq avvodov, die volil kaum anders erklärt

werdpn kann, ols durcb die Annalime, dals Bessarioii

elienrulls der Verfasser der letzteren Schrift ist. —
Derselbe P. Marc bringt (S. 139/UO) Kacbrlchteo

aber *Meiie HsndKhriftea des PorikolORO«*. — In

jr iiii i •Nru]il;itoiiistlu's in des Gregoi iu- \\n\ Naziniiz

Triiiiiutslelire' Qber&cliriebcneii Abbandluug (Ü. Iii
— 160) febt J. Drftseke von der trinitariscb be-

rnliinten Stelle der 3. theol. Rede (XXIX, 'J) do?

Naziaiixeners aus, deren Fassaiig and iuiioräteu Gc>

dnnkengehalt «r als ueoplatonlscb aadiweiit, and ver-

folgt den Hauptgedanken derselben (Movui; an'

dqxt.c (ig dvdöu xiftji}tlau fJttXQ* JQtiidoi; iattj)

durch die Erklärungen der vorzOgliclisten Ausleger

lies Nazianzewrs, Maicimos (Scotus Erigena), Elias

von Kreta, Nikolaos von Metlione und Georgios Akro-

polites, bindurcb, mit dem Ergebnis, dafs <leni Na-

liaoiener Grvgorios oicbt, wie l>oner meiate, 'dorcb

die christliche Ootteserkenntnia die abetrakte

regungslos»; Einfachlieit (ks gültlicliou Wesens jje-

krocbeu' ist, soadero dal's vielmehr der KeuplatODisrnns

fllr diese Frage in erster Linie In Anspraeb an

nehlDAD ist. — In einem, wie in mer, gewandt und

aosiehend gescbriebeueu Aufsatz erörtert L. Br^bier
(S. 161—178) *L*ori^n« das titrea impMaax k
B)zancc'. — N. Jorpa spriolit (S. 179— 222) Ober

'Latius et Grecs d'Orient tt 1 elablisscment lics Turcs

en Earope (1342—1362)'. — 'Un lüniraire de

Cliyprc en Perse fl'apres le Parisinns 1772' gibt im

griecb. Wortiant (naeh fol. 424 mit der ('berscbrift

/lifii fig ov( ßovXot'iat noQfiu'}tjym fi<; idy tcnoy
lol Oi'^oi'xoodi') mit geographischen Erläuterungen

Jean Eberbolt (S. 223— 226). — Y. Oardtbauscn
\erbreitet sich in sehr lehrreicher Weise (S. 227— 242)

aber 'National- nnd Provittzialschriften*. Danach sind

die Terscbiedenen Abstnfiniiien der Yerwandtscbaft

im Stammbaum tlcr Schrift folgende: 1. Die Schrift

bleibt in Umfang und Form dieselbe, beim Lehrer

wie beim Schiller, wenn ihr aoeh Ale lodiridnalitlt

beiller ein anderes Ausseben gibt (Normalschrift, im

Duktus versch. Arten, griecb. u. latein.). 2. Sie be-

hält denselben Umfang, lindert sieb aber fm Sehrift-

charaktor, der nicht durcb das Individuum, sondern

durch das Volk beslimml wird: N at ionalsehrift

(fOr d. Ijateiii.: mcrovinf;iscb, wesfgotiscb. langobar-

diich u. 8. w.). 3. Die Schrift wird auf eine andere

Sprache übertragen; tiberflüssige Bncbstaben werden

ansgescbiedeu , andere neu erfunden: Nationale
Schrift der Sclittlcr (koptisch, gotisch, armenisch,

IMorgisch, cyrillisch n. s. w., ani^lslehsiseh-iriseh). —
Über den reichen InliaU (<. die 129 Nummern auf

S. 255), den 'Eine bumuielbaudscbrift des 16. Jabr-

hondertfl* bietet, macht E. t. Dobschüti (B. S4S
- 274) ausfflbrlirherc Mitteilungen. — Textvcrbesse-

rungtn zu dem gewobnltch Georgios Pisides zuge-

icbriebenen ^Enlr^oftfia imv BXtq[t(fißm» (Anth. 1^1.

1 120i dienert Paiiadopulos-Kei an; ms (S. 275/6)
bei, /y. M. //. eine ^/logifmOtg x^>{)iov ){iapfiaTOi

WV 'HQttxXfiat OHMftivovs (S. 276), ebenderselbe

snf 8. 278 2:invioy ogog 6 viv hovfinüc B. Z.
XIX 167 und Ihql i^c mirQatfh B. Z. XIV .35,

38a, jener behandelt S. 276/7 Jvo X'^'l***" xoi^kt.

— Weitere Observatious snr les 'Inschriften au Serien'

(/?. Z. XIV, p 18-68) teilt endlich (ä. 279—284)
Ülermont-Gannaan mit.

ftevoe des ^todea greeqaes. No. 80. ATril-Join

1905.

S. 143-ir)8. Michel Clcrc, La priso de Phoceo

par les Perses et ses coiis^quences. Die weit-

verbreitete Ansieht, dafs Hassilia zweimal tob den

Pliokäern bfsie<lelt worden ist, zuerst zwischen 600
und 5U4, dann nach dem Fall von Phokäa, 540, ist

znttteknwelMB. An Herodot I, 141, 152, 161—169
ist mit Sicherheit nur zu lesen, dafs <ler pröfsero

Teil der Einwohner die Stadt auf Schiffen verliefs

und Pboktta dann von den Persem besetzt wurde,

ferner dafs die ausgewanderten Phokiler sich nach

ihrer Korsischen Kolonie Alalin wandten. Bei Anti-

nliiis von Syrakus (Strabo VI, 1, 1) ist statt Mas-

silia Aklia an lesen, wie schon Casauboo annaiim;

dieser Verwechselung sind alle spAteron Autoren

gefolgt, die von einer Fallit nach Massilia sprechen.

Aristoteles und Justin, welche die FrObgcscbicbte von

MessiHa bebaaddn, wissen aneh nichts von einem

zweiten Besicdolnngsnachschnb nach Massilia. Dafs

sich aber die I'hokacr von Alalia aus nach der See-

acblacht von Ahilia nach Westen gewandt bitten, ist

ganz unwahrscheinlich, nachdem ihr Freund Argan-

thoniüs in Tartessos nicht mehr lebte und die lierr-

schaft aber das ganze westliche Meer den dOB

Griechen feindhchen Karthaf;eni und Elniskern an-

gefallen war. — Sie hal.en sieb nach dem Aufgeben

von Corsika nach Grofsgriccbeidand getlücbtct und

Ilyele (Elea, Velia) an der Lncauisch Campauiseben

Grenze gegründet. — 8. 159— Iü4 Thdodoro
Rcinach, Villes meconnues. III. Aranda. Ver-

besserungen SU der in den Ckunpies rendus der Aca-

d^e des inscriptions (1905 S. 99) von Frans Onraont

veröffentlichten bclinguen (grierbisch und aramacisch)

Inschrift aus Agbatcha-Katä (Kleiu-Armenieu). Im
Grieehisehea sind bei dieser Stoiebedon geiehrlebenen,

also um die Mitte des 3. vorchristlichen Jahrhunderts

spätestens zu datierenden Inschrift zum Teil Hexa-

meter TO erkennen. Statt oryexe fÖQfxy dofiwv ixita'

liest Reinach or»>x^ l-igdidtoy uiv txtint und will

eine Stadt Aranda, deren Gründung und aus farbigen

ZiegelB gebauten Mauern die Inschrift erwribnt, er-

kennen, vielleicht identisch mit Arangas der Peu-

tiDger*schen Tafel oder Aranis des Itiuerariom Anto»

ninnm. In der gleichen Gegend kennt Ptolemäus

eine Stadt Oromandes, die an den in der Inschrift

genannten Yj^fi«»'^^ erinnert. — 8. 165—9K)6- H.
de la Ville de Mirmont, Th^ophanc de Mitvlf-nc I

Schilderung der Schicksale von Mityleoe während der

Kämpfe mit Mlthradates, dessen Parteigänger die

Stadt war, und die des Ponipcjus bis zum Jahre f)2,

dem Todc^abr des Mithradatcs und Ende des Krieges,

da Pompejns auf der Rflekkabr von Aden Ltritoa

besuchte. Damals pab Poinpejus seinem Geschichts-

schreiber Theoplsanes von Mitylene in «ler Stadt selbst

das römische Hiirgerrccht auf die Weise wie Cicero

(pro Archia X, 24) und Val. Maximus (VIII, 14, 3)

es gleichmilfsig schildern . Wie Alexander der Groüse

den Cbares von Mitylene, so hatte auch der andere

Uesiegcr Asiens, Poinpqjus der Groiäe, seinen Uistorto-
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gntplion III Milyleiie gesucht; xablroicbe ]ioi»pielc

soigen, wie rtoiisehe Feldbemii darauf «mgtimeii,

sicli durch Dichter oilcr Historiker verherrlichen

zu lassen. — II. Über das dem Jahre 62 voraus«

gegangene Lehen des Thcophanes ist ni(hts Siciiores

bekannt; er kann als Dichter und Redner iu Rom
geh-bt, aber auch erst nach der Lex Mauilia die De-

kan utsi Im It des Poropejus frunmcbt haben, auf dessen

FeldzQgeu in Asien 67—63 er sein Begleiter war.

Tbeophtnei war in seinem Werk nicht allein Pane-
gyriker, sondern auch v« rstn ilitjcr Grauimatiker iimi

nnterricbteter Mytbolog. Wie Fabrieius anuimint,

ward« dos eher t« nt^l Flofimjiov als zä AfiifQtda-

itxd genannte Werk C?, iSi' rn Kivliesos vollendet.

Dagegen sind die vin l'aliririim zusamnicDgestcUtcn

6'J ;ius lätrabon lieraus^fsiK-hton TlieopIuuieBittte anf

die fQof sielieraii bei Muller fr. h. gr. an radaaieren.

Daft Rntilins den Hithradates snn Mord der Rfiner

auffjestacliclt habe, wie, nach Ueinacli, Theniihanes von

fiutilius erzälilt babeu soll, ist uicbt richtig. Theo-
plianea war Itein OeaeliichtsflllBctier. PIntarcb bat
die Erwähnung des Verrrltcrbriofes des rkUtilins niclit

aus Theopbanes, sondern aus d<'in dem Tiunphanes

feindlichen Timagenes geschöpft. III. Tbeophanes in

Rom >nd seine politische Holle. Die zablreicben Stellen

bei Cicero, namentlich in den Atticusbriefen und bei

anderen Autoren, erlauben es, die grofsc politisclie

Rolle, die Tbeopbaues durch seinen Eiuflurs auf

Pornpejns (familiarissimafl Pompejo et particeps coii-

siliorum ejus) spielte, leichter zu reconslruieren. Er
ist der Veranla&üer des Triumvirats und betreibt

nachher den Brach nH CHstr. IN« Lanfhabn des
von Thcophanes odopticrtcn Balbns, der bei Cilsar

die gleiche Holle spielte wie sein spiUerer Aflojitiv-

vater bei Pompejus, wird genau betrachtet; lii - Ai
i>.

tion des 'Gaditanos* dorch den 'Mityleuäus', die bei der

Allianz des GSsar und des Pompejus zu stände kam,
wurde bei dem rirucli der ticideii wieder riicki.'iiii<,'ig

fteniacbt. Tlieopbaues kounte daher erst oacbber

(49 V. Chr.) eine Ehe sdiliebeu, ans der ein 8oltn

hervorging. IV Tlieophanes als praefectus fnbrnm

wahrend des Bürgerkrieges. Pompejus' Gattin Cor-

nelia mag withrcnd des BOrgerkrieges im Hause des

Tbeophane» in Mitylene geweilt haben. Dafs sieh

Pompejus für .\g\pten entschied, uro dort den Tod
zu finden , ist wohl nicht Theopbanes zuzascbrciben —
trotz Plntarch, der hier den verleamderischen Tima-
genes m folgen scheint. Seine letzten Tage mag
Thcophanes in Mitylene zuL'ebnicIit haben, »las ihm

göttliche Kbrcn bis iu die Mitte des zweiten uacb-

christliebeo Jahrhonderts erwies. Pompeias Maeer,
ilcii Frenml des Tiberins und Ovids, .Administrator

der ßibliotliekeu Roms unter Augustns, dann Pro-

curator Äsiac, war der Sohn und nicht der Enkel

des Theopbanes, was Heineke annebmeu wollte,

daher Pompeia Marcina (Ann. VI, 18) seine Enkelin

war und 1. c bei Tacitus avns siatt proavus zu

lesen ist. — S. 207—210. Paul Tannery, Kotes

tiir trois mannscrits grecs inathtoatiques de l^irin.

Nd'i/en über drei bei dem Brand der Tnrincr Bi-

bliutliek ZM Grunde gegangene Manuseripte, 1. Ms.

C. IIL Ii; (l'usini 73), 2. Ms. C. VI. IG (Pasini 16U).

8. ks. C. Vi. 21 (Pasini 238). E» handelt sich um

mathematische, grammatikalische, astrouomische Gegen-

Blinde. — S. 2II-S28. Adh^mar d'Ahl«8 Un
frsgmcnt Pscudoclemcntiii. Das Fragnici i einer Vita

des Clemens von Alwtandricn Cud. l'ar. Sujipl. Gr.

No. 1000 der Bibliotb^uc nationale enthält nichts

als die Pseudocleroentinischc zweite Epitonie de Gestis

Pctri'. Der Parisinus wird genau abgedruckt, um
den Dresscrschen Text (I^cipzig 1859) zu verbessern.

— 8. 224—252. £mile Rcnauld, Notes et ob-

serrations critiqnes snr 1a Chronographie des Paeilos.

Bemerkungen und Verhcssernnuen zu den beiden

Sathas'&cheii Ausgaben der Chronographie des Psellus,

deren Kenanld mit genauer Textengabe des angegriffenen

Sathas'sclieü Woitlniitos und ausfdhrliclien F.rkliiruiigcn

tiber 70 auü.ihlt. — S. 2;')3— '27tj. Hubert Pernot,
La dissimitation du 2; inici vucaliquc dans Ics dialectes

nte-greci. Der aosfUbrlicbe und in mehrere Unter-

nbBcbnitte zerfhnende Anfsatz resflmiert darin, dab
alle im eiL'Cniliclieii (jrieclioiilan l i>(lei in Puiitoa,

Cfaios beobachteten Fülle des Vcrschwiudciis einea

intorvoeaJisdieii 3 die Folg« einer DissimilaUon sind

(d. h. einer Unilhnlichmachung, weil die folgende Silbe

auch ein 2f cntbiili) Ebenso ist es in Uova (bei

Heggio). Das Zakouische entspricht mit mathema-
tischer Regularität dem Bovesischen, so oft die Mor-
phologie der beiden Dialekte es Oberhaupt gestattet.

Dies bckrilftigt die Hypothefe von Morosi über den

gemeinsamen Ursprung der Zakonier nud der Kolo-

nisten von Bora. Das Zaltoniaehe bat uns hier kein

Überbleibsel einer Lakonischen Anssprnchc liinier-

lassen. — 8. 277—284. Jules Nicole, A propos

d'ane rteente aaperchnie littiralre (aus dem Journal

de Gcn^ve vom IH, März 1905). Uber die jüngsten

Fillschungon durch I'icrre de Qiierlou und Charles

Vessieram Romane des Achilles J ii im von den 'Liebes-

abenteueru des Clitophon und der Leudppe't die die*

selben in der 'Revue blene* vom 28. NovemlMr and
DcZi Uilier lOO.S veniffent/ichl liattcii — S. 285

—289. Actes de l'associatiuu (i>il£uugeu des Cumitte

vom 5. Janaar bis 11. Mai 1905). — S. S89— S90.

Ouvrages ufferts h l'a^^sdciation. — S. '291-
- 294.

Comptes reudus bibliographiqucs (nichts Bemerkens-

wertes).

M^moires de la 80ci£tä de Lingnistiqne de
Paris. XIV 1 (1906).

S. 1—26. A. Meillet, La pbrase nominal en

indoenropten. Die Frage ob in Sitzen, wie Pierre

(est) savant, Pierre est dans la maisnn, das Verhum

des äeius ursprünglich (bblte oder stand, wird von

DelbrOek daliin beantwortet, dars in dem eigentlich

[

Indoenroplieohea die Set/uüL' des Verbs die Regel

w ar, (lafs aber in einer hol Ii alteren Epoche das Verb

regelmiilsig fehlte. Brugmann bestritt, dafs der rein

uuminale T>'pus im ludoeoropftiachen die Regel bilde-

Heiltet nntersneht nun darauf hin einige Sprachen,

besonilers das Griecliisclic und Iiiloiranische. Er

stellt fest, ckifs in der ältesten Zeit die Auslassung

des Veri» sich anf den Fall beschrinkt, wo eine dritte

Person SinuMilaris Imlic. Praes. hätte stehen niilssei',

<lals aber dann <lic rein nominale Form ohne Verb

sich mehr und mehr ausgedehnt habe und in gewi>,sen

FAUen zur Regel wurde. — S. 27—96. J. Bloch.
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La plirase nominal eii Sanskrit. Verf. nntorsuclit

seiir eingcliL'iiil <lie Heliumilniif; dor Vorbalt'orm in

Dominaleii l'lirnseii im Snnskiit. Kr konstatiert eine

fortlwifeiide Entwickluug dos Gcliraucbes, die unter

Unstftaden zur Datierong von Texten bcuntzt werden
könne.

Athenaeom 4099 (19. Hai 1906).
S. 613. In i!i:r ' Society of Biblical A rcliaco-

loRv' vom 9. Mai ias Pinclios Uber die babyloiii-

H-tioii Kriegsgötter und ihre Legenden. — S. 614.

lo der 'Hcllcnic Society' vom 8. Mai ^ab Cecil
Smith einen Bericlit Uber die neueren Erwerbungen
des British Museum an griechischen unti rOmisehen

Aitertnm^^DtiaDden. Es ist in dorn HaaeBD die

pmktische Einrichtung getroffen, dafo die Nea*
erwt rlmii'^r ii ein .lulir lauf; in einem besonderen Raum
Ausgestellt werden, ehe sie den Samnilnngen ainver-

lelbtwerdan. — S. 616r. R. Laneiani, NaehTiehten
von Rom. .\uf dem Forum Roinunum hat mau in

gewissen tVeriiefungeii des FHasters aus der Zeit des

Mtzentius oder Diokletian Buclistaben von 38 cm Höhe
erkannt; die Inschrift erstreckt sieb von den Marmor-
l^otei Trajans bis zur Phokassänle nnd bestand

urs]iratiglich aUB Bronzcbuclisialicn, von doiioii nur die

Verticfnngeo, in die sie eingelassen waren, zu sehen

sind. Slo laatot L. NAEyiVS 0. F. [AHERI] MNV8.
Diese Persönlichkeit gehört dem 1. Jhd. n. Chr. an;

dafs die luschrift auf einem so sehr vitd späteren

Pflaster steht, bemht darauf, dafs man sie bei der

Erhöhung des Niveaus abtrug und auf die neue Stelle

setzte; vergl. die Inschrift am Pantheon. Das Relief

im Konsorvatorenpaia&t, das den Opfcrtod des Mettius

Cortins darstellt, findet sich auf einer Marmortafel,

deren andere Seile die Inscbrifl zeigt: L KAEVIVS.
L F. SYRDINVS; die^ r Na. vius war Praetor Pwe«
grinus unter Augnstus und Cousul 30 n. Chr. Dieae

Inschrift sowie die neue in anmittelbarer Nftfae des

I^cus Cortins gefundene zeigen eine gewisse Ver-

bindung der Naevii mit der Wiederiiersielluug des

lücus Cartius, die zur Zeit des Augustus erfolgte.

— Am S4. April ist dos städtische Antiquarium za

Rom eröffnet worden; es enthalt n. a. das jflugst auf

dem Gibieie der Iluiti läiininni gefundene Mosaik,

auf «lern eine Jagd anf wilde Tiere (fltr Amphitheater-

iweeke) mit grober Lebenswalirbeit dargestellt ist.

Zwei Fünftel davon liegen noch in der Erde und

können erst gehoben werden, wenn die Eisenbalm-

sebieneOf die aber die Stelle der Horti führeu, um-
gelegt werden. Das Mosaik mifst 70/30 Fufs und ist

das drittgröfstc, das sich in römischen Museen be-

findet. (Das 'Mosaico Antoniniano', 1824 in den

Themen des Caracalla gefunden, j. im Lateran-

ttsenm, ist beinahe doppelt so grofs, ebenso das zur

Zeit Pius' VI. in Ii ii Tliorraen von Otricoii gefundene,

j. in der Uotonda des Vatikau ) — Ein am Ubeiu

gehndenes MiHtlrdipIon besiMtt, es sei das Original

MiArniht 'in Caj'itolin ad casam Komuli'; es wird

dadarcb erwiest^», dafs es zwei casae Komuli gab,

eine auf dem Palatin bei den Scalao Caci, die andere

auf dem Capitol nahe der Curia Calabra Idie letztere

•nrShnen aaob Conon Narr. 48, TitrnT. II 1, 5j. —
ISn Jtogst SB Trastevere gefundenes Pledestal einw

kleinen Votivsfatuo hat die Inschrift 'Tiicogcnen, die

Frau des C. Huliliiis, weiht diese Statue der Hona

Deu auf Grund eines (ielUbdes*. Es scheint, dafs die

Hilfe der Göttin besonders bei Augenleiden angerufen

wurde; eine 1861 entdeckte Inschrift erwilhnt, dafs

jemand, 'dorelictns a medicis', durch die GOte der

Göttin das Aogeolicht wiedererhalten habe. — In der

Nibe des Colossenms wurde ein Altar gefunden, der

an dem Krouzungspnukt zweier Durclifalirten stand,

von denen die eine Vicus Statae Matris hiefs; auf

dem AMar stdien die Namen der vier Beamten, die

die Kosten der Knicbtting trugen, und die .Vnsiabi^

dafs diese im Jalire '2 v. Chr. unter dem Konsulate

des Caninius Gallus und Fufius Geininu^ geschehen

sei. [S. aber diesen wichtigen Fund die 'MitteUangeu',

Wochenschrift No. 34 S. 671.]

Bollettino dl filologia classicu XII, 9 (HArz

1906).

S. 206—208. R. Sabbadini, Dio lateinischen

Diminutivsuftixe anf -ita nnd -itta. Man will ilas

Suffix -itta von ita trennen und darin das ctrnskiscbe

•da, -ta erkennen und es nur anerkenueu in weib-

lichen Eigennamen vom Tjpus Politta, Gollitta, Ju-

litta; Sabbadini mOcbte aneb In sagitta, corbita

(= corbilta) und Salvitto dieses Suffix annehmen. —
S. 208—210. M. Tianello, Horaz. Epod. XVI 59 f.

Unter eorana sind nieht antennae, «Mid«rn dl« prora

selbst zu verstehen. — S. 210. V Fabian i, Hin-

weis anf die noch gröfstenteils unge<lruckte, vortreff-

liche Übersui/ung der Pnniea des Silius ron dem
Empolesea Kiccolö LamL

Zeitschrift für die oHterrcichiscbei Gymna-
sien. LVII 2, 28. Februar 1906

S. 97— 121. J. Kvicala, Enniana: s. Wochen-

scbrift 1906 No 19 S. 528. Der Verfasser fiUirt fort,

Vahlens Ausgabe mit den Arbeiten Luciau MUllers zu

vergleichen und stimmt in der grofscn Mehrzahl der

Fälle — zuweilen allerdings mit einer gewissen Modi-

fikation — Vahlen bei. — 8. 121 f. Derselbe liest

in dem Veneiehnts hervorragender Deipnoeophisten

bei Aflieuiiiox {'Ex lov A.) Mayvoi für Mövo<;. —
S. 128 t Fr. Stolz gibt den Inhalt der Festschrift

iura SSjftbrigen Stiftvngsfest #ae historiseb-philologi-

sclien Vereins der Universität Mtlnrhen (1905) an.

Sie enthält Arbeiten von iiV)i»ou'a (die Leidener

Germania Handschrift), Ziflimki (die Cicerokarikatur

im Altertum), Ammm (Cicero als Naturscbildcrer),

Semenov (Simonides), lietmrr (Epiktet), (jöU (Weifs

und Schwarz bei den Römern), H'i^nu-Utwr (Momos

bei Lakian) u. a. — S. 184—188. M. Nistler be-

richtet Ober die In Eranot VtndiAonmn» 1903/4

und 1904/5 gelialtenen VortrSfe.

KeieiiMoiia-Veraelehiiln phlloL Sehriflen.

Axel W. Ahlberg, Studia de accentu lotino:

Dph W. 16 S. 502-505. Sämtliche Argumente, die

der Terf. gegen Vondrjrea beibringt, lassen sieb als

nieht stichhaltig erweisen. Max NwUrmawn.
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AnmiftiiBs Marcellinus. The (ixt tradition

of A. M. bf Ch. U. aark: XöU. 57, 3 S. 206 f.

Die Arliinl iiiu<liti/i<<it dir Iiisherigoii Verhiillnissc <lcs

Auturs iu einer Weise, die für die Praxis der Text-
kritik voD Bedeatmig ist. J. GoUin^.

Roas, M., De epigranimatis Simoiiidtis ; ./. (A.s

«(IC. III S. 162 f. Der negative Teil der Arbeit ist

anzuerkennen, die poeiti?en Ergebnine sind B«eifei>

lialt. A. llaticHte

Cartoii, La coluuisatioii rutnaiiic dans le pojfl

de Poag^a: IA\ 19 S. 646. Die wertvolle Schrift

wird gelobt von A. S.

Pbilippe Obampanit, Pb4nicieni et Grecs en

Italic d'aprfes l'Odyssöe: A).///.'. 0 S. 195-197. Vi-rf.

hat statt des kritischen Verstandes die dichtende

Phantasie walten laneo. Crawl«« l^np.
Cicero, Tusculaiiae disp. I II liy 7'. II'. Doitqau:

(la^»r. 20, 2 S. 199-122. A.C.Llurk rQl.ml" vor

allem die OeBaoigkcii des kritischen Apparats und

den anf ihn verwandten Fleirs.

Dfirpfeld, W„ I^okas. Zwei Aufsätze über dus
liomiTis.lif Itliaku: Muh. XUL 7 S. 2.08-363. Er-
wünschte Veröffentlichung. E. van Hille.

Epitaplies, publies par Fr. Jleuis: Afun. XIII, 7

S. 243 f. Sehr branchbar. (J. Hoog.

Adolf Erman, Die ägyptische Ueli(!ion: Hph II'. 16

S. 495 502. Für die sachliche Art, in der Verf. uns

hier sein reiches Wissen niititeieilt bat, maft ihm ilie

Forschnnf; dankbar sein. Fr. II', von Jiisfiun.

Gcfl'cken, J., Das griecliisclie Drama: A'. Korr.

/. Würii. S. 107. Mit ebenso gesundem geBchichtlichen

nnd ästhetisclien Urteil als warmer Begeisterung ge>

sehriehen. W. Nntt«.

Gerland, E., üeschiclite dos latcinisclicn Kaiser-

reiches von Konstautinopcl: i/u«, Xlll. 7 S. 2ü3 f.

Gegrandei auf die gdebrten Forachnngen von K. Hopf.

1). ( '. HtK't'liiip

.

Graf, U, L'nregelnuifsipc griechische Verba in

alphabetisclicr lleibenfolge. 3. A. von Meitzer: M
Korr. f. Württ. S. 109. Eine durchweg verbesserte

Auflage. Stroetin.

Greenliigi;. A. H. 0., A liistory of Rome dnring

the later republic and earljr priucipate: Alill. hiat.

TM. 8. 183. Der Oeeehicbtslebrer wird au dem
Werke reiche Anro^'nn|.r iml inaiirlic VertiefOQg des

Verständnisses scbüpfea kotiueii. iJittricl».

Harvard Stndies in Olaasleal Pbllekigr, vol. XVI:
Clasur. 20, S S. ÜSf. Inbaltstbenlcht von H.
iiichnrih.

Hippolyto», Die Clironik des H. im Matritensis

Graecus 121 von Ailvl/ liniwr. nchst einer Ahhamilung

über den Stadiasnius Maris Mugni von ültu ( nutz:

I.e. 19 H. 6.OS f. Diese Publikation hat unsere

Kenntnis der Überiiefenuigsgeschichte «Itchristlidier

Chronographie wesentlich ^ISrdert. G. Kr.

Hirsehfeld, ()., Die kaiserlichen Vcrwaltuugs-

heanten bis auf Diocletian: i/ifi. hiid. JM, 8. 136.

Ein aneDtbebrIiehes Rostseng für alle Stadien auf

dem G' hiete der kaiseriidien Verwaltungsgeiehichte.

JJieiricJt.

1. Hnelsen, Chr., Das Foram Bomanum. Seine

Gesdiiehte und seine Denkmller. Zweite, verbeiaerte

.\ufla}!e. Petersen, Engen, Comifium, Uostra,

Giali des Untnuius: /.( . 19 S. 662 f. 1. ist gut ge-

schrieben und von vorzOglicher Brauchbarkeit. —
2. Dieser scbarbinnige Versndi scheint nicht geglQckt

an sein. G.tV...a.
H'rnianii K 1 c i n enthcr, Qiiaestiones ad

Astronouiicou libros, qui sab Manilii nomine feruntur,

pertinentea: NpfiR. 8 8. 170>17S. IMe obersicbtlich

gegliederte Dissertation findet Beifall bei .1. K^dfvwr.

Lang, G., Untersuchungen mv Geographie der

Odyssee: XIII, 7 S. 2:)8-263. P<rieuiseh, aber an-

genehm zn lesen. E. van Hille,

Lucia n, I. The works of L. translated by H.
ir. and F. (i. Fvwler, 2. Tronslations front L. hy

Augvuta M.L'antpbell UavidtOH'. CIomt. 20, 2 S. IIS.

1. Recht got. %. Genna, doch 1. nachstehend.

//. /{iclitirJ*.

John Pentland Mahaffy, Tlic l'rogress of

Ueilenism in Alcxander's Empire: Xplili. 8 S. 169 f.

Diese, in ansprerliendem Stil geschriebenen VortrigS

werden warm empfohlen von Ji Utiu^en.

Marchant, E. C, Greek Reader I: CluHitr. 20, 2

S. 1 30 Intcrersante Bearbeitung des Wilamowitaiscbea

Lesebuches. ./. P. J'(otta'ile).

M61angcs M,ule: J. Je« ^„v. Ul S. 164 f. ]la-

nigfikitiger Inhalt, ioteressauto und lehrreiche AuMlse.
tf.C.

Ml- vor, W, Gesammelte Abhandlungen zur Mittel-

lateinischen llbythmik: Ah'». XUi, 7 S. 243-24».

Sehr reichhaltig und nnregend. «/. •/. Sahenia de

Grave.
Michael, M., Die Heimat üdysscus: Mut. XIII, 7

8. 258 263. Bringt niehu Entsehddendes. E.

VaH IJillr.

Mooro, M., Carthage of the Pboenhsiana In the

light (if Modern Excavutions: CtaMT. SO, S 8. 18!^.

NaUlicb. H. DAUaltert).
Mnnro, H. A. J, Griticisms and elnddations in

Catullus. 2. ed.: (7,;«.*;. 20, 2 S. 130. .1. D. Duff

bat die erste Ausgabe kaum vonindcrt. ,/. //. l'oxl-

gate.

Natorp, P., Piatos Ideenlehre: Z. f. l'Uüo» und
philoK. h'rilik 128, 1 S. 84 92. An dem liOCb>

beiicutsamon Werke kann die IMatoforschung und die

Gescbichlsscbreibong der Philosophie nicht vorOber-

geben, obsehon die herrschende Anlbssang der plato-

nischen Ideen als Dinge dadurch achweriieb verdringt

werden wird. E. llohmann.

Pascal, C, GraecIa capta: J. dt>$»av. III S. I63f.

Geistvoll, :iber niclit immer überzenp,'ei)d. H
. I.nfatie.

Michael Philipp, Zum Sprachgcbraifcb des

Paulinas von Nola. 1. Teil: BphW. 16 8. 493t
Verf. hat eine sehr flcifsigc Arbeit nnil einen he*

achtenswerten Beitrag geliefert. Auton ZiuytrU.

Tb. Plttfs, Dss Jnrabenbnch des Horas: Clattr.

20, 2 S. 123 f. Die Frage, die der Verf. sieb stellte,

ist im ganzeu richtig beantwortet. J. Govo.

Po Visen, F., Die Dipylongrtber nnd die Dipyhm*

vascn: Cla^ttr. 20, 2 S. 139 f Anziehende vnd ntts-

lichc Monographie. U. B. \V{aiitr»),

Rudolf Preiswerk, De invantiottn orationnni

dceronianamm: NpkH. 9 8. 194 f. Eine fleiftige,
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MS kugtn Stadien hnrotvegaBgaw Sclirift. Franz
Luterhaehrr.

rreuschen, Krwin, AiitiloKomeiia. Die Iteste

der auCserkanouisclieü Evangelien und orcbristlichen

Oberllefenragm lurausgcgcbcn und Bberaetet 3.,

nmgearbeitate and erweiterte Antiare: I.V. 19 S. G41 f.

Das Werk enolieint hier bereichert and verbessert,

beides jedoch nicht in dem wflnscheoswerten UmCinge.
Sehnt.

Profauio, A., Lc funti ed i tempi dellu incendio

Neroniano: J. de» »<tv. III S. 1S8-I48. Sehr Ter-

dienstlicli als Sammluiip iiriil Siclitung der Über-

lieferuiiij, aber im Ergebnis niclit Uberzeugend. Ph.

Fnhia.

Rasi, P., Deir anoo di nascita di Lncilio-
ZöG. 57, 3 8. 205. J. M. Stoicamer kann dem Ver-

fasser Dicht zustimmen.

R. Reitzcnstein, Poimandres. Stadien xnr

griechiseb- ägyptischen und firflbchristHehen LHeratnr:
/iphW. Iß S. 4S1-480. Verf. iliose^ iiiljallroirhen

Baches wird der Forschung auf vielen Uebieteii für

lange Ztit Anregung bieten. IV. Kroü.

Sallustins, Belluin Jngnrtbinum, herausgegeben

von K. SUgmoHtt: ZöG. hl, 8 S. 207 L E. Ftr-
ieküiha ftouert allerlei Bedenken gegen diese SebiUer^

snsgabe.

Scbolia Arislophauica III by W. G. liuUitr-

/ordi aattr. SO, 8 8. 115-117. T. Niekim bebt

die grofsc Bedeutung dieses Bandes ('.\ Cliajiter in

tbe Uistory of Annotation') nach den vorschicdensten

Sdten bin hervor.

Rudolf Selm bort, Untersu(liungi>n über die

Quellen zur Geschichte Piiilipps II. von Macedonien:
liphW, 16 8. 494t Dieser Versodi ist verdienstlicb,

insofern er m anoer Prttfang anregt. BtHtduOm
Niete.

Senecae Dialogumm libros XII ed. E. fJermes:

Bull, erit, 9 S. 164. Im gansan anerkennende Be*
nrteihiDg des textkritlseben Terfabrens des Herans-

gebers. J. Vefnereau. — Dass. : Mu». XIII, 7

S. 243. Läftt noch viel zu tun abrig. 7'. KarsUn.

Sethe, Kart, Urkunden der 18. Dynastie.

II. Historisch.biographischc Urkunden aus der Zeit

der Könige Tfaatmosis I. und II.: LC. 19 8. 654 f.

Die Arbeit des Heransgebers wird Ar den Historiker

und Philologen gleich bedeutsam sein. J. l.eipoldt.

P. Terentins, Die Komödien des P. T., erklärt

»en A. Spntgel. Zweites Händchen: Adelpboe. Zweite

Auflage: BphW. 16 S. 490-493. Es gibt in dem
Üttcbe wobl wenig Seiten, die nickt Ändemogen and
ngldeh erbessemniren aufweisen. 0. S.

Tonks, 0. S
,

Rry.-o'-: (Ins^r. 20, 2 S. 140.

U. ß. l\'(allerti) berichtet teils zweifelnd, teils wider-

prediend ober den Inhalt.

Vollbrecht, Wörterbuch zu Xenophons Anabasis

10. Aufl.: XöG. 57, 9 S. 205. 'MOge es dem Buch
o«b huigc vergOnnt sein, den griechischen ünterricbt
so bdeben und zu befruchten.' ./. GoUiug.

Wigoer, Geschichte des rOmiscIieu Volkes
and seiner Kalter. 8. AnfL ytmO. B. Sehmidti MUt,
l>ut l.it. 8. 183. Wird «arm empfohlen tob B.
CUmetit.

Wecklein, N.» Stadien rar Dias: i/its. Xin, 7

S 241 f. Interessant. J. van Leeuwenjr.
Weir, ,J , The Greek Paintcr's Art: Clanr.Vi: S

S. 140. Dilettauüsch. //. B. \i\alurt).

Volff-Beckb, B., Kaiser Titus nnd derjfldische

Krieg: .}fitt. Iti.^f. /.it. S. 135. Nicht als besonderer

Fortschritt bezeichnet von Duirich.

Xenophons Anahasis von C. HeMant nnd
(y ruruuih; -2.111. Huch IV-VIT. 6. Aufl., besorgt

von W ilhelm AtUsche: iXpliJi. 9 S. L Der
wissenscbaitliche Wert des Buches ist nach wie vor

anzuerkennen. Ihmnen
Xenophonlis Kespubiiia hacadacmoniorum rec.

ii. Pierleoni; Gass,. 20, 2 S. 129. SorgRlltig und

brauchbar. //. Riehard: — Dass.: NpItH. 8 S. 169.

Wird gelobt von Ma* Wistmthal.

Zimmern, H., Babylouische Hymnen und Gebete

in Auswahl: Mät. hisL Lit. S. 129. Kann jedem

Freutde der orientaHsoben Kalter empfohlen werden.

MIMellunff.

Aeaddaie des inicriptiout et beUes<lettres.

23. Februar.

8. Reinach bespricht die PIntarchstefle vom Tode
des Grofscn I'an. Die Todesnac liriclit beunruhigte

Tiberius, und Spätere haben in ihr eine Bekundung
des Todes Jesu Christi gesehen, aber die Worte sind

ein Vers anf den Tod dos Adonis, den man j&hrUeh

betrauerte, uud lauten i navfüyui ti&^yq*e.

V«»«lchnl8 neuer Bücher.

Liüf X- Franckc (Uochhandinng und Antiquariat,

Leipzig, lalstr. 2), Antiquariats- /Tutu/or/ No. 380.

Bibliotheca philobiuica rlassica. I. Scriplorcs (zum
Teil aas der Bibliothek des Stndienrat Prof. Dr.

Battner-Wobst). 90 S. 8. No. 381 desgl. II. Alter

turoskundc. 84 S. 8.

Mills, U., Zaratbostra, I^ülo, Tbe Achaemeuids
and Israel, being a treatise upon tbe antiquity and
iiiflnencc of tiie Avcsta. I. II. Leipsig, F. A. Broek»
haus. XIII, 460 S. 8. J6 12.

Paepcke, C, De Pn-gammorum litteralnra.

Rostock, H. Warkentien. 37 S. 8. .^l.^'iO.

Sjögren, II., Zum Gebrauch des Futurums im
Alilateinitehen. Upsala, Akademische Baehbandlang.
VII, 24 S S. H. M- 4,50.

Wiedeniaini, A., und H. IMilrtncr, Ägjptische
(i I aln elief'n aus der Grofsherzogliclien AltertOnier-

Sammlung zu Karlsruhe. Strafsburg, Schlcsicr i^Schweik-

hardt. 32 S. 4. Autogr. mit 7 Tafeln in Lichtdruck.

JC 7,50.

Wolf, J., Der Uatlerbliehkeittgloube der alten

KnltarTdlker. Fddkireb, F. Unterberger. tO S. 8.

Jl 0.40.

Xeoopkon, Erinnerungen an SoknUes. Über-
tragen TOB 0, Kit/v, JmMt Diedttridu. IV,

1768. 8. 4; geb. ^ 5,50.

TMMtmdMlMr BadtMMn Fi«£ Dr. E. Dr»li«ini. Fitadmao.
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ANZEIQEN.

r
Soeben cridjicn:

Dltttfc^läge auf ku ßebeitStoeg

^eut{(^eu 3ü»Slüi0i-'u erteilt

Sirdtgr t<« 8lil4clin'Sinft>(<lviiinafiHiii« in iScimar.

(jr. S». (Vn II. 291 ®,)

ge^ d in eleg. Seinnonbboitb 6 9R.

fBii- an t»fn mriflrn böfietcn 3d(iilcn iiriiri::. ,^ati'rlanöoo, h> bcücbl nuai üm SlUlluIi» liiufi Wiimiuifium

in ÜU'imar bio 2ittc, bafi bic SctniUr, it'cUlic K;t ntunjaliriacn Miirfus voUcnbft unb julr(l bic :Hnicprüfuna bcftanbcn
ridbcii, in eini-r önentiiciK-it Ai'icr i^lmi ti^nttt Xirdtor mit i-tnct Unfpro^e rntlofftti nwrimt« Wr, |uf«niHIMnfilffcnb unb
auQbltdcnb, ii)ncn .1tatj<l)Iü>jc atit bcn x'cbcneiocg initDibl.

SurA ein Siertdjalfrliunbcrt tfi c9 brm Vrifaffet IcMirben (tcnwfen. in ber @tabt ber flcof;cn ftlaffilcr

biefed ^niteS ,ut tvarten, unb n bat fiel) bnnüEit, von bem 9cften, toaS er eigener l'cbenSerfoitruna, ftiUem 'Xadifinnrn

unb frember 'il^cidbeit verband, ben Sdiribcnb n mitjuteiCen. nad) 'Hblauf bieter langen .Seit, roa^t er eS, bic

Sieben oUc vereint ()craud)U0eb<tt, von ber itoffnunn (if iriirt, nii^t btoji frülKren 3d)ü[rrn ein luiurommeneö %nbenfen
|M bkten, {onbern auc^ meiteren Steifen, Sungen unb vicUeidt au4 ttitcn, görberung ju bringen 7cnn ein <S(4ul<

mann ift Optimift unb fiet in Hoffnung, ^eb« fflort ber 9e|K (at eine Oef((|i«ft(e. Viciiwn taufenb ifm fid^bami
9{u|en, fo fenft {icb einS unb bM anbere tiefet in bie Serien unb ttin(|t wicnNrIeie Snn^ ^ Qleidjnil »om
etaunn iß cmifl tSItig.

9« flnb beim bicfe Weben pomebmlirfi für ^^fmalinge beflimtnt, wch^ bie «ufnofien beS Seiend nmft tu
ffliten foSen, foldie )unSil|ft, bir man reif nniiien Darf tiii 3inttc ber Sd^ule. Uber ott<( flonfirmiinbcn exA 0ebilbetcn

l>fln?ern nerbrn fle mit stufen Icfen ^tiiitctjcn fic iiidit flleief) oUeÄ. fo wirb l^nen von Julu ,\u o'>ftt mc^ir ouffleften.

Xii- vauptiioPonfcn örr. *!'-ctfiif'ViTi brcficit iidi iint bü" bn'i 5ti-rnc foitu"- i.'i'lH-ii<". : (ri'unin'liam, 'ScJtfrlanb,

titilfiuötmi'j. Ii'in Vt'fiT ii'crbcti iiSii'?ci()üIiir.iH'ii iiuMitlKii. IKojic iiuiii liibfiifcii, Piiii ^iriidic» fci'ii ßcbaltcncii fln=

fpradjcn allciihil bic ^rifl eii.cö o-ihriT. o^'l^'iU'ti lu'. i» bi'r f^i'^' U'titliin i lUiioboti-nc lu'rjU'iicii unirDf, unb b.;n bii-

,4uf)brer jcbcriiiuil aiiPfrc itmrcn. (^iltiriu' llmit'.iiib< ruien glcidie »"u-buufcn Ijcruor; midi vili'al fidi buQ binnen ber

ÜHcnfdKU oft ja^relürtii um bcftitiiinic (^ii'!iciHlä"be bemcflcn. Ifg uiirb fid) ci:ti'fc[)ler, , ludit piclc ber Sieben MH|t
einanber Icjen. Diüti udimc üo oiiijiln por, lejc Immfam unb eriiirtflc in ctilK', uhio bciiin entl)alten ift.

liJöflc boa fleinc v^ml) cijieu ftiftcn' e-- ift &<i5 '8ermäd)tniö cincö nltfiiibi-ii SdjulmanncS, ber fü^ feilet

bcrctUI alf^ Abiturienten fii^lt unb ictnen {cljnliibercn j^unfd) ^cgt, a(8 bic grobe 9teifeprüfung )H befteifen.

1. 9on bet tugcnb bcS VaficC (1882). — 2. Sont SitUe — 8. Som SAnittbcn beS Stamnei unb
ber Reit {\^). - 4. «om (SebraiKbe ¥e« aBiffenS (18H5). — 0. SnntNenen (1888). - 6. ISeÄfhrcU wtb 9eü)ungen
(MW). - 7. INsScitlfÄm fBntten <9«tt, ober fonft xiüA in ber Bett (1888). - a Son ber OKfobaie (I8R0). -
V ««n ber ««ibatftt (IHMt. — 10. Xer OtenM Mi ttMü «an «tat allein (1891). — 11. »om BiMtfel (1M92). —
12L Son ber Orbnima (1883). - Ii). Sm ber tbbeit (1804). — 14 Son ber Q^te (1806). - ll. Som ttcfiintnae

bet Seiftunoen — 16. Son ber ee^ei^eruna (1M97). — 17. Son 9ebni«aninbfaten (IRDt). - 18. Son ber

Sali be> Semfe« (1890). — 19. Son bet Ocfunbiieit (1900). — 20. Som «^ealtdmn^ ~ 21. SM ber
SWMMMt il9U^. — 32. «toHifib (lOUct)- — 23- Son «oiro«, bem (htie ber Oeleacitl)cit (I.hU). - 24. So« bes
3ric^ ber 3cit (1905). - 25. Zri|>loIeMo8 (1900).

Verlag der WeidmMuioeben Bucbhuidlimg, Berlin SW. Drack tod Leonhard Sinüoii Nt, Bertio SW.
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Rezensloneu und Anzolgea.

Die Antike und wir. Vöriesangen von Th. Zie-

Uaski. Autorisierte Übersetzung vou E. Schoclcr.

Leipzig 1905, Dietcrich. IVu.l26S. gr.S". ./^ 2,40.

Das vorliegende Buch bietet eine Überaetzung

von Yortrigen, welche in Petersburg vor Gym'
mnal- «ad Reafawlnikbitiniaatni g«h»ltoii worden

sind. Obwohl auf russische Verhältnisse berechnet,

Helsen sie sich doch leicht auch detn dcatschcu

Leser verständlich macheu. Nicht aU ob alles

«nf Snftbuid fienSgUehe «ugemmt würe. ilber

M ist, wie der Verf. versichert, bei dieser Über-

tragung ins Deutsche auf ziemlich nmraugreiche

Exkurse , die aafserbalb Knlslauds von geriogem

IntereeM gewesen wSren, eniehlet worden. So-

wie das Buch sieb hier bietet, wird kein deutscher

licser fiudeu könuen, dafs es sich durin niu ferne,

fremde Dinge liaudele, di« iliu nichts augeheu.

Es hat im Gegenteil ein eigeutümlicheä Interesse,

«nf& der nneerigen so Shntielie mssisebe pidn-

gogiache Revolution gelegentlich einen Blick wer-

fen zu küunen. Der Verf. findet, dafs das feind-

liche Yerhalteu der rnasisohen Gesellschaft dem
AHertnm gegenüber teib anf gutgläubigen, onwilU

kfirlicticu Irrtum, teils auf beabsichtigten Betrug

zurückzuführen ist. Freilich würde dieser Betrug

keinen Glauben fiudeu, wie er gesteht, wenn er

niebt in Herzen fiele, die sehon vwbenitet sind,

ihn Mibnnehmeu. Jeder Uusinn finde Glnnben«

nnd der Verleumder werde der allgemeine Lieb-

ling. Vor allem sucht er die Betrüger unter den

Leitern der SflintHieben Meinung, die neb in Zei-

tnogeu und JoanMleo breit macheu. Dort findet er

die Quellen, ans deneu sicli die Verleumdung des

Altertums in die Breite ergieüit. Dies Bäsonuemeut

ist wobl nicht gans riebtig. Amh bd vn find die

Zeitungen dem Altertnm mtd dem hnmanistischen

Gymnasium im allgemeinen feindlich gesinnt Darf

man dahinter aber beabsichtigten Betrug und Ver-

leumdung wittern? Gewiüi nicht! Diese Leute

und offisttbar fibenangt, dafr ne der modernen

Gesellschaft einen Dienst erweisen, wenn sie die

Ruine des Gymnasiums abtragen helfen und Plati

schaffen für das von Leben strotzende Moderne

nnd Nationale. ESs mag bin nnd wieder allerdings

einer darunter sein, der, um auf sein PersSnchen

aufmerksam zu machen, den Mund besonders voll

nimmt und geradezu gegen seine bessere Uber-

seugung redet. Mit aller Parteibildung stellt sich

ferner etwas Unredliehes in der KampfiMweiiae em
nnd eine sophistische Geschickliebkeit dem G^ner
zu schaden. Das ist schlimm, aber psychologisch

erkiilrlich, und selbst den, der dnrob eine mehr ge-

sehiekte als redliebe AngriAtaktüc der Saebe, die er

ans Überzenguug vertritt, zu nutzen sucht, kann

mau noch nicht als V^erleumder bezeichneu. Von be-

absichtigtem iBetrug möchte ich deshalb hier nicht

reden. Man mnls im Gegenteil die Grunde aus

einer bedeutenden Tiefe herbdoBt nm die Fort-
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daiicr Jfs Gyinnasiiiins in eiuer reif uud mündig

gewurüeueu Zeit za rechtfertigen. Die gewöbn-

lieheDNtltKliebkMtserwügnogen genügen data meht.

Ja, unter dem, was dem GymnaHinm geschadet

bat. situl an erster Stelle mit die flachen Roden

zu erwähnen, durch welche es so oft von seinen

Frennden Terteidigfe worden ist. Es war den

Gegnern leicht, derartiges zu widerlegen, und

leider scheint den meisten m'ü d'>r Ziiriickweismiig

einer schlecht formulierten Kechtfcrtigaug die

Sache selbst aneh beseitigt tu iMn. Gwtehen wir

vor allem, auch wenn wir überzeugte AnbSuger
des Gyinuasiums sind, dals diese Institution, um
verstaiideu und gewürdigt zu werden, aus eiuem

sebr schwer m findenden Gesichtspunkte betrachtet

werden maia. Daan kommt, d^ die Gymnasien

in den letzten fiinfzig Jahren an liumanistischem

Ertrage ärmer und au Schwierigkeiten reicher

geworden sind. Zum Teil erklärt sich das nus

dem Ttelen Neuen, was btnsngelcommen ist, teils

auch ans dem eigentümlichen Bildungsgänge der

heutigen Vertreter des Griechischen und Latei-

nischen. Die Uuiversitüteu bieten ihnen heute

nieht mebr in erster Linie, was, wer als Bildner

der Jugend wirken will, in erster Linie nötig hat.

Die Wissenschaft hat elieu auch ihre Entwickluugs-

perioden, uud nicht in ulleu ihreu Perioden ist sie

Übr den kOnftige» &neber vnd Bildner in gkicbem
Grade ertragreicb. Dorch Erwägungen soleher Art
möchte man die Erört-erungcn des Verfassers mo-
ditiziert und vervollständigt sehen.

Besonders gefabriieb und lablreieb sind nuter

den Feinden des Gymnasiums die, welche, untn-

rcicheud begabt, es sich nicht zum Segen und
deshalb auch nicht zur Freude besucht haben.

Hanet alta roente repostnm. Sie baben w&brend
langer entwicklangssehu.sQchtiger Jahre eine Last

traj^eii niii^isen. die sie bei allen ihreu Bewegungen

hinderte, uud doch haben sie nichts Bemerkens-

wertes sum Lobn dafflr eingetansebi. Dam kommt,
dafs die iStelkeit über diis besehSmende GefBhl

der mangelnden Befilhigung nicht immer hinweg-

täuschen kann. Uber diesen Punkt handelt der

Verfasser in einer sehr ansprechenden Weise.

Doch bedürfen auch hier aeiue Ansichten der

Modifikation. Kr sagt, nur in RnCsland werde

der Vorwurf laut, die Antike sei reaktionär. Mag
sein, da& man nur dort diesen politischen Ter-

minus auwendet, wiewuhl aueh IQ Frankreich von

den Freninleii einer höhen'n !?ildniifr treiiitj^ über

die zunehmende Demokratisierung der iSchnlm

geklagt worden ist Wird niebt aber der geisti^r

Arme — nnd die geistig Armen bilden Qberall
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die Majorität — gegen alle Veranstaltungen das

Niveau der Bildung über die ihrer bescbeideneu

Kraft erreichbare H5be an steigern feindlich ge-

stimmt sein? Auch bei nns möchte man alles

allen zugänglich machen. Mit den ewigen Aus-

gleichungen und Zugeständnissen verdirbt uiau die

Schulen. Mag man das fehlerhafte Zuriel, die

vTttQßoXr;, die nicht xara tlv dq9dv Xoyoy ist,

beküinpfpii; aber es ist vom l'hel, Mols um des

lieben Friedens willen immer freundlich nachzu-

geben and das pädagogisch Wertrolle dnrob solche

stnfenweis fortschreitenden Schwächungen schliefih

lich um seine Wirkungskraft /u liriiii^eii. Das

vorliegende Buch hat einen vielseitigen (ielehrteu

zom Verfasser, nnd in den Kapiteln, die fiber den

Bildnngswert nnd fiber den Knltnrwert der Antike

haiulclii, bietet sich viel Neues uud lutere.s.santes.

Al)er nirgends hat er .seinen Gedanken einen

schärferen und zugleich glücklicheren Auadmek
gegeben ab in dem Abschnitt, wo er gegen die

versöhnlichen Tendenzen einer wenig erleuchteten

Pädagogik ankämpft, 'l'm Gottes willen keine

leichte Schule', ruft er aus. 'Eine leichte Schale

ist ein sociales Verbrechen*. Er warnt vor ober
falschen Humanität. Schon jelzt, wo die Schwie-

rigkeit abschrecke, treten doppelt und dreifach

so viel in die höhereu Schulen, als eintreten

sollten. Der MiliMrfolg der Fftbigen hemmt den

Fortschritt, aber der Mifserfolg der Unfähigen

fordert ihn. Er will, dafs man möglichst ver-

schiedene T;peu von Mittelschulen schaflfe, in

welchen jeder Ah^ Knabe gerade daa finde, was

seineu FähigkeitOB eBtqpiCche. Wer für keine

dieser Schulen passe, der gehe iu die Fachschule.

Wer über überhaupt unfähig ist, geistig zu ar-

beiten, der soll ein Handwerk lernen, als Sehilb*

jouge iu die Flotte eintreten oder zur Mutter

Erde zurückkehren. Wird er so kein Offizier, so

wird er doch ein Gemeiner iu der Arbeitsarmee

werden. Es ist also das Geaett der Selektion, das

er anruft; er gesteht aber sngleieh, daft diese

natürliche Selektion in der menschlichen Gesell-

schaft vou eiuem andern mächtigen Prinzip durch-

kreuzt werde, ron dem der Liebe, weldies dem

Fallenden die hilfreiche Hand zu reicben uud den

eigeiK'ii l herlhils mit iliin zu teilen geljieti't,

Weniger befriedigt wird der philosophisch gesinnte

Leser von dem sein, was im Eiogangskapitel fiber

die Evolution der klassischen Bildung gesagt wird,

rberhaujit geziemt sich auf die Verherrlichung

des occideutalischen Fortschritts ein Kapitelcheu

zur Abkfiblaug. Aller Fortsohritt bedentet sn-

gleieh einen Verlost, and das Altertam war in

87. Jual. WOCHENSCHRIFT FÜR JCLASSI80SB PHILOLOGIE. UKW. No. 28.
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Aufaugo (k-H tiPiinzelinten JahrhoocUirtB etinB Wtit

tiildangskrüftigeres als heutfl.

Noeb «in Wort Aber «U0 Dantollong des Tef^

fassers. Sie besitzt in diiMMD Bache die YorzSge

seiner Schrift über Cicero nirlit in gloiclipm Orade.

Nicht in allen Teilen maclit das hier Gesagte den

Eindniek d«s fttn Ausgearb«trtiB. B^«il«D
gUmbi man Impnmiiariea, was iiMhstoiiograpbiert

worden ist, zu lesen. Gesprochen mag selbst so

Ansgedrücktes und Entwickeltes ganz gut gefallen;

•0 ?orl«tiing8n aberf dU doroh den Dradi ftit-

gehallMi «ind, ut oumi bmehtq^t, böhen An»

Ibrdernngen zn stnllen

Gr. Lichterfelde 0. Weibenlals.

boi Berlin.

William Scott Fergnson, The Oligarchie revoln-

tion at Athens of tlic ycar 103/2 B. C- Sondcr-

abdrnck ans Bd. IV Heft 1 der 'Beiträge zur alten

Gcsobtdite*, iraraasgegeben von 0. F. Lehmann nnd
£. Kornemanii. Leipzig 1904, Dieteridisehe Teilngs-

buchhandlunp. 8", 17 S.

Die Wahl der Archonten ward 487/Ü durch

das Los eraetit; es bfieb, ah 457/6 die Zengitai,

dann ancb die Tbetes da^ passive Wahlrecht er-

hielten. Nnii zeige« die Insclirifteu , daCs nacli

103 V. Chr. die uiigeseheustcn Bürger das Arcboutat

bekleideten, einige sogar mebrmals. Diea ist nur er-

klürbar durch eine Yerfassnogsündening im oligar-

chisohen Sinne. Wauu ist diese, die die Losung at)-

schaffte, erfolgt? Die Epbebeuiuschrifteu lehren

btntiditKeh der Reebeneehaftspilicht, dafs cwiacbeu

104/3 und JOO/yi) die gi ri* ntUelie Aufsicht ver-

schwand nnd daf» der Kniu/. d*'in Kosinetes an

detuselbeu Tage erteilt werden konnte, an dem

die Bonle entlastete. Eine solebe Aaderong moA
ancb f&r die an lem .Vroter gegolten haben. Ffir

den rJrammateus der Prytaneia tritt zwischen 104/.S

nnd 10U/l)D freie Wahl ein, so auch fär den atbe-

nisehen Serapispriester an Delos, fdr die Be-

lobieknng der Pythien, die damals den reichen

Athenern anheimfiel. Der Strateg inl tü önXa

rangiert vor dem Archon, und einflnfsreicber als

dieser ist andi der s$^S ßovX^q rf]c il ^AQiiov

mljw. Der Osneiral des Landbeerea konnte die

erste Stelle er^t einnehmen, wenn die Flotte ihre

Bedeutung eingebiiTät hatte. Eine Kefürni der

Malae, Gewichte und Münzen erfolgte nach 10()/5

nnd rot 108/102. Seit diasem Jabis find«i sidi

nämlich die Angaben in Drachmen Suipap^fifov

bis 86, und der Areiopag hatte die Aufsicht Ober

die Ausgaben des Staats. In dieser Zeit 10:V-8G

osebainea nam PlnmiUeo. Sia babso iafolg« des

Sklavenhandels enge Beziehungen zu dem römischen

Residenten in Delos. liom begünstigte ein timo-

kratisebes Regiment. Unter seinem fiinflnft hat

sich 103 der Wechsel der Verfassung vollzogen,

der eine beschränkte Freiheit Athen beliofs. An-

lafs für das Eingreifen der Römer bot vielleicht

der Anfttead der Sklaven in den Bergwerken tmi

Sunion. Der Senat, der Cilicien znr Provinz

machte, hat auch die demokratische Ordnung in

Athen beseitigt. Ferguson bietet noch eine leben-

dige Enilihuig dar Gesebioke Atiiens bis aaf Sulla,

dar die Verfbssuig von 108, niebi eine nur anga>

nommene von Hf? wiederherstoUto.

Frankfurt a. ü. Sebasidsr.

Horas' silmtlicho Gedichte im Sinne J. 6. Her-
ders erklärt von Karl Staedler. Berlin 1905,

Weidmannsche Buchhandlung. XVI nnd 252 S. 8".

S JH. (Fortsetzung u. Scblufs.)

0. III 10 ist abgefiafst *naebdem Itteen dem
Horaz das Sabinergut zu seinem Geburtstage, dem
8. Dezember .34, geschenkt nnd beide eben die

Besitzung besichtigt hatten'. Ich meine, daCs

30 ttffetU ecrto fidn meae beweist, daA Hont
schon mehrere Ernten auf dem Gute gewonnen

hatte, aber noch nicht viele, da er, nach diesen

^\'()rteo zu urteilen, keine Milsernto erlebt hatte

(vgl. III 1, 80). Aneb wBrde er, eben mit dem
Gnte baiebenkt, schwerlich v. 38 die Äufsernng

tun: rifc, >i plum ri>1i)ii, in liari' deueqe». Das

wäre doch uugescliickt und uugeLürig. Dagegen
sagt er (offenbar vor Abbssung von III 16) S. II

6, 4 fn7 ainpliiiit oro und 0. II 18, 2 nee potentftn

ntriiruvi largiorn fligito. — 0. II 18 soll Horaz,

nach dem Umzüge iu die neue ihm von Miicen

auf dem gesebenkton Gnte gebante Villa ge-

dichtet haben; aber wäre ihm auch die Villa Ton

Mäceu gebaut, so wBrde er diese nicht nur so

nebenbei S. II 6, 2 in den W^orteu erwähnen:

bortns nbi et twlo Tieinns ingis aqnae fbns« son-

dern seinen Dank ausdrQcklich auch hierfBr ans-

gesprochen haben. Zum l'berflufs geht doch wohl

aus S. II 3, 308 —312 hervor, dafs Uoraz sich seine

VillB selbst gebaut bat.

S. n 4 nnd & II 2, aneb O. 1 28 und a II 5
sind darauf Beispiele, wie St. seinen Stoff je nach

dessen Eigenart in phantasievoUcr Weise auschau-

lieb m beleben uud anziehend zn machen weifs,

wenn er aneb aidtt £Br aUa Binnelbeitea v51ligo

Sicherheit seiner Darstellung wird verbürgen

wollen. Dagegen kann ich mir z.' B. niclit seine

Auffassung von 0. II 16, die im Herbst ;i2 ge-

diebtet sein soll, aneignen r *Pompeins Grospbns,'

Digitized by Google



711 719

Kriegskamerad von 44— 42, den ITora/, scliun i:.S.5)

io Athen lieb gewuauea hatte, Grolsgraudbesitzer

•nf Sieili«», bat ebea briefKeh dm nea«n aabiBi-

sehen Gutslierrn lieglückwünscht nnd dabei eiue

Klage eiufliefsen lassen über das lästige otinni,

wozu er sieh verurteilt sehe, da er sich ebenso

wenig an dem beTontehenden Kriege beteiligeo

nSge, wie er in dieser Zeit zu reisen wage'. —
Von K. l', 30 venti» non tmi> gibt St. eine eigeu-

tllmUche Üeotnng. Wenn er Mäcen 'Reichaver-

wesev^ nennt, lo sagt Dio Ohs. 51, 3 genauer:

Jfoucfi««, ^ m) %4n ^ te 'A»^ »ai 4
''haXta TTQoaftitmtto. — O. I darauf ist von

St. sehr fein aa^efafst. — Frühere meinten, dafs

dar Oiahtar dareb S. II 6 vor allem dem Mäcen

fleinen Dank Ar da* gesebeukte Laadgnt babe

ansdnlcken wollen. Nach Staodler.s Vermntnng

war die heimliche Absiebt des Dichters Erlangang

des Urlaabs tod Mäcen. Aber nach v. 16 bat

lieh ja Hoiaa ia Wirkliebkeit ant der Stadt »auf

»eiop Bnrg' znrückgezogen. und nur bei der Sohildc-

raug eines Tages in Kom bricht er zum ScIiIuIh

1, 60 in die Worte der Sehnsucht aus: o r»«,

^uontfo ego U rnfmamt Die« «oll nun naeh St
eine Schilderung eines Tages in Rom ohne Mücen
sein; aber dagegen spricht doch v. 31 f. Auch

der Meinung Teruiag ich nicht beizatreteu, dals

in den beiden Hinten Horaa nnd Häoen uneehwer

KU erkennen sind. Was soll da z. ß. die Furcht

auch der Stadtmans zum Schlüsse des Gedichts

bedenteu ? — U. I '61 'Antouiux geschieht keinerlei

ErwSbnung, Tennntlieh in Befolgung bereits dee

neuesten Senatirf>eüchlus.ses; der Senat rerfügte die

Vernichtnng auch des Namens und Bililes des

Antonius'. Ich möchte meinen, dafs lloraz schon

am eigenem Antriebe nnd aueh auf des Oaeaari

Wnnach Autoniua nicht erwähnt hat. Bei v. 2f)

afperan tradare terpeutet konnte auf Gardtliuusen

I S. 436 hingewieHeu werden. Das Imperfekt t. 4

mal« . . tempm trat

,

onleAa« m/»« dtpromere

Caeetibum erklärt sich aus E. 0, 1 Quando ir-

poulwii Cneruhum ad fettas iliip>n, ri-^forf l^ielim

Cattare, Ucum . . bibamf Miiceu hatte damals

warten heirsen. — 0. II 19 sehriekt St. niebt vor

kühner Deutung znrück: 'Nicht Antonius, sondern

Octavian i!«t iler wahre Hacchus". Von dieser Deu-

tung hätten doch gleich dio ersten Worte znrück-

balteh «ollen: Baetkum m remoHa carmiHa rvpilm»

villi ilocmtem, creditf ponteri. Eher kann man sich

die Koiiihiiijition gefallen lassen, dafs das in (J. III

2i) bezeichnete neue Gedicht die 0. 1 12 sei. Beide

Gediebte setat St in den Herbst dee J. 30: andere

versetten dagegen 0. 1 13 wobl mit Reebt in die

Zeit vor der Vermählung des Marcellus mit der

Julia. Staedler falst dieses Gedicht als Vorbote

des Säkniarliedes auf. Vtetleiebt aber wollte Hfflfai

die alte Sitte wieder beleben, von der Cic. TflM.

IV § 3 erzählt: Otto in Grii/inibm dixit mortni

€^ud nuxiort» Uune epularum Juitae^ tii deineepa, qui

aea^armUy cantrmt ad Ubimn daroram «trsmin

laudu atque firtelit; TgL Cic. Brut. § 15 und Hör.

ü. IV 15, 25 nonqtie rl yrnjettit lurilms et min-ii^

inter iocoti munera Ld'eri cum prole tnatronisque

noatriSf rüi dna prius apprecati, virlute/unetM meri

patnm dueu . . M nbioe progtnitm Keaerts

canem us.

Bei 0. I 26, die Staedler in das J. 29 setzt,

hätten wir gern den Sinn der Worte v. 10 «r-

ftbren; Arne fidiim neew, Anne Ittabio »aaw
plrciro. Manche Gelehrte meinen, das sei Horazona

erstes Gedicht iu alcäischen Stropheu gewesen

(Tgl. dio Bemerkung oben Qber 0 I 32, 3 iMtiman

earmtn). — Demselben Jabr wird 0. III 4 auge-

schrieben, in welchem v. 73—76 vor 65 gestellt

utui in V. 78 das Präsens relinquit, die Lesart £ut

aller liss., hergestellt wird. Wie diese Ode, ist

nil nnd 9 eob5n interpretiert; an III 9 wird III 5

in engere Beziehung gebracht. — 0. I 21 fallt St
recht eigentümlich auf: 'Am !). Oktober 28 sollte

die Weihuug des Heiligtums mit feierlichem Opfer

stetHbden nnd ein Doppelebor von Knaben nnd

Mädchen nach griechischem Branche dasselbe mit

Reihen und (lesang be>^leiten, alten griechischen

iljmuea, ia denen natürlich die lieziehuog auf

Oäesar, den Stifter dei HeiKgtnms, Milte . .; so

schreibt denn, diene LBeke ansznfiilleni Horaz anf

Mäceus Veranlassung einige Strophen, womit der

Chorführer den Gesang erklärend einleiten konnte'.

— Wiedemm 8. 145 Infeert St eine sebr an»

sprechende Vermutung, dafs Augastu-. vcranlaTst

durch die Worte S. II 1, 75 infra Lucili cfttfi'"

dem tloraz Uitterrang Terliehen habe, in welchem

er a II 7, 53 enwbeint Staedler filgt die Benier>

kung hinzu, dafs der Heirscher überdies die not-

wendige Krliiihnng seines Vermögens auf den

Ititterzeusus durch Scbenkoug des Uauses iu Tibur

bewirkt' habe, welebes Sneton noch geseben. *Itt

diesem Hanse nun feiert Horaz tlit-MnuI (im .1.28)

die Satnrnalieii fS. H 7 '. Indes liicrgegen dürfte

doch T. 28 sprechen: liamue rut optat. Iiier ist

von einem dritten Anfentbalteort keine Spur, nnd

doch wQrde der Diehtor den Ort erwähut haben«

darf man annehmen, um den Herrscher zu ehren

und seinen Dank anszndrückeu. Mir scheint die

SiMe in Bma an spielen, vgl. t. 118. Attfnthatt

des Oicbtera in Tibnr dfirAe mit Seberbrnt nar
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O. IV 2, 31 und 8, 10 bervortroten , und ich ver-

mute, dafg Aagoatas jeaes üaas iu Tibur dem

HooTM «nt gtiehenkt hat Dsoh Überreiohiiag der

atston drei Bücher seiner Carraioa, tu welchen

Augnstiis 0. I 7, 12 ff. diis begeisterte Lob des

stiböuen Ortes las und 0. II 6, 5 ff. den Wnoscb
dM Dtebten, dort im Alter za tobeo.

Bei 0. III 3 ist zu verwundern, dafa St. utcbt,

wie Gardthausen I S. 544 ff. , darauf hingewiesen

bat, duls kurz vor Abfassung der Ode in Boui das

Gerfioht ging, Auguatu wott« den Sits der Re-

gierung nach Ilion rerlegen. wie lebou ähnliches

Torber Caesar und Autouius geplant babeu sollten.

— Die Ode au Icoius I 2i) ist sehr hübsch erklärt,

ebeni» der Brief an ihn I 12. — 0. II 2 an Sal-

lostiiis, Am au Stella Mieeos Tertraoenemaon dei

Äugustus geworden war, ist nach St. doppelsinnig

und in Wahrheit eine belfsende Verhöhnung des

Adreeeaten. — E. I 2, die doch, nach v. 2 zu ur-

teilaa, in Prihieete abgeiUlit ist, soll ui der See

gescbriebeu sein (also doch wohl iu Saleruum oder

in Velia, uach S. 191 zu gchliersen), wohiu sich

Horas seines Nervenleidens wegen begeben hatte.

Den Rückweg nach Rom eoU der Dichter über

seinen Heimateort Yenosia genomineu uud dort

die Quelle Bandnsia in O. III 13 gefiMt rt liuboii.

Nnn aber steht in liss. in der Lberscbrift dos

Gediehts m y^nlim Bmdmmum qtd «1 m &-
hinia ; dazu kommt Pophyrio, der ta B. 1 16, 12

fong etiatn rivo dare nmnen iJonetu sagt: fotis Ban-

dwtiae rwo qui ZHgenüa äieitur. Danach dürfte

man doch wohl ItMeer bei der Sltereo Ansieht

bleiben, daTs eine Quelle auf dem Sabiuergut ge-

meint ist, der Iloraz den Xaineu der Nymphe der

iieimatqueile (llavdoakc ursprüuglichi') verliehen

habe. Horn dem HSeen B. 1 7, IS Tinprooheii

hatte, mit der ersten Schwalbe zurückzukehren,

SD setzt St. (). III 13 in den Frühling; ilas Fest der

fontaualia wurde am Oktober geleiert. — Un-

mittelbar naeh der Heimkehr tob der weiten Reise

gibt Horas, wie St. will, seinem vielgeliebten

Frenndc, dem Dichter Virgil, in di'mselbcn Früh-

ling des J. 22 das Geleit uach üruudisium uud

seadet ihm seine heilsen S^DswGosohe smr Reise

nadi Atiien in der 0. 1 3 aaob, in weleher eine

noch immer vorhandene nervöse Schwäche nicht

zu verkennen sei. Mit dem eben augegebeneu

Zeitansatz sucht Staedler den ebronologiMibeu Be-

denken in entgehen, an wdehen (w^. oben Qber

0. IV 12) auch dieses zweite Virgilgedicht des

Uoraz, die andere aiix für die Chronologie der

Oden, den Anlafs gab. Gardthauseu I B. 166 setzt

nimlieh die Versehwömng des Murena (welebem
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Iloraz die 0. II 10 gewidmet hatte) iu das .T. 22.

Wenn nnn der von Donat angegebene Zeitausatz

der Abreise Vir^ls, das J. 20, mit Staedler gegen

das J. 22 vertauscht wird, so ist einerseits die

Abreise Virgils eben die wirklich von ihm aus-

geführte nach Griechenland, uud andererseits kön-

nen (naeh HinanfBgnng der Sehlnlsode IU 30) die

ersten drei Bücher der Odeu noeb TOT der Ent-

deckung der Verschwörung Murenas? und vor sei-

ner Hiurichtuug herausgegeben sein. 'Das erste

fertige Exemplar hat Angoatas aeh ansbednngen,

das ihm, da er im September 22 naeb dem Orient

abgereist ist i'Gardthausen 807 f.). nach Sicilieu

nachgesandt worden sein mni«'. Laobauum hatte au»

der Niehten^unng des Meeres EL 1 13, 10 ge-

sdüossen, dafii die Überreiehnng in Italien ge-

schehen sei, nachdem Augustus aus Spanien zurück-

gekehrt war; uud allerdings scheint Horaz jedes-

mal, wenn der Herrsober ans der Ferne naob

Italien surflekkehrte, ihn mit emer nenen Gedieht-

sammlnng begrüfst zn haben. Den l'borbringer

nennt Staedler Atina; doch so heiTst er uur in

einer schlechten Ha. des Horaz (Mewes, Jabresb.

1879, 8. 91, 1), die filnigen Hss. haben Asdla, IBr

welche Form anch die wohl richtige Konjektur

iu der Vita Suetons Onitcus spricht. Gegen Staed-

lerü Mciuung, dals Vinius Asella zu dem Gefolge

des Herrsehers gehBrt habe, qnrieht der Ton der

Epistel. — E. I 1, die Empfehlung der Philosophie,

will St. in Beziehung aetzou zu der Geschichte

mit Mnrcna; aber auch lu diesem Falle war doch

Schweigen und NiebtanrObren da* Gebotene; anch

ist in der Epistel wirklich nichts auf Murena Be-

zügliches zn entsdecken. — Auders als E. I 13

und 120, sei £. Il4, meint St., wirklich and

emstlidi an den Adressaten gerichtet.

O. lY 9 wird mit Rfteksicht auf v. 39 couaulqae

uon unius anui in das Kousulatsjahr des Lollius 21

gesetzt. Ich ziehe den späteren Zeitansats nach

seiner Niederbge im J. 16 Tor^ znmal aller Wahr-
scheinlichkeit uach die Oden des 4. Buches sämt-

lich nach dem Carmen saecnlare gedichtet siud,

das gewils gleich bei der Feier für sich allein

veröffentlicht worden war (anders St S. 244, 1).

— Auf dasselbe J. 21 wird E. I 19 zurückgeführt.

•Dicliterlinge uud Kritiker suchen die drei Bücher

Odeu des Iloraz totzuschweigen*. Yielleiobt ist

aber diese Epistel, wie B 1 7, schon tot der

Heraasgabe der Oden verfafst, da . 23 ff. nar von

den Jamben des Horaz dii^ Rede ist; ist dies

richtig, so siud anter den opwtcuia v. 35 die ein-

zelnen Epoden an Tetatehw. Staedler bebilt

V. 14 tdmi nnd sehreibt t. 18 faUmt (Snl^kt

87. JonL W00HBN80BBUT FÜB KLA88180HE PHILOLOQIB. IVOS. No. Vk
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aeemplar); locus v, 47 will er rom Termia ver-

ttebeo. In der voraDgehendeu Anmerkang über

maUor und uUor bitte nr Briiutanuig E.II2,

97 f> herangezogen werden können ; E. II 2, 87

wird geheilt, wenn man fautor für frater liest.

Den ersten Teil dieser Epistel, der die iliuderuiäae

Ijritclier DiditaDg behandelt, wBrde ieh bii t. 86i

Mb /AiT Erwähnung des Atheners fuhren; den zwei-

ten darauf mit 8t. bis 140, bis zur ücschidite des

Argivers; Inhalt: Die Ueschäftigung uiit der Poesie

hat fQr Bona anlisehlSrt; 3. Teil: Jetat treibt er

Philosophie. So kommen drei ziemlich gleiche

Teile heraus. — Dem ^. 21 soll auch 0. IV 8 an-

gehören; 'eine Cieburtütagsgabe': dagegen spricht

2 mnt 90äaXämi r. 17 and 88 wevden getilgt;

wie ist'a mit 14—16?— EL I 3 ist schön erklärt:

frigida cnrarnm fotiienta v. 2G werden verstunJeu

von milstrauender Külte. — Zu I 20 wird hervur-

gehoben, mit weleber beeeheidenen Erwartong

Horas aetne Briefe TerÖfFentlicbt habe ganz im

Gegensatz zn seiner Stimmung O. III W. E. I '20,

19 wQrde ich, wie andere, lieber vom B«guui den

Sehalknrans Tereieben. Intereaaant ist übrigens,

dafa das Schema der Vita, die Huraz von sich

selbst gibt, nach der Keihenfolge der Teile das-

selbe ist wie in der Vita Suetous. — Das Carm.

laee. Terteilt St. in nener Wmee nriaehen den

Knaben nnd Mädchen. Mit der dieaei Gedicht

betreffenden Inschrift bringt er O. IV .3 in Bc-

ziehung. — Wie er bei E. I 9 zeigt, duis sie mit

aller Knnit nnf den (Aarakter des 'nberiua be-

rechnet war, ao glaubt er anch in 0. Vf 4, 38. 78
und IV 14 die Vorsicht zu erkennen, die Horaz

ihm gegenüber beobachtet habe. Duoh dürfte

nberios auf seioen Bruder kaum eifersüchtig ge-

weeen eein, dem er fiber den Tod hinaoa mit an^
opfiBrndcr Liebe zngotan war. Nach der Inhalts-

angabe Staedlers zu urteilen, scheint er die letzte

Stropbe von IV 4 Uoraz geben zu wollen; über

nach dea Diehtera Abeieht gehört rie trobl ohne

Zweifel noch dem Haunibal; so wurde die Em-
jiliiitUicbkeit des Augastus nicht verletzt, der übri-

gens durch die Gedichte so erfreut war, dal's er

ibretw^tt . die Herausgabe dea 4. Buebee der

Oden rerlangta. Der Ausdruck 'des erlöschenden

jnlischen Nameus' geht zu weit; Augustus hatte

die ihm vuu Agrippa und Julia 20 und 17 ge-

borenen Bokel sofort adoptiert: Gardtfaanaen 1

8. 1117. — O. IV 2 setzt vSt. der Zeit nach hinter

die von ihm scliöu erklärte 0. IV b. Da aber

IV 2, 33 ff. ein Triumph über die Sigambrcr er-

wartet wird, die doeb anmittelbar, naebdem aie

Lollius aberfallen, nnd noeh vor der Ankunft das

Augustus in tiallieu sich hatten zum Rückzug be-

wegen lassen, so mala man aunebmen, dob daa

Lied bald naeb der AlHmte dea Angostua ge-

dichtet ist, da jene Nachricht über den Röckzug

der Si<,';inibrer noch nicht in Kom angekommen

war und mau hoffte, dafs der Herrscher bald mit

ihnen fortig werden würde. — E.II2 ist n«eb

St. im J. 15 geschrieben, E. II 1 im J. 14, nnd

.seblicf^licb die Ars poetica zwischen Herbst 1

1

uud Uerbst 10. Diese zerlegt er in drei Teile,

indem er die Etnadmitto nach v. 88 und t. 294

macht; bestätigt wird diese Teilung dnreh ein

äufserliches Zeichen: im ersten Teile werden alle

drei Pisonen augeredet, im zweiteu nur die Sühne,

im dritten allein der Utere von dieeen (vergleiche

dazu Gaetano Cnrcio, Le invocazioui uelP arte

poetica, Riv. di filol. e d'istr. cl. 30. S. :m ff.).

Wohl wird nicht jeder Leser von allem über-

teagt werden, was dem Verf. bei jahrelanger,

liebevoller Beschäftigung mit dem Dichter, bei

seinem eindringenden, feinfühligen, durch kräftige

Phantasie befruchtetea Studium zur Gewiliiheit

geworden iat; aber alle werden ihn mit Gennfo

auf seinen Wegen begleiten uud dankbar sein fOr

die lebhaft aufgefafsten Bilder, die er zeichnet,

nnd für die aulserordeatUohe Vergegenwärtignng

jeuer entfomten geeehiehtliehen Vorgänge und die

mannigfache Anregung nnd Belehrung. Gar man-

ches Nene wird aneh vor der Kritik bestehen

bleiben.

Gr. Lichterfelde. Wilbelm «itnhe.

P. Oltramare. L'Epltro d'II rare ii .•\ugusto,

son objet et sa disposition. Extrait des

langes Nicole*. Oaaftve 1906. 14 S. gr. 8*.

Der Verfoaaer spttrt der Ordiraag and dmr

Gedankenentwicklung jener Epistel (II 1) nach,

die Horaz auf die aus Sueton bekannte Ver-

anlassung uu Auguütus gerichtet hat. Allerdings

wird man sieh beim Anblick einer Horasiaohen

Satire und Epiitel versucht fühlen, auazurufen:

'Heilst daH ponere totnmV Erfüllt Horaz hier

selbst das Gesetz, das er dem Dichter auferlegt,

ot iam nnne dient iam nnne debentia diei, pleraqae

differat et praesens in tempns omittatV Anf der

andern Seite wäre es höchst verwuuderlirh, wenn

Horaz, der den ült«ren römischen Dichtern Nach-

lisaigkeit und Kompoaitionsloeigkeit vorwirft, selbst

naehlSaa^ im Ausdruck und in der Auurdiiung

•gewesen sein sollte. Ii "er ilcii ersten Punkt, über

den Ausdruck, ist leichter zu einem unanfechtbaren

Reenltat an gelaugen. OUUte and gleudnnüisigeij

Wohlhmt hat Horas seinen Sermonen (dbnbar
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nicht geben wollen. Kinc irewissf kiiustliclie

Rauheit schiea ihm für diese Zwitte>i>ratluDg ge-

eigaeter, und es kümmerte ihn weuig, dad oeiue

Gegner ipottend eagteo, solehe Vene miUe die

deduci posse. WeoQ Hora-/ seine Satireu and

Episteln selbst serraoncs repcnte8 per hnnuiin

ueuut, 80 ist das freilich nicht ganz ernst zu ueü-

men, und, wie vm vor einem Miftversiinduie sa

warnen, läfst er unmittelbar nach jenen gering-

schätzig klingenden Worten (epist. II l, 251) seine

Verse zur höchsten Fracht und Kühnheit des

Anedrneks emporateigeQ. Wae swettena die Ab-

wesenheit des lacidus ordo in den Sermonen dee

Horaz betrifft, so meint der Verf., daf^ die tat-

sächliche AuorduiiD^ geiiau der Reihenfolge ent-

spreche, in welcher sicii die Gedanken im Kopfe

dee Diehters entwidcelt bStten. Erst «er diese

letitere erkannt habe, bcsit/c <Ieu SchlQssel zn

einer Ilorazisclicii Epistel. Von diesem Prinzip

sacht er die Auwendaug auf die Epistel un Augastus

n maeben. Was Horas mit im B^tistel gewollt

hat, darüber kann freilich kein Zwoifel bestehen,

und man nnil's leider gestehen, dal's ilie Saclie

durch das viele schiefe Gerede darüber nicht auf-

geklärt, sondern Terfinsiert worden ist. Dw¥«r>
teier bat aneh raebt, wenn er sagt, Hoiraa hab«

seiner Epistel nicht das pedantische Aussehen

einer methodischen Erürtrrung geben wollen. Nur

soll man nicht glauben, dalä der Dichter sich po-

sitiv bemfiht habe, seiner Gedankeneotwiekhmg

das Anaaehen dea Spxingasdan und Unmethodi-

seben zu geben. Man mnfs, um diese freiere

Anordnung zu verstehen, sich ron der dichterischen

Art dea Denkens Qberhaopt und Ton Horaa* Art

im beaonderen eine klare Vorstellung gemacht

haben. Sonst verliert man sich bei Aiifgalien, wie

die hier behandelte, an falsche Subtiiitatou.

Gr. Lichterfelde 0. WeiTsenfels.

bei Berlin.

Otto Kern, Goethe, Böcklin, Mommscn Vier

Vortrage aber die Antike. 101 S. 8". Berlin li)06,

Weidmann. Preis 1,80 JH.

Von einer Tnhaltsabgabe darf ich wohl absehen;

denn diese schon durch die \\ aiil der Einzeltliemen

anziehende Schrift gehört zu dem obligatorischen

Teil iet Fülle von Büchern, zu denen diese Zeit»

sobrift ihre Benntier in ein Leaerrerhiltoia bringen

will. Dafs ich Kerns Ansföhrungen ihrem Grand-

gedanken nach von Herzen zustimme, bedarf auch

wohl kaum besonderer üetounug; auf die Antike,

die geaehiebtlioh Twatanden, nicht mit einer

Bchleehthin mmnatiTao Bedentnag varMban wird,

718

griindet sieh das huiiiaui-^tische Bildungsideal, an

dessen uogemiuderte Lebenskraft wir glauben, und

es gilt dabei dorchana dar trtflbnda Amapraoh

BSeklina (8. 68; e. aneh 8. IS): 'Nnr dann sind

auch wir Griechen, wenn wirs auf unsere Art

fassen." Offen halten aber inöchti; ich, ob nicht

iu Kerns 'Einführung' — uameutlich für die Auf-

fiissang derer, die in der Baehe nicht nnmittalbar

drin stehen — Lessiug und die Vortrater des

'Dogmas vom klassischen Altertum' etwas zu un-

günstig dargestellt sind. üb nicht selbst die

Laokoougruppe, die er übrigens in Rom wohl

gesehen hat (s. Erich Schmidt, Leasing ^ II 151 f.,

anders Kern S. 21) im Vergleich zu der Barock

-

Skulptur doch etwas von der edlen Einfachheit

und stillen Grölse besitzt, die ihr Lessing nach-

rBhmt? Die Bedentang dea Klaaainamoa ala einer

Reaktion gegra die Kanst der Gegenreformation

würde ich meinerseits mehr betont haben, als es

bei Kern geschieht, und habe aneh nichts dagegen,

wenn Sebillers *Gdttar Griechenlands' — natarlich

nuter deutlichem Hinweis auf die Verhältnisse,

unter denen sie entstanden sind - auf der Schule

gelesen werden. Iu dem fesselnden Kapitel über

Goethe ist besonders daa Verbiltaia des Dichtara

an Horner anregend behandelt; die Stellnng Goethea

zur antiken Baukuust als zu einer 'zweiten Natur,

die zu bürgerlichen Zwecken handelt', hätte da-

neben vielleicht eine kurze Audentuug verdient,

die sieb hObech an der Bemerknng auf 8. 15, fiber

das Oxymoron einer Ilauptwache iu Tempelform,

hätte in Beziehung setzen lassen. Die sehr gluck-

liche Darstellung von üöcklius Verhältnis zur

Antike im 3. Abschnitt verträgt, wann ieh recht

sehe, nooh einen kleinen Znsata eigener Art: er

würdt^ darin bestehen, dafs mau den Maler iler

antiken Sagenwelt auch an dem System der

wissenschaftlichen Behandlung der griechischen

Mythologie roiAt, dem BSeklin, nnbewnfli, aber

aus demselben Empfinden herau.-t. so ganz besonders

nahe steht. Auch sähe ich der Moi rtn at^vr gern

ein Plätzchen gegönnt in der Ueihe der Meister-

werlra, die Kern eiudmekaroll Tonnfllhran wm&.
Ho wird gewlfs jeder Leser des schönen Bnchaa

hier und da noch Seiteiipfade einschlagen neben

dem Wege, den der Verf. führt, aber er wird sich

doch immer wieder gern nnd dankbar noteir die

FBbniDg des Mannes atallen, der in diesem Hoeh-

schulknrs mit so viel bester Sachkenntnis nnd

klarem Blick für deu Gesamtgeiat des Altertums

das Fortleben der Antike au drei ihrer besten

Interpreten (8. 73) achildert.

Frankfurt a. Main. Jmlios Ztohaa.
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Indogcruianische Forschungen. XVlil, 3—5.
S. 133—204. K. Meister, Der lyotektiBche Oe>

braocii <lcs Gtneüvs iu (Jen kretisihen Dialckt-

inscliriften. In Ii Kapiteln werden der unabbtlngige

Gen. (G<;n. der Zeit, des nlurnlicbeu Bereiches, bei

tlvm), der adverbiale Gen. niid der adnominale Gen.

(Gen. partitivns, posscssivus, definitivus [umschreiben-

der Gen.], objectivus, sabjectivus, compkratioiiis) be-

baodelt Die Spncha der «It^rtyiiiMbeii Gesetse

ttitd der dbrigeti ardttbditft fipnelideDkinUer «ns
Kreta ^eigt im Gebrauch d« 6«R. ROCb manche Älter-

tamlicblcoit, aber die Kcbtiug dar Weiterentwick-

lang ist dieselbe wie in allen irriech. Mondarten. —
S. 204 -296. IL Mt ringt r, Wörter und Sachen III

(Fortsetz.). 1. 6. <fÖQOi Zins. 6. Lat. opu« ent-

9. viftm. III. 3. Lat mAmh, »oUrt. 5. Lat. oppi
dum. V. 5. Lat. ;>on«. 6. aoQog. VI. 4. Lat.

teiti$. — S. 296—376. J. Heckmann, Über prä-

positioDslose Ortsbezeicbnang im AltiateiaiBchen, for-

inliert die Frage, die er untersucht, so: Welche
Adverbia und welche Noniiua werden im Altlat. prä-

pwitionslos /.ur üezeicbnuDg tirtlicber Verbältoisse

verwandt? I. Adverbien vie ubi, inttu, ituelim.

II. Sabstanttva. A. Appellativa, die prApositfonslos

vemtodct worden, hind rut, viciuia, domus, hutmis,

dudU, müitia*^ Urrae, Urra marique^ toto oppido,
{mm, fini, fr« mahm Ablativn« originis:

bei substantivischem I'rnnonKii iVli'r die Pr.inos nie,

souüt ist sie fakultativ, infitiaa ir«, »uppetia», vettum,

petmm. B. Nomina propria. Slmtlidie Stellen flir

die Namen von Lilndern, Inseln, Städten, Flüssen,

Meeren, Bergen u. s. w. werden aufgezählt. — S. 37(i—381. Ang. Zimmermann, Zur Entwicklnng des
Suffixes 'tor (-ter) im Lat., stellt lat. Nomina aircuti^

auf = gr. -iiy'ß zusammen : itrbiter ist Komiio-

situm von pater, vgl. urobr. arpulrati; aequetter,

rapüttr neben ra^tor, ratter neben rottmm, patra$ter

perirater neben patrator. equetter ist Weiterbildung
Ton r'jiit.^o; danach entstanden pedeMer und weiter

MUvesUr^ cainpuler etc. — & 423—439. K. Brag-
mann, Alle Vortdentnngen in nenerer Beleoehtniii;.

2. Horn. XQt'taioi erweist keine StaniiutVii ni y.iM'.n- — skr.

fifii-, es ist uicbt aus *»qtutatOi entstanden, sondern

beruht aaf metriseber Debnvng von *9qn{a)tnoq.
3. loTaO^a; ans *Xoia!^Xo^ mit dissimiluturischem

Schwund des 2. X, weiter aus *loid-dhlo-, dies mit

Uanielsson zu lit at-laida Erlafs, lat. loidoM = ludus;

vgl. dtscli. letzter zu lassen. S. 439—484.
F. Stolz, Neue Beitriigc zur lat. Sprachgescbicbtc
und Lautlehre. I. Der Oedaake von Piauta wird

bestritten, dafs iu vnset-^ cae*arif$, aier, later der

RbotazismuB durch die dissimilatorische Wirkung des

folgenden r varhiDdert sei. aurüra, eüräre, »perärf,

kamire^ aerOnua, deren r alle aus • entstanden sind,

bewdsan, dafo das Lat. r—r dnidete. Tl. irfdtnm
ist aas *lrSdj[uotii, dies aus *tridniom entstunden.

•dittu in hOerdiuB ist Gon. Sg. ss skr. -di/uk in pürvä'
dyui «Tags zuvor*. Damit ist der Nom. Sg. Dm$
(Dim Mtliiu, l'.'iliu.'i) ^ idg, *J/£ug über (//oiw laut-

lich zusammengefallen. Es folgen Belege fUr Ver-

wendung des schwaefaen Stammes im 2. Gliedc der

nii, dda£, äna^ etc., Basen von yvyv und difi.

ni. nemo beruht auf *ne ktmo «rf n*f^ au
•f<< f'äs t'/tt), das schon in vorlittcrarischer Zeit zu

einem eiuheitlickea Begriff verschmolz. IV. Wihrea«! i

in emOf gtmo^ firtmo die «•Foraeo die durch dm
o-Umlant entstandenen o-Formen *otnu, oomö ctf.

verdrängt haben, ist in voino das o durchgeführt wordea,

weil hier die Wirkung des o-Umlautes durch das W-
hcrgeliende r- nuch verstilrkt wurde. V. Die LlagSBi;

des Vokals vor -u» ist nicht italisch, sondern eipicK

dialektlseb. Chronologische Folgerungen. Der Über-

gang von en + guttural in in 4- gutt. ist Torlitteraritck.

Dafs die Vokalabsorption italisch, die TokalachwBdnniir

aber, die eine geriii^icrc AkzcntwirkunR darstellt, üplttr

eingetreten ist, bildet eineu noch ungelösten Wider-

sprach. Tl. htqmtinv» ist älter als der Wandel v«i

,j„,- /u r,.-. — S. 48r) — /iOO. Evuld Liden, Baum-

namcu und Verwandtes bespriclit uuter anderem Ist.

tipnvm, ttva (gr. &t Sperberbaam), gr. aynt,

'((ixu 'ht;. — S. r)31 K.Brugmann, l'rabr.

purdtlum 'purrectum' gehurt zu Wz. da- 'teilen' skr.

Classical Pbilology I, 2.

8. 97. G. L. Hendrickson, The *de -analoKia'

of Julius Caesar: its occasion. natura, and date, wiih

additioual fragments. Nach einer einleitenden Unter-

suchung Uber die BegriflSe Hellenismus, Attictsrntu.

Latinitas sucht IL zu beweisen, d^ifs Caesars Schrift

de analügia durch gewisse Aulscruugeu in Ciceros

de oratore veranlafst wordea ist, daft das Bach im

Frfllijahr 54 geschrieben wurde mit der frischen Er-

innerung ao Ciceros eben veröffentlichte Worte und

dab es eher eine gegnerische Scbmäinschrift als eine

systematische .Kbliandlung war. — S Iii. Frank

Garducr Moore, Ciceros Amaillieuni. Ciceros vor-

übergebendes Interesse an dem Amalthcum des Alti-

cus stand nicht iu besonderer Verbindung mit des

verchicdonen Amaltbeae widerstreitender Legenden,

doch regte ihn nutglichcrweise die Gleichsctzung (der

Amaithea) mit der Sibylle von Cumae ao. Scheinbar

haben ihn die Reihen von BOsten oder Statuen rOni-

sclier Würdenträger mit passendi'ii Inschriften aoge-

zogen. Fttr seine Absiebt war die allgemeine Fem
einer Palaestra wohl geeignet. Wenn es richtig ist

zu behaupten, der Plan sei vor der Vollendung asf

gegeben, so dürfen wir wohl annehmen, dal's Schwierig-

keiten in der Frage nach einer Statue seiner eigoeo

Person anf seinem eignen Gute nicht ohne Kinflafe

auf die Änderung seines Vorhabens waren. — S. 127-

Robert J. Bonner, Did Women testify in homicidc

cases at Athens? ist geneigt auf Grund demoslheoi-

scher und platonischer Studien die Frage, ob Franen

in Atbeu als Zeugen in Mord- (resp. Totschlan-i

Prozessen auftreten durften, an bejahen. — S. 133.

Elmer Trnesdell Merrill, The date of *Notitis'

and 'Curiosuni', kommt zu folgenden Resultaten. Das

'Notitia' genannte R^ionorium bat seine gemeinsame

Quelle mit dem Cnriosnm in einem statistiBchen Do-

kument, das wahrscheinlich im Jahre 314 n. Chr.

^uder innerhalb eines Jahres von diesem Datum uacb

beiden Biehtongen hia gara^M^ die Form annshn.

TOD welcher vor SSi oder nahr bald nachher eias
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Abschrift hergestellt wurde, die später durch eioc

stafenweis erfolgende AnbänfunR von Glossen inter-

poliert wurde, von denen eine etwa dam Jahr 334

zngeirieiien werdeo kano. Ab«r nur «ia paar Geoe-

ratfonon hOelNtaiia trennen di« koattaatiniaebe Qoelle

von (ier Xotitia der Speyerer Handschrift des 8. oder

9. Jabrbuoderts. Müglicb ist also, üafa der Arche-

typna der Notitfa «dar des Onriosomfl nfeht eine

Kopie der Handschrift von 314, soiififrii <lip wirk-

liebe Handschrift gewesen ist. In diesem Falle roufs

die Kopie, «eklie ala Arcbetypus des Schwester-

dokmnentes diente, gemacht sein, bevor der Inter-

pretierunv'sprozefs ordentlich begüiiiieu hatte. — S. 145.

Thomas I). Goodell, Bisecteil trioMlan in Attic

tragcdy, bringt metrische UntersuchuDgen, welche be-

weisen wollen, dafs die in der Mitte durch eine

CacBnr geteilten iambischen Trimeter nichts Iläfsliclics

an sieb hatten, sondern durchaus der griecbiscbea

Anffsssang tod Efniieit und SebOnbeit entsprachen.

— S. 167. Ed^-ar .1. Gooiispeed, A group of

Greek papyrus texU, verüffentlicbt 12 Texte seiner

Samnlnng, di« «na Origfoalpapyrl der rOmisdiea Pe-

riode stammen. Xo. 1--S und 10— 12 stammen aus

FayÜDi und xwar ziemlich sicher vuu Küm Usliim,

den alt«tt Karanis; No. 9 stammt wahrscheinlich von

Aslimnn<\i, der allen Hermopoiis Magna. Verf. hat

sich der Mitarbeit von (ireufell und Hunt zu erfreuen

gehabt. — S. 176. J. W. W. Sir Richard C. Jebb

(Nachruf). — S. 177. Notes and Discussions.

1. John Williams White, Verse 1681 of the Avcs

of Aristopbanes. — 2. J. J. Scblicher, The sub-

jmctiv« in indireci qootation. — 3. W. 0. Uale.
Schlfebera *Hoods of indfreet qnotation'.

Zeitschrift für das Oymnasialwesen. 60. Jahr-

gang, April.

Erste Abt. S. 313. G. Sacbse, Zar Organi-

sation der Gymnasien, macht einen Yorschlag, wo-

durch dem Griecliisrln'ii seine Stellung auf dem Gym-

oasiaro gewahrt bleibt und die Schiller besser fUr das

praktische Leben ansgerOstet werden. — 8. 317.

J, Freund, Zu den Versctznnf;sl)C.stimmunge:i.

S. 221. E. il ackert. Die Erdkunde Griechenlands

nd Italiens Im Oeadiichtaaaterrlcht.

Blätter fOr das OyrnnaaUlaehnlwasAn, her-

ausgegeben vom Bayer. OymnasUllehrer-
verein 42, 3 aud 4.

8. 941. E. W«st, Ober Fremdwörter bei Aristo*

phanes, will, ohne auf Vollstilndigkeit Anspruch zu

machen, einen Ueitrag zur Kenntnis der attischen

Umgangasprache aar Zeit dee Aristopbanes bieten, der

auch den Kultnrliistorikcrn willkommen sein dürfte.

In alphabetischer Anordnung werden Entlehnungen

ans dem Ägyptischen, Semitischen, Persischen, Lydi-

schen, Pbrygischen, Assyrischen, Galatiscben, Thessali-

schen, Kleinasiatischen, Cyprischen, Libyschen, Make-

donischen, Phönizischen behandelt. — S. •2.')].

K. Meiser, Zum VersUUidnisse Ton Uoraz Sat
I 4, 35, verteidigt seine in den Bigrer. BI. 1904 8. 696
dargelegte Auffassung noch einmal gegen llriKcr. -

S. 265. Phil. Hofmann, Der Becher des Nestor

(Rdamstmktionaveranch Arlatarch«)» erklärt in den

Werten dvo (TtVrd m9itins i^aß dos no9pS9ts

= Böden (nicht — StQtzen) and nimmt ^nv — ^aav
=> vnr,a(xv = i<nr,Qxoy = waren vorhanden. Dies sei

die richtige Ansicht und sei zugleich Aristarcbs Auf-

fassung gewesen. An einer Figor wird dies und so-

gleich die Anbringung der Tnabenpaare Ternosehanlicht.

Korrespondenz-Blatt filr die höheren Schulen
Württembergs 1

'!,

S. 81. W. Nestle, Randglossen zur Pracfatio

des Livins, macht Anmerkungen zu den §§ 3 (nobi-

litate ac magnitudine), 7 (datnr hacc venia anti-

qaitati), 7 (Martem putissimum), 9 (oec vitia nostra

nec remedia pati possumus), 10 (inde tiM taaeqne

reipuhlicac, quod imitcrc cajjias etc.). Er verweist

auf die zwischen Livias und Polybios in der Auf-

fassung der Oeaehidit« nnd der Tsndens der Werke
sich offenbarende Ahnllehkdt. Bride seien in Gmnde
Rationalisten.

IteMwlMM-VerselokolB pliltol* B«lirillleo.

W. .T, Anderson und R. Plien6 Spiers, Die

Architektur in Griechenland und Rom. Auturisicrte

Übersetzung aus dem Englischen von Kottrad
Bnrger: NpUIi. 9 S. 201 f. Die rlent^chc Text-

benrheitunc steht nicht auf derselben llidie wie die

ünfser^ .V tattung. Enut Neulitiff.

Benndorf, Cornelie, Die englische Paedagogik
im 16. Jahrhundert. Z,C 20 S. 699. Kin« gelehrte

und feinsinnige Schrift. Bchu.

Carl D. Back, Elementarbach der oskisch-

ambrisehmi Dialekte. Dentseh von R Prokoteh,

NpfiR. 6 S. 17^ f. Die Darstellung mufs zweifels-

ohne als woblgelungeu bezeichnet werdeo. Fr. Sloiz.

Chndalnaki, A., Staatseinriditnngen des rtv-

mischen Kaiserreichs: XöCi. 57, 3 S. 278. Wird
f(tr eine verständnisvolle JjektQre des Horaz und
Tacitns gute Dienste leisten. JC. Groag.

Ciceros Rede fOr Sestius erkl. von O. Drenek'
hahu: liev. de Cinitr. publ. en Belg. 48, 6 S, 381.
Zweckentsprechend. A. Fr.

Cjbalski, St., Die Kultur der Griechen nnd
ROmer: ZdO. 57, S 8. 213 215. Dies«r Bilderatlas

wird liein Lehrer vielleicht iiflch grfl&enm NntSOn
als dem Schüler briugen. J. Fritteh.

Diels nnd Sehobart, Anonymer Kommentar an
Piatons Theactet: Hev. Je Ciattr. publ. en Bdg. 4At
6 S. 372-375. Musterhaft. S. Biätt.

PedantI Dlosenridis Anasarbei De Materia
Mcdica libri qniiique edidit Mar WeUmann. Vo-
lumen II, ((uu cunlincntur libri III et IV: BphW. 17,

S. 517 Voriiegender Band wird flreadlg begrübt
von Kuifen Oder.

Euripide Hecubc, texte grec, reeension nouvclle

avec an commentairc critiqne et explicatif et nne
notice por Henri Weil. Troisiöme ödition remaniee:

HphW. 17 8.61S-Ö16. Die VortOge dieser Aas-
gabe darfen als bekannt ai^enommen werden.
Weeidein.

Eas«bii erangeHeae praeparationis libri XV,
vol. I IV, rcc. K iJ. iiifford: liev. de l'instr. puM.
en Belg. 48, 6 Ü. 378-381. Die Aasgabe ist nicht

frei von Fehl«ni, bedeutet aber «inen Fortachritt.

O.Ä
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Haas Fiflcbl, Fermpreeh- und Metdeiresen im
Altortnin mit besonJeror IkrOrksiclitigung der Grieclieu

md BOner: ^pUIi. 9 S. 199f. Verf. stellt eine

Reih« von NaohiiebtM mMnineii. F. LuUrhaeher.

C. J. B. Gaskoin, AIcuin, his lifc and his

work: BphU . 17 8. 536 C D&s Bach er« eitert

amere Kenntnit nklit; aber nan Heat es genie,

«eil M Blil Liebe frescbricbon ist. ^S. Helhnaun.

Otto Gradcinvitz, Latorculi Vocum Latinarum:

^'phR. 9 S. 902-204. Wird der Beachtans der

FacbgenoaMB empfohlen.

Orof«. K., Anrea dicta: .^5G. 57, S S. 276.

Eine reichbaltigc Zn'-.iintncnstellung für Schaler, an

der Freoiide der römischen Sprocbweisbeit GefalleD

(hideii irerden. F^. Kunz.
Georg Grnp]i, Kiiltnrpcscliicbte der römischen

Kaiserzeit. 1. Untcrgaug der heidnischen Kultur.

S. Anfänge der christliehen Koltnr: BphW. 17

S. 530 f. Für die 'römische Kultur' wir') aus diesem

Werke nichts Rcwonnen; für die 'cliristlichc' mag
der Stand besser sein. /... Bloch,

Uoltlwein, Nicolas, La papjrrologie Orecqoe:

BphW. 17 8. 529 f. Dieie fleiTsige Sammlnng wird

ehr willkommen gclieifscu werden. Adolf Bauer.

Huber, F., Zusammenhängende OboogSStOckc
vorn Übersetzen in« Griechische: Bayer, 42 8.

'20G. VÄw in boiK'm Grade braocbbares Hilbnitlel

ftlr den Unterricht. JJeindL

Hnelsen, Cb., Das forum Romamini: Bayer. Bl.

48 8. 307. Empfoblcti von Kc.i ' h'ürh.

Knanth, H., (Übungsstücke zum IJtxTsetzen ins

Lateinische für Abiturienten, 5 Aufl.: ZvG. 57, 3

S. 277. Geuiefst sein Ansehen mit Toller Borecb*

tiguug. ./. Dorsch.

Leebati H., Pythagoras de Rh^cion: liev. df

Vimtr. fuM. cm Büg. 4d, 6 S. 369-371. i/. Jmu-
Twt ist von Form and Inhalt der Arl>eit gfeieli

befriedigt.

Livii a. u. c. 1. XXII erlil. von E. WöIj^Uh,

4. Aufl.: ZöG. 57, 8 8. S09-815. R. Bütehtfthf
iridneC dem 'verdienstvollen' Bearbeiter (/,u(erltactifr)

ans Interesse für die Saclif eine grüfsero Ueihe ciii-

nlner Bemerkungen.

Luckeubach, U., Die Akropolis von Athen:

Bayer. Bl. 42 8. 304. Eine wesentliche Verbesserung

fegenQl)tir der ersten .Auflage. Otto Stülilin.

Magnus, Uugo, Sechs Jalirtansende im Dienst

des Aeskniap: Lt\ SO 8. 686 f. Inner irt Terf.

qncllenmlialg nnterrichtet, inner er n fhsiefai.

K. S.

Heyers KeisebDcber: Griechenland und Klein-

asien. G. Antl. XpliR. 9 S. 204. Der Külirer ist

in allen Absclinitlen vollständig durchsicarbeitet.

Mcj ers RcisebOcher: T/i. Uselt I'eln, Rom und

die Campagna. Sechste Au6age: JS'phlL 9 S. 205.

R. Schoner, der Herausgeber dieser Auflage, hat das

Buch jedenfalls aof der Hobe seiner Znrerilnigkeit

erhalten.

Honnsen, Tb., Oesamnelte Scbriflei. L
Jnristiscbe Schriften: Baf/er. BL 48 8. 311. lobalta-

Übersicht von ./. Melber.

Monumcnti antichi pubblicati per cura della

Keale Accademia dei LinceL Vol. XV: JX'. 20

8. 696-698. Diese Pnblikalioo wird ftr die Unprttnge

der Stadt Rom dauernd fandamoitale Bedeotnig

behaupten. U. v. W. M.
Hernann Kohl, 8okrates und die Kthik: Bph W,

17 5.516 f. Die Ableitnng der Sokratischcn Philo-

sophie aus rler lleilkunst wird versucht, ober nicht

erwiesen. Ä'. Lincke.

A. Noordtzij, De Filist^en, bon afkomsl en

gcschiedenis: BpkW. 17 S. 588-536. Teft hat

seinen Gegenstand mit (u'lebrsamkdt Und In fnselnder

Sprache behandelt. F. Jmti.

H. 0. Nottinf, 8tndies in Um 8i> Olanse. I. and

II; A/)A/i'. 8 S. 174-179. Die Untersrbeidungen

und Gruppierungen des Verfs. halten sich meist au

der Oberfläche, und ein tieferes Eindringen in die

psychischen Vorgänge wird vermifst. A. Dittmar.

Ovid. 1. Auswalil ans den Gedichten des O. c.

Teyge^ II, 2. Metamorphosen I—VII. crki. von

Haupt, S. Aufl. von Ehwald: Rev. de rinttf. fubU
eu Belg. 48, 6 S. ,S82 f. 1. Wird abgelehnt. 2. Hat

an Wert gewonnen. /.. 7V.

Griechische Papyri medizinischen und natnr>

wisscnscbaftiichen Inhalts, her. von KaibfUudt and

S<-Iiö>i>-: AVf. df Cimir. fild/l. r >i 48t 6 8. 878-

37t>. BewuiidernswQrdig. ./. Btdex.

Papyrus grecs et d^motlques reenetllie

en Egypte par Th. Reiuach: Rev. de Cimir. publ.

en Belg. 48. 6 S. 377. Sehr sorgfältige rublikaüon.

/'". C{umont.)

I'latonis opera IV. rcc. 5. Bumet' R't\ de

lUnttr. publ. m BAy. 48, 6 S. 371 f. 'Au point de

vue critiquc T^dition de M. Bomet annale les

pr^cedentes'. I^armentierj.

Quintiliani quae feruutur declamationes XIX
maiores ed. (S. LefmertU: BphW. 17 S. 526-529.

Mit Umsicht und Sorgfalt bat Verf. hier eine su-

verlilssige kritische Grundlage gegeben. ( . Hammer.

Rettore, A., Livio et la decadenza della lingna

latina: Rfv. ile t'itisir. pull, m Hflg. 48, 6 8. 383 f.

Wertvolle Untersuchungen. J^. 1\.

Rodochanaehi, E., Le Capitole roroain antiqne

et moderne: HulLmt. 10 8. 194. 8dir reiebbaltig.

A. Baudrdlnrt.

Scherraann, M., Der erste punische KricK im

Liebte der livianischcn Tradition: Bayer. Hl. 42 S.

308. Nur als Gnindlago für «eitere Forschung an*

erkannt von Carl W'uudenr.

Schodorf, Konrad, Beiträge zur genaueren

Kenntnis der attischen Gericlitssprachc aus den zehn

Rednern: t.C 20 S. (591. Wenn man auch im

einzelnen manches auszusetzen bat, ist Verf. doch

8«ner Aaigabe darchans gerecht geworden. B,

Schw eiger- Lorchenfcld, A. Frbr. Kaltir^

geschichte. Werden and Vergelten im VOlkerleben;

LC. 20 8. 679. Die ganze VerOffentlicbnug ver-

spricht zu einem die ncncaten I"i rschnngsergcbnisse

zusammenfassenden koltnrgescbichtlicheo Werk sich

dorebzngestalten.

Soltan, Wilhelm, Ilinimclfalirt und Pfingsten

im Lichte ualiren evangelischen Christentums: ('.

20 S. 673 f. Verf. polemisiert gegen die 'Nach-

bildungen jodischer Legenden'. G. A^i
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Taciti annalimii I. 13-lG by //. Pitman: litv.

(}f l'ittBtr. pubL m Belg. 48 s! 6 384 f. Gut und
nUlzlicb. A. Pr.

Tacitns' Germania deutsch von Will Vesper:

ßat/er. Bl 42 S. 297. Abgeleliut von (j. Ammott.

TIteodoretI 6r«ee«niin affscHoDnoi euimtio rec.

Joatntes liaetter: Bayer. Bl 4'J S. 295. Honrllich

angelegt uod mit Freude zu bcgrüfseu. Bramb».

Traube und Ehwald, Jean-BapHsle Mang^rard:
ZUi. 57, 3 S. 215-217. Dlv^cr .1 Toil der 'I'alilo-

graphiscben Forschungen' vcrciieiit Danii und Ao-
flrkeouaDg. W. Wtmbergtr.

1.) Hermann Ubel, Die griediischc Tragödie . .

%.) Jobauues tieffkon. Das griediische Drama.
Ahrbylos, Sopbokles, Euripides: Apfill.9 8. 197-199.
I) ist in warmer, liier uiui da etwa« gosiu'bler Spradie

für weiteste Kreise geschriebeu, w4breud 2) sich sacb-

Udler nnd methodisdier an engere Kreise wendet.

Hobert Pet»ch.

Ycrgils Aeneide, Texlausgabe von ü. GütJditig:

Bull. rrit. 10 8. 185. Wird als loriftltig anerkannt
TOD ./. Vt^sterpau.

Uaus Volhncr, Jesus und das Sacaeeiiüpfor:

ßphW. 17 S. 532 f. Dieser gewandte, verdiciistliclie

Tortrag betitelt sieb mit Rccbt 'KeligioDagescbicbÜiclie

Sfreiflicbtor*. wn Dobachütz.

Fr. Vollmer, Die l'berlicfcruiigsgescbicbto des

Horaz: £ph W. 17 S. 523-526. Diese kritiacbe Vor-

stofo viro weitere UatertnclrongeD in Ftdft bringen.

J, UäM^nw,

Mltlellunffeii.

?reaisische Akademie der Wi««enaobaften.

17. Mai. üesanitsitzuug.

Herr Koser Dberreicbte den Jabresbcricbt Ober die

IKiaiisj-abc der Monuinenta Gcrmaniae Ilistorica. Herr
V. Wilamowitz- MooUeudorff machte Mitteilung von

einigen Ergebniesen der Grabungen, die die bönig-

liclioii Museen in Ilermupolis und Khiiliantine auf

Papyri veranstaltet babe». Das Merkwürdigste siud

Beate von swei Gedicbten der Korinna nnd ein Blau
am der ältesten Ftoleroiurzeit mit oincr AnzabI poe-

tischer SprOcbe. Herr Piscljcl machte Mitteilung aus

einem Briefe des Leiters der Kdniglicb Preufeiicben

Expedition nach Chinesisch Turkesian, Prof. Grön-

Wedel, daliert aus Kumlura bi i Kutscha vom 21. P'c-

bruar 1906. Danach war die Ausbeute an Uaiiu-

ikripteu in den Miug ()i-Höblen bei Kunitura nicht

sehr bedeutend, da im Früitjabr 1903 die Japaner die

Höhlen ausgeräumt hatten. Um so bedeutender waren
die arcbilologi&cbou Funde. Besonders merkwürdig
sind die Typen der Stifter der HOblentempel: I<eute,

die einem rüiliaari^'t n , blau.ui^;igcn Volke auj;el.rireii,

iu uuzwcii'elhaft iranischer Tracht, mit ganz uugebeureu
«itemen Scliwertem. Ferner dnd figurenreicbe bodbisti-

sehe Fresken gefunden worden, die ein ganz eigen-

artiges budbistiscbes Pantheon aufweisen. Durch die

BenObongen des Herrn r. Lecoq ist femer eine ans-

gezeichnete ethnographische h^annnlunfr /nsammen-
gcbracht worden, wie sie kein Museum der Erde be-

ait«t nnd in .dieser YoUttiadiglc^ nie mehr soannmen-

bringen kann. Die ripenartine alterttlmliclio K- ramik

dos Landes und zahlreiche ätickercien in alttUrkicichuu

Hnstem, die In TBrinstnn selliet schon Sdtenbeiten

sind, sind vornehiidich gesammelt worden. Grofse

Ver<lienste bat sich um die Sammlun^'eii der Expedition

aucli der energische nnd uiiermUdliclic Hilfsarbeiter

Herr Rarlus erworben. Zu wissenschaftlichen Unter-

nehmungen hat die Akademie bewilligt u. a. Herrn

Diels zur ForlfQbrung der Arbeiten an einem Katalog

der Handschriften der antiken Ärzte 3000 JL\ Uerru

Koser zur Fortführung der Herausgabe der Politiscben

Korrespondenz Friedrichs des Grofseu (;iiüO .iL, Hcrru

v. Wilamowitz-MöUendorff zur Fortführung der Samm-
lung der grieciiiseben Inschriften 5000 JL\ der Dentseben

Kommission zur ForlfilliruiiL' ihrer Unternehmungen

3000 JCi für die Uearbeilung des Thesaurus linguao

Latinae über den etntsnirsigen Beitrag von 5000 JL
hinaus noch 1000 und zur Bearbeitung der hicro-

glypbiscben Inschriften der griechiscii römischen Epoche

für das Wörterbuch der ägyptischen Sprache 1500 JL
Die Akademie hat auf den Vorschlag der vorberateuden

Kommission der Bopp Stiflung den Jahreserlrag der

Stiftung im Betrage von 1350 JC dem Dircktorial-

assisteuten am Museum ftlr Völkerkunde in Berlin

Herrn Prof. Dr. Friedrich Wilhelm Karl MOHer in

Anerkennung seiner scharfsinnigen und folgenreiclien

Entzifferung der in Chiuesisch-Turkestan gefundeuou

manichftiseben Schriftwerke znerlcannt.— Die Akademie

hat da* korres]iondiercnde Mitglied der philosophisch-

liistorischeu Klasse Herrn Oskar t. Gebhardt in Leipzig

am 10. Mai dnreb den Tod verloren.

Weitere Funde beim Artemistenpel in Sparta, r-
Papyrnsfiinde.

Wir haben bereits iu No. 23 S. 645 f. Uber die

Auffindung des Tempels der Artemis Orthia an

Sparta berichtet; die weiteren Ausgrabungen haben

wichtige Anhallspuuktc für die Festsetzung des alt-

spartauisclien Stadtteiles Limnai ergeben. Vom
Artemistempel sind nur die Orundmanem zweier

Seiten freigelegt; im übrigen ist zunaclist die Ent-

eignung uebouaulicgeuder PrivatgruudslQcke sowie die

Ableitung eines jeisigen Mahlenbacbs vor der Fort-

setzung der Grabniigsarboitcn erforderlich. Die

weiteren Funde der nunmehr drcimouatlicbcu Arbeiten

Sinti in der Nfthe des Artemis Hefiigtnms gemacht

worden. Die obeiste der dort ausgehobciien beiden

Schiclitcn enthielt werlvollcObjekte aus ilcr korinthischen

Zeit der Jahre 70U bis 550 V. Cbr. und die untere

Schiebt I''unde aus der geometrischen £poche dos

8. bis 9. Jahrhunderts v. Cbr. Die bauptsftcblichsten

FundstOcke in der korinthischen Erdschicht sind

zahllose kleine Figuren von Blei und Bronze, die

bewaffnete Hftnner, Tiere, Frauen, Kr&nxe n. s. w. so-

wie die Göttin Artemis darstellen; die meisten sind

zwei bis vier Zentimeter grul's, viele noch kleiner.

Die Zahl dieser Funde belftuft sieb auf mnd SO 000.

Von Vasen fanden sich nur Scherben in kleineren

Stücken vor, auch Elfenbeintigarchen sind nur wenige

gefunden worden. Besonderes Interesse erregten die

Tniiinasken, die in grofser Anzahl sich fanden. Sie

sind komische und ernste, z. B. solche von alten

Franen mit oimcn Monde und Zobnlflckeo, mit
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BoDzeln n. t. w. Die MMbeD mit FirMMiifrtearen

Mig«n eine sorgftltig ansgearbeitele symmctriscbo

Oraanentik. Einige von ihnen sind so klein, dafs sie

für wirkliclic Verwendung nicht in Betracht kommen
kODoea. — QreafeU und Uunt haben nieder 131 Kisten

mit Ptpyrnsresten am OxyrynchM nach England ge-

scliickt. IJcruits jotzl ist fcHtgesu llt, dafs sicli darunter

wiciitige literarische Fragmeote hetindeu. So entli&lt

ein PiHiijrrw teehMbii odi «riMkaoiite Plane Pindan
nnd ein anderer ein grofses Fragment der Tragödie

Hypsipylo des Euripidcs. Von den Proea-Manuekripten

enthalten zwei den Phädrus nud ein« in Synpoaion
PlatoB, andere die Rede des Demosthenes gegen
BAotna und Reden von hokrntes nnd Lysias. Eines

der wertvollsten Fraqnicntc ist ein Stück einer iiocli

aabekaooten Gescbichte Grieclteolands, und man iiofft,

anter den kleinen Stfleken nodi weitere Teile dieser

Geschiclite zu findeo. Das sclicni intziffcrie j^rölsere

SlQck behandelt einen Abschnitt des iieloponnesiscbeu

Ktieget. Unter den hier gemachten l-'uude« befiind

sich auch dos Wocli. No. 24 S. 670 f. erwtbnle
Erangelionfragmeut.

VenE«l«liiilB neuer BBeker.

Baclia, E., Le gini» d« Tacite. Laotetioil des

Annales. ß nixdl es, Lamnrtin. Fr. 4.

Croisc t , M
,
Ansiojjliane et les partiis k Atbteea.

Fontemoing. Fr. 3,50.

Davill^, Lh, Le I\tgu» ScarponmtU. Berger-

Le?raatt Ane 1 carte. Fr. S,50.

Dcnkmiller, antikr, in BiilLMiic», bearbeitet von

E. Kalinka (Schriften der BulkankoDimission, anti-

quarische Abteilung. IV). Wien, A. Bftlder. 440 8p. 4.

W\i 1 Karte nnd 162 Abbildungen. Kart. Ulf 20.

Glots, G., Eiudes sociales et jaridiqoes sar

FanÜ^mtd ffrteque, Haebette. F^. S,50.

Grassi Bertazzi, G. B . ruscienza ed incoscioiiza

nelia psicologia plalonica. Cataaia. 504 p. 8. L. 5.

Kiefer, 0., Liebesgedicbte ans der grxeehitehtn

Antliolofjii'. Mit Benutzung ikltercr i'bcrsctzuni'en

herausgegeben nnd eingeleitet. MQucheu, R Piper

A Oo. XXI, MS 8. 8. mt 8 AbUldnngen nach

antiken r?ildwerken. 3; geb. ,M 4.

Kukula, C, £. Martinak und II. Schenkt,
Der Kanon der altsprachlirlien L^lclur,' am öster-

reichischen Gymnasium. Wieo» K. Oraeser A Co.

V, 97 S. 8. JC 3.

M 6 langes Nicole, llecueil de mömoires de Phi-

lologie classique et d'archiologie. Oeneve, H. KOndig.

Avec Portrait, 19 vignettea et SO plaoobet. Fr. 80.

Mcicber, F., De sormone Epicteteo quibus rebus

abatticaregoladiscedat. Holle, M. Niemeyer. 113 S. 8.

J[ 2.80.

MuUi, G-, La inarintt antica c muderna. Oeoova,

CXXXIl, 608 p. 8 fig. e ta?ola. L. 5.

Platone, II Thneo, tradotio da 0. PiraeearoH.

Torino. 442 p. 16. L. 8.

Veniero, A., 1 poiti <le ['Aitlologia palatina. 1, 1

Asciepiade, Callimaco, Dioscoride, Leonida, TeranttaiO,

Posidippo. Catania. CXII, 272 p. 8. L. 5.

Windisch, H., Die Tbeodizee des cbristliclieu

Apologeten Jutün, Leipdg» J. C. Hinridia. 49 9. 8.
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Die HertMi Verfaiter von l'rogramuieD, DiaMrtationen nnd aonitigen Uele^oheiUschriftAu weiden gebeten,

•B iie W«iimftMieb« BaAhniAHnig, Berlia 8W.. Klunentr. M, thamUa sn millen.

Rezensionen und Anzelcea.

Oeorge Vaodonald, Catalogue of greek coins in

tlie Hunterian Collcction. Univcrsity of Glasgow.

VoL UI. Furtber Asia, Northern Africa, Westera

Grvece. Glasow 1905, Jarnos Ibelelioie and 8odb.

gr. 4". 709 S. 40 Tafeln.

Mit dem dritten Bande hat das grofae Werk

seiaen .\b3chlar» gefundeu*), ein Werk, das nacb

12 Jahren emsigeu Sohaffeus dem Verfasser das

ffiolier« G«f8hl hiDterlosMii mnft, nioht onuooii

gearbeitet zu hab«n. Die beiden Faktoren, welche

das Rückgrat eines so nmfangreiclii'n rnternehmena

bilden, eine trotz aller aiemaie lehleudeu Hiuder-

stMe nnermfidliehe ArbeHalcTBll and niefalieh

fliefsende finauzielle Mittel vereinigten sich hier

in seltener Weise. Der grofsherzige Spender, dessen

Freigebigkeit die vornehiue Aasstattnug za danken

iat, Herr James Stevenson of Hailie Imt nicht

mehr die Fronde gehabt, den dritten and letiteo

Band zu erleben. Ca ist eine Ehrenpflicht, dietea

Mannes nnchmuls zn gedenken, dessen 'eniighted

public apirit' unter den die Wissenschaft selbstlos

ODtentfitMuden <]9iia«ira nioht Tergoseen wordon

die Besprecliungen in iJieser \Voc)n ii» lirift

von B<l. I: Jahrg. 1« (1M89) Nu.aO/31, S.8ä8ff.i TOU UU. 11:

Jabrg. l\i CiU02) No. 11, S. 287.

wird. Oer Verlag von Maclehose & Sons leistet

«nee, was moderao Ansprfiebe Teriongen. Die

Tafebi des dritten Bandes (mit Äbbildangen von

über 1100 Münzen), in der Ausführung so gleich-

mäfsig, wie das bei einer grofsen Zahl wohl nnr

selten an ibden aein dflcfto, siod mostei^ültig.

Ein Katalog mit im Oaaien 102 Lichtdrncktafeln

in (irofsqnart und etwa '2'iOO hier wiedergegebenen

Münzen, mehr, als dem fünften Teile des Bestandes^

ist schon an sich eine Seltenheit.

. ÜB warea tehwiorigo Arheitagobiote, die des

Ymt in dieaen Sehlnfsbaude hairten. Nioht als

ob die ersten zwei leichte Aufgaben an ihn go-

stellt hätten. Aber die Münzen der zuletzt be-

handelten Gebiete, im Ganien voh- der - niimia-

matisclien ForHcbung stiefmütterlich behandelt,

bedurften eingehender Vorstudien, die sich nicht

nur auf das in dec Uuntersammluog vorhandene

Material akfttMn loMMAoiit s. T. oodererseita so

amifedeliiit riid, dab oIim ondri^pinMle Banbaitang

erst öino Aufgabe der Zukunft sein kann. Und
dazu dienen Kataloge wie der vorliegende als

Basis. Vor allem denke ich au die beiden grolsea

Serien der PtolemSer^ und Bolenoideomlinaaa; Eh

war der einzig rirl 'iL' - Weg, den Verf. einacfahig,

als er das während dor Arbeit erscheinende Corpns

von I. N. Sforonos seiner Anordnung der Ptole-

ttdlarmllmen sn Grande legte, tcota aeiaor moht
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immer aut diflsem fibereiostunmenden ADsichten

(siehe S. 356, Anm.). Wo sich Berichtigungen

ergebeu werden, ist innerhalb eines nach den-

selben PrinsipteD Terfaftten Katalogs die Drien-

tiemog viel l«l«hier. FBr die Seleoddeninfiiueit

&nden sich nur onbedentende Vorarbeiten, meist

als beiläufige Untersacbungen. Hier bedurfte es

neben historischen Forschaugen Tor allem des

PorbSietadimin vnd dieeem hat rieh Terf. aelbit

in einer Spezialarbeit unterzogen (Journ. of hell.

Stutlies. No. 23, S. 92 ff.). Kr versucht liif-r die

Chronologie zunächst ohne Berücksichtigung des

Porträte Mftarn auumifttiMher Gnndlage feetca«

legm und hat so dieeem Zweeke eingehendste

Beobachtaagea angestellt. Aber auch diese haben

die Frage nach der Verteilung der Münzen unter

die verschiedeneu Könige des Namens Autiochos

mdit wa VSma enaoefat. Trots einer Reihe ftiner

Bemerkungen sind doch die Vonimätatungen nicht

stichhaltig. Ich führe in Kürze einige solche an:

Qohes lielief braucht nicht zeitlicli am Aufung

aiaer Reihe in stehen <8 103). (Vgl. das roa

Waoe als Portrait Aitaloa I. bezeichnete Philhe-

tairosbildnis, da« aus änfsereu Gründen in der

Reihe der Münzen dieser Djnastic unmöglich die

Serie eröffoeo kann. Zuletzt abgdrildet: Jonrn.

of heU. Stod. 1905, T£ X, 6 n. 6.) ihnliehkeit

dea Stilea aweier Gepräge braacht nicht notwendig

anf die ränmliche Nähe ihrer Entstehung zu weisen

(S. 104), da wir von herumziehenden Stempel-

•dineiderateKen wiaaen, die ihre Dienate bald hier

bald dort anboten (vgl. H. Gaebler, Zeitschr. f.

Nnin. XXIV, S. 288 f). So hr.moht die Bleue als

Beizeichen nicht, weil Alexuudreia Troos nahe-

gelegeu, auf die politisch ganz onbedentende tnmebe'

Stadt Gentinos zn weisen (S. 102)« sondern in

erster Linie innfs Ephesns als Ursprungsort dis-

kutiert werden. Dieses Stück (Taf. I, i)) gehört

aber zn denen mit Flügeldiadem und damit wftrde

die eine Frännae dea gleiehen oder doch benaaii-

barter Pragorte fortfallen und zugleich die Her-

leitung dieses Flugeis von einer mit dem Dynasten

identifizierten lokalen Gottheit. Zutreffend ist die

Bemerknng Haedonalda, dafa der Perlkreia anf

apateren Münzen verschwindet, aber seine iiäufig

wechselnde Form darf uns nicht verleiten, ihu für

stilistische Gruppierungen als wichtigen Faktor

heransnaiebeu (S. 104.) Vor allem ateht aber eine

andere, {3r die weitere Untersuchnug bedeutsame

These anf schwachen Fülsen: Verf sieht in tlem

Porträt auf Tuf. II. 1 'a mere boj', und im Gegen-
j

sata dazu in den Porträts Taf. I, 12 u. 13 'a face, 1

thinned by age*. leh atebe niobt an, dteae drei '

Exemplare unter einander nnd mit aamtlidMs

Stempeln anf Taf II (ansgenomraen No. 1"2) anfs

engste zu verbinden. Vergleicht man schon die

Ruckseiten dieser Stficke nnd deren ganz von «ta*

«inander abwmehende Wiedergabe, ao iat ai Idar,

dafs anch das jünglingshaft aufgefafste Porträt der

Vorderseite überall dasselbe sein sollte, nur je nach

räumlich getrennten und ver^ohiedeu begabt«!

Stempelsehneide#n riiwaieheind anm Anadraok ge-

bracht resp. in Folge eiligen Fkigena im FeMkg»
flüchtig iiusgefiilirt.

Der Tendenz, einen naturalistischen Vorwarf

an ideaIittM«n nnd hieran nooh ala beioodm

Charakteriatik daa *fibertrieben Idealiaierte' biin»>

zufügen, dieser Tendenz zeitlich Anfang uud Dauer

und zwar innerhalb einer verhältnismärsig knnea

Periode genau bestimmen zu wollen, um dia n
b^renatm Datienmgen an verwenden, halt» ick

fQr sehr gewagt und methodisch nicht zu rechV

fertigen. Ich betone dies, weil uenerdings hieran«

in ausgedehntem Malse auf die Eutwickeluug d«

heUentstiaeben Portriltiranck Sehlilaae geiogvi

worden 8i;;d. Wir dürfen nicht vergessen , itk

verschiedene Kuustzentren zn verschiedeneu Zeiteu

eigene Ideen vertreten uud ausfuhren, halJ koa-

tinoierliohe, bald sporadische Eracheinungeu n
Tage f&rdmi, die daahalb bei dem Übandunus

uud Sichten des grofsen über dreihundert Jshre

reichenden Materials nur xinznverlässige Zeng«s

sind. Wir künueu solcher Hypothesen zwar nieht

antraten, dorfea ai« aber nieht ab feate Daln^

lagen für unsere Konstruktionen benutzen.

Eine andere These des Herrn Macdonald ver-

ficht die Ansicht, dafs das SUbergeld des An-

tioeboB n. Theoa über deeaen LebaeitMi Uaain

geprägt worden sei. Er schliefst dies (8. 106 igL

11.') Taf II, 8) .ms dem Auftreten des a statt ä

in der Legende. Das sehr seltene Vorkommen >o

der Selencidenreihe beweist, dafs dies VoiBafn

dea erat apStar allgemein Tarbseitelen BnduitalNai

sind nnd ala aolehe angeaehen werden mäf^ta

Zwar wird die Form a» ia den attischen luschriften

erst zum Beginn der christlichen Ära gewöbulieh,

iat aber doeh aehon nm 168 t. Chr. dort fMt-

gestellt. Wenn Keinach als sein UrsprnngsUod

Ägypten angibt und in die Zeit nm "230 v. ^'l"^-

hier sein erstes Auftreten ansetzt, so ist an ^"i

Ar aiob niehta dagegen dasnarandtoii, von «ir «

um 250 r. Chr. anf SeleneldeB-MBnan in 0W>
asieu finden — vereinzelt "wohlgemerkt. 20 n"^

30 Jahre spieleu in solchen Fragen keiue Koiie

mehr und daher halte ich es methodisch für u«*

richtig, ein Portrat wft Omnd eine« aolehaa Ai*
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latses 229 v. Chr., als HIerax noch lehte, für

mSgUcb, and 24ß r. Chr., dem letzteu Jahre des

Theos, f&r nnmOglieh tu halten (so Ifaedonald

S. 115). Daher werden wir auch nicht mit Verf.

den Schlufs zielien dürfen, dals Hicrax die w-Tetra-

drachmen nnd zwar mit deo Tjpeu des Vaters

prägte, am so weniger, als uns das Bild des HDere

boy' (Taf. II, 1), selbst nicht einmal mehr aus

üufsereu Gründen, 'il- llioraxhildnis y.wt Vfrniguug

steht: Aulser dem hierfür nicht in Frage kom-

neadeii Kiodeirkopf Tb£ II, 12 bsbeo wir eineu

Knaben eben nur auf Taf. I, No. 6 und 7; wir

müssen aber nach pineni solchen suchen, da es

allem Brauch entgegeosteheu würde, wollte man

aanebmen, dafs der GegenkSoig nicht seiu eigeueä

JKld gemfinst bitte, um so mebr, als Kinder»

jiortriita ja nichts auräcrgewöhulichea sind (vgl.

Taf. II, 12). Und wohin verbannt Verf. jene Bild-

nisse Taf. I, ö u. 6? Seine Annahme, hier das

Portr&fc des Selenkos, dee Uteren, spiter Tom Taler

getuteten, Sohnes des ersten Autiochos zu seilen,

der mit dem Naniru dts Vaters signierte, ist zn

küubtlich, um erustliuit iut> Auge gefaist zu werden.

Eben der Oang seiner Untersvobnng wies ^erf.

gleichsam gegen seinen Willen zn der Fest-

stellung des HieraxporfriUs (Taf. I, 5 ii. iV), das er

nicht eliminieren konnte und wir immer noch als

dssses AoBgaugspnnkt anseben «Qssen. Mit dem
Angeltthrteu erledigt »ich auch dio von Waoe,

(Journ. of hell. Studics üiOj, S. IOL") «eäulserte

Ansiebt, dafs Uierax überhaupt lieiu eigenes Bild

geprägt baba. Seine Gedanken Ober die polittsobe

Konstellation der Epoche bleiben ohne Stütze.

Bei einem so weite Gebiete umfasscudtMi Ka-

talogwerk, wie dem vorliegeudon, dürfte es nicht

sebwer sein, sehwaebe Pnnkte heraassofinden. Das

liegt in der Natur der Dinge uud ist nicht Sciiuld

des Herausgebers. Hat sich dieser auch mit Eifer

und Sachkenntnis selbst in das Studium vieler

offener Fragen geatfirst, wie, um unr einige zu

nennen, die CbroDologie der MSnaen des Tigranes I.,

die .Aren von Rhosos, Tripolis nnd Apameia, über

die Zahlzeichen auf syrischen Münzen und die

Prägungen ti» Antioeheia, so wiire es dod» ein

Ding dar UnmQgUobkeit, «e alle so an I9sen, dafs

nicht Reste übrigblieben. Das, was ein solcher

Katalog erreichen kann, ist von Herrn Macdouald

in dem vorliegenden Werk erreicht worden: die

Attordnnog des Materials auf Grand nener nnd
neuester Forschnugen. Wer sich über den Stand

der numismatisclieu \\'i.säenschaft orientieren will,

;aebmc getrost den neuen iJunterkatalog zur Uaud.

£r gefaArt an den Werken, die man gern kon-

sultiert, da ans jeder Seite dem Fragenden ent-

gegentritt, was ernste, unermüdliche Gelehrten-

arbeit nach ifltensiveoi Ringen mit dem Stoflfe so

Tage gefördert bat.

Was die Anordnung der Indices betrifft, so

sind dieselben Rubriken beigegeben, wie in den

ersten Bänden, unr ist das in dieser .Abteilung

fbrtCsIlende Veneiebnis der Stempelsehneidemamen
pasi^end durch eine Liste der Ären ersetat. Eine

weitere, neue, enthält zu bequemer Übersicht, die

von Combe abweichenden Zuteilungen. Das
Supplement bringt endlieb die Inoerta, nnr 77
an der Zahl, überraschend wenig im Vergleich zu

der Gesamtsnmme und grofseuteils wohl für alle

Zeiten unbestimmbar, ferner die Addenda uud

Corrigenda.

Wenu Herr Macdouald mit der Vollendung

dieser .\ufgabc imch seine Stellung als Direktor

der Unutersammlung aufgegeben hat, uip seine

Kräfte einem weiteren Wirknagdcreise in Edin-

burgh zu widmen, so dürfen wir doch hoffen, dafii

dio Miinz-\V'ii^scnsehaft sich auch fernerhin seiner

Mitarbeit erfreuen wird, da wir wohl mit Hecht

Toranssetien, dafs sein anf diesem Gebiete so

fruchtbar betätigtes luteresse die liebgewordenen

Studien nicht in den Hiotwgmnd treten Insseu wird.

Berlin. H. v. Fritze.

Fr. Seiler, Orieehiscbe Fahrten und Wände»
rangen. Reiseeindrttcke nnd Erlebnisse. Mit
einem Titelbild uud 17 Zeichnungen von M. Lo-

bach. Uipzig 1904, F. W. Grunow. VIIL 423 S. 8«.

4,50 ur.

Das Bneb wendet sich nicht an gelehrte

Archäologen. Immerhin bringt es auch viel

Archäologisches und geht bei einigen Gelegen-

heiten, wo ein Vortrag dos F9hrers der Reise-

gesellschaft rekapituliert wird, sogar auf gelehrte

und uoeh angefeindete Hvpotheaeti ein. Solcher

Art sind Dörpfelds Erörterungen über das grie-

obisobe Tbeater nnd seine Behauptung, dafs nieht

das heutige Ithaka, sondern das nStdlioh davon

gelegene Leukas die Heimat des ()d\-sspu!i gewesen

sei. Ad eigentlich archäologischeu Büchern über

OiiedienlBiid, streng fkebwissenashafUiohan wie

fBr einen weiteren Leserkreis bestimmten, ist ja

auch kein Mangel. Weshalb hätte der Vi!rfasser

also nicht liciseeindrückc und Reiseerlebnisse aus

leinen Wanderungen in Griechealand reröffent-

lieken dikfen? Dabei tritt es aber anf jeder Seite

des Buches zu Tage, dafs das alles ans der Feder

eines Mannes stammt, der mit der Geschichte und

Literatur der Griechen vertraut geworden ist.

Schon der Berieht ewes, der ohne gelehrte Yoj-
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Wldoog. aber mit ofFeiicm Siuiie Griechenland

bereist hätte, würde von hohem Werte sein kün-

oen. Was oiobt id der schweren HopliteorüstuDg

nhiolflgiMlMr RMbgelebmanlmt ainbenehreitet,

mafs das gleich mit dem auf eine Linie gestellt

werden, was in leichtem Plauderton nnr unterhält,

obna weder Gedanken noch Empfiudungeu zu

wadcen? In dimm Booh« erblieken wir etwas

Mittleres: ee bietet mehr als hlofs popularisierte

Arcb&ologie, aber auch melir als gewöhnliche

Reisebeschreibuugeu, die mit übermütiger Muuter-

kmt aUefflwod Kurioses ttb«r fremde Lebensge-

wohnheiten berichten. Hinter dem Gegenwürtigieii

wird iu dem Hnclie fortw-ihrcud Jas Vergangene

iuhltyir, oud waa au dahin zielenden Bemerkungen

«ogiAlgt ist, das sind niebt Notisen, die «ns ge-

lehrten, während der Arbeit benutzen Slfamittela

schnell herübergenommen sind, sondern stets

•solche, die in dem Geiste des Verfassers Keim-
kraft gewoBoen haben. Er besitzt aoAerdem eine

grofse Leichtigkeit des Schreibens. Sein Stil ist

klar, lebendig und anschaulich. Auch gehört er

zu denen, die äber dem Studieren das Lachen

niebt Terierat haben. Die drilwnot werden sieb

viellnieht oft aber das Buch ärgern, aber er darf

ihnm mit dem \4lt^avJiH>i; &fofKlri antworten:

tot dnoßXijt' iaji x^tüy idtKvöia dü^to. Was
der Verfasser sagt, geht niebt altes ans derselben

Tonart. Bisweilen rodet er mit so sehwongroller

Feierlichkeit, (lafs auch iletien. die wie Hölderlin

Über Griechenland denken, damit genügt sein wird.

An anderer Stelle hOrt man die Spraebe der saob-

liehen Belehrung. Am allgemeinsten ge&llen wer-

den wohl die Natnrschildemugen , die mit natür-

licher und warmer Empfindung gesättigt sind und

niehts ron jenem frostigen, erquälten Entba.%ia8mnB

an sieb haben, durch weldben im Omnde ihrer

Seele prosaische Reiseberichterstatter einer litera-

risoben Pflicht zu genügen suchen. Seine charak-

tnistisehe Physiognomie aber gewinnt das Buch

dareh din Sehild«iiag der gansen Art des Beisons

in dem hmtigen Griechenland, durch die Vor«

fübruug Ton Volkstypen, dnrch glückliehe Proben

von dem Martyrium des Lebens iu einem teils

vneifiliaiertao, teils halb nnr etrilislerten Lande.

Wer ans dem fOr die Reisenden so bequem zu-

recht gemachten .Mitteleuropa kommt, wird dort

oft ausrufen: DifBcile est satiram uon scribere; er

mSftte denn dnreh langjährige gelehrte Stadien

ganz zu Geist geworden sein und alle nieuschliche

Bedürftigkeit abgestreift haben. Das Buch kaun

für die leichtfertigen Ueiseeuthusiasteu zugleich

•in« Wamnng sein. Wer dorthin geben will,

kann aas den lebendigen Schilderungen des Voi^

fassers im voraus lernen, auf welche Uuannehm>

lichkeiten, ekelhafte Widerwärtigkeiten, ja Qaalen

er sich bei dieser Reise gefsht maebein molk Das

wird ibu widerstandsfähiger machen. Ante non

provisa terreiit rehementius. Seine Individualität

zum Schweigen zu bringen hat der Verf. nicht

Tennobi. Er hat im G^nteil mit der Teilnahme

seines ganzen Menschen fiber diese seine Reise in

Griechenland schreiben wollen. Da er nun ein

sehr eindrucksfähiger und keineswegs schon so

aliir Menseh ist, als er den Leser glanben maeben

will, so gesellte sich seinen sachlichen Erörterun-

gen stets Persönliches hinzu. Ich kann aber nicht

finden, dafs der satirische nud geistreiche Cber-

mnt des Var£usara jemals in SkuniKtat anaarte.

Gr. Liehterfeldo 0. WeiOanlsls.

bei Berlin.

Th. Mommsen, Gesammelte Schriften. L AbtIg.

Zweiter Band. Juristische Schriften. Zweiter Band.

Berlin 1905. Weidnanascbe Bocbbandluog. Till,

459 S. 8". 12 J(.

Das Jahr 1905 hat nns aneh noeh den sweitett

Band der Gesammelteu Schriften Motniuseus ge-

bracht. Auch dieser Hund ist in der Hauptsache

nach der eigenen Anordnung des Verfassers su-

sammengestellt nnd nnr nm eine Aniahl von Auf»

Sätzen aus dem literarisehen Nachlafs nach An-

gaben 0. Hirschfelds vermehrt. Die Heransgahe

lag wieder nnter der Oberleitung Hirschfelds

in den hewihrten Rinden Bernhard KObUrs,
der sieb, wie bam ersten Band, dar Utttoisttttmng

Mitteis', Desaans nnd Wilekena in erfreuen ge-

habt hat.

Der Band fBbrt nns 'Mommsens Forsohertfttig-

Imit anf dorn ganten Gebiet dar Qoollon des

Römischen Rechts von ihren ersten Anfangen an

bis weit iu das Mittelalter hinein' vor Augen und

läfst uns den grofsen Meister auf seinem Lebens-

weg oder, was bei ihm daaselb« iat, bei aeiner

Lebensarbeit Ton der Jugend bis mm Tode be-

gleiten.

Die Artikel über I.«ben und Werke der grof»en

Juristen der Kaisenoit von Selviot Julianns bk
hin zu Papinian, 'dem Meister der Meister', er-

öffnen den Band. Es folgen, eingeleitet durdi

No. Xli über 'die Bedeutung des Wortes diyetta*

die Anft&tte an den Pandekten Justinians, gipfdnd

in der berühmten Abhandlung (XIV) 'über die

kritische Grundlage unseres Digestentextes' aus

den Jbb. des gemeinen Rechts V (18G2), daran

augesohloBsen einige kleinere Arbeiten iber aadwt
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Gesptzbucber. Von \o. XVIII ob setzt ein neoer

Abschuitt eio, der um das 'Kaiscrreclit' sich

gruppiert, im Mittelpunkt die iu deu AbliuudluDgeD

der Berlintr Akadamie 1860 nimt enehieiMiie

luQhevolle nod bahnbrechende Arbeit (XXI) *llMr

die Zeitfolge der Verorduuiigen Diocletiaus nnd

seiner Mitregenteu' auf üruud des codex Jastiuiauus,

in der nniditi ent «iomel etoe kritiieh geeieberte

Grandlage Ulr dm Text der Suhskriptioueu (Vwsea

Codex gewonnen wordeu i»t. Mit No. XXVI be-

giuDt die Keihe der Aufsätze, die sich auf die

XoDititatMnieDMmiiilangen besieheo: Ober den

eodm Gr^orianus uod eodez Hermogeniauus bin-

wcg zum codex Tlieoflosiitniis. Hier ist Nu. XXVIII

'das tbeodosisclie üesetzbucli' dua Uauptaiück, um
dM sieh allee Bbrige gruppiert, du Q^nstBok
tQ No. XXI, iusofern bieri oud zwar im Jahre

1900, die Ificlitlinien gezogen siud für die letzte

grolse jariätische Textausgabe, die der Nimmer-

müde s. T. noeb selbst fertig gestellt bat Den
AbschlufH bilden die Aufsätze (von No. XXXV ab)

über das Fortleben der Rechts^-tudit-i: uud Qesetses-

werke bis tief in dos Mittelalter hiueiu.

Wir sebtielken mit den Worten der Yomde:
"Gnule die Aafiätze dieses Bandes lassen vielleicht

deutlicher wie alle andern erkennen, iu welch

beispielloser Weise Mommseu tiefe juristische

Kenntnisse mit hoher Meistersohaft in Handhabung

der philologiseben Metboda nnd genialer Kom«
binatioMgid)« rareinigte.'

Tflbiagan. £. Kornemann,

Wilhelm Wigaer, Eom. Gescbicbte des römi-
schen Volkes nnd seiner Knltnr. 8. Anflage,

bearbeitet von Prof. Dr. o. E. Schmidt, Bektor

des KöuigL (lymuasiams iu Würzen. JUit 92S Ab-

bildnegea and 8 Kartea. Leiprig 1905, 0. Spaner.

XIV n. 846 S. 8». 10 ^; gebunden 12 Jt.

W. Wägners Rom hatte ich, als ich noch Gym-
nasiast war, mit groUem luteresse gelesen. Des-

wegen freute ieh mieb, als mir die 8. von 0. E.

Bdwiidt bearbeitete Auflage zur Besprechung zii-

giDf^, den tilten Freund wiederzusehen. Der hatte

«ich aber iu der laugen Zwischeuzeit in Text und

Bild gehörig Terändert, und awar an seinen Gnn-

sten. Populär ist der Text immer noch geblieben,

so dafs ihn die Schüler unserer höhereu Lehr-

anstalten Yersteben können, aber populär auf

wissensebaftBebar Omndlage. Das bat dmm in-

folge der grolben Fortsohritte der Wissenschaft in

dar 8. Auflage wieder eine tiefertTehen<le Um-
gestaltung des Buches nötig gemacht. Eine gniize

Ansahl {ii) neuer Abschnitte sind hinzugefügt,

die sich vou deu ültestea Zeiten Roms in der

Köuigszeit bis in die sinkende Kaiserzeit hinab

ziemlich gleichmüfsig über das Buch ferteilen.

Der Baam dalBr ist gifiAtanieili dnrob' kfiraende

Bearbeitung anderer Teile dae Textes gewonnen
wordeu. Was seine Fassung angeht, so habe ich

eigentlich nur gegen zwei Abschnitte Bedenken,

die Aasetrang der Seblaebt Ton Oannaa, die nach

Polybins zweifellos auf dem rechten Ufer deo An-
fidus stattgefuuden hat, uud die Durslellung Ton

Uauuibala Alpeuübergang. Der Verfasser folgt

bmr dam Obarrtau Fterin, der twar dne Antnritlt

auf dem Gebiet der Alpenforschnng ist, aber in

seiuer Ansetznng von Hannibals Marscii quer

durch die 'Insel' ebenso wie Wickham-Craiuer,

Mommsan n. a. trota alledem Unrecht hat: Wer
Poljbini III 50, 1 (iv ilt^fut <Mm ntnuvddt na^d
10 V noTafiör) folj^en will, der kann Hanuibal, da

ein Weitermarsch au der Khöoe unmöglich ist,

nur an der Isire entlaug zum Arctal sieben lassen;

wer das niebt int, folgt niebt mehr Polybins,

sondern geht seine eigenen Wege. Auch das bei-

gegebeue Kärtchen müfste geändert werden. So

fehlen z. Ii. am rechten Hbönenfer nördlich des

Binflasees der Ardicba die diebt aa dm Flnlk

herantretenden Berge, die ein Weitermarschiereo

Tür ein grolses Heer nnniüglich machten. Von

kleiuereu Austöiseu habe ich folgende notiert:

8. 173£ qpriebtS. Ton einer Stadt Sidieinnm, die

ich nicht kenne; gemeint ist wohl Teaunm, Stadt

der Sidiciuer? - 8. 29.3. Das Fort vou Saguut ist

Tom Marschall Suchet 1811 nicht erstürmt wor-

den, flondwn bat naeb beldenmBtiger Terteidigong

kapituliert, als das spanisch-englische Heer unter

den Mauern von Sagunt geschlagen und jede Ho£P-

nuug auf Entsatz geschwunden war.'*') — S. 329

mnb es keiften: Haanibal ad (niebt ante) portaa

(Cie. Phil. 15, 11; de flu. IV 9, 22). — S. 439 wird

als Todesjahr des Mithridates 64 (statt G.3) an-

gegeben. — 8. 4ä7 und 489: Ober deu alten Na-

men reo Pistoja (Pistorinm oder FIstoriaa?) hat

F. Härder iu dieser Zaitiabr. 1904 Ko.45 8p. 1385

kurz gehandelt.

Auch binsichtlich der Illustrationen ist von

dem Bnoba Gntee an sagen: Dia nane Anfinge

bringt etwa ICD neue Abbildungen, damntar die

bekannten Gemälde von C. Maccari im Senats-

palast zu Korn (Fig. 62, 76, 7U, 100, 1Ö6) und

•) die in iin-iiK'r toiHit,'rajihischpn Abhandlung
'Sagimt un<l seine |}elageniu|j; «iun ii liaunibar (N. Jahrb.

für klass. PhiloL uud Fä.l. IMU S. 426f.) aus den M*-
uioir<>s du mar^al Suchet (Fans 182$ angefahrten

Belegstellen.
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fünf Landschaften von F. Schrejer. Von den

übrigen Rüdem, die meist, nacli iMiotographien

angefertigt siud, hebe icli hervor Fig. 3Ö| 78| 96,

97, 98« 108, III, US, weil lie von A. Drenel

nach den schönen Nühringscben Lichtdrncken des

Prachtwerks 'Aus dem klassischen Srul<'ii' <ie-

seicbnet Bind. Diese Quelle hätte m. B. ausdrück-

lieb gemoot werd«ii solleo, weil «s sieh hier oteht

nm gewSbnliche Photographien handelt.

Aber trotz der Bemühungen des Bearbeiters

und des Verlegers gibt es hier noch manches zu

besieni. Za enetien bezw. wegKalaBten rind b«i

einer neuen Auflage, die ich dem Buche recht

bald wüusciic, vor allem folgende Abbildungen:

Fig. 72 (S. 185): Nach dem Eracheiuen der ita-

Kentseben Oenwolvtabtkarte darf doeb ein Plan

mich RizziZanuoni nicht mehr beibehalten werden.

Vgl. die Kritik H. Nissens in seiner 'Italischen

Landesknode' 1 S. 54. — Fig. 81 (S. 21») ist %fx

enelten dunh Abb. 13 und 13 anB R. Sdmeiden
'Legion nsd Fbalanz* (Berlin 1893). — Fig. 8.3

(S. 221): Eine Biilliste mit Winkelspauuuug ist

anmögliob nach E. Schramm, Jahrbuch der Gesell-

icbafli fBr lotbriogiscbe Geschichte aod Altertnms-

knnde XIV (1904) S. 145. — Fig. 80 (8. 217) ist

durch 11. Nissniis verbesserten Lagcrplan in 'No-

vaesium' (Bonner Jahrbücher lieft 111/12 [1904Jj

8. 32 zu ersetzen. — Fig. 123 (S. 383): Der Plan

Ton Karthago naeh Benld ist, wenn bia dabin

nicht der grofse amtliche Plan erschienen ist, zn

ersetzen durch den von A. Audollent in 'Cartbagc

rouiuiue' (l'aris 190]). Von deu Beischrifteu bezw.

Untetaebriften aind folgende ab nnriehiig naeh-

gewiesen: Magalia, Stein schnitte im Meer. —
b. Tempe! der Astarte, c. die ältesten Cisternen,

f. Forum (e. Seiitor ist Druckfehler). — Eine pu-

niaehe Totenatadt am Diohebel Khawi gibt e»

nicht; vgl. .\. L. Delattre, Gamart on la ntoopole

jnive de Carthage, Lyon 1895. — Abbildungen wie

Fig. 105 (S. 289): 'Angebliche Büste Hanuibals',

flg. 174 (S. 529): 'Sogenannter Marina* n. a.

dergl. siud wegzulassen. Es ist ja begreiflich,

dals mau der .Tugend gern Al)bildungen von so

berühmten Münuera bieten möchte; aber es ist

nichtm billigen, wenn dann DenkmSler abgebildet

Warden, die den berflbmten Namen zu Unrecht

tragen; denn dadurch wird die kindliche Pliuntiisie

auf falsche Wege geleitet, während sie beim Feh-

len der AbbiUnag nnr auf rieh aagewieaen lat. —
Der Plan von Gartageua, Fig. 104 (S. 287), reicht

nicht weit genug nach Norden; es wäre besser

gewesen, den Almajar im Norden der Stadt mit-

abmlnlden, aaeh fehlt der Mafaitab wie anf den

Plänen 26, 71, 77, 112. Einen Plan ohne Mafs-

stab sollte niemand veröffeutlicbeo, er rermiadert

dadurch seinen Wert.

Femer mflsaen bei einer gansen Antabl Ab-

bildungen die Unterschriften geändert werden.

Fig. 17 (S. 'M): Die in der Unterschrift wieder-

gegebene Ansicht (Jauiua» und anderer Italiener

haben die Ansgrabnngen unter dem Palano Oaf-

farelli (vgl. S. 77) endgültig widerlegt: Juppiter*

tompel (mit dem Tarpejischen Felsen) und Jnno-

tempel müssen ihre Stelle wechseln. — Fig. 38

(8. 75) mnA ea heißen 'Mola*. — F^. 42 (S. 83):

Entweder ist ein Szepter iu der erhobenen liinken

der Vesta Giustiniani zu ergänzen, oder es ist

wenigstens iu der Unterschrift zu erwähnen, daTs

die Statae so an erg&nxen ist, damit der nooh

immer verbreit^'ten unrichtigen Di utimg der Iland-

bewegnng der Boden entzogen wird. — Al»b. 51

(S. 110) würde ich lieber schreiben: 'wo Kooradin

dnreh Johannea Fraugipani an Karl Ton Anjou

verraten wurde'. — Fig. 82 (S. 220) mflfste ftr

den Schüler die Unfersclirift so gefafst wcnb-n:

'Rekonstruiertes Pilnm, daneben zwei Pileneisen

emAuedener Befeatignugsart*. — Fig. 90 (8. 230):

Nur reehta tUEEaet sich eine ala, linka aind nnr

Eingänge zu drei atbinila zu sehen. — Fig. !T4

(S. 24ü) ist, wie die Tracht deutlich zeigt, eine

Isispriestcrin. — Fig. 95 (S. 249) Rekonstrnktiooeil

Ton A. Danx ud mit der grSfaten Vonieht anf-

zunehmeu. Aach in dieser rekonstruierten Ansicht

von Utika ist vieles recht fraglich. — Fig. 96

(S. 253) war auf den merkwürdigen Doppelgipfel

dea Dsehebel-Ba-Knmeln, Sta dea Dieoatea dea

S<Uuriiu» DalcaranensiH aufmerksam zu macheu.

— Fig. 103 (S. 28.3) der Furlo|mls liegt nicht bei

Fossombrone (am Metauro), sonderu mindestens

10 km weatlieh davon (am Candigliaao).— ¥1g. 125

(S. 389) mufste angegeben werden, welche Cistei^

nen gemeint sind, die bei Bordscli-Dsohedid am

Meere oder die landeinwärts bei la Malga liegen-

den. — Fig. 127 (S. 401) iat nieht eine Reken»

struktion Cauiuas, sondern das Bild des heutigen

Ziistandes. Der Zinnenaufsatz rührt von den Cae-

taui her, welche das Grabmal der Caccilia .Metella

im XnL Jahrb. aam Torrn ihrer Borg maefaten. —
Fi. 159—162 Q. 167 aind ans V. Dnrny, Histoire

des Romains entnommen. — Fig. 1(!4 (S. 505) wird

gewöimlich bezeichnet als 'Sarkophag der Vigus

Ammendola*. — Fig. 183 (8. 353) Kea O. Reh-

leuderr —
Davon abge.'*plien , kann ich das Buch den

Schüleru unserer höheren Lehranstalten wann

empfehlen. Dmek und Anaatattnng aind gut,
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der Preis im Vcrbältnu zum Geboteueo oioht

zn bucb.

Gr. Liehterfelde. Bainoud Odiltr.

Der illostrierte lateinische Aeaop in der Hand-

scbrifl des Ademar. Codex Vossianus Lat. oct. 15
fol. 195—305. Einleitung umi Besclireibnog von

Oeorg Tbieta. In pbototviiischcr Koprodaktion

(Codices graeci et latini photograpliice depicti dnce

Scatone de Vriea, Sapplementam Illj. Leiden« A.

W. SQtboff. Y, 6S S. 4*. MH 5 Abbildungen in

Text und 22 Tafeln. J( 33.

In der fiinzigartigen Sammluug der Codices

pbot<^apbice depicti liegt als Supplemeatum III

«ine BeproduktioQ der UteiDiaoheo Fabelhaadschrift

dM Adniiar tw, ebMno atngwMidiMt dozdi di»

IglSiaeDde Ausstattang und technische Vollendung,

die sie dem Verlage Sijthoff verdankt, wie durch

die gründliche und klar« Eiuleituug und Descbrei-

bnog, dwen Yvrhamr rieh all hervonagender

Kenner illustrierter Handschriften und sicherer

Führer in dem Wirnal der mittelalterlichen Fubel-

literatnr bewährt.

Der Text, um deu es sieb bandelt, steht auf

a 195r Irie 8. S06v dee aas 313 BlUteni be-

Aeheadeo Sammelbandes Codex Vossianus Latinns

8® 15 der Leidener Universitätsbibliothek, welcher

mmn Bäeheraohats des Preabjters Ademar von

Gbabnaia gehörte (es Kbria Ademari grammntioi),

fibrigeni auch fast durchgängig TOn seiner Hand

geschrieben ist. Die Vorlage war nach der Mei-

nuug des Herausgebers eine Handächrift des

4. Jahrhunderts mit farbigen Bildern iu grürserem

Fomiat. Die Bilder aind in dieaar Abeehrift nur

gcweiehoet, jedoch stehen Sberall ParbenanWei-

sungen, i. B. a (weifs). v (grün), ru (rot), oc (gelb);

die Aaswahl der Farben bezeichnet der Heraas-

geber mit Beebt ab dIbtlUg. Die Sohrift iteht in

den Zwischenräumen der Zeichnungen, nur hat

auf S. 204 V. der Schreiber den Zeichner uberholt

und ihm Platz gelassen. Der letzte Besitzer vor

Yoia, Denis Peian, geb. 1583 in Orleans, gest.

1653 in Paritf lehrieb an den Rand der «nten

Seite: HamUt quae sequiiutur, fabniarnm quae-

datn sunt e Phaedro, verbutiiu desiimptae. Fried-

rich Nilant liefs 1709 die Fabeln bis S. 203 v

dmeken als FababM antiqnae ex Phaedro lere sei^

vatis eius verbis desamptae — verbatim wollte er

nicht nachschreiben — et soluta oratioue expositae

und fugte noch eiueu schlechten liomulastext

hinsn. Seine beiden Pabelsammlnngen werden als

Anonjmns Nilantinns nud Romulus Nilantinns

xitiert. Diesen .Anonjmu Nilantinns bat nun

G. Thiele neu herausgegeben, indem er nicht nur

die von Nihiut uuberücksicbtigt gebliebenen Bilder

besebrieben« sondern aneh den SohloA der Hand-

schrift, eine Anzahl von Recbenrät«eln, hinzugefQgt

hat. Durch diese Recbenrätsel, die auch aus rö-

mischer Quelle stammen, Ton denen aber der

Herausgeber die leisten dreUsig anf Blatt 806

stehenden weggelassen hat* wird der Zusammen-

bang mit dem Fabelbnch des Romulus klar; sie

stehen ebenso in anderen Komulushandschriften,

finden sich jedoch auch Tom Aesop abgelöst als

P^raporitiones aritiunetioae ed aoaendos inrenee

und als Anhängsel andere Klosterbflcher.

Was für ein Werk war die Fabelsammlung de.s

Romulos? Die Frage ist noch nicht beantwortet;

rie wird rieh vidleiobt beantworten lassen, wenn

der Heransgeber nnserse Anonymus Ademar dam
gelangt, seine angekundigto Absicht auszufQhreD,

nämlioh eine neue Auagabe des Bomulns zu ver-

anstalten. Sonri ttt rieher, dafr des Bomnlnsbaoh

oioht eine einfhehe Prosaparaphmse des Phaedros,

sondern eine selbständige Bearbeitung des alten

Fabelstofl'es ist. Es besteht aus vier Büchern,

von denen jedes, wie schon Steinhöwel vermutete,

anf swnasig Fabein aqgel^gt war. IKe darin ent-

halteneu Phaedrnsfiibdn nntenoheiden sich sowohl

in der Reihenfolge wie in der Textgestaltung

wesentlich vom Pbaedrusbuche. Welche Quellen

Romolos benntrt hat, wissen wir nieht; das Bnoh

ist aber selbst die Quelle fBr mittelalterliche Fabel-

bücher geworden zuletzt für Steinhöwels Aesop,

zuerst allem Anscheiu nach für die Vorlage unseres

Anonymus. Auch Steinhöwels Bilder stehen sn

den lUnstrationen dieses Anonymus in Beiishmig.

Merkwürdigerweise bat nun der Verfasser unseres

Textes neben dem Romulus noch eiueu Phaedrus-

text zur Ergänzung benutzt, und zwar so, dals

1. seine Lesarten fiir die Textkritik Ton 16 Phae-

drusfabeln in Betracht kommen (I 1. 2. 3. 4. 5.

8. l». 10. 13. 20. 22. 23. 24. 25. 31; III 12),

2. aus seiner Sammlung sich jene zwölf 'nenen'

Phaedrusfisbeln ergeben, deren Wwtlant bereits

Bnnnann, Drefider, Hüller u. a. mit mehr oder

woniger Gelingen wiederherzustellen versucht

haben, üb es möglich sein wird, durch ein

methodisches Verfahren mehr zu gewinnen, bleibt

absuwarten. leb mSohte darauf hinweissn, daft

in unserer Handschrift einzelne Wörter in ziem-

lich regelmäfsigen Abständen mit grofsom Anfangs-

buchstaben begiuueu. Die Vorlage war wohl nicht

in Unrialen gesohriebeo, sondern aneh sehen in

Minuskeln, aber mit groften Bnehstaben ftr die

Yeisaoiange.
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Von den bisher erwiihiiteu Pankteu haudelu

die siebeu Kapitel der Eioleiiaog: A. Phaedrus,

Romiihis vnd Ademiar, B. Oer Anonymiw Adeiuari

lud die PheedrasbandschriftcD, 0. Der Anonjmu»

iia Anctarium Phacclri, I>. Der Anoujnius und der

Bomulustext, E. Der Auoujmus als Anctarium

RomnH, F. Die RmbeiiritBel, O. Die Illuirationea.

Es ist mn Terdienet des Heraasgebers, den Fabeln

ihren Platz in der Fabellitenitar augewiesen iiud

die Ulu^tratioueu in ihrem Wert« erkannt zu

haben. 8o tritt wn io dieeem Codex gewiner-

marsen der älteste Vorgänger dee Hey-j^dEter*

oben Fabelbnches vor Auf^cn.

Beides, Fabeiu und Bilder, gibt nun die fol-

gende Beeebretbang der Taislii mit tvnUefaster

Genanigkeit wieder. In der Deninng der oft raifs-

rateueii Hilder ist jeder Strich nacli seiner Absicht

und Bestiiutuuug erklärt. Es ergibt sich ans der

Tnebt, den Omtmenten und der Ardiitektnr,

ferner anch ans der Kontiuuitit d«r Darstellung,

dafs die Bilder römischen l'rsprunges sind. Deu

Text, welcher vor 200 Jahren wobl ?od Nilaot an

vielen Stetiea beeeer geleien werden konnte ale

heai, hat dar Heransgeber nachgeprüft und traos-

skrlbicrt. Die Nael'prüfuDg hat einige aber nur

wenige üugenauigkeiten Nilaot« erwiesen; die

Trannkription hätte ieh genaner gewAneoht, so-

wohl hinnohtlich der Orthographie (ae and e, n

und V, grofse und kleine Anfangsbuchstaben) wie

hinsichtlich der Interpunktion, welche wir nicht

gut durch Komma nnd Pnakt naeii unterem Ge-

iHWiehe areetien kSnoen. Ee würde diee aneh Ar
die beabsichtigte HoimiliisHu^gabe in l^etrarlit

kommen, da die überlieferte Zeichensetzung der

Handschriften den itilistiecben und rhythmischen

ParatteBemu der meiit knraatmigen BatigUeder

markiert. In der vorliegenden Ausgabe ist man
genötigt, Zeile für /eile die Tafeln 7,11 vergleichen,

Wae eine nicht sehr bequeme, aber sehr lohnende

Arbeit ist, bei weloher man andi forigeieiat die

vortreffliche phototjpische Wiedergabe der Hand-
aebrift zu bewundern Gelegenheit hat.

Mächte dos schöne Werk, auf welehas fleife,

Mühe nnd Kotten von allen Beteiligten reicblieb

verwendet sind, eine neue Belebung der bei uns

stark in Stocken gerateneu Phaedrusforsehnng

herbeiführen. Sicher wird es dazu beitragen, dals

den ninetrationen der Haadeehriften immer mehr
Anfmerksamkeit sogaweadet wird.

Friedenau. H. DraheiiL

0 Boernar, Extemporier-Aufsälze. Fürsteuwald«

(Spree). J. Seybrth. IV a. 84 S. gr. 8«. 1 J[,

Znnlehet maoht dae Baeh den Eindradc, ale

hätte es sich aus Versehen in unsere Zeit verirrt.

Es handelt sich hier nämlich um lateinische Auf-

sätze. Bei näherer Durchsicht aber gewinnt es

den Leier. Der Yer&nmr bietet fQab^ diqw-

oierte Skiraen zu lateinischen Anftüitzen. Ent-

nommen sind die Stoffe aus Sallust, Livins nud

deu historischen Teilen (Jiceros. Die dabei zu

gründe gelegten Kapitel eind genau angegeben,

zugleich sind über alles irgend Schwierige des

lateinischen Textes der deutsch formulierteu

Skizze sprachliche und sachliche Anmerkungen

beigegeben. Das Bneh ist fBr dia obaran

Klassen der Gjmnasien und Realgymnasien

stimmt uud soll zu häuslichen Aufgaben, Klassen-

übuugen uud zum Selbstuuterricbt dienen. Man
mvA gestehen, dals die Themata gut gewihlt and

gut formuliert sind und daft die Ski/zi'u selbst

ans einer laugen Reihe hervorragend bedeutsamer

Abscbuitte jener drei genannten Schriftsteller das

SnhetamieUe sieben. Aneh hente wfirde es nieht

Ober die Kraft eiues Schülers der obereu Klassen

gellen, mit snlclicr Hilfe eine lateinische Aus-

arbeitung zu Stande zu bringen. Wer eine Sprache

aneh nnr soweit lernen will, um das von anderen

in dieser Spraeha Gesagte nnd Geeehriebene rar-

stelien zu kSunen, kann sich doch die Übungen

im eigenen schriftlichen, ja mOndliclieu Gebrauche

der fremden Sprache nicht erapareu; er mufste

sieb denn an einem fibarans besetaaidmieii Resultat

genügen lassen. Auch das ist klar, dafs es nicht

ausreicht, von Zeit zu Zeit ein Stück aus der

Muttersprache in die fremde Sprache zu über-

setzen. Erg^bMOid mllseea sieb daaa and««
Übungen im freien Gebrauche der fremden

Spraehe gesellen, die, wenn mau sie geschickt

vorbereitet und ihnen keiu zu hohes Ziel steckt,

Qbrigens weniger Schwierigkeiten bieten als jene

anderen gebnndeneu Ubangan.

Gr. Lieht erfeld e 0. Weibenfels.

bei Berlin.

Sprnchwörterbuch u. s. w. berausj^egebeu von Franz
Frdh. von Lipperheide. Ltefernng 8—8 (8w 97

—384). Berlbi, ibqped. d. SpmebwOrlerb. Je

0,60 JC.

Wir haben die beiden ersten I^efemngen des

SpruchwBirlerbnche!' iu No. lOS. 2(!3ff. angezeigt

und können uns hier darauf beschränken, den

Lesern kurz von dem rüstigen Fortschreiten de«

Werkes IfitteUottg m madieo. Die Anlage ist

natBrHoh dlaselba, wie sie dort beeebrieban ist,
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aber auf du Umschlägen fisdea ndi zahlreiche

VermebniugeD and Verbeesernogen , die später

MohgemäTa geordnet aaf Textpapier und mit leerer

ROekente gedmekt, noeh eionml aD^^gegebeo ir«r>

den eollen, so dafs sie au den eutsprcchendeD

Stellen am Rande eingeklebt werden können —
gewil'd ganz praktisch. — Zu wäusoheu wäre, dar»

bei geäugelten Worteu augegeben werde, aof wen

m lieh nnpriinglieh benahen, denn das mOebte

mao (rft gerade ans solchen Wörterbuchorn er-

fahren; so biitte z. B. die Angabe, dafs S. 97

Semper idem auf Sokrates oder vielmehr seiuo

Miene (vnltu) geht, nieht viel Phiti forlgenoninen.

— CL 187 vird bei Ei nur die Geschichte von Co-

Inmbus anirefiihrt, während doch ein Hinweis dar-

aof, dafa Vasari dasaelbe von Brauelleaohi ersählt,

Ten lotereaM goweeen wSrt, eehon darmn, weil

die Geschiehte aof diesen bezogen viel Binnreicber

ist. — Die in den Lief. 8— 8 behnndelten Artikel

reichen von 'Denken' bia 'Heiraten'.

Berlin. It. H.

AiMrtgtt aus StoltMlirlllen.

Bonner Jahrbtlcber des Vereins von Alter-

tumsfreundeu im Khetulaudc. Ueft 113. (Mit

16 TafUn nnd 60 Tentfignrea.)

S. 56 ff. H. Lehncr, Berichfc nln-r dio Tätigkeit

der Proviuzialmuseen in der Zeit vom 1. April l9U*i

bh Sl. Mm 1906. I. Bonb: Unnits. Nene Fände
(Irr sogen. Pfalilbauzeit (Untergrombaclier
Periode) sind in der Tiefe der Solilgriiben der

groben Erdfeetnag nnter so cbarakteristischen
ürastiVnden trcmarlit, dafs die Datierung des
Erdwerks in eine spiltero als die genauntu
Periode völlig ausgeschlossen ist — S. 57 f.

Aoberordentlicli reich nod wertvoll sind diesmal die

vorgeschichtlieben Erwerboogen ans der Gegend von

Bingerbrück (Fig. 28, 29). — S. 59 ff. Anf dem Ge-
biete der römischen Forscbuttg haben vier

Maseomsgrabuugcn stattgefaoden. Die wichtigste galt

den römischen Befestigungen von Remagen
(Bericht: B. J. 110, S. 142); durch sie ist vor allem

die vielerörterte Frage naeb der Existens
eines niedergermanischen rechtsrheinischen
Liroes endgültig beantwortet: Ein solcher
hat nie bestanden, vom Vinxtbaeb abwärts
war der Rhein stets Rcichsgrenze. — 8. 148 f.

Von dem Steinkastell Remagen wurde 1903/4 die

abgenmdete SQdwestecke mit einem trapezförmigen

Edttorm zum Teil freigelegt and die Beschaffeu
beit des Lagerwalls aufs genaueste festgesteUt.

Die Ansgrabungen dort haben an ein und
derselben Stelle die zeitlich aufeioander-
felgeaden Bofestigungsarten Ton Erdkastell,
Steinkaateli nnd spiltrömischcr Ortsmaner
fettgettollt; 6ber die dauernde militärische
Besttinng Bemagens vom Anfang dei 1. bia
xur Mitte dea S. Jahrhunderts waren whr boreita

durch Inscliriftcn unterrichtet. — S. Gl f. T-ntor der

aufserordentlicb grolseu Zahl der geschichtlich uihI

kniinrgescbielitlleh wiehtigen Eintelenrarbnngen ans

römisclier Ztit ist vnn höchster Oocicutung für die

Kenntnis der Kölner Terrakottafabrikoa die Erwerbung

einer Terrakottabasis, deren Inschrift das

genaue Datum der Herstelhint; angibt, nilm-

lich den 25. Februar 1G4 v. Chr. (Westdeutsches

Korrespondcnzbl. XXll, 1903, No. 20); dadurch bat

die geschichtliche Kenntnis dieses Industriezweiges

plötzlich eine ganz neue und feste Grundlage erhalten.

— S. 66 ff. II. Trier. Die Beobachtungen des für

die ständige arotaäologisclie Beanfsichtigung der städti-

schen Kanalisation gewonnenen Profeisors H. Dragen-
dorff haben 1902/8 nur die schon von Professor

Uettner anfgntdho Behauptung bestätigt, daüs das

rOmisebe Trier ein vollkommen reebtwlnkli*

ges Strafseunctz gehabt habe, nnd ebenso

Uettners Beobachtung, dafs die römischen Strafsen

in 4—5 Sehiehten flbereinanderliegen nnd dafs

sie gröfstentciis nicht kanalisiert waren- Auch die

Häuser hatten 3—4 Perioden. Entschiudcu ist

es scboQ dnrch die bisherigen Beobaditnngen, daft

das älteste Trier keine Stadtmauer hatte. —
S. 67. Mögliclierweise sind Fundamente des

Brücken tors da gefunden, wo die in ihren Pfeilern

römische MoselbrOcke an die Siadtbefestignng heran*

tritt. — S. 156. Eine näli«re Untersncbnng im Jahre

1903/4 ergab, dafs auch dies Tor aus grurscu, roh

bossierten Sandsteinqoadem wie die Porta iiigra,

aber nach einen anderen Plane erbont war. —
S. 155 f. Weitere Beobachtungen der Kanalisation

1903/4 bestätigten, dafs der auansgegrabeue
Weetfllgel der Thermen dem Ostflflgol völlig

symmetrisch entsprochen hat. Reste eines grofseu

Praclitbaucs in der Palastpiradeplatzstrafsu sind ein

neues Zeugnis dafür, dafs gerade der Osten des rö-

mischen Trier besonders reiche Hiluser gehabt hat.

~- S. 157. Der kostbarste aller Kanalfuiide ist das

Mosaik vom Konstantinsplatze (Korrespundeuzbl. 1904,

Heft 1). — S. 82 f. Bei den behufs Baus der Eisen*

bnhnstrecke Kleve— Trompet anf dem sog. Born-
schen Felde unweit Kalkar vorgenommenen Ans*

scbachtoagen sind keine Sparen eines römischen
Lagers entdeckt worden; es ist also wohl ansn>

uetinien, dafs zur Zeit der Abfassung des Iliiiorar.

Antonia, die dort genannte Ala zeitweilig in der

Kolonie Barginatinm in Garnison gelegen nnd

dafs es dort nie ein festes Lager gegeben hat; alle

auf dem Felde und in der h'äbe gemachten
Fnndo weisen darauf hin, dafs das römische
Burginatium schon in den ersten Jahrzehnten
des 1. Jahrhunderts n. Chr. bestanden haben
mufs. — S. 148 f. über Lage und Ausdehnung des

Priltorinms im Bonner Legionslager sind wir durch

neuere Feststellungen genauer nuterrichtet: Es mab
92 m X ca. 72 m. Die Porta decumana (Westtor)

hat im Gegensätze zum Mordtor nur eine Bau-

Periode. Von der Nordwesteeke des Lagers wurde

ein doppelter, sehr lircitcr und tiefer Graln n fest-

gestellt. — S. 194—271. Erster Beriebt der

rOmiseb'gernanisehon Kommission dea Kalser-

lielien ArohAologisehen Institnts ftber die
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Fortschritte der rOmis ch-pormanischen For-
schnng im Jahre 1904. I. Über vorgescbicbtlicLe

I'iiiule and Porscbungeu, hauptsächlich in West-
deatschlaad. iaturt wh B. Scbofflacli«r (d. L»
Ttae-Periode). — 8. MS. Die Bodenfirad« eot-

sprerluMi pan/, (i._n Nacliricliten der griccliiscltcii nnd
römischen SchriluteUer, nacli welcheu gaaz SUd- und
MUteldenuchland mÜMnA im grObwon Teils der
iwciten Hälfte des letzten Jahrtausends vor Chr. von

Gallieru bevohnt war nnd von den Germanen erst

infolge der ZUkc der Cimbern und der Sueben des

Artovial beaetxt wurde. — S. 204. Scbon jetzt be-

stUtgen die Bodenfonde die durch verschiedene Er-

witRungen naheliegende Vermutung, dafs die Scharen

des Ariovist nod deren JSachtolger das Haintal herab-

konen und «ich merat im «atcren Haiogdiiet, in

Ebeinhrssen und der bayrischen Rheinpfalz festsetzten

(vgl. 0. Breuer, Ethnographie der germanischen
StAmmo 1900, S. 61). lu diesen Kämpfen zwischen

Galliern und Germanen hoben ohne Zweifel die auf

isolierten Borgkuppen liegenden Kingwalle eine gruise

Rolle gespielt. — S. 205. In einigen Gegenden, na-

neiitltcb im nördUebea Od«nw«hl und d«m mittterea

Neckar balran sieb die OalKer sogar bis in die ersten

Jahrhunderte n. Chr. gehalten. Auch Grilherfundc

scheinen dies bereits zn bestätigen. Der Übergang
der gaUiseben and germaniseben Herrsehaft besv.

Knitnr in die römische hat sich in den verschiedeneu

Gegenden offenbar recht verschieden vollzogen, nament-

lich Imt die entwickeltere gallische Kultur sich ziemlich

longe neben der römischen behauptet. Am Itlarsten

liegen diese Verbältnisse auf dem linken Rbeinufer.

— S. 2U9. Sehr Interessantes für die Behiedehiiigs

Yerbftitnisse SOdwestdeoUcblaods bietet Fabricias'
Schrift, die Besitsnahme Badens dnrch die Römer
(Xenjabrsblälter der badisrhen Hisforisrlicn Kom-
mission 19U5, N. F. 8), uumentlicb in dem Abschnitte

aber die Helretierwttste (8. IS f.). Den gegen-

wlrtigen Stand unserei; Wisstit^ ilher die Zeil der

ersten Anlage des ubei ^'eriiiaiiis> iicn Limes fafst

Fabricius S. 82ff. zusuinmen. In den agri deeuwate»

siebt er (S. 55) Icaiserlicbe Dou&aen, die oian rer-

pacbtete, nra so das berrealose nnd TerOdete Land
wieder zu besiedeln. •— S. 211. Die Fraise nacli der

Örtlicbkeit der Varusschlacht istfar U. Üragcu-
dorff «lontBdiMen. Bei dem sog. Varnslager im
Habichtswaldc kann es sieh noch Obcr^tlentnnnt

von K eis er nicht um das Loger der Raste des Va-

riaoisehen Heeres bandeln. — S. 212. Zur Frage

nach der Lage von Aliso ist Neues im Jahre 1904
nicht beigebracht worden. Für die Geschichte der
ROmerfeldzttge ist ein wesentlicher Fortschritt der

Forschung 1904 nicbt an verzeichnen. Und ein

sebneller Fortschritt ist aneb nicbt za erwarten. Die
planmäfsige Forschung darf den Fortschritt vor allem

von der Wegeforschuug erboffen, weil die Römer in

Norddenlschland natttrlich die alten YSlkerverkehrs-

Wege Iwnntzt haben, die sie vorfanden und die noch

lange nuch der Unnicrzeit beniit/t winden. (Kheuso

Spricht sich G. Schuchhnrdt aus in Ahsehnitt VIII

*KacbrOBiscbes [Fränkisches und Sächsisches in Mord-
dentM^biaiid]* 8.26411) — 8.S18. (Hallern.) Es
tst wohl sieber, dafs <Ue lAmtlieheii UferbebsUgongea

keine Tärme zur Flankierung des Walles hatten.

Diese Befestigungen liegen wirklich an einem rö-

mischen Ufer. Im westlichen Teile der jüngsten

Anlage (vgl. den Plan in l : 1000 anf Beilage I)

huUm sidi regelmäfsige Baraekenfrrandrlsse,
die, wenn auch in viel kleinerem Mafsstabc, panz

auganadieiulich an die Baracken des Lagers von

Novaesinm erinnern. UnUar and weiter ta unter-

suchen bleibt noch das Verhältnis dieser Ufer-

befestigungen zu dem grofsen Lager. In diesem

wurde an den beiden Ostfronten gearbeitet; es ergab

sich als wichtigstes Resultat, daüi eine VergrOfserang

des Lagers stattgefunden hatte. An der WaR*
konstruktiun, die vollkommen gleichartig mit der der

Uferkastelle vrar, und dem Grundhls der beiden porta*

proetoriae {kib. 8. S14) zeigt Dragendorff, wie der

Steinbau der römischen I..ager nnmittclbar an den

Holz- und £rdbau auknOpft, dessen Formen gleichsam

in Stein flbersetzt. Erst von diesem Gesichtspunkte

aus wQrden manche Einzelheiten der steinernen Kastell-

bauten verständlich, wie z. B. die verbilltnisniarsig

geringe Stilrkc und HOlm der steinernen Kastcllmuuer.

— S. 316. Dm sofeaanate ROmorlager bei

Knebtingbnnsen weist vollkommen römisches Lager*

^^chonla auf, ist aber nicht als röniiich erviiesen

(Kleinfaudo aus dieser ErdbefesUgong sind abgebildet

anf Beilage U). — 8. 917. Im FrtbKog 1904 ist

es entschieden worden, dafs in Höchst a. M. ein

römisches Lager anzunehmen ist. — S. 218 f.

H. Dragendorff will mit H. Lehner (Novaesinm

S. 250) anf Grund der Kleinfunde, vor allem der

keramischen, die Gründung des Lagers von Novaesinm

spater als H. Nissen ansetzen. — S. 221. Aus

mancherlei Anzeichen nnd Fanden läiät sich ent-

nehmen, dnrs die Anfitnire des rOmiseben Bonn Itter

sind ah die Gründung ileq Lepionslagers. — S. 222.

Besonders im Vorlaude von Main/, bis an den Taunus
hin mebren sieb die Spuren dauernder frObrOmiielier

Resiodelung rechtsrheinischen Gcbieis. Für ansgcmocht

KÜt es jetzt, dals das rechtsrheinische I^and mit der

Aufgabe der Eroberungspolitik unter Tiberius nicht

vollkommen anfgegebeo werde — 8. 232 f. Die Ans-

grabnngsfnnde in Roflielm eriraben, dafh das frib-
röniisc lie KrtlliiL'er unter Caligula im .)ahro40
oder 41 n. Chr. angelegt und wohl schon um 60
anfgegebeo Ist. Unter Domlllawworde Ii niehster

Nahe das Stcinkastell erbaut. Dies Resultat Ritter-

lings verwertet nun Dragendorff rückschlicfsend

für Haltern dahin, dafs von einer Fortbesetzung
von Haltern bis in klandiscbe Zeit hinein
nicht die Rede sein könne. (Vgl. C. Koenen in

dieser Wochensclir. 1904, S. 520). — 5.224 Die

Beichslimeskommission unternahm die Ausgrabang
des Kobortenkastells bei Urspring nnweit der

Lohnequelle; ein nencs Numcrnskastell ans Stein

wurde bei Westernbach nördlich von Öhringen an

dem geradlinigen Infteren Limes entdeckt. — S. 9S5.

In Ems entdeckte man eine Ecke des Kastells samt

einem Eckturm. - S. 226 f. An der Dunaugrenze
ist die Lage von Boiodurum in der N:1he von Passat

bei Innstadt ermittelt. Von der Maner der Castra
Regiaa wurde iHe Nordostedie aalgefaadoB. la

Österreich bat die Erforschmiif des Linas-
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uhscliiiitts Wien-Enns begonnen. Dai LegioBi«
lagcrLauriacam wurde »n der bisher Mgenommenen
Stelle festKestellt nnd 5 km östlich von L. an der

anderen Seite der Enns ein zweites annähernd ebenso

grofses weit späteres L»gflr nachgewieseo. — S. 327.

Am flOfliseheD Orenzwall des Antonias Pins
wurde ein neues Kastell bei Ronf;b - (.'a.stlc

aosgegraben and ein sweitet in Barhill aufgedeckt.

— 8. 998. Btf Altey ward« «in Slrarsenkastell
festgestellt, anch bei Eisoiibcrg in der Pfalz fand

man Reste eines spätröroischen Kastells. —
8. S39ff. III. Nenes zur rOmischen St&dte- and
Ortskundc: Fortscliroiteiirle Feststellung des Stadt-
pinns des römischen Trier (S. 229—231), Met/
(S. 231—233). Köln (S. 233), Heddernheim (S. 233
—234). — Villen ond Baoemböfe. — S. 236 ff. Be-
siedelnngsverhSltnisse gröfserer Gebiete: des

Kreises Düren; die rOmiscIien Sirafseii in Uheinhesseu.

— Einzdgr&ber nnd Friedhöfe (S. 236 £). — S. 238 f.

Hnnismatik von H. Dragendorff: Fttr cHeHUnz«
geschichtc der frülieii Kaiscrzcit sind eine Reihe

wichtiger Funde in Haltern, Uofheim nnd Neuis plan-

mibig and mit bestem Erfolge ausgebentet worden.
— S. 242. Für die Geschichte des antiken Handels

ist es wichtig, dafs Ostpreufseu nach Feiser ganz be-

sondere reich an römischen Mflnien zn sein scheint.

— S. 244 f. V. Epifrraphik von H. Drugendorff.
— S. '.'46 f. Provinzialc Keramik von II. Dra-
gendorff: IIufliL'iin (.'ihl ein ebenso klares Bild von

der Keramik der Mitte des 1. naciicbristlichen Jahr-

bunderts wie Haltern von dessen Anfang; beide sind

von Ritterling bearbeitet — S. 253 f. gibt D. die

Uaaptergebnisse von Dächelettes, ans^aeichnetem

Werke: Les vases eiramiqnes ornis de la

Gaule romaine (2 Bde., Paris 1904). — Hervor

gehoben wird, dafs Ludowici, Stempeloameu
römischer Töpfereien in Rbeinsabern (1901/4),
(iin von ihm gefundenen Stempel in faksimilierter Zeich-

nung veröffentlicht. — S. 257. In Arezzo haben wir

neboD Stücken, die der Fabrikbeittaar stempelt, solche,

die von Sklaven (viauu) signiert sind. Der Grund

fieser Verschiedenheit ist nach D. noch nicht ganz

klar. In Rheinzabern findet sich meist: fecU. —
S. 259 ff. Provinzialc Kunst von H. Dragen-
dorff: In dem Streite zwischen Furtwängler, Stud-
niczka und Cicborios Ober das Tropaion von

Adamküssi ist D. — mit der nötigen Reserve, weil

ihm die Aotopsle fehle — wegen des Zengnisses der

Insclirifi, die F. als zu dem Deiikiiitil gehörig nach-

gewiesen hat, dafttr, dais das Denkmal eher traiaui-

tAm ah aagnateiaelMn Ursprungs seL

Bavae de Philologie XXIX, 4.

S. 277- 288. P. de Labriollo, Der Gebrauch
des Diminutivums bei Catuli. Die h;lutige Anwendung
des Diminutivums hei Catuli ist nicht zu erklilren aus

einer blofsen Vorliebe des Dichters fflr diese Form
oder aus metrischen Gründen (vgl. S. IMatner, .\me-

rican Jonmal ofPhilology, t. XVI, 189^). S. 1n6—'202),

sondern entspringt einer gans bestimmten Absiebt.

Die Untenodmog zeigt, difr Oatnll die Yokleine*
rangsfonn uthlt 1. im eigeniUebeD Sinne des Wortea»

um einen Gegenstand von kleiner Gestalt xn be>

aeichnen; 2. zum Ausdruck der Ironie, Qeting*

schfttzang, Beschimpfung; 3. in allen Fällen, wo es

sich um die NDancierung eines bestimmten G^'nUils,

einer Stimmung oder Empfindung handelt. — S. 2tt9

—991. E. Faral, Tbeokrit als Nachahmer des 8o-

phron, Ycr^jlcirlit die Idyllf II, 1 des Thookrit mit

Sopbron, Fragm. 5, ed. Kaibel (Berlin und

tttdet, dafo Tbeokrit in dem ersten Teil seiner Idylle

(bis v. 68) sich an So])!iroJi an'^'cli'hnt hat. — S. 291 f.

P. RouBsel, Anchurus, ersetzt unter Hinzuziehung

einer bei Plntarch erhaltenen Legende iu dem Mlten
der beiden Sttlcke der Anthologie das Wort tayxovQo;

durch '^%ov^i. — S. 293—295. P. Roussel,

KiXfUi iy atdr^v, stellt aus einem Sprichwort bei

Zenoblus (Paroemiographi graeci, ed. Lentsch-Schneide-

win: Zenobius, IV, 80) ond swei Erzäblnngen des

Firmicus Maternus (De Err. Prof., 15) und des Cle-

mens von Alexandrien (Protr., II, 20) da« alt« Le-

gende aber den Ursprung des Eisens wieder her. —
8. 296— 30,1, A. Cartault, Zn einer Verbesserung

Scaligers bei Tibull I 2, 65. 66, verteidigt und be-

grOndet ScalH^rs Berlchtigeag, «eleber fbit' dnreh

'fuat' ersetzt. Wenn der Dichter trotz des Protestes

au dieser Stelle doch Delia verlassen bat, so tat er

es nicht auf eine Einladung des Messalla hin, sondern

unter dem Druck einer ilim naln'stL'henden Persön-

lichkeit, wahrscheinlich irgend eines jmtruus. Im Zu-

sammenhang mit diesen Erörtemugeu wird die Reihen-

folge der Elegien des ersten Buches festgesetzt. Es
zeigt sich, dafs Tibull in seiner Ausgabe die chrono-

logische Ordnung mit 2 Ausnahmen bewahrt hat:

I 10, 3, 3, 1, 4, 5; 6, 7, 8, 9 : 10 gehört dem Jahre

31 oder SO t. Cbr. an; 2, 8, i, 4, .'>, 6 reiben sieh

für 29—28 an einander; 7 staniint aus dem Kndc

von 27 oder dem Aufaug von 26 i ö und 9 und die

erOffentUehui^ des I. Boches sind bald daraaf ge-

folgt. — S. 30(; --309. Morlimer Lanisun Karle,

Über das horazische Carmen IV, 8, spricht im Hin-

blick anf den unechten Ven 17 und die sieh daran
arischlipfscndeu Verderbnisse den Verdacht aus, dafs

das gauzo (ledicht unecht sei. Die Vermutung wird

durch viele ln<licicn erhärtet. - S.309—314. .l.Levy,

Der Ursprung des Namens 'PIjönicieu', verwirft alle

bisher gemachten Erklärungsversuche und Hypothesen

bezüglich der Herkunft des Namens 0otyiKti. Die

Bezeicbnnng des KOstenstriehes von Tyrne nod Sldoa

mit dem Namen PhOniefen ist vielmehr als die Folge
eines eigentllinlichen, aber h.iulig beobachteten Vor-

ganges iu der geograpfaischon Beueunuug zu betrachten,

demrafolge der Name eines bekannten Landes sieh

oftmals auf die sich anschliefsendcn unbekannten

Hinterländer ausdehnt. Nun wissen wir durch Aihe-

aios, daft Oorinna nod Baeehylldes anter 0ot¥bMi
Karicn verstanden. Diese alte Bezeichnung för Karlen

bestand noch in der ersten ilaifle des 6. Jhds. in

Milel, wurde aber spftler — aus welchen Gründen,
ist nicht bekannt — .durch Kagia ersetzt. Der Name
<I>otvlxt] aber verschob sich nach Süden, um scbliefs-

lieh an der Gegend hatim /u iilLil>>'ii, lie man allge-

mein mit Pböniswu bezeichnet. Im Anschiufs an
diese Ecflrtantng werden iwd oft konmeotierte Llte-

vataratenao, Herodot 1 170 und . eia Fngoient des
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Choirilos, erklärt. — S. 315—318. F. Gaffiot,
Zwei Stellen aus Plaatns. Mil. 436—439 wird, ab-

weichend von dem SpeniiahefaeD Test, gtnrilfo der
II«. B. wiederhergestellt und dem Sinne nach erklärt.

Truc. 826- 831. Für die Verse 829/30 wird eiue

Lerang io Vorschlag gebraclit, die sich mehr als die

Tttto fOB Leo und Ooetz-Schoell der Hs. ß. nähern.— 8. 819 f. J. Bidez, Kqövov oder 'HXlov uattjQ

(Epinontis 987 C)? Die Anmerkung Stallbauins zu

dieser Stelle (in seinem kritischen Apparat): *B«cte

Kf^mt eateri' ist fiilsch. Die Lesart ^Xlw ist viel-

mehr zuzulassen. S. 321— 327. J. Bidez, Psellus

and Proclus' Kommentar des Timäus. Die vier von
Linder veröffentlichten Schriftchen von PseHm, welche
nach Timäus Aber die Formalion der Seele Iiandeln,

setze« sich fast gänzlich aus Sätzen zusaniiuen, diu aus

Proklus abgeschrieben sind. Au einigen Beispielen

wird geieigi, daTs man allen Grund hat^ dieser Trak-
tale des Piellns hei der Festsetzung des Textes von
Proklus' Kommentar in Timaunm Hinlinung zu tragen.— 8. 328— 331. F. Pr6cliac, Minucius Felix,

Oet. ed. Boeiiig. Der Text wird an roluendea Steflen

geändert und erklärt: IV, 3, S. 4 Z. 18; XXIV, 2,

S. 38 Z. 11; XXXIV § 9. — S. 331 f. P. Med au,
Minucius Felix, Oct., schlägt vor, in § 19, 9— 10

Ufilwr der durch die Hs. P gegebenen Ordnung als

dem Text von Roeren-Boenig za folgen, unter Zu-
lassung iJt r Hiivel'schen Hcssi'iiin^' ijuamvis varict aus

quamvis varie. — S. 332 f. J. de Decker, Minucius
PeMx, Oct. V, «—3 (ed. ßoenig 8. 5 Z. 15—20).
Die Bessenni^' von Mionnulios' in *non niultos' ergibt

einen verständlichen Sinu. V, 8 (S. 6, Z, 23). Statt

judice ist indice za achreiben, — S. 334— 336.
B. Keil, ändert die von B. Haussoullier veröffentlichte

ionische Inschrift (vgl. 'ülTraiide h Apullon Didym^eu*
[Extrait des M6nioires de la Delegation on Perse,

t. VllJ. Chalon-su^Sa6oe, 1905) an «nigen Steilen

and liest sie folgendennafteD! . Tode tAfdl^ti o*]

II. Ifiov . \/oi<riiXox[os Mt)] Ofiäßwr, di t^taav

Tbe Olaisical Review XX 3. Mftrz 1906.

8. 97—99. R. M. Henry verteidigt noch einmal

seine Ansicht, die Doloneia sei eine Pus»e: s. VVoi-hen-

Schrift 1906 No. 9 S. 249. — 8. 99 f. A. C. Pearson
halt Itoer. Paufgifr. 140 die Konjektur von Platt

far unnötig: a. Wochenscbr. 1906 No. 23 S. 689. —
8. 100— lOS. J. R Harry verteidigt seine Ansicht

Uber die nehandlnng des K<tiijui)ktivs usw. I'erfekli

in (iriecliischen Grammatiken gegen K. A. ikmiten-

tc/ieiii: s. Wochenschr. 1906 No. 9 8. 249. — 8. 103 f.

ü. V. Wilamowitz-Moellendorff, De antiquissi-

mis Theocriti membranis, bespricht einige von

ihm bisher übersehene, doch für den Text des Theokrit

oawicbtige llaudsehriften-TrOmmer. — S. 104—109.
A. J. Kroneuberg gibt den Scblnfs seiner kritischen

Bemerkungen zu Kpiktet (III— IV): s. Wocliei.sclir.

1906 No. -23 S. 639. — S. 109—113. U. KichurUs
beendet seine Noten ra den Erotlei Graeoi (Hello-

doru): s. Wochenschr. a. a. 0. — S. 113 f. G. M.
Hirat vergleicht OciJ tiietam. XI 119 ff. mit Very.

Arn, 1 168 ff. ond TU 10« ferner Ob. wtLXllS.

mit Vety. Ae„. VII 312 und X 39 f. - S. 114.

A. £. Uousuan schlügt eine neue Ergänzaug den

EpioediamB CIL II sappl. 5889 vor. — 8. 114 f.

E. H. Blakeney bespricht Haccln/t. V 140 ff. (.lebb).

— S. 115. A. £. Ilousman verlangt für einige

Stellen des DaccUylides Auastrophe bei Präposition«!

fix 39. XI -213 und XVII 119 niiQa, XI 96 nöxt). —
W. K. Ilm die erklart Ihr. evoJ. V 29 abacla nuUa
cotitcientiu durch 'ejccluded frotn uo eompliciti/. —
S. 128 f. H. W. Smyth erklärt, die Veraotwortoiig

für die Dinge abem^men tu wollen, die an der

3/«'(/*a-Ausgabe des verstorbenen Prof. Earle bemängelt

wurden (s. Wochenschr. 1906 No. 1 8. 16), und

widmet dieeen einen Naehraf. -~ 8. ISS—186. Tk
Ashby jun. berichtet tlbcr neue Ausgrabungen in

Koni, gröfstcnteils im Anscblufs an Ilalsens Jahres»

bencht in den Komischen Mitteilunj^en 190.1 (s. Wochen-
schrift 1905 No. 48 8. 1323 und 1906 No. 21 S. 583 f.).

— 8. 137. C. Torr äufsert sich W. W. Tarn
gegenüber noch ciumal Uber die Trioren: s. Wochen-
schrift 1906 No. SS S. 640. — 8. 140 f. F. U.

Harsball berichtet in der Arehäologitchen Mo-
n atsObersiclit vt;n Funden in Klfinasim E])liesus

(Ergebuisse der österreichischen Ausgrabungen vom
Herbst 1904), Per^amum (Ausgrabun^^sergebuisse V(mi

Herbst 1905); (jritcltftilanü : Kapakly [Volo] (myke-

nische Gräber}, Lusi in Arkadien (Bild der Artemis

Hemera), Cyuuria (TOpUMroToB); md Ajrikat Tingad
(tnenta pomUraria).

Mnemosyne XXXIII, 3.

S. 229—268. U. T. Karsten bespricht im letzten

Kapital der ÜntorsacbttnfOii Uber dae Comaien.
tum die rlietoriscbcn Scholien der Interjiolatoren. An
Zahl fast zweiliuudert, stelle« sie teils kürzere, teils

lungere Auszüge aus den Commentarien der RbetorOB

dar, die iu den Schnleu unter Zukilfeuabme des Tercits

lehrten. Sie lassen sich leicht von den Scholien des

Donatus nntcrschcideu ; die bcidcrseiligcn Merkmal«;

werden im einzelnen hervorgehoben. Was die Bc-

nehnngen dieser Scholien sn Eagrapbiaa betrifft, so

lassen sich iui Eunnchus, iu den Adelphi, der Andria,

Hecyra und im Pbormio insgesamt nur 32 Stellen fest-

stellen, die mehr oder ««alger ähnlich rind. Diese

Übereinstimmungen sind auf gemeinsame Quellen

zurückzuführen, Uber welche K. nichts Sicheres er-

forschen kann. — S. 269—292 gibt S. A. Naber
Imtische Bemerkungen in den Reden dea Andocidea

tarn Zwecke grOfserer YerstlndHchkeit. Im Znsammen.
hang damit wird die Behauptung aufgestellt und be-

gründet, dals mit Ausnahme der vierten Rede gegen

Alcibiades, welebe nlmnaia gdiak«n worden sein kauo,

es müfsie denn innerhalb der Schnlwiinde pewese«

sein, die drei andern dem Andocides nicht abgesiivucben

werden können. — 8. 292. v. L(eeuweu) macht

im Auschhila an das schol. zu Aristopb. Pac. fah. v. 31 f.

aaf feUerbalbB Erklärungen de« zitas Iu; aufmerksam.
— S. 398—816. II. V. Herwerd« !), Zu Sophokles'

Antigene, «nteniebt die neue Aubgabe des eopbokle-

iseben Dramas von F. Blajdea einer Bespreehnng und
Würdigung. Ks werden zuerst di^enigen Emcndatioiien

mitgeteilt, welche den Lleraoageber zum Urbeber habeu

md T. H.a BeifhU finden, sodaBii die Lesarten, dis
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B. dem Scharfsinn holländischer Gelehrten verdankt;

eodlich werden ftewisso verderbte Stellen angeführt,

Sn denen nmirrc Bcsscniiiycn lirrechtigter erscheinen,

desgl. solche, wo die bessernde Ua&d mit Unrecüt nud

obm Onnid dogegriftn bit. — S. 816. H. H(«r-
werden) liest Horaz Carm. 16 v. 13 ff. 'Is Martern

. . . . pareiii.', oline Fragezeichen. — S. 317—329.

I. V. Wangeningen, Über das Damuklesscbwerl.

Die Erzählung und Redensart vom Damoklesschwert

findet sich bei den Alten verhiiltnisniäfsig selten; es

lassen sich aus der griechischen and lateinischen Lite-

ratur nur acht BeU^stalleo anführen, deren chrono-

logifrbe Folge ht: Cicero Tnse. disp. TS! § 61,

Horaz C.III 1, 17, Persius III 39 ff., Animianus Mar-

celliuus XXIX 2 § 4, Eusebius Praep. Evang. VIII

14, 29 (S4), 8. 391 (D), Maerobina Sonn. 8cip. I 10

§ 16. Apollinaris Sidonius Kp. II 13 § 6, Doelhius

f524 n. Chr.) cons. phil. III pros. 5, U), ed. Peiper

8. €1. Cicero, der älteste Zeuge, an den sich alle

•hri^M mebr oder WMiiger anlehnen, bat die kleine

Erzlbhnig bOcbsIwahrfcbefnlicb amTlnaein entlehnt.

In der iitiureii uinl iicueslen Literatur einiger roma-

nischer und germanischer Volker kommt die Phrase

iebr hlnflg vor. 5ie Ist den BoHiedent, Deataeben,

Knplrindem , Franzosen und Italienern gelilufig und

wird nicht nur angewandt, wenn das srheinbure Ginck

oder die Baba eines Menschen eine plötzliche Störung

an erfahren droht, sondern ttberhanpt bei jeder grofsen

Gefahr. — S. S29. v. L(eenwen) schreibt im scbol.

Aristoph. Pac 459 fjifittTat di tovg ßÜQOf tt

i^^ixötuaq statt |U|iersa* dk tov^ ßaußaqtaxl
rnnuf. — 8. 880—888. 8. A. N(aber), Za Plaatas

Rudcns, veröffentlicht . ic Steile v. 1235—1353 in der

griechischen Übertragung von Macaolay nnd «Qrdigt

die Knost des Obersetzers. — S. 332. P. H. D(aneti),
Zu ßoptliins, liest Cona. IV 7. 43 aainia ac ra fttr

aaimis ocre.

KeB«D8loiM-VerzelchnU phliol. SdiffiflMi.

Aaschylns, Gboepboroe, trand. from a rerised

taat bgr W. Headlam: Clnx^r. 20, .s s. if,f).H;,s. .1.

Sidgtnck fhennt den liolicii Wert der Leistung au,

obne indes im einzelnen mit allem einverstanden an sein.

All&gre, F., Sopfaocle: ^tude sur les ressorts

dramatiqnes de son th^fttre et la composition de ses

tragidies: Bull eril. 1 1 S. 208. P^iue von Sympathie

getragene, aber onabliftogige Stadie Uber die Kunst

dca Üchtera. A. Dupuoy.
Aaton Arendt, Syrakus im /weiten punischen

Kriege. Teil II. Geschichte der Stadt. liphW. 18

8. 558 f. Iia ganzen wird man der Arbeit einer um-

fangreichen nnd <iachi?emilfsen Heranziehung aller

Quellen Anerkennung nicht versagen künnen. Tli.

Aristotelis noJUrsto "Ad^vaUnv. Quartum

editit Fr. Blau. Aristotelis res pnblica Athenien-

Jiuni e.iilif /•';. (i. Keinjon BphW. \^ l^\hh^y\.

Kenyon bietet die zoverlässigste Urondlage far jede

«liaencbaflliebe Bonoltaiig; Blan* Konjebtaren alml

bestimmt durch eine Theorie, die wohl von Scharf-

sinn, aber dorcbaus nicht von Besonnenheit seugt.

Brablec, St, De gloriaa cnpidiae a Romanis
poctis expreasa: Zö0. 57, 3 S. 288 f. Wertvolle

Zusammenstellungen. Fr. Kunz.

Ürnus, J-, Vortrftge and Aufsüize: Z0(ir. 57, 8
8.801-804. H. Sehtntt »ahnt die Leeer dieser

Vortnlge znr Vorsicht; dies scheint ihm um so not-

wendiger, je mehr es zu bedauern wilre, wenn sie

nicht recht viel gelesen würden.

Gagnat, R., Conrs d'^pigraphie latine. Supplement:

Clatt. phil. S. 192. Notiert von l4''o^«r Dpiniton.
Gardinali, Oinaeppe, Fraauntatto: DLZ.li

S. 682. Re/eraU
Gaaer, P., Beigaben an lüaa nnd Odjsaee: Rer.

8 S. 132. Inhaltsangabe. %.
Gb. Daremberg, Edm. Saglio et Edm. Pottier,

Oictioonaire des Autiqoit^s grccqnes et ronaines, onf
de plus des 7000 figures d'apris l'antiqiie dessiii^es

par /'. Üellifr. ^^p/,/^'. 10 S. 22.'^ 225. Auf allen

Gebieten dieses grofsen Wörterbuches sehe* wir
franaOsiacbe Gelehrte t&tig, die xa den eraten ihrea

Fkcbes geboren. — u —
D. Detlef seil, Die Entileckiing ilcs germanischen

Nordens im Altertum. ((^ueUeu und Forschungen aar
alten GeacMebte lad Ge^gvapbie. beransgegeben ton
IV. Sifpltn: iVpklf. 10 S. 226-230. Einselhelteti

erörtert beifallig Eduard Wolf.
Diehl, Gh., Etudes byzantines: Bull, erit. 11

S. 212. FUr den Gelehrten un<l den Spezialisten un-

entbehrlich; in einzelnen Abschnitten auch den Bedürf-

nissen des grofsen Publikums entsprechend. A, VofL
Dieterich, A., Mutter Erde: Clanr. 30, 3

S. 187 f. Solide nnd glänzende Arbeit. F. Granger.
Dulanre, J.-Ä., Des divinit^s g^n^ratrices chez

les ancieoB et lea modernes: Rer. 8 8. 121. Un-
nötiger Nendmek. M. 0. D.

Euripide, Hecuhn. Trxtc, röcension etc. par
Henri Weil 3e iditioo remaaiöe: ULZ. 17 8. 1056.
Eolbltt veriiUtaianllhig wenig bedeatendere Än-
derungen.

Foucart, P., Ixj culte de Dionysos eu Attiqne:

Claur. 20, 3 S. 186 f. F. GraHfftr iat VOB den Er-
gebnissen nicht voll befriedigt.

Frank, T., Attraction of mood in carly laiin:

(la^. pliil. 194. Gebt in verschiedenen Punkten
Uber Tholins Bach „de ooninnctivo latino*' iUnads.

CAar/«t B. BtimM.
Gnspar, C, Olympia: Bull. cril. II S 2IG. Für

die Frage der olympischen Spielo erscliüpfend. (.'. E. Ii.

Greenidge, A. H. J., A history of Rome during
the later Kepublic and early principate. I: CUui. phil.

S. 1 83. Das Bnch ist die interessanteste, gelehrteste,

kritischeste Geschichte der letaten Jahre des zweiten
Jahrhunderts, die wir haben. Frank Frost Abbat.

Harvard Studie»tiidassical philolüg}-.XV (1904):
ZüK;. 57, 3 S. 304. ADerkenneaiia InbaltanagAe von
U. Seh*akL

Hebenstein, J., Gliederung der gdesensten
I/ebcnsbes(hreibungen des Comtliu» Nepot: ZöG.
57, 3 S. 2Ü3. Die Arbeit wird bei ihren praktischen
Werte mandiem willkoaimen sein. Fr. Kvmz.

IIelbi<;, W. , Sur les attributs des Salieiis:

Cla»*r. 20, 3 S. 187. Interessant nnd wichtig.

F. Oranger.
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Hirt, H , Die In^lopTPriDanen. I: Rcr. 8 S. 131
]— 123. Anziehend und iebrreicli. V. IJenry.

L. Ilirzc], Über Schillers Beziehungen zum Altcr-

.tuou Nene Ausgabe: ßphW. 18 S. 568 f. Grttiiilliche

Sachkeiinlnis, sichere Metho<le aud fein noBgearbeiteto

Sprache zeiclinen diese Arbeit ans. 0. WtiJjeufeU.

Hoineri Ilias, ed. F. Cautr. U. £diüo minor:

Rer.S S. 132. Notiert. %.
Homeri Ilias in verkürzter Ausgabe von A. TL

CItriit. 3. Auflage: Her. 8 8. 132. £in Drittel der

Diehtnog ist «eggeblieben. Mtf.

Inscription fis firaecae ad res Romana« pt-r-

tinentcs: Clust. pJitl. S. 19'6. Wichtige und verdienst-

liche rublikation. Edward Capp».
Oriciifis ^'racci inscriptiones selectae ed.

W. JJiUenbeiyer: ÖJM. 7 8. 206. Vortrefllicli.

H. Seltenkl.

de Joog, £., Dimtweigeriag by de oode Christe-

'nen: Sln$eum XIII, 79. S69. Willkominen. SL Spiyer.

Jndcicli, W.
,
Topographie von Athen: Clauxr.

20,3 S. lööf. Wird niemand ganz befriedigen,

•ber jedem viel BeftiedlgeBdes bieten. A. P. Oppe.
Kinnis, M., MQiizen und Medaillen. Ein Hilfs-

hücblein für Sammler und Liebhaber: J,C. 21 S. 729.

Der Zveck des Verfassers wird in eigenartiger und

ganz vorzüglicher Weise crreiclit. F. Fricilfushurg.

Lehmann, K., Die Angriffe der drei ßarkidcn

aaf Italien: C7aMr. 20, 3 S. 179 182. Ausgezeich-

neter Führer durch die in dem Gegenstand liegenden

Probleme. A. H. J. h'reenidge.

Ljsias, Ausgcwälilte Reden, von A. Weidner^

2. Aoflsge Ton F. VogeL Her. 6 S. 132. Out. Afy.

Lysiae orationes, rec. C. 6. Cobetz Editio qnarta,

quam novis curis recensuit ./. .7. Hartmmi: Npli/*'. 10

S. 217-219. Man hat allen Aula&, diese Ausgabe

»b verfehlt n bexelebnen. Cfv^w Wtrpti.

Mcrgnct, H., Handlexikon zu Cicero: I.C.H
S. 726. Das Ziel des hochverdienten Verfassers ist

als vollständig erreicht zu betrachten.

Odau, Max, Queesdottom de seplima et octava

Piatonis epistola capita dne: BLZ. 17 8. 1047. Diese

ScbOlerarbeit tr;i<.'t zur Aufklärung des seblrierigen

tProblems nichts bei. Ht. Sinko.

Der alte Orient. 6. Jahrgang, Heft 8: Otto

Weber, Sanherib. — Heft 4: Alfred Witätmannf
Magie und Zauberei im allen Ä(!\pfen. — 7. Jahr-

gang, Heft 1 : lirtino Meißner, Aus dem allbabyloni-

srheii Recht. Heft 2: Hn<^o Wmrkln-, Die Euphrat-

lünder und das Mittclmeer. Heft H: Heinrich Zim-

mern, Babylonische Hymnen und Gebete in Aub\salil:

üphM. 10 8. 225 f. Über den Inhalt macht kurze

Angaben R. Hamm.
Pel schar, M., Empirismus, Spraclijieftlli! und

Grammatik im altklassisclien Unterricht: ZoG. 57,

8. 384. J. JRappold erseheiat der Vorscblag des

Verfassers ah Gaii/os nicht annebnbar, aber in

Einzelheiten verweudliar und beachtenswert.

Picavet, F., Esquisse d'une histoiro gönöralc et

comparie des philosoptiies mädi^vales: Her. 8 S. 127
— 130. Das Verhältnis des Mittelalters mm Neo-

Piatonismus bedarf noch der Anfkläruug. ./. Btdez.

Bichter, Ernst, Xenoplion in der lömiacben

Litomtor. fTjpA W. 18 S. 551 f. In den meisten

Punkten erklitrt sich mit den Terf. einverslaadei

Joh'tnne» Tolkiehn.

Sclilcrka, A., Rückblicke auf die Detnoslhmet-

Lektüre: ZöG. 57, 3 fi. 283. Wird von Fr. Kunz
den Facbgenossen znm Gebrsncb bei der BehnnebtOre

des D. etnpfolden

Skeat, W. W., A primer of classical and english

pbltolonr: Ctän. pML 8. 195. Wann empfohlen von

Carl JJ. Burk.

Steuding, Hermann, Griecliisclic und römische

Mythologie. Dritte, nmgearbeitcte Autlage: Npidi,

1 6 S. 222 f. Das gutgeschriebene Büchlein wird

auch fernerhin nützliche Dienste tun.

C. Suetonii Trauquilli de vlia Caesarum libri

VIIL Becensnit Ijto Preud'homau: BphW. lä

s. 558-556. Der «cnen Aasgabe fcun m leinen

Bedauern kein empfeblendee Wort mit anf den Weg
geben Max Ihm.

Torp, Alf, Die vorgriecbisebe Inschrift von
Lemnos. /^/>A ll\ IS S. fj^T-^Gs und 19 8. 593-599.

Diese Abhandlung geliOrt ubne Zweifel ZU dem aller-

besten, was über das vielbehandelte Denkmal Ober*

haapt geschrieben worden ist O, Dmud—on.
Urkunden aas der Zeit der dritten babyteniseben

Dynastie. In Urschrift, Umschrift und Cbersetzung

herausgegeben von J. E. Fetter. Dazu liechtsaus-

fuhmngen von Joe^XMttt IX. 31 8. 7S5 f. Inter-

essante und lehrreiclie Urkondeo lo Sehr pralEtisofaor

Ausgabe. A. Unijimd.

Vollmer, Fr., Die ÜUeilieferungsgescbichte de«

Horaz: DLZ. 17 S. 1053. Die Resultate der

dringenden und sorgsamen Arbeit", wonach unsere

ganze direkte L berlieferuiig auf ein einziges antikes

Exemplar zurückgehe, kauu W. Kroll nicht billigeo,

nur söheiut die ganze Ponihyriorrage in nnoe gelflet

zu sein.

de Waal, Anton, Die ewige Stadt in ihren

christUcben Denkmälern und P>inncrnngen alter und
neuer Zeit: AC 21 S. 719f. Der Hanptwert den

Buches far die Wissenschaft liegt ohne Zweifel aaf

der archäologischen Seite. V. S.

Werenka, D., Die Schlacht bei Mautiuea: ZöG.
57,3 S.884f. NOtsHeb. J. Oe/Uer.

•

1) Tb. Ziclinski, Das Clauselgesetz in Ciceroa

Beden, GrundzQge einer oratoriscben Bhjthmik.

3) Friedrieh Blar«, INe Rhythmen der aelaalsehen

und römischen Kiinstprosa. 3) J. May, Rhytbmlsdie

Analyse der Rede Ciceros pro Roscio Anerlno:

NphH. 10 S. 219-223. 1) ist eine abgerundete

schöne Arbeit; in 2) hat die Subjektivität zu viel

äpiolraum; auch bei 3) kann von sicheren Ergeb-

nisien kebie Bede adn. 0, Weite.'

Mltlelliingeii.

Aeaddmie dM inscriptions et belies-lettres.

8. Mftrx.

H£ron de Villefosse , Römische Inschrift aus

Beirat mit den Gdtteruamen Jupiter, Venns, Her-
corios. Die beliopolitanischen OOtter Jn[dt«r' nnd
Venus scheinen den syrischen Göttern Hadod nnd
Atargaiis zu entsprechen, der syrische Mercarias ist

noch nicht erklärt. — Edron de TilleCosM» Iv-
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Schrift toi Caitfiago: Dco Libero araplinimae Kar*

Uiajjinis oenopolae cum meraris omnibos. Die In-

schrift befindet sich auf der Basis für eine Bacchns-

statn«, welche von den Weinhändlern geveiht wurde;

die mit diesen vcreiniglen Merarii sind die Wirte

oder die Trinlcer des onvermischten Memtn.

Ansttellnn^ der Altertfimer vom Nemi-See. —
Ausstellung der FundgegeuiULnde aas der Oegend

TindMiiita. — Auffindug rtaii«lMr lltarttBer
in Pommern.

Im Thermenmaseuu zu Rom ist in einem eigens

dafir hergeriohteteo SMtle eine Ausstellung der Alter-

tnmcr. die man anf dem Grunde des Ncmi-Sees ge-

tuiuien hat, erüffnet worden. Die 'Y. Z.' berichtet

darQber u. a.: Die antiken ScUffsteile, die da ans

Licht gebracht werden, lassen keinen Zweifel, dafs,

wie nan längst vermatet hatte, hier die berObmten

beiden Schiffe des Tiberias versenkt waren. Bis

jetst war es freilich nicht möglich, die Schiffe selbst

IQ Tage zu filrdem, aber von der raidien AiiBsUttiing

aiid der Pracht dieser VergnOgmigidachten der rö-

mischen Kaiser, von denen noch der Architekt

De Harehf, der 1SS5 in den See hinabitief, wunder-

bare Dinge zn crzillilcn wnfstc. geben die ausgegra-

benen Bronzen und Gerate, die nun gesammelt aus-

gestellt sind, dennoch einen schwachen Abglanz.

Man siebt da noch Teile der pnlriiliRcn Bodeii-

i>edeckung, die in all den Jahrhunderten, in denen

lie verborgen in der Tiefe des Sees ruhten, ihren

Glans nicht verloren haben. Unter den gefondenen

Oer&ten sind Kästen benrortobeben, die vorn mit

einem schön gearbeiteten Löwen- oder Wolfskopf

geschmOckt sind, der den ablidien grofsen Ring im

Manl trflgt Von den Bronxen ist die adiOnste der

Medusa-Kopf, der sicli wahrstlieinlioh ani Votdertcil

des Schiffes befand. Eine andere interessante Bronze,

«ine irie drobead aasgeatreelite Hand In arebaiiebem

Stil, diente ntaprllDK'Iich, wie vcrsrliiedcnc Archilo-

logen annehoen, als eine Art Amulett zur Beschwörung

des bOeen Blicks. Diese Bronseband war am Hinter-

teil des Schiffes befestigt, als Schutz gleichsam gegen

drohendes Unheil. Von den kleineren Scbiffsutensilien

lind noch die zahlreichen Knpfemägel zu nennen, die

({aadratisclie Form haben and deren Kopf eine ab-

gestumpfte Pyramide bildet. — In der Kirche zn

Königsfelden hat die 'Antiquarische Gesellschaft von

Brugg' (Kanton Aargan), die jetzt den Mamen 'Pro

tndonissa* fBhrt, eine Anntdlnng der sah1r«chen

Altcrtumsfunde veranstaltet, die in und bei dem Ge-

biete von Windisch gemacht worden sind. Einen

nnflilirliebeii Berieht darttber gibt die *Tog8. z:
No. 258 (6. Juni 1906). — Die 'Stett. Neuest. Nachr.'

bringen die Kunde von einem interessanten Funde

mf der Fridnark dea Dorfcs Vietkov hei Schmoliin

in Pommern: In einem sogenannten Stcinkistengrab

wurden verschiedene Urnen, stark verrostete eiserne

Oeräte, ein S'/, Fnfs langes, in der Mitte durch-

brochenes Schwert, eine gröfsere Anzahl Bcrnstein-

und Tonperlto, sowie zwei sehr merkwürdige Trink-

gläser aufgefunden. Das eine dieser Glilser ist becher-

i&nnig aad bat starke Wände nil eingeachliffenen

Kwiaflicfc«ii' «Ibread das swtite <Hii Tidpenform-

leigt and einen Gnffelstiel besitzt. Der Fund ent-

stammt der römischen Kaiserzeit, in der rege Handels-

htzieliungeu zwischen den römischen Ländern and

den baltischen KOstenländen» bestanden. Die beiden

Trinkgefäfse sind ohne Zweifel röniscben UrqHniD|^

da die pommersche Olashbriltatiott erst aai dem apft-

teren Mittelnlter datiert. Wahrend in Mitteldeutschland

und am Kbeia ähnliche Gläser schon verschiedentlich

gefunden mrden, kommen sie in Pommern aar sdir

selten vor. Die Virtkowcr Glilser geliCtron zn den

ältesten Glassachen, die vor Esst 200Ü Jaliren aus

Italien nach Pommern kamea. In Vietkow wurde

flbrigens erst vor einigen Jahren der grOfste Schatz-

fand aus der Bronzezeit in Pommern gemacht. Dieser

setzte sich aus Speerspitzen, Schmuckschalen, Scbmnck-

spiralen, Fibeln, Schwertgriff, Paradebeil, Arm- und

Halsringen, Messern, Meifseln, Ambossen und Gnfs-

nietaHea ausammen. Beide Funde befinden sich jetzt

im pommerscben Altertamsmnaeam in StetUn als

Zeugen llngstvergaugener Kaltana.

VerK«lehiila neuer BOdier.

Ballbeimer, R., GriecJnsche Vaten ans dem
Hamburger Museum. Hamburg, Bojrsen & Maasch.

55 S. 8 mit Abbildungen. JC S.

Brandenburg, E., Neue Untersuchungen im Ge*

biete der pkrjfjfi$ehen FetoenCsssaden. Mflncbeii,

0. Frans. 8. 685-716 der Abbandliragen der baye-

rischen Akademie. 3.

Falter, 6., Beiträge sur Geschichte der Idoe.

1. fbÜMt and Plotin. Oieassn, A. TSpelmann. 66 8.

8. ^1,20.
Furtwängler, A., Die Aegineim der Glyptotliek

König Ludwigs L aaeh den Resultaten der neuen

bayerischen Ausgrabung. München, A. Buchholz.

58 S. 8 mit 14 Taleln und Abbildungen im Texte. Jt 3.

Hnverfiold, J., The romanisation of ronma
Britain. Glajrendon Prem, tiet, Sh. 2,6.

Herodotns IV. Edited by & Shueüturfflu

Cambridge Univerbity Press. 350 p. 12. Sh. 4.

Hessel roeyer, BannibaU Alpenttbergang

im Liebte der neneren Kriegsgescbfcbte. Tobingen,

J. C. B. Mohr. 47 S. 8. Jt 0,80.

Kinkel, W., Geschichte der Philosophie als Ein-

leitaag ia das System der Philosopbie. l. Von Thtäm
bis auf die Sophisten. Gicfsen, A. Töpclmann. TUI,
276 und 76 S. 8. JC 6; geh. iu Leiaw. JC 7.

Pöbimann, R., Sokratitcke Stadien. MHacfaan,

G. Franz. S. 49-142 der Sitaangsberiebte der baya*

rischen Akademie. Ji 1,20.

PrQfer, C, Ein ägypluchu Schattenspiel. Er-
langen, M. Mencke. XX, 151 S. 8. JC 2,40.

Sedgwick, W., A short history of Italy, 476
—1900. Constable. 4.^)6 p. 8. Net, Sh. 8,6.

Sophokles, Philoctetes, with a eommentarj-

abridgcd firom tbe laiger edition of C JM, by

S. ShuekburgL Cambridge^ Uaiferdty Pnaa. 37Sp.
8. Sh. 4.

Torp, A., Bemerbangen sa der «(HmIUmA«! la-

schrift von S. Maria di Oapna. Ohrlitiaaia, J. Djbvad.
20 S. 8. 0,75.

V*iwlworUicii«T UcdakUmr: Trol'. X)r. U. Uralieim, Kricdiiunu.
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ANZEIGEN.

Coliecüo librorum iuris anteiusüniani

in usum schotarum

edidenuit

Paulas Krneger, Theodoras Monmnen, Oollelmas Studemimd.

Volumen L M iMlItallMWt ad «sflclt Veroneasis Apogmplimi SUicieaniadtaniiaB novis euris »uetum
in \f<nm vi-hnlnriiiii erliilerunt P. Kmeger et 0. StiilMiL K<1itin <|iiinta. In.sunt snp]i|o-

iiiciita a<l (-odicis N c-rutirii'-is Apo^rapliiini a Studeimmdo C0Di|>08ita. Accedunt fraguientu

int> r|)rrtatioiii<< üai iii-titntioiiiiiii AuJ<u^tolllln)nsiu ad reoeoBionem Aemilii Ctaatelaln adita

a Paulo Kruegero. \i. JiKi S.) •.t k". .{ Mk.

Volumen II. Dlplani Uber äinguliiris reguhtrum, PaoU llkrl quinque sententiaruui, fira|IIMnta miiwra
saevuluruiii |>. Chr. n. aeenndl «t tertU neoiaoit Pullt KriMg** (VIII n. MBS.) gr. 8^.

Ceh. 2,40 Mk.

Vulumen IM. Praimenta Tatlcaaa Mosalcamm et Romanarum Le(am CoUatio rccoipiOTit Tkeodaru
Momnuen. Consnltatlo Teterls caludam lorlSMiualtl. C«dlcei Or^orianu tt

AUA Mtoon edidit FmIu XimiW. (VJU n. 3^1 &) gr. 8*. Ge)u4,«0Mk.

Corpus iuris dvilis.

Vohnnen T. IMitiu stfrcotypa ilo-ima. Instltntiones recuKnovit PaoUu Krae|ir. INlMte itoognorit

Theodoms Mommsen. 1'. iXXll u. 50, XX.XII u shj s.) Geh. lo Mk.

Voliiiima II. K<litio stereotypu septiuia. Codox JastlBlaaus recognovit PaoloS Sxneter. 4". (XXX u.

513 S.) Gelud llk.

V9lum)-n III. Kditio sterontv|i;i t'-rtia. Novellae n-oo^novit Rvdolftis SchoetL Opus fl<lfcsillll motte
iutfrcoptuin aUulvit Gollelmos Kroll. 4". (XVIIJ u. 813 S.) Gdi. lu Mk.

lustiuiaiü Augusti Digesta.

RooognoTit adsuraptu ia operis aocietatem Paals Kmeiar« Tlk ]

2 Toll. 4*. Preis 50 Mk.

Vnliimen I. Aeccdunt tobiilae iluiM;. (LXXXXVT, LVI, »iJ<!, r>4 8.) Gob. aAllk.

VolumoD IL Accedunt tabuke deoem. (909, 75 Geh. 32 Mk.

Codex lustinianus
recognovit Paolu Kraefer.

(LXXX, 1102 a. 84 S.) 4». Geh. Preis 42 Mk.

Godieis lustimani iragmenta Veronensia
e^iiilit Panlns Knieper.

^ (Vnu.9iS.) gr. Fol. Kart.aOMk. ^

Mit einer Beilage von Gebr. Borntraeger in Berlin.

Verlag der Weiduiannscheo Buchhandlung, Berlin SW. Druck von Leonhard Simlon Nf., Be^ 8W.
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J. ^ Br>*st*d, Aaoient raoords of Egypt. Hutorioal

I. Tb« Am» to tiM MvantMnth «tyniutiM (A. WMo-
161

<>. \V aifa«Br«lB. AristotflW I.iOiro vom 8ta»t (A, Döring) «VI

Ürsiio, ly« S«tiro, oommi<nt<> <li<l I'. Ituni lO Wiiir»<in-

feUi - TOö

H. Haaemann, Dispositionen xu nosgewätUten Oden
4m aoims (a WaUnnM^t 1W

A. Blooh, L« pHMftolu fiikraa («r. FfaUfash)

Xfieolibarb, I.iit^>ini»ilio Stili«til( UAnHuRc von Iw.
M liller (C. .|.-hai 77«

Atusiig«: Ucrlincr pbitologiscbi- W'uvhi'niMjtirift i<i. — Archiv~ ~ aohichta dar PfifliMa^lte Xll,& — BmpW Bomis-

LVll,& . 1»

JfÜMliav: AMdteüa to iaaotivlioM, ft aad M.Mla
VtntMmlt mmur Jlfdkar

Die Herren YarHuNr tob rm{nuBiD«Oi Disaertotioiieu nud aoiistigen üeleKenbeitMebriftm werden gebetan,

RaMBsimiNtenpbm wm dit WaidwaaBiehe BiMfahaadimig', Barlin 8W., Ziwmcritr. M. «mwitai m wtUau.

Ilezenslonon und Anzeigen.

James H«iir; fireacted, Aacient Kecords of

Egypt. Historieml Docomenti fron thc
earliest times to ihe Pcrsian conqnesf, col-

lected, edited and translated witb commcn-
tarjr. ToL I. The first to the BeveBteentb
Dynasties. Chicago 1906, The Uiiiverslly of Chi-

cago Press. XlJi u. 344 S. 8". 3 $.

Die altägjptisobe historische Literatur ist

•ebwer Bfattnehbar Di« hwebriften, soweit sie

fiberhaupt veröffeutlicbt wordeu sind, finden sich

incablreicben Zoitschriftcu. grofsen Sainraelwerkeu,

heterogenes Materiul «juthaitenden Ausgrabungs-

bwiehten lentreat, in Werken, die sohon infolge

ihrer Ku.stspieligkeit nur weuigen in umfassendem

MalHe zugäuglich sein küi,uoii. Seit einigen Jiilirt'n

bat bier SteiadorÜ' begouneu, in 8«iuea 'Urkauden

des ägyptischen Altertnnu*, tob denea Hsber

7 Hefte erschienen sind, die wiehtigeren figypti-

sehen Texte in zuverlässiger Gestalt zusummenzu-

Btelleu. Diese höchst dankenswerte Sammlung

kommt jedoch für den Nicbtügjptologen kaum in

Betrueht, da den in Hiero|^jpben wiedMigegebenen

iDBehrifteB keine Hinweiie dnrUber beigefQgt wor-

den sind, wo Ubersetznngen und Bearbeitungen

der eintelneu Texte eingesehen werden können.

Solche Bdiandlnngen sind aber haofig schwer anf>

Kufinden, da sie Tielfiwh nicht bei Gelegenheit der

Textpablikationen, sondern in ganz anderen Wer-

ken Tsröffcotliobt wurdeo. E» ist freilich einmal

dw Venneh gemaeht worden, ein« grOAer« Znhl

Tou ÜbBiMtanqgM n verdaigen; es geschah dn^

iu den in zwei Serien nnsgegebenen Kecords of

the Fast (1Ö73-81, 1688-98), doch sind diese

jetfct, beionden in den alteren Buidon, in nhl-

reichen Punkten von der Forscbang überholt.

Sonst wäre nur Rrugseh mit seiner Geschiebte

Ägyptens zn nennen, für den aber nur dit» wich-

tigsten Texte in Betracht kamen.- £e war daher

ein lehr glBekHcber Gedenke von Breastod, dieie

Ldcke in der moiieruca ägyptologischen Literatar

auszufüllen und sünitliche für rein gescliichtliche

Zwecke iutereüäuute Texte auf gruud einer mog-

liohit sorgfältigen Revision der Or^nal« in eng^

li>elier Übersetzung vorzulegen.

Der vorliegende er^te Rand seines Werkes be-

ginnt uacb einer kurzen Vorrede mit einer Cber-

sicbt Ober die ägyptischen Gesohiditiqnellen im

allgemeinen, und fiber die Art nnd Weise, in der

ihre Texte vom Verfasser gesaminelt worden sind.

Dann folgt eiu Inhaltsverzeichnis für alle vier iu

Äusiiicbt gestellten Bünde und hierauf eiu Kapitel

ober igyptiaeh« Chronologie. In diesem entwi^elt

derVerfaüser im gBBMB die gleichen Anschiiuungen

wie Eduard Meyer iu seiner Agyptisclicn Chrono-

logie, 1Ü04, und benutzt gleichfalls zur Festlegung

der abeolnten Zeit der 12. Dynastie aaf 2000

—

1788 r. Chr. das sog. Sothisdutom von Kaban. Br
weist dabei gewifs mit Recht die Anschauung

zurück, dafs man auf gruad dieses Datums die
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ganze Djuastie um eine volle äotiiit<periode, aUo

nm 1460 Jahre hdher hinraf rfleken könne, da

dann fÖr die 13.— 17. Dynastie zu wenig l ber-

lieferuiig vorlmiulen sein würde. Icli möchte aber

glauben, dafs mau gegvu seineu eigenen Ansatz

mit Recht den Einwarf erheben kann, daTs eine

BcscliränkuDg dieser Periode auf etwa 200 Jahre

durch die erhulteuea Notizt-n und DenkmäkT, diu

Zahl der Köuigsaaineo and überlieferten Uegieruugs-

danern gteiobfiiUe angeediloaseD eraeheiuen tnnrs.

Die Dentang der Angabe des Kaban-Papjms wird,

falli ül)erhaiipt Ton einem Aufgang des Sothi-

sterns und uioht von einer featlicbeu Ersoheioaug

der StemgSttin Sothis in ihr die Rede »t, mit

der Annahme einer im anagehenden Mittleren

Reiche erfolgten Kalendcrreform zn rechnen hiihen.

Kiue solche würde auch die S. 48 angeführte Du-

tierong in Berscheh, wenn sich diese tatgächlioh

anf eine Flaobeemte besieht, was bei dem ver^

stammelten Zustande des Tsxtes fraglich bleiben

mulä, erklären.

An diese einleitenden Kapitel schlielkeu sieh

die nach der Zeit der Textabfiurang geordneten

Übersetzungen an, welche, nm das Citieren

zn erleichtern, iu kurze Paragraphen zerh'gt siml.

Begleitet werden sie jeweils vou kurzen i-jiniei-

tni^en, in denen die Tersebiedenen VerSflinit-

lidrangeo der Texte angeführt sind, und von Au-

raerknngen ühcr -iicliüdi schwierigere Punkte niid

sprachliche Frageu. Diu Urkunden sind in grol'ser

Vollsündigkeit Tertreten; von rein historiaeh tär

das Alte und Mittlere Reich Wichtigem ist, .soviel

ich sehe, nichts übersehen worden. Kulturgeseliieht-

liebe Inschriften sind, soweit sie nicht gleichzeitig

f8r die politiaehe Geaebichte von Bedentang waren,

dem Plan des Werkes entsprechend imberück-

sichtigt geblieben. Für sie scheint der VerfaH>cr

nach einer Bemerkung im Vorwort eine weitere

sehr wfittsehenawerte ergänzende Publikation zn

planen.

Die l'bcrsotzuugeu siu<l übersichtlich und zu-

verlässig. Dals man bei der Auftas^uug einiger

Eünselpnnkte reraehiedener Meinung sein kann,

liegt in der Natur der Sache. Auf solche frag-

licher. Pimkle wird inuu im allLTcmeiiKMi durch die

Aumerknogeu .sofort aufmerksam gemacht, so dafs

avoh der Nichtiigyptologe das Werk vertranens-

oU benntsen kann. Es wird aieh bei der Be-

arbeitung ^'cschiehtlieher Fragen in weitem l'ni-

faugo nutzbringend erweisen und es ist nur zu

wBoschen, dals seine weiteren Bände baldmügüclist

ausgegeben werden. Nach dem Prospekt aoll dies

bis zum 1. Juli diese« Jahres gesehehen nnd apäter»

hin, wenn irgend tuulieb, auch ein ausführlicher

Index an dem gansen Werke eraeheinen. Als

Ergänzung der Ägypten gewidmeten Serie sind

zwei weitere Serien beabsichtigt, deren eine .As-

syrien und Babylouieu behandeln soll, während

die sweite Btliatina, Ph5nizien nnd Syrien ge-

widmet sein wird.

i3oDn. A. Wiedemann.

0. Weifsenfeli, Aristoteles' Lehre vom Staat.

(Hoifmann, Gymincml u l li iihck, lieft 40.) Güten-

loh 1906, C.'lJertelsuiiiiiM. S8 S. 8". 1 ,-JiK^

Diese im Rahmen der bei Bertelsmann erschei-

nenden KSymnasiatbibliotbek* herausgekommene

kleine Schrift entspricht ihrem n&ehsten Zwsdce

durch klare nnd verständliche Darstellung und

sorgfältigste Stilisierung. Nach einer kurzen ein-

leitenden Bemerkung und einer gedrängten Dar^

legnng des Znstandes, in dem die PoKtie des Aristo-

teles uns vorliegt, folgen zwei zusnniraengehorig*

Ab-chuitte 'der Staat Piatos. verglichen mit dem

dc9 Aristoteles' und 'Aristoteles' Kritik des plato*

nischen Staats'. Der wste dieser binden Abschnitte

stellt mehr den allgemeinen Gegensatz in der

(leistesart nnd Lebensauffassung der beiden Denker,

auch sofern er sieh iu ilireu Staatsidealeu ausprägt,

als die ZQge der beiderseitigen Staatsideale selbst

dar, und so kommt denn ancb l>ci der Erörterung

der aristotelischeu Kritik des platonischen, welche

Kritik ja keineswegs auf den Kern dieser Utopie

eingeht nnd an dw der Verf. auch seinerseits

wieder Kritik übt^^ nicht gerade viel heraus. Dabei

fillt auf, dafs die Aufhebung der Hlie im Wächter-

.stande und überhaupt die Stellung des Weibes im

platonischen Staate einigermafsen Tcrschleiert wird

(S. 20). Und bei der Kritik der Aufhebung des

Privatbesitzes in diesem Stande gerfit der Verf.

in doxographische Abschweifungen, die wonig zur

Sache gehören (S. 21 ff.). So hätten diese beiden

Abschnitte als kaum zum Verständnis der aristotc»

lischeu Staatslehre dienend vielleicht erspart werden

können, zomal an späterer Stelle (S. 70 ff.) noch-

mals anf den platonischen Staat eingegangen wird.

Die folgenden Abschnitte 'die leitenden Ge-

danken der aristoteüsclien Lehre vom Staate', 'die

ilauptformcn des Staates nach Aristoteles', 'die

üraaehen ivr StaatsnmwiUsungen', 'die beate Ver-

fassung nach Aristoteles*, 'die Elraiehnng im Staate

des Ari-tofe!es', irebeu im Allgetueiiieu den Ge-

dankengang der Bücher III— Vlll wieder, nur daft

an die Erörterung des Königturas gleich die der

Sbrigen Staatsformen Tollstandig angeschlossen,

also die Bflcber Y nnd TI umgestellt werden. Hier
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eutsteht nno die Frage, ob es nicht lehrreicher

gewesen wäre, dem allerdings von Aristoteles selbst

nur weuig zum Aa»drack gebraobteu, trotzdem

abtr im Gnmd« vonuug«wtKtoii, tief innariiehen

ZutMnmenhange seiner Stuiitnlchre mit seiner Ethik

nachznspnren und dementsprechend vora\) und iu

erster Linie seinen Masterstaat iu einer deutlicheren

BeleachtuDg eradieiiMn n Iittm, in der ihn

dieiMliertbetnMhtetePolitiedmIem. Tenieliert

ja doch Aristoteles selbst im 'Staate' wiederholt,

dafs das tv C^»*, also die (lliiok>p!igkcit, Zweck

des Staates sei. Deu Aufschluiä aber über die

wahre Natnr de« J^v bietet die Btbik und roa

ihr ans wurde es daher möglich sein, striogenter,

als Aristoteles selbst es versnobt hat, die Gnmd-

zSge des besten Staats abzuleiten and so die von

ihm selbst nur wenig smn Aasdruelc gebraehte

innere Folgeriehtigkeit seiner Gedanken ins Lieht

zn stellen. (Vgl. m. Gesch. d. pr. Phil. If 61 ff.)

So nnr kann es völlig gelingen, die der modernen
|

Denkweise vielfach so fremdartigen Bestimmungcu

dieaer Staatdebre reeht Tentandlieb m machen

und den richtigen Ansgaugspnnkt für eine Kritik

zn gewinnen. Der Inhalt der Bücher III—VI

könnte dann nocii koiupeudiuriiiciier bebandelt

werden, als der Yerf getan hat.

Es folgen schlicrsiiidi noch zwei Abechnittc, die

oar lose mit dem Gegenstnnde zu'sammcidiiiugeu:

'die Urteile der alten Philosophen über den ßlof

mlnueog* und *der fieyaU^wjpK des Aristoteles'.

Hioriebtlicb des erstercn derselben seien nur einige

Einzelpnnkte hervorgehoben, wo die Darstellung

wohl nicht ganz das Richtige trifft. S. 72 soll

dem platonischen Staate die Aufgabe zufallen 'die

ganse Gemeinaehaft [sie] da« Lebensideal er-

fSllen an helfen, das dem Einzelnen vorschweben

soll', was wohl kanm behauptet werden kann. Und

ebendort heifst es, 'dais wir von keinem berühmten

Stoiker hüren, der im staatlichen Leben eine

bemerkenswerte Rolle gespielt liätte'. Dies gilt

doch von Persans, dem Lieblingsschüler Zenos,

nud von Spbäras, dem Schüler des Kleantbes

(TgL a. a. O. a IM a. 2^ f.). Endliefa wird hier

8. 79 f. der filog AsM^fSW^e des Aristoteles so dar-

gestellt, als ob dieser sich kritisch zu ihm verhalte

und in ihm einen bedeidilichen Abweg erblicke,

was keineswegs der Fall ist. Im letzten Abschnitte

wird der fuyaUifwxits so dargestellt, als ob er

gewi.ssermafsen das Menschheitsidoal des Aristoteles

»chlechtbin darstelle, während er doch nur in der

Reihe der ^tbiscbeu Tugenden die rechte Mitte

in Verhalten ra ^re nnd Schande darstellt

(1107b, S2), wobei er aUerdiog« IV 7 f. Aber den

gewöhnlichen Ehriiebenden erhoben und ihm anch

hinsichtlicli der {ihrigen Tugenden das richtige

Verhalten zugeschrieben wird.

Von sonstigen Bincetheiten mSehten wir mir

noch den lapsus calami S. 57 hervorheben, wo
joT; SfoTi durch 'den Priestern* wiedergegeben ist

(133 la, 24).

Orofs-Liehterfelde. A. Döring.

Le Satire di Q. Orazio Flacco, commcnto ad nso

delle scoole del Dr. Pietro Basi. Milano 1906,
Beno Sandren.

Die vorliegende Anagabe naterBobeidet sieh

nicht wesentlich von den erklirendcn dentsohen

Ausgaben der llornziscben Satiren. Der Verfasser

hat sich mit allen, die iu Deutschland, Fraukreiob

nnd Italien anf diesem Gebiete mit einigw Selb-

ständigkeit gearbeitet haben, beraten. Er kennt

von unseren Erklarern Orelli - Mewes . Krüger, L.

Müller, Kiel'sliug- Ueiuze und von den Franzosen

Lejay, von seinen eigenen gelehrten Laudsleuten

sn sehweigen. Anf jeder Seite begannt man des-

halb schon oft gehörten Dingen. Wie könnte das

auch anders sein bei einem so vielfach behnudelten

Gegenstände! Der Verfasser ist darum aber kein

schflchtemer Nacbsprscher. Unter den genannten

Herausgebern ist keiner, durch dessen Ansehen er

sich unterjochen liefse. Er wagt es, in zweifel-

haften Füllen, das Für und Wider von nenem ab-

zuwägen nnd selbst eine EDtscheidnog sa traffsa.

Die Ausgabe hält die Mitte »wischen den wiasen-

scliaftliehen und den elementaren Schulausgaben.

Scharfe fuchwiascuschaftliche, reich mit Citateu

ausgestattete Erörterungen finden sich oft dicht

neben Bomeriningen, die ein Sehfiler der oberaten

Stufe kaum noch nötig hat. So steht zn 113, 100:

Servog proiccre aurum In media in,ssit (Aristippus)

Libja, (^uiu tarilius irent, dais tardius 'zu langsam'

heifst nnd daft der Konjunktiv steht, weil das ans

dem Sinne Aristipps gesprochen sei. Zn II G, 58

wird angemerkt, dal's alti >i!enti neben mortalis

der Genetiv der Eigetiächalt ist. Derselben ele«

mentaren Anmerknog begegnet man 5fter. So
wird in derselben Satire sn v. 97 Vive memor
quam aig aevi brevi's wiederum aiu^emerkt, da^ sei

der Genetiv der Eigenschaft. Ebenso findet es

der lleransgeber nötig, zu II 1, 11 multa laborum

praemia latnmi nötig, in bemerken, dafs labornm

der objektive Genetiv ist, dafs propria in piopria

haec mihi munera faiis (II t», 5) prädikativ zu

fassen ist. Doch dos sind Ausnahmen: die Aus-

gabe madit weder den Eindmek des Trivialen

nooh den des Unselbstftndigen. Dab der Yerfiisiier

e
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niobt auf neu«, aiob schroff gegen das allgemeiu

Aageoommene mflehnend» Brklftraogen am ist,

wird ihm zam Lobe angereehnet werdeu müssen.

Er macht deshalb doch den Eiinlnick eines, der

mit Horas selbst FähioDg gewoaueo and zugleich

•ine gelehrte KeDatois d«r rSmisehoB Literatar

•rworben hat. Aoflkllaud ist es, dafs nicht häo-

figer nnd deutlicher von ihm anf die rhythmijoho

Maunigfaltigkeit des üoraziacheu Hexameters hio-

gvwieMB wird. Zu II 5i 39 (sen rubra Obunook

findai Infkatos ttataaa) redet der Yerfasaer von

dem karikierenden Patlios dieser Stelle. Zu sol-

chen Bemerkungen liiitte sicli öfter die Cieiegen-

heit geboten. Iloraz liebt es, den lässigen Plaader-

too der Bemioiieii doreh pathotiedie 8teli«i «i

nnterbveehen, und es gehört zu den feinsten Anf-

gaben der Ilorazerklärung, genan in jedem Falle

zn erkeuueu, was an diesem Pathos erust, was

aatirisehe ÜbertreilMiDg ist Das Urteil QniotiUans,

dafs Horas obscnritatis ritio rainime Inborat, be-

zieht sich auf die Ansprügnog der Gedanken. Was
die Färbung des Gesagten aber betrifft, so bedarf

ea eines sehr geübten Biiekes, nm ne riefaiig so

bestimmen. Man denke z. B. au die Stelle in der

vierton Satire, wo lloniz seiner Saitirenprosa in

Verden jene Verse aus den Auuuleu des Knniu:>

gegenübentellt, wo die Diecordia taelra Belli fer-

ratos postes portasqoe refregit. 'Wenn man die

Wörter in meinen Versen umstellt', sagt er, 'dann

merkt mau nichts mehr von Poesie. Anders bei

Ennins. Ja, dem merkt man den Diebter immer

an. Jeder Fetzen von ihm verrät den Dichter'.

Die Satire des Horaz ist nicht perstjnlicli ; alier

er liebt es doch, quasi praeterieua einzelnen einen

Stieh, ja ^en Fnlstritt an erteilen. Er liebt es

.ferner, den Tadel neckisch in ein Lob, das Lob,

anmal wenn er von sicli selbst spricht, in einen

Tadel zu kleiden. Dafs er nicht zu deu Be-

wooderern des Eenins gehSrte, weifs man ja doeh

(epist. II 1, 50). Anstatt nun ein Beispiel der

hohen Poesie zu geben, führt er eine Stelli' aus

Ennius an, in der das Krbubone bis zum ächwuUt

gesteigert ist. Was in solchem Posanneuton redet,

.bleilit ja natürlich eis Poesie kenntlich, auch wenn

das Geföge dos Verses nnfgolüst ist. Der Gedanke

liegt dabei unlie, dal's es weder das Höchste ist,

alles möglichst pomphaft ansandrOchen, noeh aneb

.verdienstlos, eine Mnfaehe Spraebe tn reden. Zu
dem naclifolf^ci ilt'ü y.j;rf'- versnm persoribere Tcrbis

merkt dieser Herausgeber, in Überoinstimmnng

mit allen Hbrigen an, daili damit das Fehlen der

Schmuck mittel gemeint seL Dem Attsdmek naeb,

ja. Wie Horas aber eben statt des Erhabenen

den Schwulst setzte, so nennt er statt der elegan-

ten Einfiiehheit der wahren literanseben tennitsis

übertreibend jetzt die glanzlose Niii iitmiheit.

Nicht alle Met;i)>!ieru , nicht alle Scbmuckmittel

fehlen der Darstellung, die er meint, sondern nur

die kühneren Metaphern nnd die insigniora omr.«

meuta. Auch dieses kann man binzafSgen, dafs,

selbst des dichterischen Rlijthniiis entkleidet, die

Sermonen des Horaz sich als in Versen verfal'st

erkennbar maehen wfirden« aneb wenn man von

den Stellen absieht, wo der Ausdruck bis znm

Erliabenen gesteigert ist. Sie sind eben nicht blofs

ein sermo merus (l 4, 48). Was Horaz über sich

selbst sagt, ist alles mit Vorsiebt aufsooehmeu. Er

IBhlte sieh lut an sieher, von denen, anf deren

Urteil er etwas gab, nicht milsverstandeu zu werden.

Im allgemeinen bietet die vorliegende Ausgabe

die heute üblich gewordenen Erklärungen und

Lesarten. Hanelies werden die Nadifolgenden

feiner oder schärfer formnlieren konneu; aber, ab-

gesehen von eini<riMi aller Bemühungen spottenden

Stellen ist mau, was die elementare Erklärung des

«meinen betrifft, diesem viel bebandelten Diehtw
gegenüber ja heute einig. Weshalb der Heraus
gilHT sat. II 1,1 (.sunt (juibns in satira videar

uimiä acer) den Konjunktiv setzt, ist nicht recht

veratandlieb. Eleetra« (II 8» 140) nnd insparaoi

(I 6, 67) sind doch wohl nnr Drnekfebler. Wozu
ferner an der Apula gens mit einem p festhalten

(II J, 38)? — Male tataf meatis Orestis (II 3, 137)

ist der Saebe naeb natdriieb gl«oh insanaa mentis.

Will man es aber genaner erkliren, so ranfii man
nicht mit Kiefsling-lleinzc sagen, es sei hier eine

mens gemeint, der gegenüber mau sich nicht

sicher vor piStslichem Aosbmob der amentia

weifs. Diese mens selbst ist vielmehr vor solchen

Ausbrüchen nicht sicher. Auch König Lear fleht

zu den Göttern, sie möchten ihn vor Wahnsinn

scbQtsen. — nihilo plus explicfi (II 3, 270) deckt

sich dem Sinne nach allerdings mit profieiat, ist

' liier aber in der ursprünglichen Bedeutung tu

i fassen: wer in diesen chaotischen Anfrnhr Ord-

nnng zn bringen, d. b. das dnrebeinander Wogende
zu trennen und dadurch die Empfindungen an

klären unternimmt, der will das Unmögliche. —
il 1, 7ü nihil hiuc Ji/fingere possuni. Hier möchte

der Lesart dÜBadere dodi der Vorzug gebMiren.

— Die Torbnnerknngen zn den einielnen Satiren

sind knapp nnd klar und hüten v'.vh vor dem

Fehler, dem, wa^ gar nicht streng di.spoiiiert sein

will, eine strenge Disposition aufzuawingen.

Gr. Liehterfelde 0. WeiftenlUs.

bei Berlin.
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E. Hagemann, Disposilioiipn /n ausgcwillilton

Oden des Uorfts. Festschrift zur Eiuweiliuiig

des iiea«n SelralgebifldM n Glaoathal. ]90fi.

33 S. 8".

Wieder ein Versuch, dea Gedaokeuznsnmtnen-

tiang Horszueher Odeo dem Soböler klar zn

mMbm. Da wordtn DfopositioiMMiMntte geboten,

die ühcrlciteiMleDt bei Moraz fehlenden Uediiukeu

biu zugefügt und mauchetu frei sich gebürdeudeu

Kinde der Muse regelmiUsige Bewegungen auf-

gwwangvii. Allerdiogi beattet der Oiehtor nicht

jene qiiidlibet nudendi potestas, and hinter seiner

scheinbaren Willkür verbirgt sich oft Ordnung

und Yernanft. Aber eine groiüe Freiheit im Än-

ordnmi nnd Wmtanpinneu teiner Godnnkea baiitzt

•r doob. Er gehorobt nicht blofi dar gebietenden

Stande, Bondam SOgur dem gebietenden An^cu-

bliek. Mau soll deshalb nicht iu der Orduuug,

am allarwanigaten in dar iadalloe proportionierten

Ordnung die höchste Schönheit eines Gedichts

erblicken. Ks gibt sehr wertvolle, aber in lo-

gischer Hinsicht ao anfechtbare Gedichte, dafs

man nnwinkflriieh annrnft: Ezelodit aanoe Halioono

poatM D> tnocritua. Anderseits gibt es sehr kor-

rekte nud gut geordnete Gedichte, die aber eine

seiir matte poetisclie Seele in sich haben. Aber

die Ordnung iit eine G5ttin, die dar Scbnle wie

der Wissenschaft heilig ist. Darans erklärt es

sieb, dafs Sclmliniinner und (jclebrte njit sio rüliren-

dem Eifer bemüht sind, Dispositionsscbeioata anf-

snstellan nnd das Bild ihrer Liablingidtcbtar durch

scharfsinnige Erklärungen zn retten. Uac pro-

fessione, ut Taciti Terbis utar, bic qaoqoe Ubelius

aat landaias erit aat exousatue.

Gr. Ltabtarfalda 0. Weifranfala.

bei Bariin.

Albert Bloch, Le praefectus fabrum. Lonvain

1905, Charles l'eelers. ö3 pag. S*'.

Im Jahre 1887 rerOflSBotKehte Man< eine grSfsara

Arbeit nntar dam Titel: 'Der praefectns fabrnm.

Ein Heitrag zur Geschichte de.'* röiuischou Be-

amtentnms und des C'ollegialwosens während der

Kaiseraait*. Uater Zagraudelegnng diaiar Mono-

graphie nnd nut Banntanng anderer ainaablagender

Arbeiten, sowie das seit 11^87 erschienenen in-

schriftlichen Material«, wagte sich neuerdings

Albert Bloch an eine Untaraaohnng des rätsel-

baftan praefeebn fiilvani.

Die Arbeit Blochä zerfallt in zwei Teile. Der

erste enthält die Widerlegung der Tiiese Manes,

dafs es zwei Arten von praefecti fabrum gegeben

habe, nimlieb: 1. den vom Faldhenrn oder Statt-

halter oder Kaiser berufenen, ilnn personlich

uabosteiiendeD, mit keiner bestimmten Aufgabe

betrantan, eondarn au allen mSgliehen tartrantan

Missionen varwendeten Ordonnanzoffizier; 2. die

vom Klüver zur politischen Überwachung und

Kontrolle der in vielen Ötüdten bestehenden, zum

Löschen ron Fenerebrnasten orgauisiartan Collegian

der YabrT eingaeetatan Baamlan.

Bloch weist nach, dafs in der römischen Kaiser-

zeit der Kaiser oder der Senat darüber entschie-

den, ob und welche Vereine gegründet werden

dürften, dab aber keine SpesMlbeamten die Auf-

sicht über die Vereine führten, diese vielmehr den

StHtthalteru der Provinzen oblag. Die Stelle in

dem Briefe des jüngeren Pünios, in welchem

dieser al« Statthalter ron Btthynien dem Kaiear

Traj.m die Gründung eines Collegiums der 'fabri'

iu Nikomedia zn Löschzwecken empfiehlt mit dem
Zusatz, es werde nicht schwer sein, so wenige zu

flberwaehen, kann nnmSglieh all Bewen fSOr die

Kxiatenz besonderer Beamten behufs Beaufsichti-

gung; der Vereine anfgefafst werden. Pliuius ver-

sichert dem Kaiser nur, um ihn für die Gründung

gSoBtig an stimmen, er, der als Statthaltar Ar die

Ruhe der Phtvins verantwortlich sei, werde den

Verein schon im .\iigc behalten. Getreu Man£

spricht namentlich auch die Tatsache, dai's lu den

uns erhaltenen lasohriften keine direkten Bede-

hn Ilgen zwischen den praefecti fabrum nnd den

Cullegien der fabri sich nachweisen lassen. Ebenso

wenig ist Maue der Nachweis geglückt, dafs Na-

men ton praefecti lubram nmr aus solohea Stidtan

bekannt sind, in welchen Collegien der fabri

exiütierteu. Es sind nus z. B. Inschriften erhalten

von praefecti fabrnm, die in Afrika nnd Griechen-

land stationiert waren, wo niemals Collegien der

fabri bestanden; Mau^ kann solche Collegien nur

in Italien, im cisalpinischen Gallien, iiu trans-

alpinischen Gallien, in Spanien, in Paononiea und

Dalmatien naehweisen.

Kuhn nnd nicht überzeugend liewiesen sind

die Behanjitiingen Maucs, dais >jelir wahrschein-

lich alle praefecti fabrum, welche laut den lu-

sohriften anfter der Prifektur nur nodi mnniai«

pale Ämter bekleideten, ebenso in der Regel die-

jenigen praefecti fabrum, welche anlser municipaleu

auch noch Offizier- und kaiserliche Verwaltungs-

posten oder nnr solehe bekleidet haben, für eol-

legiale praefeeti an halten seien. Die Ein-

schränkungen *sehr wahrscheinlich' und mu der

Regel' zeigen immerhin, dalä Maua bei diesen

letzteren Thesen sich nicht gaaa daher IBblta.

Uan^ mnfi selbst sagestehen, dafs das Amt
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Beiuer coUegialeu pruefacti i'ubrum eiae eigeu-

t&nllefa« Miiteliiellaog swiaebeD nraniotpalsr

Wiinle uuil Btaatlichem d. h. kaieerlicbem Amt,

lUj^'k'icb aber auch zwischen niilitäriscliem nnd

civileui Amt eiauab». Eia derartiger Cbauiäleou-

flhaorsktw ISfrt dch bei keiner andern rSmisebefl

Beamtung nachweiscu.

Blocb bemerkt auch mit Recht, es wiirdi' ileu

soust 80 feia auterscbeidenden Uöuieru widerstrebt

baban, swei so Tenobtedenea Fnnktion&ren, wie

dem militärischen Adjutanten a»d dem die Col-

legieu überwaebanden Beamten, den gleichen Tit«I

zu gebeu. -

Im tweiton Teil seiner Arbeit bat Bloeb alles

gwamuMlt, waa wir Positives Aber die militäri-

sclion praefecti fabruin wissen. Den Titel 'prae-

fectus fabrum' kaan Bloch ebeaüo weuig mit

Sieberheit erkllren, wie alle seine Torgäuger.

Der Name scbeiut darauf hinzudeuten, dafs ur-

«prüuglich, al'i iJip iiruefcetuni fabrum geschaffen

wurde, der betrefl'eude Offizier Vorgesetzter vun

'fabri* war. Die Sermnisobe Verfasimag spricht

allerdings von zwei Centoxien §tbti; Iber ihre

Verwendung im Krieg sind wir aber durchaus

UQgeuQgeud unterrichtet, und ob der praefectus

fabrom ibr Vorgesetzter war, wird uirgeuda über-

lieferi Sdioa 1884 habe ich in meiner Arbeit

über 'die Bedcntnug des II. puuiscben Krieges

für die Entwicklung des römischeu Heerwesens'

(p. 47fif.) uacfagewieaeu, dafs in bistoriscber Zeit

in der lÖnÜMhen Bepnblifc gar kein stindigee, ans

zBnieohea Bfirgem gebildetes Arbeiterkorps in den

literarischen Quellen erwähnt wird. Kür Arbeiten,

welche technische Fertigkeit erforderten, wurden

aoe den Legionen die fabri der Teraebiedeaeton

Art nach Bedürfnis ausgezogen, aber nie zu einer

besonderen Tru|ijie verrlnli^t. S!o erklärt es sich

auch, diils vüu der vermullicheu ursprünglichen

T&tigkeit dea inraefeetai &bmm als eines Vor-

gemtetott der technischen Truppen keine Spur

mehr sich nachweisen liilst. l)er Titel blieb dem

Offizier, seine Funktionen wurdea aber ganz

andere. Ein Analogon finden wir in dem 'ma-

gister eqnitnm', welcher diesen Titel beibehielt,

als er längst nicht mehr die Reiterei des römi-

scheu lieeres befehligte.

Ancb in der Kuseneit bieten die Inschriften

nnd die zuverlässigen literarincbcu Quellen nicht

den geringsten Anbiiltspunkt dafür, ilal'^ wir in

dem praefectus fabrum deu Vorgesetzten eines

Arbmterkorps erblicken können. Einzig ^'egetius

(i, 11) spricht von fubri, welche jede Legion ge-

habt haben soll, und dafit der 'index* dieser fabri

der praefectus fabrum geweiieu sei. Schon die

Beceichnung dieees Offiziere als *indax* ist sehr

anfHillig nnd die UuzuverltUsigkeit des Vegetios,

welcher die verschiedeusteu Perioden des römischen

Heerwesens verwechselt und eine Menge von Irr-

tOmem enthilt, so erwiesen, daA dieees Zeugnis

neben den Inschriften und deu Nachrichten der

ernsthafteu Scliriftsteller keinen Anspmoh anf

Glaubwürdigkeit erheben kaau.

Welche Punktionen Tersab denn aber der prae«

fectus fabrum in historischer Zeit? Eiue be-

stimmte Autwort lUfst sich leider nicht geben.

Aus den Zeugnissen der luscbrifteu und der

Sehriftsteller ersehen wir nar, dafs der praefectw

fabrum dem ihn berufenden Feldborru uiler Statt-

halter oder Kaiser persönlich nahe stuml und zu

allen möglichen vertrauten Missioueu verwendet

wurde, ohne daA ihm ein« bestimmte Aufgabe

zugefallen wäre; das Cbarakteristiscbe dieses

Postens liegt in dem vertrauten persönlichen Ver-

hältnia des praefectus fabrum zu seinem Vor«

gesetzten.

Jeder Oberbeamte hatte natBrlieb, ww das

soeben geschilderte VerhiiUnis es berlingf, unr

einen praefectus fabrum bei sich und die Daner

des Amtes des praefectus £ibrnm war ron der

des Oberbeamten abbingig. Die praefeetora

fabrum konnte auch zu verscbiedeuen Malen be-

kleidet werden, wie die Hinzufügung von Zahlen

oder Zahladverbien zum Titel in deu Inschriften

beweist.

Im Gegensatz zu Mane weist Bloch nach, daft

der praefectus fabrum immer d^r Ritterjchnft an-

gehörte. Es war das auch gar nicht auders wög-

lieh, da die Römer zur Zeit der Republik nnd in

den beiden ersten Jahrhunderten der Kaiserzeit

nur zwei nach ihrem bürgerlichen Stand scharf

gesonderte Kategorien von Offizieren kannten.

Die eine Kategorie bildeten die ans der Ptobs

sich rekrutierenden Centurionen als die Subaltern-

oilfi/.iere, zu der andern Kntegorie gehörten sämt-

liche Ötabsoffizioro, somit auch der praefectus

iabmm.
Man^ setzt das Eingehen der praefeetora

fabrum in die Zeit des Kaisers Alexander Sevems,

weil damals eiue Auderuug dos Charakters der

Vereine, also auch dea Colleginms der fabri, statl-

faud. Da jedoch nach den obigen Ansfuhruugen

die praefecti fabrum mit deu Vereiueu nichts zo

tun hatten uud luscbrifteu mit solchen Titeln nur

bis znm Ende dee zweiten Jahrhnnderts dw Kaiser»

zeit sich nachweisen lassen, vermutet Bloch mit

Becht, dafs die praefeetora fabmm schon unter
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Septimia« Seferus eiugiug, welehw -bekauoilich

im WhnisehM HeeriroMB wiehtig« Reformwi yor-

nahm.

Weun aneh Albert Bloch wr(,'oii mriii^^elluifter

CberltefeniDg nos über dou praefectua fabrum

iobt viel mehr Ponitives sagen konnte, nla woa

wir bemiiB wofaton« eo iife hüw Arbeit doch

dankenswerl: wegcu der begr&adeten Ablehauug

narichtiger Tbeaeo seines Uftoptvor^ringer» Muue.

Aar au. Frans FröbUoh.

Higelsbaobs Lateinische Stilistik. 9. vermehrte

und vcrb«s3eriti Auflage besorgt vou Iwan Müller.
Naruberg 1905, C. Geiger, gr. 8". XXXII a. 94S &
12 A
Siebenzehn Jahre treuueu die 9. roa der

8. Auflage, aneh ein Zeichen, dafs die TergleiohMido

Inieiiiiache Stilistik nieht mehr im Vordergrand

der DeuzeitlicheD luteresseu steht. Sin wird auch

nach der Überzeugung des Ü<;arbeitcTs nicht die

'Stilistik der Zukauft' sein, wohl aber in barmo-

niaehem Vareiii mit d«n andsraa Batnefatnogt-

waiaen, der klussizistischen llands niul der vou

Sohmalz begründeten bistorischeu, die liausteiue

dazu liefern, wenn es nicht etwa zuvor 'den frag-

witrdigao Slatbodatt und LehrplSaaD*, die die alten

Sprachen oder eine von beiden aus dem bDhereu

Jugeuduntorricht verdrängen wollen, ptdingt, den

klassischen Studieu überhaupt deu Lebeusfaden

abnachneidan. Inswiaaben hült dar Bearbeiter an

dem gmudsatslichen Sttindpunkt des Verf. fest

und findet seine Ilr.nptiiufgabe in tlcrn Nachweis,

wie weit der iut«;uiische Ausdruck zur Deckung

modarnar Bagriifa nnd AnaebaDangaa aasreieht.

Mao wird ihm gern zugestehen, da(a er seinem

Programm trcugebliobeu ist. wenu er auch Aus-

drücke modernster Fassung wie 'Lbermeuücb'

8k 195 nnd 816; 'Spottgebnrt ana Oreok nnd

Feuer' S. 195; 'Falbs kritische Tage' 8.284; «pech-

kohlrabenschwarzer Mohr' S. 285; 'Studicnral'

Sw337; 'qnecksilberurtig' S. 599 in deu Bereich

aainar iBatraebtiing itebt. lodeaien bStte ar viel-

leieht die Brauchbarkeit des Buche» erhöht, wenn

er dia neue Auflage noch mehr deu ßedürfnis-on

daa ^rübersetzens augepal'st hätte, ilierzu wäre

vor altem dem Saehregiater die VoUstSodigfceit an

gebeu geweseu, die dem Wort- und dem Stelleu-

register zuteil geworden ist. Im übrii^eti darf

sich die Neuauflage mit vollem Hecht verniebrt

Qod Tarbeaaert nannao. Abgesehen von dam nenan

Recbtschreibgewand, wobei z. ß. noch 3. 89 blos,

8. 180 Abwechilang an Tarbaasem bleibt, tod aaoh-

gemütserer Verweuduug des Sperrdrucks sowie vou

einem löblieheo Anaats nnnOt^ FVemdwArtar -wia

Bubs titnioren , »u bau it 1 i I' r (
' u , prablaoiBÜaabtivapaktiTa

zu nieideu, ist mit Anerkennung zu erwähnen: die

Sichtnug nnd I^gäpzuug der Literatur, die Yer-

mehrang ujid kritiacha Rension der aobriftitalla-

rischen Belege, das Streben nach stilistischaf

Kürzung und Hescbränkuug der Polemik, die nur

noch weitere Abstriebe vertragen hätte, %. B.

S. 299 Aom. gegen Holser, S. 438 gagen Andreaan,

S.533 gegen Nippcrdey, weil sia inswischen gegen«

staudslos geworden oder auch gewesen ist, Gleich-

wohl ist das Buch um 70 Seiten gewacbsou. Die

Vermahrang kommt baMudcrp anah auf Baabr

naog der neueren lezikographischen Literatur«

darunter der Semasiologie und des Spätlateius,

dem überhaupt vermehrte Anfmerksamkeit zu-

gewandt ist. Wie billig, iat darltaaanraa lingnfw

latinaa ansgenotzt, ana dem z. B. admira^oui eaea

als uachklassiijch und magni aestimare mit per-

süulichem Objekt im Sinuc moralischer Wert^

sohätzuüg als uugewübulioh uacbzuweiaan war.

Bai dam waitan Bahman, dan aeboo iuk VacL

dorn stillstischeu IJlickfeldc gegeben li;it, wäre nur

auch dem Gebiet der sdberneu Latiuität eine ein-

gehcudere Berücksichtigung zu wüuscheu geweaen.

Kottmann, da aloentiona Colnmallaa, RottwaQ 1908

ist erat imNachtrag berücksichtigt. Noch schlechter

ist meine DIalogusausgabo vou l>Slt9 weggekommen.

Man wird mir deu Nacliweis erlauben, dai'a es

dem Werka niaht nonflta geweaaa wBra, wann

sein Bearbaiter maht blofs da meiner Dialogus-

ausgabo und ihrer stilistischen Einleitung Be-

achtung geschenkt hätte, wo eine —. voileuds

ganz nnbegrGndate — Anaatallnng zu maeban war.

Vgl. S. 459. Schede ist es auch, dafs die Nen-

auflage des Antibarbarus wiederum der der

Stilistik erst nachfolgt. So mufste noch die

aaabata yoo 1886 baraugezogen werden. Neu nnd
die Hinweise auf die Nägelsbachschen Obuttgan

des Iat. Stils, den n i?. und 3. Heft jatst TOtt

J. Mmier besorgt wird.

Dia haaptaSebliohaten Nenenragen bieten dia

Abschnitte über die subst. mobilia auf tor § 54, 1

nnd R, wobei der Bearbeiter die s. Z. vermifste

Sammlung der selteneren Beispiele bei Cicero nun

aelbat gibt, ferner fibar die Varbiüian auf io, wo-
für Goelier, Latinitä da 8. J^me Stoff bot, fiber

die Synonymeuhäufung S. *2l)G, celeber S. 324,

'ausdrücklieb' S. ätiG, Intiue dicere S>j375, abuti

8. 46'i A. Ober pbilosopbieaa wird jatat naab

Schmalz Antibarb. gehandelt, za politiena anf rem
pablieam garara bingewieaan, daaaaii Bedentang
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ich mit noXnfvffS&at deckt. Für 'eiamal', ^öffent-

lich', 'gegeuseitig' «erden ireitere BmiuBitM
beigebracht. Den orobaiscben Gebranch ?od po>

pulures für 'Oeuosseu' bei Salhist nimmt uuter

griüchiscbem Einflufs Seoecii wieder auf für

MQlaubeosgeuoBsen*. Da uud dort werden die

SehnuikeD eiaee Spraebgebraaebs jetxt «nreitert:

Maaeher Lebrer wBrde in dem Satse numeroruin

vocnmque vis maxime n Graecia vetere celebrata

den kollektiven Gebrauch des Lündernameus be-

aoatanden, nod doeh bat ibo CSeero de or. III 51,

197. Der Gebranch von sensus alicuins rei 'Sinn,

Gefühl für etwas' gewinnt einige Ausdehnung

durch Beispiele wie Cic. Phil. V 18, 49 qui sen-

mm Vena ^ortae «eperik. YeiT. 1 18, 47 tametsi

mlloe in te eennis homanitatia fiiit. Bleibt aadb

ex eO| inde sequitur ut als nuklassisch verpönt,

80 wird es jetzt doch sclion bei Sen. de ir. H 'J,'». 1

nachgewiesen. Die Schulregel, dai'a nec aut—aut

fflr et aeqae—neqne gesagt werden mfleae, wird

8. 772 als binfiUlig aafgezeigt. Sätse wie novi

viam qna perveniatur oder debes circnmspicerc.

qaibus vitiis affeotum esse uecesse sit eum, oni vere

istnd obiei poeilt laateo wie Germaaitmen. MAller

lebrt (8. 180 n. 676), noter welchen Umständen

diese (Icutsphe Aasdracksweise auch im Lateini-

schen uütweudig ist. — Richtig gesteilt ist die

BedeotungseutwicklnDg yod officium, das von ur-

eprBnglieb objektiver Bedeutung ^Dienetleistung*

zu seiner utichklassischon 'Sta.itsamt' gelangt ist.

Für Caes. l». c. III ö, 4 toti oflicio maritimo prae-

positas wird besser noch die allgemeinere Bedeu-

tung 'Dienet*, 'amtlieber Wirknngskreie' ansnoeb-

men sein. Neben labor in objektivem Sinn waren

8. 94 auch com und studia erwiihnenswcrt. Zu

§ 19, 1 hätte Tucitas' Dialogus weitere Ausbeute

geboten: vgl. o. 6 rerom omninm abandantia, c. 8

augustiae nmak und meine Anm. in 6, 23 trepi-

datio animi. Dagegen war occapationos rernm

c. 21 durch den Gegensatz cogitatiouum bedingt.

Über nuUuä, idem als Ersatzmittel deutscher Sub-

•tanttva bandelt aneh Nqpperd^-Andieeen an Tac.

ann. 3, 9, wo zaglmeb attf cnncta, omnia etwa für

'Allgomeinlmit' hingewiesen ist. 8. 101 wird mu-

liebres furiae bei Liv. I 47, 7 mit mulicris (Tana-

qnil) furiae gleichgestellt. 8o heifit ibre Leiden-

schaft aber nur, sofern sie in ihrem weiblichen

Wesen begründet ist Vgl. Lex. Tac. s. v. inulie-

bris. Eher wäre paterni beneficii au jener Stelle

so zu deuten. Der Gebrauch der ungesohlechtigen

Formen der Nentra von A4jektiven und Prono-

mina geht schon in klassisoher Spracbe sehr weit.

Za den g 24, 2 erwSbnten Belegen vgl. noch Cic

de off. II 14 ex qnibus multisque alüs perspiciiam

eit; de nai deor. 1 119 qnibne exf^ieatii; IlM
eaeleatiam ordo; de fin. 1 18 nt a fooillimis oiüif

mnr; III 8 vir omnibus oxcillens; ad Att. VIII 3,3

ille abscntiä in oinnibus [rebus adilit Wesenberg]

adintor. Taciteischo Beispiele gibt Nipperdey so

ann. S, 18. Riditiger wird nun 8. 124 gevtMit

über Verbindungen wie omnia solicmnia, ceten

trintia. Die Behauptung (S. 142 A.), data Tacitoi

in der Substantiviornng perfektischer Partizipien

im Maae. Plur. ferbiltnismlfsig sparsam (frähw

hiefs es 'sehr sparsam*) sei, geht immer noch zo

weit. Vgl. Dial. 20 positi; bist. III 71 egressi;

V 13 profecti; aun. 1, 39 legati ab senato. Sehr

häufig ist victi, dediti, obsesd, aneb capti. Za des

rabetaativierteu prieentieeben Partisiinen naeb*

klassischer Prägnng gehört auch proviucias obtineo-

tes für Statthalter bei Tac. ann, 15, 31. Mancherlei

Neues bieten die Abschnitte über das Geruadinui,

denen paniver Gebraneh niebt mebr aas l^

sprfinglicber Indifferenz dieser Verbalfurm erklärt

wird. Uuter den S. 1*55 aufgcfiilirteu Haupt-

würtern, die durch Zerlegung wiedergegeben wer-

den kSnnen, mSebte man *ArebiT* lieber taiNn.

Bei Cic. Cnel. 78 kann Archiv nur aU ErkläniDg,

nicht als Ersatz für memoria publica gelten. Und

wer .'\rcl)iv zu übersetzen hat, wird scbwerlick

je mit Recht zu diesem paibetiseben Anidniek

greifen. FOr 'Zweck* denkt n»n annlebit n
Umschreibungen. M. zeigt, wann finis ZQ ge-

brauchen ist. So gibt es auch für 'Barwert'

(S. 171) ein einfaches Ereatzwort in pretium. Vgl.

Tac. Agr. 19 Inere pretio. Ita ei und ita ut, wo*

rüber 8. 176 gebändelt wird, deckt sieb hiofg

mit unserem den angehenden Stilisten so sehr ge-

nierenden 'dadurch dafs*. Beispiele gebe ich tu

Dial. 1, 8, darnnter «ocb 88, 19 niei nt, was jeden-

Mb «a dieier Stelle niebt *niit dem Vorteile, Nach-

teile, dafs' (S. 1 77) gegeben werden kann. Dais du.«

lateinische Deminutiv 'frühteitig' seine Kraft ver-

loren habe (S. 19H), kann doeh nur von derVoUch

spräche gelten. Contemptne (S.287) hetlet nicht bMi

'verüciitlich', sondern aoch ^nnscheinbar*. VgLlke.

Dial. 8 habitu corporis contemptus. Zu snus 'atü^

ständig' 312) vermifst mau einen Hiuweis aif

alienus = 'unaelbsündig* (8. 825), deeglMcbea n
increpare alicnius arrogantiam (S. 484) aaf $ 7i

Für 'einseitige' Belehrung (S. 326 f.) bietet Jer

Dialogus c. 32 simplex qniddam et aniforme doceri,

für *vier- und «allseitige Bildung e. 2 ooima, e.30

molta emditio, plnrimae artes, omninm lena,

multarum artinm scientia. Cic. Brut 20.'') omm«

doctrina. 'Sonei' (S. 359) bleibt auch weg, venu
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ein allgemeiner Relativgat« ah aVischliefsendes

Glied dient. Vgl. zu Diul. 35, 19. Kübne Beispiele

der Ergäuzung einer Partiripialform Ton som

(8. 418) riod andi Hov. 8»i 1 6, 83 diguos adm-
mere prava ambitione procnl und einzelue der

Dial. Ein). S. 19 aiigefulirt(>n Fülle. Uber die iiar

durch ciu deataches üilf&wort wiederzugebenden

Fotani fatebw, oominebo, oeneebo (vgl. zu Dwi.

21t 1) gehen die Grammatiken nodlENiUistiken hin-

weg. Vielleielit wärt? § 99 ein pnsiender Ort für

die Erwübonng dieser Spraclieracheiaung gewesen.

PhrtM mtoriee spee Tae. ann. 4, 51 wird jettt

(S. 483 -TgL mit 8. Aufl. S. 707) mit Roth, Stahr

nnd nenestens auch Andreson erklärt ab 'die aus

dem bisherigen Sieg entstandene Hoffnung'. Greef

MbieU prope ein, weil victoria doch nicht wohl

blofttr Erfolge TWliieg lein Inno, weder spraeh-

lieh noch sachlich. Vgl. c. 49 barbari mocenn
noctis alacrcs. S. 502 wird zu dissociabilis Agr. 3

auf meine Besprechaug von Gudemans Agricola

verwieeeD. Man findet dort aber nnr einen Wink
über iiisociahilis, das nicht von sachlicher Unvcr-

trilgliclikcit gebranclit wird. Mehrfach (S. 510.

656 vgl. auch 676) wird der stilistische Uuter-

edried ber&hrt, wooaeb der Lateiner gern das

logische Prädikat unterorduet, das fiir uns minder

Wichtige in das Haiiptverb verlegt. M. begründet

dieae Erdcheinung teils völkerpsjchologi^ch (der

Butike Lateiner bevorzugt die Handlung, der Mo-
derne die Moti?i«raD|^, teüs doreh die RBoksiehfc

aof das logische Gedankengewebe. Aber d«r La-

triner nnd ebenso der Grieclie verfahren so, auch

wo keiner dieser Gründe zutrifft. Vgl. zn Dial. 28, 2.

Hitwirkend war jedenlUls die vreit gröfsere Be-

weglichkeit der autiken Partizipialkonstrnktion.

Vermeiden wir das Partizip, so ist uns diese Fü-

gung auch geläufig. Vgl. Plat. Krit. c. 9 nfQi nolXov

noiMtfMr« näUtat «n (mit deiner Zustimmung) ia\<%a

n^tn», älUi fi^ Awno(. Zam selben Kapitel

gehört die § 185, 5 behandelte Verwendung der

Adverbialia zum Ausdruck des logischen Prädikats.

Uenaneres wird jetzt § 121 be»uuderä nach Kunze,

SaUmtiana Cbw die Wiederbolang oder Unter»

dlSekaog der Präposition bui der Verbindung

mehrerer Hauptwörter, vor dem Relativ und vor

der Apposition gelehrt. Hat aber nicht bei dem dar-

gelegten Stand der Dinge das sog. Wnndenebe Ge*
•ets das Recht der ausfährliehen Besproehnng flber-

lianpt verwirkt? Zur Aufnahme unter die uns

fremden Metjiphern möchte ich noch empfehlen z.B.

devorari (Cic. Brut. 283), odorari und imbui (Tue.

Did. 19). Die Diretellnug der Nagdsbaohsehen

Theorie tmo Cbiaamm nnd Anaphora in der Aoe-

dehnnng dieser Begriffe auf die stilisti^clie Wort-

folge hat eine einschneidende Erweiterung erfahren

durch die neue Lehre vom prosaisehen Rhythmni.

Noeh iit twar dBoÜboraekrift des g 171 geblieben,

aber sein Inhalt deckt sich damit nicht inclir. Ob

freilich die Lehre von dieser 'okkasionellen', for-

mal bedingten Wortstellung je zn so abgeklärten

Ergebnissen fDhren wbd, dafs aneh die Sebnlstilistik

und das Lateinscbreiben daraus Nutzen ziehen wird,

läfst sich noch nicht zuversichtlich bejahen. Auch

auf die neuere Ansicht über das fragende an

(Sehmalz, Hdb. II 2, 325) wird 8. 748 mnSebst nw
hingewiesen. Neben quam pridem und quam m<n
(S, 749) sollte auch quam paene Hör. carm. 11 13, 21

nicht fehlen. Mit Recht wird der rein pleonasti-

sche Gebranch der Umschreibung mit facere ut

bestritten nnd aneh fttr Ibra vi die HQgliebkdt

angenommen, dafs es die Wirklichkeit des ein*

tretenden Falls betone, aber doch wohl nur, wenn

diese ümsclireibnng nicht durch die Flexions*

TorbiltDisse dee Verb« geboten war. Fdr die ver-

sichemde Bedeutung von enim i><t enimvero, vemn
euimvero angeführt, ferner ein brachjlogischer

Gebrauch von tarnen und dessen Anwendung nach

dlieei erwihni Wegen «nea gleiehfsUs noch

nngenOgend aufgeklärten Gebranebs ron tarnen

darf ich den Bearbeiter vielleicht auf Tac. Dial.

41,9, sowie für ita est = "ja so ist es' auf c. 30, 23,

für ego vero auf c. 5 meiner Ausgabe verweisen.

Den Sehlofs bildet dne reebt ansebnlieha Liste

von Berichtigungen. Sic ist aber nicht erachöpftnd,

bedarf vielmehr selbst wieder der Berichtigung:

z. B. Z. 5 V. u. Sulla 2ö (nicht 24). 7U. Offenbar

h&tten besonders die Zitate vor Absehlvrs des

Drucks eine sorgfältige Nachprfifnug brauchen

können. Z. B. auf S. 264, 548 und r)49 finden

sich je zwei falsche bezw. unvollständige Zitate.

Häufig fehlt der Sohriftstellername, doNen Wieder-

holongdiireh die EinlQgnng eines neuen Zitate nötig

geworden ist. Anfserdem lies S. 235 Jdrftme, S. 3G9

Z. 15 v. o. Pompeium, S. .'14.') Z. 24 v. o. utrisquc.

Möge dem trefflichen Lelirmittel die verdiente

Beachtung nnd noeh maaehe Neobearbeitoog dureli

so sachkundige Hand beiehieden sein!

äohwftb. HalL Constaatia Jahn.

AiiszüCfc aus '/A'ltMChrin »M».

Berliner phllologiscbe Wochouschrift Sl

(26. Mai 1906).

S. G7I f C. Jörgensen, BerichtifUlf. In einer

Bcsprechuog des Werkes von Skovgaards, Die ApoUon-

Giebelgruppe des Zeastompels in Oiympis, Berl. phlU

Woch. 1906 8p. 467 hatte Pagelaiann getafsert,
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dafs sichere lUsultatc erst dann erieiclit werden

kOnntMl, wenn Versuche mit den Gip»abgUsscn ge-

mtebt worden wären. J. betont nun, ilaTs Sk. selbst

Bof 8. 18 des deutschen Textes mitteilt, er habe mit

Unterstützung des Carlslcrgsfonds iiini des Herrn

Jacobson eiugeheade Versuche gcmaclit, mehrere cinzeloe

GrnppeB in die rechte gegenseitige Steilanf; za bringen.

Archiv für Geschiclite ilcr Philosophio XII, 3

(4. April 1!)06).

S. 297—332. Lewis KobinsoQ, Untersucliaugen

«ber SpinoM MetaphyBik. (Schlafs folt^t.) — 8. 3S3
—379. W. A. lleidel, Qualitative change in pre

Sokratic pbilosopiiy. [Über diese Arbeit wird dem-

nftcbat eingehender berichtet werden].— 8. 880 - 407.

Arthur Lovcjny, On Küiit's rcply to Ilumn. —
S. 411— 425. II. Goniperz, Jalii ehbeiiilit (Uiur die

deutsche Literatur ilbcr <lie SokratisL-lii'. Platonisclie

wd Artstotelisdie Philosophie 1901— 1904. II (Fort-

setzung). — 8. 436—446. M. Horten, Berichte

über Neuerscheinungen auf dem CMliete der OeBClllohtC

der arabischen Philosopiiic.

Berne atamiBmatique. 4. Serie X. Band. 1. Tri-

mester 1906.

S. 1. Joun de Fovillc, Etudes de numismaliquc

et de gljpti(iue: aearab^es da cabioet de France.

Orieehitdier Scarabaeos des V. Jahrb. mit HerakleB
tiud Eros. Griediisrh-italischcr Scarabacus mit The-

seus, die Sandalen ablegend. Etraskischer Scarabaous

mit Thanatos, einen GeMlen^ tragend. Griechiscfa-

ftgyplisclier Siarabaeus mit Isis und Harpokratos. —
S. 9- A. Diciidonne, Lue ntouiiaic des Aleuades u

Larissa. Drachme mit dem Kopfe dee Atoaas. Das

EAAA auf der Kückaeite wird beiogeB aaf einen

Aleuaden Hellanokratfls, Tielleicht nach seinem gldch*

namigcn, bcrUlmiteii Grofsivater genannt; die ENNO-
^lA-ilüuio von Pherai noch einmal besprochen. —
8. 14. Jules Maariee, leonograpfate par les m^-
daillcs des empereurs romains de la fin du III*" et

dn IV« si^cles (.). Artikel). Tafel I— IV. Von Con-

StanUw II und Constaus I werden ausgewählte MQnz-
portrBts, nach den verschiedenen AUcrsstufeu und
MQnzstiltten geschieden, besprochen und abgebildet. —
S. 51. ;\nonyni, Choix de inonniiies et m6dailles

du cabiuel de Frauce. Fortsetzung. Taf. V. Manzen
Ott Hernclea, Laos, Hetapontam, Posidonia, 8iris und
Pyxus, Sybaris, Thurii, Velia. — S. 76. Clu oni'inc:

Kunde antiker Münzen, Anktiunsnacliricbtcn. — S. b3.

Motices: Auszug ans Hills Aufsatz über die 30 Siiber-

linge des Judas. — S. 101. Bibliograpliic mc-
thodique. —r Procds- verbau .\ des seanccs de
la sociöte franeaisc de numismatique: S. II.

Biancbet teilt einen schönen Denar des Postamus
Bs. Hereoli Pisaeo mit (Textabb.).

Zeitschrift für die üslerreichischc-u Gymna-
sien. LVII 3, 31. März 1906.

S. 193—197. L. Steicberger, Horaz nnd
Walter Ton der Vogelweide, weist auf Ähnlicli-

keiicn liin ilie <\rh /wischen beiden I>jt literii in

ihren Aulscruugoii Uber Uebe, Freundschaft, Gott,

ihr Terfailtnb n dea Uflcbtlgen der Erde n. a.

fladea. Aocb Hand. AmphUr. 941 ff. wird anhangs-

weise mit Halt. 70. .i vergliclien. — S. 197—200.
K. Vetter bespricht im Hinblick auf Waldt» latei-

nisches et,rmo1oK'isrhcs Würterbach die Etymologie
von moetua und paattu.

R«M»nBloii«-Venei«liiü« phllol. Sdirlflea.

Abbott, B. A., Jbbtnniae Tocabulary: Clattr,

20,3 8.172-175. Belir lehrrr-icher Vergleich der

Sprache des Joliannea-Evaiigcliums mit der der

Synoptiker. T. Nickiin.

Römische Annalisten: Jahreib. f, AU.-Wi$».

CXXVI. 8. 193-208. Bericht für 1893-1905 Ton

//. l\ler.

Archambault, G., Le t^moiguage de l'aucienue

Iill4ratare ehrttienne aar raatbeatteitt d'un Iltf^

utaatciamg attribu<i ä Justin IWpologiste: T/iL/i. 9

S. 266 f. Sehr vorsichtiL', aber noch nicht ab-

sclitielsead 7i. Knopf.
Archer- H in d, K. 1)., Translations into Greek

Verse and Prose: Classr. 20, 3 S. 175-178. Der

Verfasser besitzt eine beneidenswerte Kenntnis des

Griccbiscben und Gewandtheit des Stiles. 6r. Jjuniu

AriBtotle*8 Tbeoryofooodact: hy 7%. MatthttU:

Athen. 4099 S. G05 f. Der Wert des Boches liegt in

der Erkhlruug und der AnfQhrung moderner Beispiele.

Aagostinus, Die Bekenntnisse, Bach I X, über^

setzt von t; r. lirrtlmn: Titl.Z. 9 S. 267-270. Stellen-

weise Wold (.-iliui^en, ,iber nicht glcichrnüf^ig. 0. 6cheeL

Sancti Aurolii Aagvatini episcopi de civitate

dei Ubri XXU. Tertium reeogaorit B, JJombart. Vol Jl,

Hb. XIV.XXII: Bpk W. 1» a Ö1-58S. ZweUKtUos
bedeut(Mi diesu Ausgaben einen anerhenaenswertea

Fortschritt. Jo$. Zt/cha.

Baeehylidis Cnmlna, can firagaientiB tertiora

ed. Fr. Blay.'-. .Mhni. 40',l9 S. 604 f. Unentbehrlich,

obscbon man die ruhige Vorsicht, die Jebb in seiner

Ausgabe zeigt, hier stark vcrmifst.

Bacchylides ed. and transl. by Ii. C. J<eib:

Cla»»r. 20, 3 S. 1G8-170. Anerkennende, von einem

warmempfundenen Nachruf fOr den verstorbeuea

Heraasgeber begleitete Anzeige von J. A. Aoü'a.
Berendts, A., Die Zeugnisse vom Cbristeatnm

im slavisclien De hello Judaico des Josephus: Thf.X 9

S. 262-266. Interessante Zusätze zum Text des

Joeephos, die aber der HeranBgeber mit Dareebt Ar
echte und alte Dokumente hillt. E. Scliürer.

Uerger, 11., Mythische Kusmographic dcrOriccben:

/{er. 9 S. 138. Natzlich, aber aaieheiiend aiehl

vollendet und abgerondeu Mg,
Boas, M., De epigramroatii! Simotadm It Clattr,

20, 3 S. ITC) 172. 'Dus Hans ist auf Sand, W«aa
auch recht fest gebaut.' L. IJurriton.

Bonner, Robert J., Evidenee in Atbeaian

Courts: DLZ. 19 S. r204. Kinc empfehlenswerte

Schrift, deren VeiMuidnis freilich Vertrautheit mit

dem englischen Keclil erfordert. L. Wenyer.

Bucolici IJraeci cd. by U. von Wilamowitz-

MoeUeudorf: Athen. 4099 S. 604. An der Tcxt-

gesialtuMg wenien einige Ausstellungen gemacht.

Cicero, Rhctoriscbe Schriften: Jakretb. f. Alt-
Witt. CZXVl. S. 159-198. Beriebt ftr 1908.1905
tOB G. AmmoH. .
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Cousin, Georges, Kyroa 1e jeane en Asie

miiieure: l,C. 22 S. 750 f. Verf. ist ebenso einseitig

mie die, gegen die er sich wendet. \\ . Heicliardt.

Damaens I., Vier Kpit^raniino des Iii. Papstes D. I.

Erklärt von Carl W^imiun: BphlWli) S. .')84.

Heniasgebcr besiiiräiikt sidi im weM-utliclicu auf Kr-

gtnuiDgen und Berichtigungen zu dem kuppen
KonnHMiUr dw Teobnerauagtbe. JSi. Ilm.

Demostlieiies agoimt Midias ed. hj W. W. Good'
teil,: Arh'n. 40;t9 S. 004. Vortrefflich, doch hiUtc

der Konuncutar liier und da auefübrliclier sein und

nehr Bolfea Meten soHen.

Dussand, R., Note« de nivtholopie ?vricnne:

nr.Z. 10 S. 294 296. Zieht zum ersten Mal die

bildliclien DarBteiluiigen aus der griechildi-röiniMlien

Epoclio heran. W. ßauduthi.
Eruuut, A., Le i>arlcr de Pr^neste d'aprös les

inicriptions: Her. 9 S. 140 f. Lehrreich ond viel-

fenprccbend. P. Lejay.

Enripldes Hippoljrtos. In dentselie Yerse ire-

bradit von Otto Altemliirf: /f S. 11S4.

Kanu sieb nicht iiu entferntesten mit Wiiainuwilz

messen. Joh. Geffeken.

Fries, Karl, Das philosophische Gespräch von

Hiob bis l'iafou: LC. 22 S. 748 f. Verf. ist einer

ftst krankhaften AoalOgieDjitj^rrci verfallen und hat

Mine Aufgab« Iteineawep geUiat. O. J,

Oeorgü Honacbi Obronieon t. II ed. C. de Boor,
ond: l*rocopii CaesLii icnsis ()[/(>rii recopu. ./. Hann/,

De beliis 2 vol.: iiull. crU. 12 ä. 231. Beide Au«
gaben werden gelobt von A. V.

Römische G c s c h i r Ii r c : ./,//( reib. f. A lt.- Witt.

CXXVII. S. 257-280. Uericlil für 18'94-l9ü4 von

L, Holzapfel.

GrQtzmacber, Georg, Hieronymus. 2. HJ. Sein

Leben nnd seine Schriften von 3ti5-4UÜ: JA\ 22
S 747 Der zweite Hand bestätigt das günstige

Urteil Ober den ersteo. Cr'. K.
Otto Hense, Die Modiüsiemng der Hasite in

der priechischen Trapödio. 2. Aull ; Bph W. 19

S. 577-580. Dem Verf. spendet für das so reicbtich

nnd in so ansprechender Gestalt Gebotene wämsten
Dank Albert MüHcr.

Griechische Historiker mit Ansschluls des

Herodot, Thukvdidcs unil Xenophon: Ja/ireslt. /'. All.-

Wist. CXXVU. S. 209-213. Bericht fflr 19001904
»on P. Hmß.

Ilommel, Fr., Gruudrifs der Geographie und

Geschichte des Alten Orients. 2. Auflage. I: ThLZ.
108. S89-S94. Reichhaltig ood wertvoll. A.Jermua».

Im misch, O., Die innere Kutwirklunj; des prierhi-

icben Lpos: i'i/.bl. 8 S. 241. Die vom Verf. mit K. cht

baklnpfte Ansicht ist nicht so verbreitet, dafs ein

eigener Kt ldzug gegen sie eröffnet werden niufste. A". K.

Juvenalis* Saturae ed. .4. A'. Uommau: Atheti.

4099 S. 605. Der Ton der Einlettang ist zn be-

anstanden-, sonst enthiktt das Buch manches Gute.

Keller man, J., On tbo sj ntax of «onic prepo-

sitioma in the greek dialects: dam. pkä. 8. 199. Die
MetliOtie ist L'csnnd, der Gewinn aber bleibt hinter

der Krwurtuiig zurück. I.tftei- JJornian lirown.

KUngmtlllcr, Fritz, Die Lehre von den natür-

lichen Verbindlicbkeiteu. inline historiscb-dogmatiscbe

Untersndrang: LC. SS S. 757 f. Die geaebicbtHehen

Untersnchnngen bilden den wwtvolliteB Ttfl dkses

Buches.

Laloy, L., Ariatoxdnc de Tarente: Her. 9 S ISSf.

Ein sicherer Fflhrer anf diesem Gebiet. My.

Macdonald, C, Coin Types: C/awr. 20, 3

S. 184 f. Gelehrt nnd nützlich. 1'. (jarduer.

Mach» Joseph, Kritik der Freilieiisiheorien.

Eine Abhandhing «her das Problem der Winensfireibeit:

S. 749 f. Man lirst sicli hülix-rnd nnd

Stolpernd durch das Bucb durch und ist dann ebenso

klag, wie man vorher gewesen. M. Jöndt.

Ml thner, Rud., Der sogenannte Irrealis der

Gegenwart im Lateinischen: DJ.Z. 19 S. 1186. In-

lialtsbericlit.

Natorp, Paul, Jobaon Heinrich Pestatozsi. L
—in. Teil: AC 22 8. 765 f. Der «ertvoltoto Teil

ist die Biographie Pestalozzis (Bd. I.) Bchn.

Olcott. G. N., Thesaurus linguae Latiuae epi«

graphicae 11-4: Claatr. 20, 3 S. 178 f. Das gut an-

gelegte und nOtdiche Werk vwdieut jede Fördemng.

J. f. FMgaU.
Orientis Oraeci inseriptiones aeleetae «i.

W. Dlltfubfrper: (Y.i««. ;<//i7. R. 1 1» j. Die DSnde

werden der Äufmerksamlieil aller, welche griechisch

lesen, hwslieh empfohlen von WUUam Scott Feryuaom.

FfotQ} lo; I. Tluxti*Oi, 260 «fiy^wJ^ 'ISiiiywxa

278-880: BphW. 19 S. 699-601. Yorl bat sich ein

grofscs untl bldbendea Verdienst erworben. Karl
iJietrrich.

Palaographie und Uandschriftcnkunde: Jahre»b.

f. Alt.- Wut. CXXVU. 8. 214-256. Bericht fOr 1901

und 1902 von »V. Wtinhtrgtr.

Phillimore, Index vcrborum Propertianus: Bull,

er'iL 12 8. 228. Wird gnle Dienste leisten, l'r. lHe$9U.

Plate, Theaetetns and Philebns, by H. F. CarHR'.

Athen. 4009 S. 00'). Sntht Plaio vom Standpunkte

Lotzes aus zu iutcrprutiereu und tritt gegen Zeller

fhr Natorp ein.

Reinach, S., Cultcs, mytbcs et religioiis. II:

'l'hl.Z. D b. 257-259. Hervorhebung der Ergebnisse

für die Wisseuschaft des Alten and de« Nenoi

Testamenta. K SehOrer.

W. H. Boscher, Die enneadisehen nnd h^o-
niadisehen Fristen und Wochen der ältesten Grii * hen,

ein Betrag zur vergleicbeuden Chronologie und

Zablenmystik.

W. H. Roscher, Die Sieben- und Nennzalil itn

Kultus nnd Mythus der Griechen, nebst einem An-

hang: Naclitr.i;,'e zu den 'Knneadisclien und hcbdoma-

dischen Fristen nnd Wochen' enthaltend: Buhü'. 19

S. 585-589. Zustimmung und Widerspruch inrtwrt

I.udwiff Zielifit.

Ü. V Sarwey und E. Fabricius, Der ober*

germanisch-rätische Limes des BAmerreiehes. LteÜBrang
' XXIV: Kastell Ursprinj:. Kastell Theilenhofeu:

Bphii . 19 S. 590-593. Die interessanten Mitteilungen

finden Beifall bei (teorg Wolf.
Tacituv, Annais ItoVI, transl. by .4. I'. Sj/moud»:

At/ifti. 4099 S. 605. Die Übersetzung gibt eine

Hiefsendc Erzählung, aber nielit die EigentHmlichkeit

des Tacitciscben Stiles.
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TonkSfO. S., Brygos: bis cbaracteriBticc: Class.

phil. s. 191. Die Hatbod« beniogaH teÜiraiM F. B.
Tarbell.

Trabey, J. J., De serroone Eonodiano, Hieronymi
Bennooe in eoinp«ntioBen Kibibilo: Clou, pkü, S. SOO.
Notiert von JofnL C. Rolfe.

Josepbs Troblär, Gatalogus codicum mua scrip-

toran LattBorniD qni in 0. R. BibKoth«ca pablics at-

qoe universitatis Pratensis asservantur: /. T. '22

S. 751 f. Dem Verf. gebahrt für seine mübevolie

Arbeit anfricbtJger Denk. J#. M.
Worenka, Daniel, Die Srlilaclit bei Mantinca

am 13. J.uU 363 v. Cbr: ULZ. 19 B. 1198. labalU-
Iwriebc.

Wyse, W., The speechee of Isaeus: Claa§.pkä.
8. 187. Ein numumeoiatot Werk. T. D. S^mour.

bestätigen. — Cagnat, Römiscbe Stadtbibliothekea

(Fortiaum^ — P.Fovcart, DidTmoe (Porteetmi).

Mitteilung.

Aoadenie des inieriptiont et bellei-letme.

9. Hirz.

Pb. Berger, SSniedie Inschrift eos Ziaoe (Tunis)

mit dem Götternamen Curlcstis. — E. Pottier, Die

£pisodea dea trojanischen Krieges anf einer Yase ans
Biygee im Lonvi«.

16. Min.
Pb. Bergen, Athrnckopf anf (Inn Stein eines in

Tunis erstandeneu Goldriuges mit den punisdieu Buch-
stnbea Alef and T»t, welche vieOeiebt Ummnt Tknit

bedeatea waA die Identi6iiening von Taait nnd Atbena

Vene«lclmln oeiier Bücher.

Hoettichcr, K., Zur Kenntnis antiker Guttes-

verehmng. AuEsätte. Eine Gabe zur 100. Wiede^

kdir seines Oebortstages. Berlin, Dentsehe BlcbmL
86 S. 8. J( 0,2.'); geb. in Leinw. 0,.')0.

Gatullus, Sämtliche Dichtungen in deutscher

Üborsetsang nebit aneHtbrlidieo ErUntemngen tos

V Schmta: M.-Ostnii, K. Papanebeit. vm,S788.t
M 3.20.

Furtwängler, A., Zu den Skulpturen der archti-

sehen Bauten der Akropolis zu Athen. Münden,

ü. Franz. S. 143- löO der Abhandlungen der bajeri-

sehen Akademie. JC 0,20.

Hoffmann, 0., Die Makedonen^ ihre Spncke

und ihr Volkstum. Göttingen, Vandeuhoeck ft tu-

precht. VI, 284 S. 8. J( >i\ geb. 9.

M Klanges Nüote. Rccueil de in^moires de pbi-

lologie classiqae et d*areh£ologic, offerts k J. Mieah,

ä l'occasion du XXX'' anniversairo dv son profetienL

Basel, Georg & Co. Vll, 672 S. 8. JC 24.

Schmidt, M. G. P., Kvltarhistoriscbe Beitrigem
Kenntnis des grieeliischen uiüI r')ir.isi-hcn Atterlum.

L Zur Entstehung nnd Terminologie der elementaren

Vatheamtifc. Lelptig, Dtnr'sebe Bb. 134 S. 8. J(i,iO.

Soll au, W.. Das Fortleben des Heidentwru ia

der altchristlichtiu Kiicbe. Berliu, G. Reimer. XVI,

807 8. 8. Ug6.

: FmC Sv. H. Drsli*lB.
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Rrztn'iimf.H H>id Anztlijrn: Si'att.

U. Schrmler, .SprachvorBloichunK und l r(r<>it< lii< hto-
.1 Auflag. I. Zur OcMchicbte ond Motliotlo aor lingui-
«tiiicb-hMtoriiir.lu'n Kortclinng: (f>. WeiM) 7%

Soji (i oc l i s AntiK'iiif. UoBuo ffcensuit M Ulaydea(H.O.) 787
Siii" < s . I ii r I Uli r^i raiiini.-ich-Uatiik^lie, ilec RiHnerreicbM.

f.i.jt.TiiiiK XI-XXVI iM. Ilimi .780
Flor i 1 <> (;i t; in patristirnrn. dif^psoit (•. It an g c h c n. IV.

Tortulliiini Uber do i>rat>8«'riptionr' hafri'tiioram; ac-
c«iluiil S. IreuH4>i auvt-rHiis bu«r<)«<Hl III, 'J— 4; V. Viu-
«•piitii commniiitorin (J. Urn<-]ii>ku) <Ö5

O.UüthliDK, 'raa«benwört«rbacb der griecbiaoben and
deataeh» SfnMjMw U. Oeatseb'griMhiach (H.OiIU-
- m

Ij. W en i KP r , BstaoblftK^ nnl den I.i>bon;4wog (I..encht«n-
biTKur' HB

Aurzüiie: Jonmal international d'nrt lu'oluKi« iiiimiiiinatiiins
VIII, i». 1. - Mn. niOH.vn.- X.WIII, *. - KendiiNinti d.illa R.
.Ari'ioiomiii livi I.iiic4'i 11. US. — fiolluttino di ttlologia
< I««isii n \ (I, lU 9n

ll>:z':iiiiii,h, -V, . i'inii't gJO

ilitlaUiu.j I. W. ri-'Hcrt, Die XimnnlDanR dar HMftor
PajjyruBsamoiituig. — Ü. Weifaenfela f 8tB

VtmMmtt mmm amar «4

Dt« Htm« Yfftapw vm Programmeo, DmerUtionen nnd aoaitigw Oelegenlieitaidurlflkau werden gelMt«ii,

B<wBdoinaw«i|>lM» M dl« Wetdn«iiiiiob« Bucbbudloog, Barlln 8W., Zluncritr. M, almwidwi n «dleu.

ReaanMonea imd Attselcen.

Q. lohrfed«r, SpraehTergleielmog und Urge*
schichte. 3. Aufl. I. Teil: Zur Gesrliirhtc

und Methode der liuguistisch-bist orischcii

Forscbang. Jena 190$, H. GoftenoUe. V«. 886 S.

Lex. 80. Jl 8.

Die dritte Anfluge von Schräders Sprachver-

gieicbuog uud Urgeschichte wird iu zwei Teilen

TarOffratlieht, «inem theoretiaeheD mit twet Ab-

handlnugeu 'zur Geschichte iler linguistischen Pa-

läontologie' Uüd *znr Methode und Kritik der

liogoUtiach-historischeii Fortcbuug', der uos hier

fcrliegt, und einem praktiaehen, deaaen beide Ab-

Mhiogeo, *die Metolle* und die Uneit* bald naeh

Ostern erscheinen sollen. Während die erste Ab-

handlnng des bereits veröffentlichten Teils trotz

der Hiotufüguug ueueu ätofifes au Lmfaug kleiner

gewerden iat, hat die «weite einen groraen Zoweeha

erhalten. Sie tat fii.st durcbana neu ausgearbeitet

und enthält den Versuch, die junge Wissenschaft

der Altertomakuode in ihrer Methode uud in ihren

ZMeo tiefer imd aaafBhriidi«r, ab diea btaher ge-

tchehen war, za begrQDdeu. Der Verf. hat die

Krf;eliin'-se der wisHenscbaftlichen Forsrhuiig. <li.'

seit dem Erscheiueu der zweiten Auflage (18^0^

gewonnen worden sind, gewissenbafl beriickaichtigt.

Dabm nigt er aieb maftroll nnd beeonnen, klar

nnd baatimmt in aaiaem Urteil, nnd da er anoh

Ober eine gewandte nnd flussige Daratellnng vei^

fügt, so versteht er e?. den Leser zu fesseln und

für die linguistisch-hiatorische Porschnug zu iutcr-

easiereu. Eine grofse Zahl passender Beispiele, die

ihm namentlieh aein 'Reallezikon dw indog«rma>

uischcn Ältertnmäknnde' an die Hand gegeben

hat, dienen zur Erläuterung nnd VeranacbanUchnog

der Torgetrageueu Ansichten.

StSrend wirkt anr, dalä er es in der xweiten

Abhandlnng IBr n9tig befunden hat, sich mit einer

Reihe von Einwendungen aiiseinanderzusetzeu. die

gegen seine andern Öclirifteu gemacht worden sind.

In den meiaten FlUlen wird man ihm, wenn man
billig denkt nnd nicht rareiDgenominen tat, ohne
weiteres recht geben; eben deshalb halte ich sie

für überflüssig. überdies sind licute, die sich

z. B. nicht davon überzeugeu lassen wollen, dals

nnbere alieni Ton Hana aaa nnr bedeuten kann

'.sich fBr jemand verhüllen' und darum Vdofs von

der Braut gesagt wird, auch mit solchen Reidit-

fertiguugen nicht zu bekehren. Wünschenswert

erseheint ferner hier nnd da etwaa grSfaere Vor^

.sieht in der Auslegang der herangesogeneu Schrift»

steller. So kommt es mir gewagt vor, die \\ orte

der ilias 18, bbi öit ae ß^oiov uyiQOi iftßaXoy (vffi

zn flberaetcen: 'als aie dich in das Bett eines Sterb-

Koben hineinwarfen* nod damit die Annahme zn
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begrÜDcleu, dafs bei deu alten Griechen das Hocb-

zeittgefolge die Braut iiu Bett geworfen habe,

wi« sieh cUm fllr Litaaer lud Deotiehe mit Ter*

achiedenen Zengoissen belegen läfst. Deun oiuiual

wird diese ^itf'ft dnroh keine weitere Stelle lier

griechischen Literatur bestätigt und södann braucht

iußalluv gar ni«U 'hinraiwMlMi* in bedeuten

(Tgi. U. 14, 218; Od. 19, 10). OSanbar bat der

Dichter das Wort nur gewählt, um auszudrücken,

dafa sich Tbetia (denn um diese handelt es sich)

widerstrebend dem Gebote des Zeus fügte, als sie

doD PelmeIteinMe. Darnm ragt sie auch 18, 428 iE.

zu Hephäst: 'H(fmai\ ij ÜQtx <Jij rtf, iifat '}fat

tta' it> X>lvitnM, toaaää' iki ^p^eriv ^(t$¥ äviax^io

xi)d«a htf^f 6aa' iftoi ix naoiav KfjOvlAfs Zn<i

däixaaaey, AiaxUfin Il^^tt '«'i erXiiv ävlQOf tvyrry

nolXa fic'il' ovx i94Xov<ya. Eudlich möchte ich

erwühueu, dals hier und da die Literatur nicht

gan ToUitibidig «ogvgeben itfe, s. B. T«nntiM ich

bei dem Abachuitte über dna Lehnwort 8. 79;

A. Holtzmann, Kelten und (iermanen, Stuttgart

1855, wo S. 90 ff. die gallischen Wörter im Latein

«olgttiblt nnd; 8. 81 kooDio erwähnt wwdeo,

dals den Aufang zu einer Sammlung keltischer

Wörter im Deutscheu K. A. Fr. Mahn gemacht

bat in einem Vortrage, über den in der Zeitschr.

f. Oyinnastalweeen 1879 8. 58 ff. berichtet wird;

S. 84 fehlt II. Berger, Die Lehnwörter iu der

französischen Sprache der ältesten Zeit, Leipzig

und dazu G. Paris, Lea mots d'emprnnt daus

le plm aneien Fran^ais im Joamal des Sarsota

ItKX) p. 294-307 und 35G—375 sowie Th. Clauseu,

Die griechischen Wörter im Französischen, Er-

langen 1UÜ4. Zu der Literatur über die lateiui-

•ehen LehttwSrter im Irisehen ist hionsnriigeu:

J. Loth, Les niots latins dans les langue» brittoni-

ques (gallois, armoricuin, cornique). Paris \H*jl.

Die 82 erwähnte Schrift von Fr. Seiler, Die

Entwiekeluug der dentooben Knltnr im Spiegel

des deatscben Lehnworts ist 1905 in «weiter Auf-

lage erschienen.

Doch können and sollen diese kleinen Aos-

•tellnngen den Wert des treffltdimi Boehea nicht

beeiatriohtigen; ielmehr möohte ich dieses allen

denen dringend zur Lektüre empfehlen, die sich

über die üeschichte und Methode der iiugaistiscb-

bistoriscben Forschung aaterricbten lassen wollen.

Eiienberg, 0. W^e.

SefhodUs Antifone. Denno reeensatt et brevi enno-

tctlonc crilica instruxit Frodcriciis H. M. Blaj dcs.

Balis Saxouum 19Uä. Bucliliaiidlung des Waiseu-

haoses. 104 S. gr. 8« JK S.
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Die 'Antigone' bildet die Fortsetzung der neuen

kritischen Sopbokleaausgabe von Blajdes, deren

zwei erste Hefte in No. 22 der Woehensehrift von

1905 von uns angezeigt wurden. Das TOrliegende

dritte Heft entspricht in allen wesentlichen Be-

zichuugeu den bisher erschienenen. Der Text

nimmt anf jeder Seite etwa den dritten Teil ein,

der Kommentar beschränkt sich fast ansschlierslich

auf kriti'^ehe Noten, d;i frir die erklärenden und

s[)r;iehlicbeu Hemerkuugeu der Baum in dem
Spicilegiam Sopboclenm* (Halis Sex. 1908) des

Henmtgebei« gewonnen war. An der Lesbar^

nmchnng dos überlieferten Textes hat Bl. in seiner

bekauuten Weise weitergearbeitet uud bietet daher

eine au vielen Stelleu von der früheren Ausgabe

abweidiende Gestalt deesdben dar. Br hat die

kritischen Arheiten der neneren Zeit fleifsig be-

nutzt und tut. wo er den Besseruugsversuchen der

audereu Herausgeber die Aufnahme iu seiueu Text

fcrsagt, ihrer doch hSnflg Erwihnoag. Vor allem

aber sieht er es für seine Aufgabe au, selbst

bessernd überall einzugreifen, wo ihm irgeufl ein

Anstofs in dem überiiefertcu Texte vorzuliegen

scheint. Dabei geht er infolge ttbergroAer Emp-
findlichkeit gegen vermeintliche Austölse viel weiter

als man billigen kann uud verfahrt bei seinen

Änderuugeu oft mit erstaunlicher Kühnheit und

Willkflr. Charakteristisch Ar sein Verfahren ist

die I3ehandlnng von Antig. v. 4 f. wo allerdings

in den sinnwidrigen Worten aitjg tirtQ eine

Schwierigkeit vorliegt, die man durch küustliche

Mittel der ErklBmng tn heben vergebene sich

bemüht hat BUydes schreibt: loco diu perpeiito

Soplioclis matium rfstüuinH' tnilti viileor eorrigendo

— oti' ui^öv oit'
I
aufioy oit ovv aicjigiv iaSt'

xtL, er seiet also i}ffij|>dy an Stelle Ton Jhiff, streldit

^a^^ und nimmt dafür ans dem folgenden Verse

f)('t' iierfiber, unbekümmert um die Klision um
Versende, vertauscht die Stellung der Adjektiva

aiaxQoy nnd aitfun' nnd schiebt, nm die so ent«

Standeue Lücke auszufüllen, die sehr überflüasige

Partikel oi v vor ai<rxQÖt' ein lauter Änderungen,

von denen keine einzige auf Wahrscheiulichkeit

Anspruch machen kann. — Noek weniger sulissig

als das von ihm erst erfendene nene BeisiMel der

Kpisyualoephe (ori'
|
aiiftov) erscheint die Elision

am Schlul's der l'erio<ie v. 119, wo er — uach

Nanclis Tcrwerfüchem Vorgange — statt des aller-

dings nuTeretibidliebeB httdnviw mi/m in teinen

Text gesetzt hat tnrdTtvXov nohafi' obgleich der

Hiatus an dieser Stelle durchaus legitim ist aod

zu eiuer Auderung keinen Anlafs bot.

Die Addenda 8. 99—104, welche Naehtrige

18. JnlL WOOHBMSCmtlFT TOR KLA88I80HB PHILOLOaiB. IWM. No. 20.
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und BarichtigangeD briogen Bollen, aeheineo ohne

penanere Ver^leicliung mit <lem voniiistelu'üflpn

kriti&cbea Komoieutar abgefaiat zu seiu; deun sie

wiadttrhotaa m mebrereo Stellea daiselbe, was

dort bereite geeagt war: lo stebt S. lOi n n. MO
^hffe ia^ntto\ ebeuso wie S. 65. S. 42 v. 599 f. steht

im Texte äno ^t^^ag und im Kommentar: ^correxi

dnü ^i^ag und ä. 10;^ im Nachtrag: 'corrigeudum,

ni Mlor, iai ^a(.
Die geschmackvolle iiar^cre Ansstattang macht

der Verlagshandlung alle Ehre und verdient volle

Anerkennung, onr sind cinzelue üruckversebeu

anerledigt geblieben, wie 8. 13 Z. 17 Snpplendem

etl SDppleadnm, S. 15 t. 153, iniXifmumt, 8. 50
T. 698 f»fd' Bt. puff, 8. 104 Z. 11 &^toq st.

c^mrofi. H. 6.

Dar Ober^maniMh-Baetitebe limei des ROne^
Michcs. LicroruiiK XI— XX?!. Heidelburg 1900
— 190G, 0. Petters. 4".

Bis zam Februar 1906 sind vou dem Limes*

werk, das erfrenfiebe FortBebritie maebt, 26 Ltefe-

rnngen erschienen, sämtHob zur Abteilung ß ge-

hörig, in der die Hniiptkiisifdlo behandelt werden.

Bia zur 18. Lieferung besorgte Hettuer die Heraus-

gabe, nach dessen Tod bat Prof. Fabrioins die

Leitnog fibemommen. Nabeia 60 Kastel)« liegen

nnnmehr in exakter Beschreibung vor. Über

Lief^y. 1 — 10 ist früher berichtet worden.*) Ans

der Fülle des jet^t vorliegendon Materials kann

Bor das wiobtigate berToigebobea werden. Bs sei

darauf hingewiesen, dafs einzelne Licfernngen nicht

känfiicli H!in!.**) dafH al)i>r die eiuzeluen Kastell-

besobreibuugen in äouderabdrückeu bezogen wer-

den Uanen.
Liefg. XI : No. 36 Wörtb, No. 87 Trennflirt

(beide zur Mainlinie gehörig), No. 51 Sclilofsan

(Main-Neckarlinie), Die Kinzolfunde sind uu-

erbeblicb. Die Besatzung von Schlofsaa bildete

der nnmerns der Brittooes Tripntienses (CIL XIII

6502); für den Beinamen Tr. wird die Deninng

Tersncht 'die am Dreiborn gelegenen'.

XII: No. 2a Niedorberg (bei Ehreubreitateiu),

No. 8 Anbfteb. Die Anlage von Niederberg er-

folgte UB 100, als Besatzung erhielt es die coh.VII

Rncfornm eqnitata (Votivaltar an die Kortnna,

ZiegelstempelJ, die aus der Schweiz dorthin ver-

le{[t wurde.

*} & diese Wodieuschrift 1895 No. 20. 4», 1896

Ka«, 1897NO. 1. 44, 1898 No. 18, 1899 No. 12, 19U0

No.4-2.

**) Der Uesaratpri'U für Liefg. 1—2^» betragt l'SAJt.

UeliB.se kostet 8 U».

XIII: No. 25 die Erdbefestigaugen von Helden-

bergen (a. d. Nidder), No. 54/35 Kastell und Vicus

bei Wimpfen, No. 66b Heidenheim. Ans No. 25

erwähnenswert die Aufdeckung eines Töpferofens

und mehrerer an ihm gehSrigar Abfidlgmben mit

Resten von mindestens 1000 verschiedenen 6e-

ßfsen, von denen etwa .30 vollständig zusammen-

gesetzt werden konnten (Taf. 111). Zum Kastell

Wimpfen (gegenüber der JagstmAndnag) gehSrte

ein befestigter Vicus. Die licsatzang bUdete viel-

leicht zeitweise die cohors II Hispanornm; doch

ist auf den einen Ziegelstempel kein Yerlal's. Für

Heideoheim rermotet man als Garnison die ala II

Flavia, die später in das benadibarte Aalen kam
(vgl. Liefg. XXIII). Aus H. stammt die Inschrift

CIL III 1HH4, die einen cives Kal(eiut) nennt,

falls diese Deutnng Zangemeisters richtig ist.

XIV: No. 78 PfBns (a. d. AltroOhl). WUle nnd

Griben dieses vom Limes Ober 11 km in der Lnft-

linie entfernten rätischen Kastells sind noch heute

zur Hälfte fast nnveräodert sichtbar. Das südlich

anatofsenda Lagerdorf weist zablreiebe Gebinde-

reste aaf, damnter einen Tempel des Juppiter

Dülichenns, wie ans zwei bronzenen Votivpliittchen

hervorgeht (CIL III 11926/7, die Dative Doioeeni

nnd Dt$liemu>). In dem an Eioselfnndsn sehr rei-

eban Kniton garnisonierte dio eobon 1 Breneorom

(CIL nl 1 1 929 ff.): erbant wurde es anscheinend

spiUesfens unter Trajün, zerstört um Der

Nauie l'liinz wird vou potu abgeleitet und das

geltend gemaeht gegen die Identiilsieniig mit

dem Vitouidfia der Peatingerscheu Tafel. Dm
Heft (Einzelpreis ]5 J() ist mit nicht weniger als

20 Tafeln ausgestattet.

XV: No. 7 Kemel (b«i Langeosebwalbaeb),

No. 67 a Halbeim (bei Ellwaagen), No. 69 Dam-
bach. Nur aus dem ratisclien Ka.stcll Dambach

sind erheblichere Eiuzelfuudc zu registrieren, dar-

unter Kannen, Schalen, Becher ans Broniebleeb

(Taf. III), die siemKob gnt erhalten sind ; ferner

Bruchstücke einer Ehreoinscbrift anf Commodas.

XVI: No. 25a Okarben fii. d. Nidda), No. 75

Pforiug (au der Donau, bei Ingolstadt). Okarben

geb5rt so den Kntellen der Wetteran, die am
Domitians Zeit stammen (Ziegelstempel der 21.

und 14. Legion, die zur Okkupationsarmee Do-

mitians gehörten). Die Münzen erstrecken sich

über die fiegiernngen von Nero bia Trajau. Dos

Kastell bm PfSring liegt auf einer vom Volk *Bi-

burg' genannten Anhöhe; e? dürfte mit dem Ce-

leusum der Tab. Peut. identisch sein. Von der

Porta decumaua stammt die luschriftplatte mit

anigeheftetea Knpferbnehstaben (CIL III 11917)
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und die dem Änt. Pius im J. 141 gesetzte Dedi-
'

katioDsioscbrift der ala I siugulariuin pia iidelia

cirinm Romaoorum. Die lauge Zeit verschoUene

Inacdirifk an die CampeilMs nod Epona neaut die

nSmltche Trappe (CLL III 11900).

XVII: No. IH Anisburg, No. .58 Benniugeu.

Zi^eUtetnpel der Ii. uuü 22. Legion setzeu die

Entetobang d«s Kutells Amabrng, dm io Gröfae

und Form mit dem von Laiigeuhain il fi^ VIII)

nahe verwandt ist, in frühe Zeit (Oomitiuii oder

Trajan). Ala gleichzeitig gelteu zwei Stempel der

oohora I Äquitttuoroni, die dort ielleieht in Gar-

nison lag. Das benachbarte Gräberfeld lieferte

einen interessanten Fund: eine Lumpe nnd vier

kleine Terrakotten, nämlich eiue sitswnde weib-

liche Fignr mit einem Apfel in der Hand, eine

Frauenbuste in hoher Fri»nr mit umgelegtem Zopf,

ein widderühnlichea Tier und eiue Taube, die beide

dnroh eingelegte Steinchen als Kiuderspielzeug

(Rasseln) ebaraktwisiert sind. Das Kastell anf der

'Birk' bei ßcuuiugeu wurde schon von Studien

(Knde des KI. .Tuhrh.) durchforjchf . der hier eine

stolze Eümeratadt 'Veneria' vermutete, indem er

die fleimatsbeneiehnting Skea Vvtma der Inschrift

CIL XIII 8449 (Campeslribu» sacrum) als den au-

tikeu Namen von Benningen (da.s 'trockene', d. Ii.

ohne Quellen) falbte. Das Kastell liegt am Neckar,

gegenüber der MnmnQndung, nnd vmn« Murrwn&U

hiefs die dem Kastell angegliederte bOrgeiliehe

Niederlassung {('\\, XIII l'olhduo saerum vi-

eani Mnrrentt»). Erbaut wurde daa Kastell, das

Standtiunrtier der cobors XXIV ToInntariorum ci-

fivm Romanornm, in derselben Zeit wie die anderen

Neckark!ist<'lle von ^'annstadt bis AViiiipfen. Unter

den Steiudeukmäleru ein schlecht c-rlialtener acht-

seitiger WochengOtterstein nnd eine Keliefplatte

mit Darstelbng des Uerenrins nnd acht andem'
Gottheiten (Taf. IV ]).

XV III: No. 19 Ober-Florstidt, No. 35 Ohern-

burg. Das Kastell anf der 'Warte' bei Uber-

Florstadt (Welteraa) kann seit Tn^an bestanden

haben (zahlreiche Stempel der 22. Legion). k\s

Garnison vermutet mau die cohors .XX.XIl voluii-

tariorum, die andere nach Ueddurnbeim setzeu.

Dicht am Kastell big das 1888 ansgegrabene,

riemlich gut erhaltene .Mithrasheiligtum, das mehr-

fach besproelien worden ist. Am Kastell Obern-

burg (am .Maiu, südlich vuu Aschaifenburg) bat

die Limeskommission keine Grabnogen vorgenom-

men, sondern verwertet die Untersaehungen Cou-

radys, der dn^ Kastell 18.S4 ausgegraben und

Westd. Ztschr. IV 152tr. beschrieben hat. AU
Garnison nennen die Inschriften die coh. IV Aqni-

' tanornm etpiitata civium Romanornm fPatily-

Wissowa IV 244 1. Aus Obernburg stammt auch

die Inschrift der agenüum in tignarii (ans dem

J. a07), CIL Xltl 6633. Die Dentnng des Frag.

mcnts (S. 29) ifO*) Tfrimi») Qit(n<lriivii\) ist be-

denklich; auch die tria nomine stecken schwerlich

darin.

XIX: No. 1 Heddeedorf, No. 18 Eebiell.

No. 46b Seekiniuiern. Da das grOfsere KubM
Niederbieber (bei Neuwied) erst Ende des '2. Jahrh.

erbaut ist, war zu vermuten, daJk iu der

Nähe ein anderes älteres Kastell lag; dies wurde

1H98 in Heddesdorf nachgewiesen. Wahracbeia-

lich wurde es aufgegeben, als Niederbieber erbant

wurde. Iber die Besatzung war keiu sicherer

Anfbchlnfs sn gewinnen; eine Insehrift (Oiehcrios

bei P.-W. IV 354) nennt eine cohors voluntariornm,

die Zahl liifst sich nicht feststellen. Im Haderaura

wurde eiue Votiviuschrift au Fortuna gefunden,

ebenda BrnebstScke einer weiblieben Gewand-

Statue (Fortuna V). In Echzell (bei Friedberg)

wurden zwei Kastellanlagen konstatiert; die öst-

liche scheint die ältere zu sein, die westliche die

jüngere (zwei Steinfragmente mit den Coosain des

Jahres 197). Sonst sind die Reste dürftig, ebenso

die des kleineu Knikastells bei Seckmanem (weat-

lich Ton Wörth, No. öti).

XX: No Sa Marienfels, No. 23 Grols-Krotien-

burg. Anch No. 5 a (im Muhltal sfidlich von Ems)

ist ein Knlka-^tcll . die l'herreste sind spärli<l!.

V^on der 1849 ausgegrabenen Badcaulage beiludet

sich ein Modell im VHe^Midener Mnsenm. Wich-

tiger ist No. 33 (am Uaia, sfldlicb von Hanau),

ein kleines Cohortenkastell . dem Prof. 0. Wolff

eiue eingehende Beschreiining gewidmet bat. Be-

kannt das Mithrasheiligtum, eine der primitifeten

Anlagen dieeer Art (KnltbUd Taf. VII 5). In der

Ziegelei (drei BreaDOfeo) stellte die cohors IV

Viudelicoruni ihr manaenhaft erhaltenes Material

her, mit dem auch noch audere Kastelle renorgt

worden. Die datierten Steinineebriften stammen

aus dem Ende des 2. und Anfang des ^. Jahrb.,

darunter ein Dolicbeuusaltar (geweiht von einem

praefectus der coh. 1 civ. Korn.).

XXI: No. 39 Altebnrg bei WaUdOrn, No. 45

und i.'ia die Kastelle bei Welzheim. Aus dem

Bail des kleinen Kastells No. 'A'.) stammt der inter-

eäsaute Fortauaaltar, den im J. 262 ej:^L{orutore*}

Stu... et Brit(toae8) ^titt» <«t^ oj^afss ßfi^'

lonuin) et tleilitic(iortwi) AUxanJriatioriitu dediziertea

(vgl. .Mommsen, Liniesblatt Sp. (i,')9). Der merk-

würdige Umatand, dal's das 18b(> bekanntgewordene

Kastell Welabeim anßerbalb der geraden Limes*
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liüie liegt, lieft» die Frage aufwerfeu, ob nicht ein

sveiiei westliches Kaatsll Torhmden wSr«. Dies

wnrde 1895 cotdeekt, eiue »ehr geräamige Aulagi

iSödseite 23(5, Westseite 181 m hing; von den

rätischeu Kastellen ist nur Aalen gröfser, s. anten).

Die GwDison bestMd in einer ala (ala I Flariu?),

während für das kleinere und SfAtsr entslaDdeue

Ostkastt'll ein praeposit(us) Brii(tonum) et fxplfo

ratorum) bezeugt wird (CIL 3^111 6526, J. 108—
Sil).

XXII: N^o. 6 Holshaosen (noidwesti. von Laa-
genscliwalbach). Ebenfalls eine jüngere Anlage,

nicht vor Marc Aurel entstanden. Die cohors

Avtooiniaiia IVererorao) brachte im J. 213 Ober

dem Eingasg der ix»rta prineipalts sbistara eine

Inschrift su Ehren des Kaisers Caracalla an, die

s. T. erhalten ist. Die Buchstaben sind einzeln ans

BroDsebleoh an^scbnitteo, vergoldet und mit

Nietea ans Weifemetall auf der Kalksteinplatte

befestigt gewesen. Ob aber diese ganze Coliorte,

die auch ein Marsrelief stiftete, iu dem verhültnis-

mäfiiig kleineu Kastell untergebracht werden

konnte, ist sweifehaft. FBr das benachbarte

grSlsere Kastell Zngmantel wird ebenfalls eine

Treverercohorte bezengt (J. 223), weslmlb Hettner

vermutete, dafs beide Truppen ideutisch seien und

daft dieselbe Gohorte die Besatsnogen flir beide

Kastelle gestellt habe.

XXIIT: No. y Alteburg-lleftricli rwcstlich von

der Saalburg), No. 46 Lützelbuch (südlich von

Sseknanem, s. oben), Ko. 66 Aalen. Die beiden

ersten sind kleine Anlagen, dagegen gehört Aalen

la den grüfsten Befestignngon !un rätischeti Limos

and ist strategisch ein wiclitiger Punkt. Vier

Kilometer vom Limes abliegend, nmsohlieAt es

ein Areal von 60 740qin. Zur Besatzung vgl. Ka-

stell Heidenheim (Liefg. 13). Einzelfunde sind ver-

hältuiamäfsig gering; das interessanteste Stück

«be (orsprunglieb dreieekigo) Platte ans Oold-

bronse mit flott nnd gleiohtuäfsig eingeritzten

Darstellungen :»us dem Dolichetiuskult. Eine Dedi-

kation an die Fortuna (CIL III 15209 ') nennt

«inen Q. 5<r><!t/iM« Qin(riua) Proeulw; der Name
SUdiu* ist wohl ausgeschlossen, auch die Vor-
schläge S'(eye<iiii.i nnd S/tiyiulhis haben ihr Be-

denken; nach der Abbildung 17) scheint •S</))>f-

divt möglich. Nach gewöhnlieheir Annahme ist i

Aalen das Aqnileia der Pentingersdien Tafel,
|

Zangemeister dagegen uinchte Atiuilciii fiir Heideu-

beim in Anspruch nehmen, unsicher bleibt.

XKIV: No. 66a Urspring, No. 71a Theilen-

hofen. Unpiiog (in der Rauhen Alb, anf dem
Plateaa an der liiÄen Seite des Looetales, nnweit

der Louequelle) ist von £. Fabricius bearbeitet in

einer von der bisherigen Torteilhaft abetechenden

Art (aualog Kastell Weilsfiiburg. Liefg. XXVI)
und folgender tJIiedernng des .Stoffes : I. Luge nnd

Gröise (nach dem Areal vun 17874 qm war es für

eine oohors quiugenaria peditata bestimmt). 2. Ver-

tcidigaugswerke nnd Tore. 3. Das Mittolgebände,

gewübnlich praetorium genannt, während die rich-

tige Bezeicbnnng prindpia lautet (vgl. Doma-
newski, Nene Heidelh. Jahrb. IX 1899 8. 142 C).

Über die Bautechnik (Uola&chwcrk) lese man de«
Bericht nach. Hier waroii die Waüenkammcm
(armamentariaj untergebracht mit den Diensträn-

men der prineipaU» (Unteroffiziere), das Fahueu-

heiligtnm u. s. w. 4. Dw Pfeilerban. Er 11^
neben dem Mittelbau nnd wird probabel al»

Speicher für die Aufbewahrung von Getreide

(horreian) gedeutet. 5. Die übrigen Inuenbanten.

6. Die Umgebung (Straften). 7. Zur Geschichte

des Kastells. Bestimmte Daten fehlen hierfür,

doch lassen die PJinzelfuude die Annahme zn, dafs

das Kastell nuter Domitian erbaut, unter Trajan

umgebaut ist TU» Besatsuugstnippe nnd der an-
tike Name (schwerlich ad Lunam, Tub. Peut.) sind

uubeka.int. — Kastoll Theileuliofen liegt mif einem

Hochplateau UU m über dem .\ltmühltul (östlich

von Gnmsenhansen) und bat genau die GrSfce des

Kastells Pfftns (No. 3. Liefg. XIV), also eiu (.'o-

horteukastell, wahrscheinlich du.s Iciniacnm der

l'eutiugerscheu Tafel (vgl. unten Lie%. XXVI).
Unter den Binielfunden beaehtenswert ein fein

gearbeit«ter massiver Bronsehenkel (Abbild. 8. 14)

und Bruchstücke eines Scimppeopaniers ^nlicho
iu Urspring gefunden, ä. 35).

XXV: No. 10 Kastell Peldbeig (bearbeitet tou
Jacobi). Der GrBfte nach für einen numerus be*

stimmt, liept c<i, nach Nordwesten orientiert, an

einer der rauhesteu Stellen des Taunus und 'ist

mit 700 m Seehdbe das hdehst gelegene des gan-

zen Pfahls', landschaftlich einer der schönsten

Punkte am Limes Aus dem Kahnenheiligtum

stammt der luschriftsteiu der Jolia Mamea, dedi-

ziert von der «vpf(bni(jo^ äatte . . . (Mommsen,
Limeablatt 5). Jaootn vermutet, dab der Name
des Altkonigs von diesem Jlalir . . . hergeleitet

sein könnte. Mommsen hat die vielbesprochene

Mainser Insdirift CIL XIII 6763 som Vergleich

herangeaogen, deren Haliq . . . aber unmöglich

etwas mit der exploratio des Eeldbergkastells Stt

tun haben kaun. Ein anderes Zenguis für die

Besatzung des Kastells existiert nicht. Bestanden

hat es also bis sur Mitte des 3. Jahrb., die Zeit

der Errichtung ist unbekannt. Die Einselfiinde
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iod Mbr UMOiiigfaltig uud zahlreich: Müdmd,
Gold- ond 8ilb«mng«, BronEen Tmohiadeoftor
Art, Waffeu nud sonstige Geräte aus Eiseu, Stein-

skulptnreu (Geuiasstatuettcii) uihI Inschriften, Ton-

gefuTse,* Ziegel, Gegeustäode aua Glas, Blei, iiolz,

Leder (darantor sw« oflbae Sehnb«). Unter d«D

Bronzen befindet sich ein Torzüglioh «rlialtener

Dodekaeder, eine Gattung von Deuknaälern, über

deren Verweudoug (Leuchter?) man noch uicht im

Klaren {st (Cirnse, Weetd. Zeitaehr. 1893 8. %0i ff.).

XXVI: No. 7-2 Weifseuburg. Das Kastoll Ii- i^t

IQ dem Bog. Resselfold westlich tou Weifsenburg,

auf der rechten Seite der ganz in der Nähe eut-

spriogenden Sohwibieohen Beiat. Hit einem

Areal von rnnd SOOOOqm scheint es von Hans

ans iBr eine cohors equitata tniliuria l>t>ätituiut

^weien so sein (PfBnz, No. 73, da:> ätuudlager

der ooh. I Brenoonini, ist kleiner, Pföring dagegen,

das Kastell der ala siugnlarium [üben Liefg. XVI],

erheblich grölscr). Für die Geschichte des Ka-

Btells kommen hauptsächlich zwei datierte Ur-

kunden in Betraoht: das Mtlitfirdiplom Tom J. 107

(TorxQglich erhalten, Abbild. Taf. XII) und eine

Votiv'iujclirift ans dem benachbarten Enietzheiiu

(CiL III ni>ll ^ Deäsiiu 2527) vom J. 153. Beide

rBkrai von Angehörigen der ala I Hisponornm

Anriaaa her, und diese Trappe lag neeh in
'^. .Tiihrh. in Weifsenburg. Ferner ist über fnr das

Kastell bezeugt die coh(or») JK Bat(avorutn) eq(iti-

tatit) (miliuriu) expl(oratonun)^ s. S. 45 und Tafel

Xni 4 (die Wiedergabe im CIL III 11 918 ist siebt

genau). Diese kann nur vor der ala Aarinna in

Weilkenburg gelegen haben; spätttr kam sie, wie

es scheint, nach l'assau (Cichoriua bei Fuulj-

Wissowa lY 2Ö8). In oder tor dem J. 153 wird

der GamisonsWechsel stattgefunden haben. Ans

den übrigen Fnudeu ergibt sich dann noch, dafs

die ursprüngliche Anlage des Kastells bis in die

FlaTieneit snrilekreieht (t^l. 8. 25 f.); die Müssen

lehren das Fortbosteliou bis zur Mitto des 3. Jahrh.

Bald nach ^ö.i wird das Kastell von den Germanen

erobert uud zerstört worden seiu. Weuu die Glei-

ebnng leiniaenm—Tbeilenbofen riebtig ist, wird

man mit gutem Hecht in Weifseuburg die Station Di-

ricianu (-nif) derTab. Peat. wiedererkennen dürfen.

Halle a. S. K. Ihm.

Florileginm patritticom digessit, vertit, adnotavit

Oerardas liauscbeo. Fssc. IV: TertuUiani
über de praescriptiose haeretieorvm (Ac-

cedunt S. Ironaci «dversus haereses III 15— 4).

Fase. V: Viuceotii Leriueusis Cuoimonitoria.

Boooae mnptibns P. Hauteiu MCMTI. gr. 8".

17 11. 69 8. besw. III n. 71 8. \M besw. 1,30 Jl,

Uauächeu hat sein Florilegium patristioam,

dessen erste drei Bftndehen in dieser Wochen-

schrift von mir besprochen sind, rüstig weiter ge-

fördert, lu dem 4. und 5. Ränclchen legt er Aus-

gaben zweier lateinischer Schriftsteller des christ-

lichen Altertoms vor, die, als rsin philologisebe

Lsirtangon betrachtet, gauz besondere Anrrkeu-

nnng verdienen. Ea sind das Tertulliaui über

de praescriptioue haereticorum und Vin-

eentit Lerinensis Commonitoria. Da die

Wiener Tertnllianns-Aosgabe von Reiffersehmd

und Wissowa in ihrem ersten, l8tM) erschienenen

Baude die eben geuauute Schrift noch uicht ge-

bradit bat, so ist Renschens An^be (8. 9—61),

der kurze, über Tert.8 Leben uud Schriften, ins»

besondere Do praesc. haeret. handelnde Prolego-

meua (S. 1—8) voraafgeschickt sind, z. Z. die ein-

zige, welehe anf der besten bandsehriftliohen

Oberliefernug rnht öhler sah sich IBr seine

gröfsere Ausgabe (1853/54) auf die Henntzuug der

?ou Stephan Baloz und G. F. Uildebraad ber-

rBhrsndrä Fergleidinngen des fitesten Codex

Agobardiuos (Eibl. Nation. Parii. no. 1622 aaeo. IX)

angewiesen, die Hs. selbst hat er nicht gesehen.

Bei der grolseu Verschiedenheit der beideu Ver-

gleichungen war er sehr häufig in Ungewifsbeit,

f&r welehe er sieb entseli«deu sollte. Di« Hs.,

über deren Beschaffenheit M. Klafsmann in seinen

Curaruai Tertulliauearum particulae III (Halis

Sax, lööl) p. Ü—20 genaue Auskunft gab, ent-

hielt, ihrem Index snfolge, 31 Sebriften des Ter-

tnllianns, von denen jetzt 8 fehlen. Rauschen hat

sie im August 1905 für Do praescr. zum ersten

Male sorgfältig verglichen. Schon vorher war er

infolge des freoudliehen Entgegenkommens von

Seiten des Schlettstadter Msgistrats iu der glück-

lichen Lage, deu nächstSItesten, nämlich di-n <li'iu

XI. Jahrh. ungehörigen Schlettstadter Pcrgameut-

Codex (No. 88, nor 9 Sebriften, darunter De
praescr. enthaltend), um den, wie es scheint, seit

dem Heraust^elier der editio princeps vom Jahre

1521, Beatus Uheuauus, sich niemaud wieder ge-

kümmert bat, anf dar Kgl. Bibliothek m Bonn in

Mußte zu vergleichen. Diese beiden Hss., durch

deren plaumälVige Berücksichtigung und Ver-

wertung Kauschen den Text der Schrift au vielen

Stellen erheblieb rerbessert bat, bilden die Grand-

lage seiner Ausgabe mit besonderer Bevorzugung

der ersteren. Von ihneu hat Hauscheu die Les-

arten, die er niclit aufgenommen, sämtlich in der

adnot. erit. verseiebnet, so dab dem Forsober is

seiner Ausgabe — und das ist entschirdeu ein

philologisebe« Verdienst — snm erstsn Male ein
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geDBoes Bild dieser beiden wichtigsten Uas. ge-

boten wird. AttlUrdem bat R. di« Lewartin daa

fOQ öhler Tergliobenen Cod. Leideosis (laae. XV),
der weit geringeren Wert besitzt, herangezogen

uad die Ausgaben von Gagoeius (Parisiis 1545),

Geleuius (Basileae 1550), Pamelios (Antwerpiae

1579)« OUar (1854) and PnnMhen (FMbing 1898)

berücksichtigt. Die anter der adn. crit. befind-

lichen Anmerkungen führen nicht blofs siimtliche

Schriftstelleu au, sondern geben iu verständiger,

Mhon b«i BflspreebBDg d«r früheren Bftndehen das

Florilegiam lobend anerkannter Weise (in dieser

VVücheusclir. u. a. 1904 Sp. 847; 1905 Sp. 517)

über Kablrciche, nicht immer leicht reratäodlicbe

Mdilialw Bioselheiteo «wdiiadite^ «atm aoeh After

em irmkig tu knne Anakonft. Ah solebe «r^

sclieint mir. um nur ein Beispiel hemnszngreifen,

die Auni. b aul' ö. 4"2: 'Iu doctriuu Apelles Mar-

cionom secntua est; cfr. Augoatinum, De haeres. 26

(Higoe P. 1. 43, 29)'. Hier bfttte der Leaer enf

II ir:i:L( ks [auf den Ransohen aieh doeh sonst mit

Vorliebe beruft, während mau von protestanti-

schem tilandpaukt aas meinen sollte, daiii ibui

doch isr waekere Bardenbewer (Goacb. der alt-

ktrehlichen Literatur) näher gelegen haben müliite]

gmndlegCMule, jene Frage crsobiipfeud behandelnde

Schrift 'De Apellis gnosi monarchica' (Lipsiae

MDOCCLXZIV. 92 S.) verwiesen sein sollen. Mit

diaaer Yortiebe iUaaehena fOr die am weitesten

furtgeschritteneu Vertrater der patristischen

WisHenschaft im protestantiHohcn Lager hängt

auch der Limstaud za&amuieu, dalis er stete nur

£e neneaton Fonobnngen in der betreffMiden

Frage nennt nnd zwar diese fast aoasehlierslich.

Sind dieselben darum aber auch immer zngleieh

die beatenV Ich habe es ftrüber (Woc!ien»chr. für

klaia. PhiIoL 1905 8p. 524—517) gerügt, dalk die

wissensobaftlielie Befaraditnng nidit m ihrem

Bechte komme, wenn die völlig auf der wisseo-

tchaftlichen Höhe beiindlicheti Forschungen

aaderer, aufserhaib der Haruackächeu Schule

tabeoder Theologen, wie a. B. HUgenfalds, von

Rauschen eiufiieh unbeachtet gelassen werden.

.Ähnlich Hc^lieiut mir der Fall auch in diesem

4. bändchen zu liegen, iiauscheu Terweist S. 4

der Prolegomena eusig auf Nöldeobena Tertnilian*

(Gotha 1890), fQr die Frage nach der Abfassnngs-

reit der Schrift des TertuIlianuH gleichfalls auf

Nöldecheu (Die AbfuHsungszeit der Schriften Ter-

tolUeos, Leipzig 1888, i. d. Texten and Unter-

mabaogen V 9). lob kann dies Verfahren ebenso

wenig wie in dem früheren Falle für das richtige

halten. Dab ea NöLdeohen s. Z. gehuig, seine

zahlreichen, in den rersobiedensten wissensobaft-

Kehea Zdlsohriften lAbrend einer Beihe von

Jahrmi enehioienen, auf Tert. bezSgliehen An^
sätze zu einem einheitlichen Lebensbilde demselben

zusammenzufassen und das bei seiner Arbeit be-

züglich der seitlichen Anordnung der Schriften

ÜSrnrittelte tnror in den Texten nnd Unteranehnngan

nieder/nie rri u. davflber konnte man sich im Hin-

blick auf den nnermudlicheu Fleifs des Mannes

nnd die damit geschuffeue bequemere Erreichbar-

keit aeineir Forsehongen nnr freuen. Wer aber

damala dieae einzelnen Arbeiten Nöldechens in

ihrer gcsnohten und gezierten Sprache, die iu den

Dienst eiuer beziebuugenriecberei sondergleichen

^atallt war, aaflnerkaam geleaen, der wird immer
nnd imaMr wieder den Eindmok gewonnen hnhmi,

dafs die von Nöldecheu oft mit so viel persönlich

ge.strtltetem Urteil umkleideten und trotzdem mit

so überraschender Sicherheit vorgetragenen Ergeb-

aisae denn doch mindeatans an grofimr VorNokt

mahnen. Viel Dochterner and dnrdi ihre Über>
zeugungskrafl sachliche Zustimmung erzwingend

sind die au dieser Stelle Tou Kauschen nicht g^
nannten Unteraoehnngen Bonwetaeha, die freilidi

über zwei Jahrzehnte zurückliegen, aber damit

niclits von ihrem Werte nnd ihrer Hichtigkcit ein-

gebülst habeu. Ich meine dessen Buch: 'Die

Schriften Tertalliaus nach der Zeit ihrer Ah>

ftaanng* (Bonn 1878). Naoh Ranaehen (ebenao

Kröger, Gesch. d. altchrist. Lit., 1895, S. 164) ist

De prae.scr. haeret. von Tert. in seiner vorraonta-

nistiäcbüu Zeit, etwa um 200 geschrieben worden

(N. 5). Er fwtritt die Anaieht der ilteren katho-

lischen FMaeher, *eam libmm inter haeraaeoa

septa cresicere non potuisse scriptumque esse, ante-

quam ab ecclesia catholica aactor recederet'. Ob
diese Behauptung so nabedingt ratreffend iat,

dflrfte denn doch einigem Zweifel unterliegen beaw.

einer erneuten Releuchtung würdig oder bedürftig

sein. Ruu.-«clieu folgert aus des Tert. letzten Wor-

ten (Du praesor. buer., in seiuer Ausgabe S. 61,

e. XLV 14): *De reliqno, et dei gratia adnnorit,

etiam specialiter qnibnsdam [d. h. baeretiois] re-

npondebimus' —, dafs die gegen einzelne Ifäro-

tiker, wie Marciou, Hermogeues, i'raxeas gerichte-

ten Sohriften der ron ihm mit jenen Worten

geeehlosaenen g^lgt seien. Er fährt dann fort:

'Itaque quae Adversiu-^ Marcioiipm I 1 leguntnr:

'Sed alius libellus liunc gradum sustinebit adverans

haereticos etiam sine retraotatn doctrioarnm re-

fboendoa, qaod hoe eint de praeaeripüone nori-

tatis*, UOD de libro acribendo, sed de vi et effectn

libri iam aeripti intellegeuda snni'. Ranaehen
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«dwmt mir hier doeh Bardeahewer tot Augen sa

baben, der (a. a. 0. S. 360) zu der auch von ihm

Mgefuhrten Stelle aus Adv. Marc, I 1 ilie Bt-mer-

Irang uiucht: 'Das Futurum 'suMitiieiut' will uiclit

besagmi, daA Da pnuacript. erat noeb geaebrieben

werden solle, sondero nor die Erwartang aun-

sprcchen, dafs das bereits geschriebene Buch seine

Wirkung auf den Leser uicht verfehlen werde.

EodUa|i ift das Bach aonder Zweifel an einer Zeit

TerOfibotlicht worden, daTertollian noch Katholik

war und dem IMontanisnin? fern stand (vgl. c. 22)'.

Sehen wir von Kolffs' (TL XII 4 1895, S. 93), wie

mir tebeint, niebt geuügend begründeter Yermn-

tnng ab, dafs TertulHanus vielleicht erat 213/14

zum Montanistnus iiberj^etreten sei, und halten wir

an der alten Ansicht fest, dais er 204 oder, vor-

•icbtiger anBgedrGelrt, zwiMhen 200 und 207 mit

der katholischen Kirclie gebrochen habe, ho er-

Rpben sich Im An:Hf)i!ufs daran folgende Erwü-

gungeu. Die einzige bestimmte zeitliche Angabe,

die wir- flir ein Werk dos Tert. beritaen, iit eben

die in Adr. Marc. I 15 enthalteue, wonach die

drittp Ausgabe dieses Buches im 15. .Talirc des

. Kaisera Septiuiius beveras, d. b. im Jahre 207/8

Terfa&t wurde. Um diese Zeit war l^rt. bneats

Montanist. Wenn Bonwetsch nun (a. a. 0. S. 42)

hervorhebt, dafs Tert. jetzt ilen Paniklft>'ii zwar

als Autorität und seine üiszipliu als verptliclitend

bezeiohnet, daneben aber nichtsdestoweniger jedem

spuritns bawatieaa (e. 16 ed. Leopold, S. 58) gegen-

über sinli als Glied der Kirche fühlt, vollüber-

zeugt, dafs die Kirche immer die Wahrheit be-

•essen hat, so sollte mau aus diesen und ähnlichen

Sneheinnogen in setn«i Sebriften den Bchlnfs

ziehen, dafs, wie schon Niedner (Lehrb. d. christl.

Kirchengesch. Berlin 18<)(!, S. 260) mit Nachdruck

behauptete, es verfeblt ist, TertuUiuuus Leben iu

swei grandrersebiedene Absohnitte nnd smne

Schriften in solche zu teilen Iii vor, nnd solche,

die nach seinem Übertritt /mu Montanisraus ge-

schrieben sind. In der Bezuguahme von Adv.

Mare. 1 1& anf De praeser. baerei bat daa Fn-

tnmm instineblt (s. o.) viel Aulafa zu Erurte-

ningen gegeben. 'Die Moglielikeit', .sagt Honwet-seh

(a. a. ü. S. 43), 'dafij dies auch von einem scUou

gaaebriebenen Bnch gesagt sein kSnne, gibt man
an, behauptet aber die rein zeitliche Fa^^uug von

etwas (liirclrius Zukünftigem sei doch viel dem
Gebrauch eutsprecheuder. Aber gerade daa Gegen-

teil gilt von Tertttllians Spracbgebraneb, bei dem
... die rein Zukünftiges bezeichnenden Fatura

unter der Menge der anderen fast versebwimlen.

Au dieser Stelle machen aber die vorangcheudeu

800

aneh niebts «rst bbfs zakflnftigas anasagendan

Futurformen wahrscheinlich, dafs die vermutlich

durch sie veranlufste Futurforui 'in gradum sQsti-

uebit' iu gleicher Weise aufzufassen ist. Auch

konnte Tart die HSratiker nnr *da praaseriptiona

rcvincendos* nieht *ravieto8* nennen, denn noeh

hat er ja mit ihnen zu kämpfen, noch sind sie

nicht besiegt. Der Inhalt der ßemorknng des Tert.

aprieht aber antsebieden ihr eine bereite ollendete

.\bfa38ung dar Schrift de praaacriptione'. Nach

Bonwetsch ist somit De praescr. haeret. vor -'07,

d. b. vor der dritten Ausgabe des 1. Buches adv.

Hare., rermntlieb schon Tor dessen erster Aus-

gabe verfafst, wobei wir zwischen der 2. und

.Ausgabe liiiehst wabr.'-cbeinlich nur kurze Zeit

anzunehmen haben, wenn auch die Länge des Zeit-

ranms zwiscfaen der 1. nnd 2. Ausgabe uugewifs

bleibt. Als Spielraum ergüben sich die Jahre 199

— 206. Die Schrift kaun somit von Tertulüanus

noch zur Zeit seiner Zagehörigkeit zur Kirche

gesohrieben sein; am dar NiebtarwSbnung des

Parakleten willen aber, etwa als des Wahrers nnd

Reatätigers der Glaubeusregel . braucht sie es

niclit. — Als Auhaug fiigt Rauschen diesem Bäud-

cheu binzn: Ireuaei advavsns bawasaa III 3—4,
den griecbisohan Text vaeb Ed. Sehwartzs Ense-

biosausgabe (Leipzig 1903), die lateiniscbe l'ber-

setzuDg nach der .\u!)gabeHarvcy8 (Cambridge 1857).

Die im 5. Bäudcben von Ransoheu gegebene

neue Ausgabe (Prolegomana 8. 1—7, Text 8. 8

—

71) von Vinceotii Lcrineusis Oommonitoria, einer

seit Alters viel uud gern gelesenen, sehr geschickt

und gewandt geschriebenen Schrift, ist durch die-

selben pbilologisoben VorsBga ansgeaaiehnet, wie

die Tertulliannsansgabe des 4. Bäudcheus. .\nch

hier hat Kauschen mit rühmlichem Fleil- die seit

Stepbau Baluz um die .Mitte des 17. JaLirhuiiderta

on memandem wieder MDgasahenaa vier Codieas

Parisini, die ainzigan, wdehe erbalten sind, im

Sommer des vorigen Jahres genau verglioben nnd

bietet - was ihm gleichfalls zum Verdient an-

gerechnet werden mnfs — deren simtlieba Lea-

arten iu seiner adn. crit. sowie diejenigen der

Ausgaben Sichards (1528j. Haluzs (3. Ausg. 1684)

und Jülichers (1895). Sachliche Erläuterungen

vermitteln auch bier das VerstSndnis sobwierigerer

Stellen. — WMe Ranseben im Vorwort mitteilt,

sollen diesen .Ausgaben noch die des Apologetieum

des TertuUianus und eine Zusammenstellung der

Monumenta enobaristiea et litnrgia Tetutissinia

folgen. Ks sei ihm für diese dankanawarta Arbeit

ein herzliches Glückauf! zugernfeu.

' Wandsbek. Jobannes J)r&seke.

ja Juli. WOCHKNäCHBlFT FÜE KLASSISCHE PmLOLüOlIi;. 19U6. No. 29.
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Tasclienwörterbucl» dnr gricrliisclicn und
deutscben Sprache. Teil II. Deutsch-
grieehiich. ZniammengMlent von Ott« Ottbling.

Berlin Schoueberg, I^an^enschoidt's VerL kL 91*.

VII u. 547 S. Geb. in Leiuw. 2 J(.

Dafs die Langenscbeidtsche Veriagsbaodliuig

dem io diemr Wodieiwehrift 1909 No. 36 t5d mir

angezeigten ]. Teile des grieohiscbeu Taschen-

Wörterbuches nun auch den zweiteu Teil (deutscli-

griecbiscb) bat folgea lassen, der sich wie der

«nie dwoh gnte Anmtattang, klareb Dniek imd

Qbeniohtliebe Anordnung unter B«nntsnng «Her

typographischen Hilfümittel aas/.eiclinet, niufs ihr

als ein schönes Zeichen von Uneigennijtzigkeit

hoch aDgerecbnet werden; wird es doch kaum
viel« gelwn, die noh ooeh in muwrer Zeit Ter»

anlafst sebeo werden, ein solches Wörterbaeh zu

kaufen und ihren gramniutischeu uud stilistischen

l bervetzuugsäbungea damit vorwärts zu helfen.

Wollte Bleoge, der Herausgeber dee ereten Teiles,

wie er io »einer Vorrede aagjbi tot allen Dingen

durch sorgfältige Sichtung und Gruppierunj? des

Gesatotötofl'es ein brauchbares Buch für die Hand
der Sehilar sobaffeu , das anoh ein gröfseres

WDrtwbveh sn ersetsen imatmde wSre, eo seheint

sich Güthling seiu Ziel weiter gesteckt zn haben:

hat er doch firschrinend die ganze Gräcitüt, nicht

nur die öchuiautoren uuf engem Kaume ver-

arbeitet. 'Anseheineod* mnfs man leider sagen, weil

es nicht für erforderlich erachtet worden ist, ein

(Jeleit- oder Vorwort an die Spitze des Huches

zu setzen. Unzweifelhaft aber ist es in hohem
Grade wönsebenswert, dafs der Ver&ner eines

solchen Buches Uber die üesichtspiankte seiner

Arbeit cingrhenrl Auskunft gibt, also sagt, für

wen er schreiben wolle, was sein Buch briugeu,

was es weglaäi>eu solle, welche Autoren es in

wioeD Bereieh gesogen habe nsw. Dies ist nm
so mehr erforderlich, wenn das Bnch — wie doeh

wohl hier angenommen werden darf — für

Schüler verwendbar sein soll, denen man er-

fidirnugsgemSfo nieht blindlings die Auswahl

unter mehreren mOgliehen Übersetzungen des-

selben Wortes ohne genauen B'iuger/<'i(r über-

lassen kann. Daran ändert auch die Tatsache

nehts, daü der Begriff 'khusisebe Autoren* bent«

nm vielen als flberwnndener Standpunkt angesehen

wird. Man könnte sich vielleicht mit dem Ge-

danken trösten, dafs für die schriftliclien ArVieiten

uoserer Schüler, soweit sie L hertragungen in das

GriediisclM sind, ein WSftarbueh in den seltensten

Füllen noch in Frage kommt und de infolgedessen

kaum in Versoohnng kommen, ans einem Lexikon

tintlugene, späte oder gar verkehrte Wörter and

Wendungen henwmolisdien. Indenen .kitte es

aueh Ar andere Liebhaber deutseh-grmebiseher

Übungen aufserhalb der Schule, weuu es solche

noch geben sollte, nicht geschadet, sondern den

Heiz erhöbt, wenn m^u ihnen im Vorwort das

Nötige fibor Hericunft, Auswahl, Anordnung und

Benutznng des Stoffes gesagt hätte. HfliffsutKeih

bringt ein(* Neuauflage das Gewünschte.

Die lieichhaltigkeit des Bucbee lä&t kaum

etwas in wBnseben übrig. Wenn nur der Be-

natMT immer das für seinen Fall Richtige anszn-

wählen imstande ist! Nur t-in paar Einzelheiten

seien notiert. Bei dem Worte 'Fach' steht fol-

gendes: xtoQiov, 9ipt^, Gipiöi. Kann nun der Be>

nntser des WBrterbuehe« flbersetsen: *£r ist reeht

tüchtig in seinem Fache'? Wie übersetzt man

mit Hilfe <lieses Lexikons: 'In diesem Falb-', 'im

andern Falle'? 'Andernfalls'? Wie übersetzt man

'Ton ferne'? Bei dem Worte teen* fehlt fi»^
= enthalten. Entbehrlich waren dagegen meines

Erachtens die vielen deutschen zusammengesetzten

Eigenschaftswörter mit den Vorsilben 'aller-',

z. B. allerbest, allererst, aUerletit, allemiebtt,

allttsohönst. I>m mnfs doeh einer, der überhaupt

ein Wörterbuch benutzen kann, selbst mnchen

können. Gut sind die grammatischen Zusätze,

z. B. der Casus zu den Verben wie: einstehen für

etwas fyptiaf w, fibersehfltten rnfsjEirr viW *s usw.

Diidureh wird die praktische Brancbbarkeit des

Buches wesentlich erhöht. Zuverlässig sind diese

Angaben, soweit ich bis jetzt habe sehen köuueu,

nur dBrften sie noch reiohbaltiger sein. Bs fehlt

2. B. ein ttvd bei den grieehiaehen Verben fÖr

'fliehen, entfliehen.'

Gewundert habe ich mich über den grofseu

Kaum, den Fremdwörter aller Art, nieht SUm

wenigsten Termini teehnid einnehmen. Bier

scheint mir Einschränkung und Ersatz durch

gutes Deutsch geboten. Si-büleru werden zu

Cbungsarbeiten nicht so zugerichtete Stoife ge-

boten, und Dilettanten und Priratstndiereode

werden doch nicht Zeitungsausschnitte oder faoh-

techuische Schriften ins Gricchisnbe übertragen

wollen. Ich zähle eine Reihe solcher Ausdrücke

auf: absolut, Abszefs, Adieu, Adounlitttsflagge,

Advokat, Brigg, Kanton, Kaserne (tfqpaTdfridsyj)«

Kassation, Kaution, konkav, konkret, konvex,

Porosität, Potentat, Principal, Produktion, Pro-

fessionist, Proüi, i'rotitcheu, Publikum, Senti-

mentalitit, Serrilismus, Spediteur, Tmbel, Werdein

u. ä. Auch ungewöhnlichen, TnlgSren und pro-

vinsiellea Wendungen seheint mir an riel lUmm
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gvi^hrt. Immeritin mag aioh uuebttr firenra,

dafs er z. B. folgendes überaetMD kmao: Ein aal-

glatter Mensch, >\rh abiichzen, abUbrateu,

feuero, abhaspeln, abhorolieu, ublisteD, abpeitsclien,

•bMihifia, abaitseD (eine Strafe), abworgeo, ein

Aehteodar (luftf^^tgl), haarklein, der Mittal-

etand (ö tJf/aogl), Platzregen, Posto fassen, Schaud-

babe, Sehandmaul, Scharbauin, strohgelb, Triller,

venehlämmenf wirtbar (?) usw.

Im flbr^^ geb« i«h tu, daf« die Vng» da-

nneh, was in ein deatsch-griechiscbes Wörterbuch

gebSrt und wius nicht, eine sehr schwierii^e und

heikle ist. Sehr ergützlicLe uuii lehrreiche Er-

Srterangea darflber bat teiaeneit M. SeDgebnsch

gegeben in der Abhaudlnog: Über griechische

und deutsche I*exikogriipiiie und Grammatik.

Offener Brief an Herrn Valentin Cliriatian Friedrich

Roei Branaiobweig 1861. Die omft jeder md-
mal za seinem Vergaflgen leaen, der etwas mit

LexiciK zn tan bat.

Berlin. H. üilUtchewski.

Ratschläge auf den Lebenswi'g, dfufschcn Jüng-

lingen erteilt von Ludwig Weniger, Direktor di's

Willii'lm Ernst -Gyniuasiums zu Weimar. Berlin

1906, Weidmannsche Bnchliandliuig. gr. 8°. VII

Q. 391 8. 5 J(; geb. 6 A
Beden muls man eigentlich aiebt bloff geleaen,

man mufa sie auch geliört luihen, wonn man ihnen

gans gerecht werden will. Manches, was, blors

geleaen, entbehrliob, elletwHalfindüch, vielleicht

trivial erscheint, kann, ernst, wfirdig, naebdrocke-

ToU, in einer Weihestnndo «»[elesen oder gar frei

gesprooheo, sehr eindrucksvoll gewesen sein.

In der Torliegenden Sammlung von 25 Abi-

tQrieoten>BDtiBm»gireden begegnet erfrealieber^

weise nnr hio und da eine kurze Stelle, die nur

unter Voraussetzung einer tüchtigen Pronuntiatio

mit Beifall aufgenommen werden kann.

Ee eiad dnrobweg wert- and kraftvolle Ge-

danken, die hier in schöner Sprache geboteu wer-

den. Und diese Gedanken erscheinen in guter

Gliederung uud Folge und bekundeu eine edle

AnffiMong des Heneebentnms nnd des Meneebea>

lebens. Sie verraten zudem einen Scbulmunn, der

eine Schüler auch auf betendem Herzen triipt.

Eine Klippe solcher Schulreilen hat der Ver-

fiueer mehr, ab er selbst, naeb dem Vorwort so

scblicfsen, hoffte, im ganseo glBeklieh vermieden,

nämlich öftere Wiederholungen gewisser Gedanken.

Sogar Einleitung uud Schlul's der Reden gestalten

sieb snm Vorteil des Gänsen meist sebr Tonobiedeo;

besonders die eratereu feigen oft glBddtcben Griff

nnd greises Gescbiok.

Dals Ae Gedaoken desTerfinsers sidi, wie sr

selbst sagt, immer wieder nm die drei Sterne

seines Trebens drehen, iiPimlich 'um Ev.iiipelium,

Vaterland und lielleniamua', gibt Neiueu Uedeu

ein besonderes, mir sympathisches Gepräge. Jede

dieser Beden erhebt sieb «ad die Lss« in

Ewigkoitsgedanken, aus den meisten spricht

ehrliche Begeisterung für gut deutsches Wesen,

für des deutschen Reiches Herrlichkeit and flir

dentsehe Helden, beionden fltr den grorsea Kmssr

Wilhelm T. und fi3r seinen gewaltigen Kanzler, nnd

das kliissisclie Altertum zeigt sich in dem Wei-

maraner Schulmann mit deutscher Art uud Bil-

duug und mit ebristlieber Gesinaang nnd Oem&ts-

tiefe zu schöner nnmanitüt vereinigt.

Nicht nur ein erfahrener Scbnlmann nnd treuer

Freund der Jugeud redet hier, sondern auch ein

Mann, der den Lavf der Welt nad den Geist der

Zeit mit hohem Ernst und immer von hohen

Gesichtspunkten aus betrachtet, beobachtet, prüft

und beurteilt. Er erkennt die grolsen Erruugen-

sebaften des Zeitalters an, aber er hat nach grOnd-

lieh nachgedacht über Schäden und Gefahren der

Zeit. Das tritt überall hervor, besonders wohl in

der lü. und in der 11. Rede. Wie wahr ist z. B.,

was er auf 8. 1 19 *on den «Sorrogaten geistiger

und religiöser Bildang' oder anf 8. 125£ vom

Entsteheu des Zweifels sagt! —
Nun einige Anmerkungen über eiuzelnes, teils

inhaltlicher, teils spraeblteber Art, die vielleicht

bei einer Neoanflage Berfickatcbtigung verdienen.

Auf S. 7 wird nach dem Wesen des Maises

gefragt. Es wird die Aaffassuog bekämpft, als

sei Mafs soviel wie die anrea mediocritas des

Horas. Dann bdfst es: *Wer s. E dSrfte anf dem

Gebiete des Sittlichen raten, sich in der Mitte

zwischen schlecht nnd gut zu halten? Daher ver-

binden wir auch mit dem B«griff des Mittel*

milUgen eioen Tadel; wenn es von einem heifst,

er sei ein mittel raäfsiger Kopf oder ein mittel-

mälViger Schüler, so ist das kein Lob. In diesem

Sinuc kauu also das Mais uicht als eine Tugend

gehTst werden*. Da ist die Lehre dee Aristoteles,

auf den ja die anrea mediocritas des Horas zurück-

geht, mifsverstaudeii. Aristoteles nennt die ethische

Tugend atoxttonxi^ rov ftiaov. sie sucht die Mitte

swisehen einem Znvid und einem Zuwenig, «nem

vntQßdXkoy uud einem nQO';hJnot>, z. R. Tollkülin-

lieit — Feigheit, die Mitte ist Tapferkeit. Aber

von 'gut' gibt es ja überhaupt keiu Zuviel.

Anf 8. 88 sehe ich ODgera den Sata: *Die allsr-

grofste Macht auf Erden bildet das Wissen'. Später

schränkt der VerÜMser den Sata wesentlich und
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Mhr sotreffeud »«lUt eiu, so dnTs nicht blofs das

*allMrgr5bto*, aoudtn aadi du 'gröfste* «diwindet

nnd dt« allgemeiii uarkaainto ^Wissen ist H«ehi*

Qbrig bleibt. Es ist doch anch psychologisch uud

historisch aulser Zweifel, dafs nicht das Gedficlitnis

des Meuscben grötkte geiaiigu Krale ist, aach nicht

eioniftl Oediehteh and Urteil mMunmen, «lio

'Kopf, sondern das Gemüt (Herz).

Zu S. 39 möchte ich bemerken, dafs ein Mensdi,

der gegen das Evaugelinm geradezu 'Veraclitung'

zeigt, er tm aa«h wer «ur «roll«, fiberhaupt uicbt

mehr unter die 'Bilduugiiträger' zu reohoen sein

durfte, geaebweige nnter die 'höehsten* BUdnngi-

träger.

S. 42 wird die Sohalzeit (oder nur die Abi-

torientenseit?) eine *Zeit der MBbial nnd maoeber

Sorge* genaoDt. Das ist Ton Standpnukt der

SchQler gesprochen, den rann gut tnt zu be-

kämpfen. iVliilitiul und Sorgen trägt man im

tpSieren Leben; der Sebfiler soll sieh niebt Tor-

stellen, dafs dus, was er trügt, diese Nauu'u ver-

dient. Auch ist der vernüufti'^e flrinnl Her Freude

eines als reif Entlassenen genau besehen doch tat-

tfeblidi der Wnneeh und Wille, in aeiner Leben»-

eotwiekloDg Torwirts an kommen.
S. 43 heifüt e.'«: da:^ Dienen steht snr Freiheit

'iin Uegeusatz'. lu der Fol^e aber zeigt gerade

der Verfasser sehr eingehend, daf» es sich hier

aiebt um einander anseeblieftende Begriffe bandelt

Also bätt« von vornherein nnr von einem *8ehein-

baren* Gegensatz gesprochen werden sollen.

Äbniich ist es mit dem Satz auf S. ii>: 'die

Menschheit xerftlit in zwei Abtoilnugeu, nttmlieh

in solche, die der Leitung bedürftig sind -»i md
solche, die der Leitnug fähig sind. Ich meine

aber, alle normalen Menschen leitou zugleich und

werden geleitet, berrschea zugleich und dienen.

Und so ftthrt ee aoeh der Verfoseer naehher sehr

aehSu aas.

Auf S. 46 übersetzt der Verfasser das Wort
des Aristoteles (Fol. I 2) äyS^((uinoi tpiiott i^üov

ntihuKiv mit: der Messeh ist ein staatenbildendee

•Tier'. Aber eiu 'Tier' ist der Mensch auch bei

Aristoteles nicht, sondern ein 'lehendigcs Wesen';

vgl. Flato im Tim. näv ont^ äv fieiütsxji ^ov i^r^y

{cbc Uyono. Aiao 'der Mensch ist von Natur

^ politisches Weeen*.

8. 62. Im Jahre 1887, wo die Rede gehalten '

ist, war der Satz allerdings noch wahr: 'Auch in
;

den Berofsfacheru ans der philosophischen Fakultät

sind mehr der Snehenden als der Bahrten*. Die
Zeit ist jetzt glücklicherweise längst vorüber und
wird m. E. anoh so bald nicht wiederkehren.

S. 73 'Das verschleierte Bild zu Saia bat ein

farohtbares Autlitz, nnd doch soll der Foneher

den Mnt haben, wie jener Jüngling, die HQlle

herabznreifsen*. Aber die Schlufsstrophc dea Ge-

dichts? Das Wort 'Web dem, der zu der Wahr-

heit geht durch Schuld: Sie wird ihm nimmer-

mehr erfrenlieh sein*? leh denke über das dem
Menschen zukommende Wahrheitsstreben freudiger

und mit SchillerH amlerm Wort: 'Aus der Wahr-

iieit Feuerspiegol lächelt sie den Forscher au'.

Ist es nieht beeser, der Jugend fon der hohen

geistigen Freude zu sprechen, die ans einitera

geistigen Streben erblüht?

lu der Rede 9 von der Katharsis habe ich den

Eindruck, als stände der erste Teil, der wirklieh

Ton der iniAn^OK handelt, nicht in festem Zu?

sammeuhrtug mit dem »weiten Teil, der S. 100

Z. 5 hegiuut. Ol» man nun die ganze Rede mit

dem Aristotelischen iiegritl' überschreiben kaouV

Das Wortspiel auf 8. 106 mit »kosten* nnd

'köstlich* wird nicht jedermanns Geschmack sein;

ebenso S. 110 die erweiterte Beziehung des Wortes

Jesu von 'jeglichem Wort, das dnrch den Mund

Gottes geht', auf geistige Nahruug Sberhanpt.

Zn 8. 130. Ist es wirklich so, dafs das Ge-

wissen SU den grofsen Gegnutünden der Offeo-

barnng Ja sagt'?

Zu S. 131. ist es wirklich so, dafii eo dem

frommen Mensohen immer 'wohl ergebt anfBrden'f

S. 133 sagt der Verfesser mit Beeht: 'die

grofsen Denker der Alten waren nicht im stände,

'die Macht der Liebe zu erkennen*; ich füge

hima, aneh Plate nieht im Symposion, so nsl

Seli5nee nnd Wahres dort auch über einige Arten

der Liebe steht, Aber der Grundmangel ihrer

Ethik iät doch nicht dies, sondern dafs es ibneu

an einem sicheren, absoluten Malssteb fttt dn
Gute fehlt, weehalb seihet ein Aristoteles das «gni'

nennt, 'was die Gnten tun*.

S. 13.') heilst es in der Rede 'vom Zweifel':

'Mancherlei Skrupel und Uedeukeu bleiben übrig.

Die Zeit reicht nicht ans, den Versneh an machen,

sie zn bannen*. Das ist wohl mehr ein rbetori-

acher l'bergang znin Sclilnl'«!. Die I-eser dürfen

zweifeln, ob der Versuch glücken würde. Es bleibt

doeh wohl beetenfells immer eo: *Ioh glaube, Uerr,

hilf meinem Uiq^uhenr
' Von sprachlichen Ausdrücken und Wendungen

sagen mir folgende nicht zu: S. 12 'das Leben

Jesu macht den 'entzückenden' Eindruck eines

Kunstwerks ohne gleichen*. 8. 47 Z. 8 t. o. 'in

ihren Dienst anstellen'. Ich meine: entweder ein-

stellen oder in ihrem Dienst. 6. 71, Mitte, ist
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der Satz 'Deuen die Sprache u. 8. w. bis 'aoUeu'

anr mn NebaoflsiB nnd doeb in Poskte «ioge-

•ohlossen. S. 72 Z. 10 v. o. wird eine Behauptung

'gestellt' statt 'aufg.-^tcllt". S. 115, Mitte, 'das Knde

Tora Lied'. S. 134, Mitte, 'die Früchte derSittlicbkeit

ni§m in «lur Ffille and 'Üppigkeit' ohnegleicben'.

Ebenda Z.6 n. sollte es beilten: 'abgepflflokie

Blnmeii wirft man auf deu Kehricht'. 47, Mitte,

ist das Bild zalässig: eiuo Brücke 'erscbiieliseu'

?

Itt d«r RMbtoehreibuug ist aufgefallen: Vidw,
Alles, Beides, Anderes, Muueber (neben: mancher),

I/ebewohl sagen (neben: lebewohl sagen), K«cht

babeu (neben: recht haben), die besten (neben:

die Beeten. 8. 70, Mitte, 'den* ersten Dentsebeu

ist Wühl Drnokfehler statt 'der'. S. 139, 2. Abs.

Z. 4 nnifs geschrieben werden 'im Stunde', nicht

'itnotande': Jedes Ding ist in jedem Fall sar Uaad
nod wobl im Stüde*.

• Die Aneatettaag de« Buches, Pnpier und Druck,

ist vorzüglich.

Berlin. Leuohtenbeiyer.

Anasllge »uh Zeltuclirlften.

Jenrnnl internntfcnal d'arcbAolofie nnmis-
inaliquc Vlll. 3. and 4. Trimester 1905.

S. 177. C. Gerojaonis, Greek coiiis. Stater

von Undva mit Blnme als Beinrieben, ffrobe Knpfer-

mQnzf von lUioihis (?) mit Pnna, lyiMscIic Ütiiules-

silberinünze von Aulae, Kujitennün/e von beleucia in

Cilicien. — S. 195. K. M. Kunstantopoulos,
JHv^avttaxd ^lokvßdößoi'XXa iv iiTt tdvmw yofna-
lutuxiT) liovatUa l4if^firüiy. Furtsctzuni,' dieses Kata-

logen: abfJ!enutzlo Bleie; arabische Bleie; o^Qayidia;
noutUa vo/nofutfifta^aa ftriifttTa u. s. w. — S. 223
K. M. Eenstantopoalos, *Eft(titqt»tf BvCetrtmxmv
intyQa(f üiy <Ji<'()^w(ri<. Verbesserungen der Lesungen

einiKcr luftrischer Inschriften auf Bleien. — S. 227.

J. N. Svoronos, No/ttttfutttt *£<9eT«5r, i9vw9
dyftiaiov ('haauXiai xai ^llntiqov KiiiifermnnzL'

mit epiriscben Typen uml der Atilsctnifl Ztii 'Eite-

tfäv auf der Vorderseite, 'A^ytltav auf der Rackseit(;

Die ^E96iai werden in den 'Ettviatat bei Stcpbauus

Byz. erkannt, deren Stadt also Ar^üs geheifseo hat.

— S i'.S7 (i. 1*. Begleres, 7» i^olvßäöjiovlXoy

toi aiioKQÜiOigiti Tfjant^ovviog JafUd. Tritt fttr

seine Dentnng dieses David auf den letzten Kaiser

von Trapexuut ein gctron die von Konstanto]>oulü5 ge-

ftafserte Meinung, wunach es Duvid, Bruder des

Alexius, «les ersten Kaisers vou Trapezunt sei. —
S. 249. .^fsnuuin, Der phönicis.lic Kronos mit

Mau< rkroiie auf iMünzcn von Bybios. Der bislier ver-

kannte Kupf|)utz dos Kronos ist die Mauerkrone.

S. 251. J. 24. Svorooos, "EKi^tms ntqi toi' iifyt-

*ov voiiut/umintv funmtUnf »al tf,^ lS$utrfga( ro-

fUGftaitXf C nt'XXo) 7s h')yixoi /7(<) ,
rcrf / i/mr

xniM lö dxttd^ftatKÖy iioi 1904— 1905. buniman-
scher Erwerbnngsbericlit. — S. 257. J. N. Svoronos,

lOH'. Tafel VI. Vll. Eine Anzatd wohlbekannter,

münzilhnlicher Stücke, die auf der RQckseitc eine Sau

mit Jung» seigen, weiden erkUbrt als hergestellt sum
Verkaufe bei der grlecbfseben LandbevOlkernng, In

deren Volkssagcn solchen Münzen eine inaßischs^

wundertätige KoUe (bes. beim Scbalzfiuden) zage»

scbrieben wird. Die namismatiseben Tcrtagen Ar
dies Bild werden besjirochen. Für lie Diirstellunni'n

auf der Vorderseite weriien Deutungen gesuctit. Zum
Schlnfs werden einige in diesen Kreis gehörende Stocke

aus Zinn mit abweiciieuden Darstelläugen bekannt ge>

macht. — S. 293. K. M. Konstantopoulos, TV
fioXrßdößovXXop Jaßid tov Koiiy^yov. Verteidigt

seiae Auihssung dieses Bleisiegels gegen die im selben

Heft 8. 337 ff. entwickelte abweiehende Meinung von

Bcßlcrcs. S 323. J. N. Svonux»?, n^hm
at'itßoktt xtti ixitaytltt vo^ia^utnav xai daxivAAoU'

9tav {$tmt^Qta ^edtQtiv xal Xafüvtia vofitaftata),

Taf IX. X. Xi. Vcrzeiehnis der mOnziiliiilii lien Terra-

kotten im Athener Münzkabinett sowie aus einigen

Privatsanindungcn. Dieselben sind teils AbdrQcke von

MQnzea oder Gemmen teils tragen sie nur ßucli-

stnben; lotstere sind Tlieatermarken, erstere Surrogat

für das Geld, das man den Toten mitgab, oder aucli

nur mOfsige Spielereien. — S. 339. J. N. Svoronos,
NofiUtiitnu Mmudwkti (.^Mit^cO« Aifftoev KS,
Taf. XI No. 17 22. Kinige archaische MOnzcn mit

der Traube auf der Vorderseite und verschiedenen

Darstellungen auf der Kibkseitc werden an eine Stadt

der Chalkidike, frugweise Skione, gegeben, Manzen
vou Kyzikus und Kos publiziert. — S. 344. J. N.

Svoronos, E'pijfia \ltttx(äy (ioXvßdfvoiv av/ißöXiay.

Bei Koropion in Altik« wurden 93 Bleimarkeu ge-

funden, teils mit Enie anf Xhre (Getreidevertelinngs»

ni.uken), teils mit 0fyi im Monogramm (dort lag der

Demos 0(Xuidat), aus dein Anfang des 3. Jahrb.

V. Chr.. — S. S45. Begrflndnng eines Lebrstalils Ar
Nnmismatik an nunltniatiselicn Musenm n Atbcn.

Unenosjrne XXXIII, 4.

S. 333— 378. J J. Hartman sct7t in der Con»
mentatio de Uvidio poeta seine krilisciten Ertete-

rangen einaelner Stellen der Ifetamorpkoaen, und iwar
iler Btlcher V -XIII, fort, wobei sii-h öfter die Les-

arten der cüdd. "deteriores* gegenüber denen der cod<l.

'meliores' als die besseren erweisen. — S. .'178. C. G.

Vollgraff liest bei Antonius Liberalis C. XXXI §4
Iftiy ieov fttr nüv oaov und verweist hinsichtlieh

des Gebrauchs von t';f»d»dom» auf Kurip. Haccb.,

1127 sq. — S. 379 f. C. G. Vollgraff, ^/OiVl.i'OJ
BPAlTHSt scbiftgt nach Bespreebnag anderer Besse-

rnni.'sver<inclie für die im HnlliMiti de corri'';poii(l;ince

helleniiue, 1895, XVI- XVll veröffentlichte Inschrift

folgende Lesung vor: [^fvii\ ava Ayihii^itßt

Jiäxx' t\uf. iui<Qf, xtaaox]-ctt-Tti, ßdöfttf xtX. —
S. 3» 1—397. J. C. Naber crUntcrt im XCII. Ka-

pitel der Observatitinculao de iure Romano das 'inter-

diclnm quornm bonorum' und seine Bedeulong fbr die

Erbfolge, wobei er bflofig den Erkllmngen anderer

enti;r;.'fntriit (v;jl. Leist, Serie der Bücher 7 und 38,

1. 11.; Ubbclohde, Serie der BUclier 43 und 44, I;

Fabiidus, Urspr. und Entw. der boa. pois , 1887, a. a.).

— 8. S97. M. L. Earle, livbn Praef. 3; et si in
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tanta scriptorum tnrba mea fama in obsrnro sit, nobi-

litate ac magnitudine cüriitii lueu >]ui nomine ofticicnt

mc consolor. — S. 398— 4'iO. P. H. Damste, Zu
Velldu Fatercnliu. Da Volleios ms OMlirfacben

Ortadn «nwre BeaehtoDg Terdient, so Ist df« Avf^-

gäbe TOD R. Ellis (1898) freudiR zu begrlifsrn. Sic

ist vortnilfadi, doch bat sie bei ihren grofseu Vor-

slgeo mtoogbv aaeh maneherM Mläget, die in der
Hauplsacbe darin bestehen, dafs der Ilorausueber

öfter offenbaren l*'chlern des Amcrbaib'si.hen Apo-
prapbons (cod. Murbacensis) besseren Lesarten Regcn-

Aber den Vorzug gegeben oder bereits bekannte Besse-

rangen nicht beachtet hat. In dieser Erkenntnis bringt

D. zu einer Ueibo von Stellen seinerseits Änderungen
und Erkläroiigeu in Vorscltlag. — S. 420. v. L(eeu-
iren), ^i/futov atvtyfiajwikt, glanbtntebt wie Allen

(in der Vorri'de zu der pbotographischon Wiedergabe

des cod. Yen. Marc. 474 [Arislopb. V]) vor der frag-

lieben Zabl vier Ponkte. sondern das Zeichen *lr N 'e*

oder ^rofiidfiata nivjt zu erblicken. Das ist die

Preisangabe des Codex. Ein sehr passendes Beispiel

dazu bietet Omont Hannscrits Grecs dat6s n** 39. —
S. 421—441. J. C. Vollgraff, Tbmydidpa, setzt die

kritische Besprecbong einzelner Stellen aus Tbuky-
dides' Historien fort (s. Mnemos XXXIII S. 57— G7).

— 8. 441—444. J. J. Hartman verteidigt die Echt-

beit der Heleoa^Episode bei Veritil Aen. II, 5C7
—588, besonders gegen die Aiiijriffo von K. Nonlen
und H. Heinze. Dals die angezweifelte Stelle unbe-

dingt fttr Tengil in Anspmeh ra nehneB Ist, ergibt

sicli aus eim-r glOckliclien Bcobnrbtmii; von Lcctiwcn,

derzufulgc liäuäg 22 Verse ausgelassen oder versetzt

«ordea sind. — 8. 444. M. L. Earle gibt dem Pro-

oeminni so Herodots Historien folgende Lesnng:

</tyoft4y^y *(py« fityala jf xai öwftaaxa,
xtt fiiv EXkiici ttt dt BaQßuQo*at dnoötxi^ina,
ditleS j^vfim fir^tf td Xtyofitfa dy9funuv
loii xii^y*** ifur^la yivfitm, ju tt aXXa ^m) dif^
xai <J»' f^y ahiijy irioXffitinuv uXXrXotai.

Rendiconti della Reale Accademia deiLincei.
11/12 (15. April 1906).

S. 347— 3(34. lt. Monaci, Mirabilia llonie iiacb

einem Codex, der dem Grafen Carlo Lochis zu

Bergano gebiort hat Der Tisxt zeigt die iltere

Reiiaktion, die Urlicbs znr ersten firuppe recbnei.

Er ist hier vollständig abgedruckt. — S. 360— 405.

Fr. Halbberr, Beriild Uber die Resultate der von
der Hissione archcologica Italiaua iu Kreta vom
15. Dezember 1903 bis zum 15. August 1905 ver-

anstalteten Ausgrabungen. Mit zahlreieben Abbildungen.

Bollettino dt fllologia elaulca XII, 10. (Aprfl

1906).

S. 229—233. M. Barone, Eingebende Darlegung

des Inhalts von der Abhandhing Bracketts, Temporal

danses in Herodotua (Proceedioga of tbe American
Academy of arts and sciences, Vol. XVI. n. 8. Jidi

1905). — S. -jr?:! f. C l'ascul, Zu der Stelle des

Batherins XI b. 639 BuUehui; er liest: l'lautuw iam

eH« 1^ naglectOB.

Kezenslona-Verzelcliols phllol. Sclirlften.

Amnion, Gg., Cicero als Natnnchilderer: J)LZ.
SO 8. 1951. Inhaltsangabe.

Bcvaii, Edwin Robert, Tlie House of Selenen:

^l>hJi. 11 8. 247-249. In der Leistung d«a V«r>

faaien steckt viel ao ehrlidier and gewissenhafter

Arbeit. Heinrich SicoboJa.

Bittlingor, E., Die Haterialisiemng religifieer

Torstellongon: Äer. 10 8. 157 f. Beachtenswert.

P. L.

Catullus: Jahrub./. AU.-Wm. CXXVl S. 145
•148. Berieht f. 1897-1904 von B. Magnus (Schlaft).

Classen, J. , Zur Erinnerung. Von // Bubm-
dey in Jahretb. f. Alt. - »Vm. CXXVIH B S. 19-33.

Cybalski, Stephan, Die Kultur der Griechen

und Römer, dargestellt an der Hand ihrer Gebraucbs-

gegeustände und Bauten: BphW. 20 8. 621 f. DaA
diese, verkleinerte Ansgabe ihren Zweck erflUlt, wird

in Zweifel gezogen von H. Blümner.

Detlefsen, D., Die Entdeckung des germaiiiaihea

Nordens im Altertum: JAiMiim XIII, 8 8. S95-S0O.
Sehr wertvdilc umfaBsende /asammeawtdlang aller

Nachrichten auf Grand eingehender PIfaiiMBtndieo.

W, Koeh.
Detlefsen, D., Die geographiscben Bücher (II,

242- VI) der Naturalis bistoriu des Pliuius: Muteum
XIII, 8 S. 300 r. Gut, aber die Unsicherheit der

geographischen Namen bei PUnioa bleibt immer noch
grofs. tV. Koeh.

.1. Endt, Die Glossen des Vaticaiins I^Atinns 3257.

BphW. 20 S. 61Ö-620. Verf. macht es dem Leaer

nicht fmner leicht, mit vollem Tersttadnis n fnlgea.

Wetsiier.

Karnell, L. R., Tbe cvulntion of religion. Au
authropological stttdy: LC. 23 S. 778 f. Diese Vor-

trage erfüllen in vortrcfflicbcr Wcis'c ihren Zweck,

iu ilio roligionsgcschichtlicbe Forscbung einzuführen,

o. V.
Finck, M., Die Aufgabe und Oliederang der

Spnebwisseneeltaft: Mtuam XIII, 8 8. 281. Übar>
siebt lirh, ^oistreidi and sehr heachteimrert. A,
Klumer.

Fraenkel, Ernet, Chrieddaebe Denominathra In

ihrer geschichtlichen Entwicklung nnd Verbreitung:

AL. 23 S. 790 f. In dieser vortreftlicben Erstlings-

schrift zeigt Verf. exakte Methode und gnte sprach-

wissenschaftliche wie philologische Kenntnisse. Ii. M.

Frey tag, W., Die Entwicklung der griecbischeu

Erkenntnistbeoriu bis Aristoteles in ibrcii GruodzOgen
dargestellt: /.C. 23 S. 779 f. Diese Ausführungen

sind im allgemeinen scharfsinnig und eindringend;

aber meist so knapp und kompendiarisch. Dmg.
Graf, Georg, Die christlich-arabische Literatur

bis zur frankischen Zeil. Zu : Strafsbnrger Theologische

Studien, VII, I: BpItW .IO S. 620 f. Dieser Ver-

socb ist mit großer Freude zu bcgrtlfsen. Eb. Nettlt.

GUtbling, Otto, Taschen Wörterbuch der griecbi«

scheu uiul deutsi'lieii Spracbo. Teil II: Dentscb«

Griechisch: i\)>l,Ji'. 11 S. 250-252. Das Qanxe mub
ab eiaa sorgialtige und gediegen« Arbeit beieiehnet

werden. SdhUi^üigtr.
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Btrvtrd 8t«4iaa in olusical pkilology XV:
Mer. 10 8. IM f. Enthllt flinf selir grfludlielie Anf-

iBtie. P. A.

Baabe, 0., >iokrolog von Auländer in Jakretb,

/. AlL- Wü». CXXTIIl B 8. 34-37.

1} Hanssleitpr, Joli., Der Missionsucdanke im

Evangelium des Lucas. Ein Beitrag zur Würdigung

dei dritten Evangeliums. 2) Oleman, Carl, Di«

Apostclgesdiiclite im Liebte der neueren text-, qucllen-

und liistorisch- kritischen Forschungen: /^p/iU'. 20

S. 614 -6 IG. Zu 1: der Verf. hut swar seine Schwachen,

lebt aber mit ganzer Seele in seinem Gegenstand.

Zd 3 : diese Artieit f>t wichtiger, llfst aber vieles

aweifclliaft. Fih. Xfstle.

Heller, J., Nekrolog voif E. Aocw in Jahreab.

f.AU.-Wm. OXXVllI B S. 14-18.

Honime, Adolf, Was mufs der Gehildele vom
GriecLiscIicn wissen? Zweite, verbesserte und ver-

mehrte Anflage: NphR. W S. 252 f. Daa Warle

kommt einem wirklichen Bedfirfnis eutgegen.

Hesse, Otto, Die Modifizienmir der Masice in

der priechisdieu Trogoiiic. -J. Auti.: J)I.Z 20 S, 1277.

Fördert zwar die Kenntnis von dem praktischen

MaalceDgebraoeb, doch bleibt för vielerlei aoeh

vertieftes Verständnis anzubahnen. A. füdunhom.
Hertz, Wilhelm, Gesammelte Abbaudlungen.

Herausgegeben von l'nedriclt ton dtr l^tn: BphW.
20 S. 631 f. H. hat die streng wissenscbuftiche

Ausstattung mit einer anheimelnden Darstellung zu

verbinden gewufst. U. Wnißenjela.

Hubert, U., £tade sommaire de lu repr^sentation

dn temps dans la religion et la magie: i?er. 10 S. 158 f.

Beachtenswert. S. Reinach,

Kommentar, anonymer, zu Pialons Thcaetct. be-

arbeitet von //. Did» and W. Scliubart (Berliner

Klofisikertexte II): JW»/r,i XIII, 8 S. -JH.' - ^si;. Der

Text ist geriri);, die Ikliaiidluug suiir sur^taltig; der

Index könnte mehr enthalten. M. FraenluL

Kina«, R., Die Germanen in dar antiken

Literatar I; Hwn. Gymm, 17, 3 8. 134. Diaae Samm-
luHL' von Texistellen aoa der rOBiaehen Utentar
eroplielilt Uijdig).

1) Der rOmisebe Limes in Oesterreich.
Heft V und VI. 2) Bericht des Vereins Carnontnni
in Wien fUr das Jahr i;«ü2; l'J0a: l.C. 23 S. 794 f.

Bericht Uber dtu Iiih-Ut von .-I. l{.

Titi Livi ab urbe condiU libri I. XXI, XXII ed.

by Kmory B. U<ue\ Üph W. 20 S. 616.618. Wir
haben es mit einer flcif^igen, umsichtigen und MCb-
verstandigeo Arbeit zu tun. F. Fügntr.

Lohmann, Rieh., Nova atndla EnripMea: DLZ.
20 S. 1250. Verf. verrftt «icb allentbalban ala An-

fänger. //. GUdiUch.
Loeper, R., Das alte Athen. Erklärender Text

zn den Tafeln XIV a und XIV h von St. Cybulskis

Tabulae: üpUW. 20 S. Ü23. Ein brauchbares Hilfs-

mittel ist dieser Text auf alle Falle. II. lilümner.

1) Lysiaa* aasgewiblie Reden von /I. Wtidner.

S. Anflage von Pmtl Fotfet. 2) I.yslas* Reden.

Aaswahl für den Schulgobram li von Huuii Windel:

HpULli S. 241-244. Ij ii>t nicht ohne Mängel,

dOrft« aber doch im gamen aainw Anfgabe gerecht

Warden. Aneb 8) ist nicbt gans «inwnndfrei, dodi

sind die Erlanteningen klar and knapp. 6rMtov

WürfuL
Meinsma, ()., Middelceunrscho Bibliotheken:

Muaaan XIII, 8 S. 305 309; 9, S. 350-353. Die £r-

geimias« alad nicbt immer aiclier, aber die Bearbeileng

ist flcifsig und dankenswert. M. Sclioengen.

Michael, Hugo, Die Heimat des Odyssens. Ein

Beitrag rar Kritik der DörpMdsdien Lenkaa>ItbakaF

HyiHjthese: Z^jvA IT. 80 S. fjOi) Gl."?. An dem llcftdien

ist vieles selir erfrenlich ; aber mehrere Punkte nötigen

jtnm Widerspruch. Wilhelm Becher.

Michaelis, Adolf, Die archüolojiischen Ent-

deckungen des neunzclinicn Jahrhunderts: Nph/i.ll
S. 245-247. Ein von Anfang bis zu Ende spannen-

des and lehrreiches Bach von streng wissenscbaftlichem

Charakter. J\nd Weiztächr.
Mollinyscn, C., Gescliicdenis der Universifeits-

Bibliotheek te Leiden: Ahueum XIll 8 S. 309 f. Ent-

bilt viel wiaaenawertes. J. dt (jhff«.

C i'f Mni iiwk-i, De Alhenarum gloria et glürio-

silate Atheuieusicuro: .&n/i if^. 20 S. 623 f. Die

Arbeit, die ein reiehea nnd intereaaanlea Material vor

dem L«ser an<;)>re{(et, iat nicht gam «iBwandfiral.

O. W'eifif.iiül».

Niedcrmaun, M., Gontributions a la critique et

ä l'explication des gloses latines: Muteum XIII, 8

S. 286. Gelehrt und umsichtig. K. Stieijders de

Phaedrns nnd Avianns: Jakretb. f. AU,- Wut.
OXXTI 8. 149-158. Bericht Ar 1899 -1908 von
//. Dnilieitn.

T. Macci Planti conioediae. iU-cognovit hrevique

adnotationc eritica instraxlt W. M. lAndta^. T. L
etil: NpliR.W S. 244 f Ein wertvoller ZuwachS
der biljliutbeca Oxoniensis. I'. Wfßiier.

V. l'rott, H., Nckroliip von //. Schradgt in

.lahve$l>.f. Alt.-Wi^g. CXXVIII B S. 1-13..

Schüfer, II., Urkuiiilen der älteren Äthiopier-

könige. Urkunden des figyptisiben Altertums III, I:

Bph W. 20 8. t>24. Diese Urkunden haben in Sek.

einen ganz besonders gut vorbereitelcu Bearbeiter

gefunden. Fr. \V. v. Ihtfimj.

Scieuce ot roligiou, collection Bloud: Her. 10

S. 155r. EntliUt anch einige fBr die klassiacbe

PhiloloLrie wichtige Abhandlungen, z. B. Atfarir,

Aristote, BuudriUarl, la religion romaine. F. I^

Spemann, Wilhelm, KnnstlMikon: NphS.IX
S. L'üi f Als zuverlikssiger Ratgeber in allen Kunst-

angelcgenheilen eignet sich das Lexikon trefflich für

Privathttchereien wie f&r die BiMiotbekea höherer Lehi^

anstalten.

Steru, Adolf, (iruudrifs der allgemeinen Literatur-

geschichte. U:. 23 S. 791(L Auch dieaa vierte Anl^

läge steht auf der aligemein«D Höhe.
Vollmer, H., .Jesu» and daa Sacaeenopfcr : Her.

II) S. ICi'). Das Urteil über die Studie vim \\<nch

ist anzuerkennen, neues hrinirt die Sciirift nicht. A. L.

Wanderer, Karl, iHc jisychologisdicn Anschau*
UHL'on des Historikers r.iiybiüs': lipl, W . 20 S. 6I3f.

Diese Materialsaiuiuluug ist als Vorarbeit zu einer

•ingeliendon Daratdlnng sehr wiUluMnnien. JiciüBae
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Wandt, W., Di« Spracbe. Zwdt« oogaorlwitet« 1

Ava»ite. Zwetter Teil: BphW. S. «ts esi. I

Eine Reihe von lledonkcn ilufseit K. Bruchinanii.

XeDophon. Schulwörterbuch (Anab., Uelleu.,

MMDor.) von W, GtmoUi Htm. Oj/mn. 17, S 8. 134.

TortNfllieb. 0(Üig).

MItIcIlunfjon.

Sie Venordonng der Heapler Papyrusiammlang.

Ea wird wohl Bchon ntndieiii bekannt geworden
sein, dafs die illtesfe tiinl wflrdicsto aller Papyrus

Sammlungen, die im Ncapler Nationalmuscum auf-

bewahrte Bibliothek des Piso ans seiner Tilla in

Herculaneum, uoiängst narli einem fast «ireifsiL'jitlirigen

lotcrregnam einen neuen wissenschafliiclicti Leit(;r er-

halten hat, den klassischen Philologen Domenico
Bassi, der zuletzt eine BibliotbekarsteUe in Palermo
iimegebabt batte. Dies gescbah nt Anfani; des Januars
dieses J;il;r<'s. Damit war einer der drinfieinieii

Wunsche, die von der Ncapter Akademie der Wilsen-
Schäften und insbetondere von ibrem rtthrigen Mit-

gliede Gmidio Martini schon seit .lalireii und zn

wiederholten Malen heim italienischen Unterrichts-

^isterinn vorgehneht norden sind, in EriUlnng
fegangen.

Damit nnn das Untcmebmen nicbt anf halbem

WegO stecken bliebe, hat Bassi sogleich die Durch-

Ntsoog der übrigen WQnscbe erstrebt, ond nach vielen

Klnpfon nnd Mähen ward ihm In dleseo Tilgen die

Genngtuung zu teil, sich am Ziele zu sehen. Das
Ministerium hat ziemlich umfängliche Mittel bewilligt,

die vor allem dozn dienen aollen, eine bessere Auf-
bewahrniig der Papyri zn ermöglichen. Es wenlen

neue Zimmer eingerichtet, Schriliike, Uahraeu und i

Küsten angefertigt, auch die Hilfskräfte vermehrt.

Dadorcb wird es endlich möglich, den schnn aof-

gerollten, aber noch nicht unter Ifaibnien gebrachten

Stücken ein sicheres F'oribrstfln'ii zu gewiiliren. Die

geschlossenen Rollen sollen iu Zukunft nicht in laugen

TaCdn auf barter Unterlage paradieren, MMidom anf
das Sorgfiiltipste geschützt werden, der flOchtigc Bc-

sndier aber wird nur eine kleine, lehrreich aus-

gewählte nnd .erlintarte Scbansammlnng vorfinden,

wahrend man bisher nntiloa mit riesigen Massen die

Winde nnd Ofasschrftnke fhllte. Auch ein Archiv
ist liegrQndet wonlon, das nach und nach sammeln
soll, was aus Urkunden und anderen Besten der
froheren OescbafksIeiUing «rtaalten ist (daa Hdste ist

leider verloren), enillich eine Bibliollick, die alle filier

die Kolleu erschienenen Werko und Aufsätze aufnimmt.

Mit diesen Arbeiten wit-d Sommer nnd Herbst

dahingehen. Doch hat sich Bftssi nicht auf das

lufserliche beschränkt, sondern mit Eifer alsbald

einen noch nubekannten Papyrus vorgenommen, No. 34G

,

wichtige Beste tfner moralischen Schrift Philodems,

bei denen die Vergleicbung lies noch erhaltenen Pa-

Pjns bereits erkennen liefs, dafs man noch ein

tSebtiges Stück Ober die bisher unter den disegni

inediti anfhewabrte Abschrift htnanshommt Nene
Aufrollungsversuche werden zunilchst nicht unter-

Doraroen, und das ist ventindig, du erst die grofse

Kaaaa dar angerollten SMeke an ordnen, sa siehtea

I

nnd, wo der Inhalt noch nicbt bekannt ist, ni b«>

I
stimmen ist, eine Arbeit, die twednnftfsig doreb dl«

kurzi^rfafstn, übersichtliche, insbesondere die einzelnen

Abbaudlungsstoffe genau bezeichnende Pap/rusliste,
deren «fr notwendig bedtTTen, gdtriliit «erden wird.

Jedoch ist schon jetzt die Frage der besten Rollen-

lösung nicht aus den Augen zu lassen, nmal da nun

seit vielen Jahren in Herrn Ibscher an den König-

lichen Museen in Berlin ein Mann beschäftigt ist, der

auf Grund eigener, immer weiter fortgeschrittener

Kunst zu mei>tcrhaftcr Gescliicklicbkcit in der Aus-

breitung selbst der schwierigsten ägyptischen Bollen

gelangt ist. Ea «Ire «dir wertvoll, wenn einmal

diesem Herrn Gelegenheit gegeben wOrdc, seine Fertig-

keit an den schon von vielen aufgegebenen herknlaneu-

siiebon BoUon ni er^bon.

OOttingon. Wilhelm GrSnwt

0. Waibonfbla f.

Am 4. Juli verstarb in Gr. Lichterfelde ein hoch-

geschätzter Mitarbeiter der Wochenachrift (Qr klassisdiB

Philologie, Prof. Dr. Oscar Walfsonfals, in foD-

endaten 61. Lebenqabra.

V«K«lebiiis n«uer Bll«h«r.

Aeschylus, Lyrical dramas, translatcd iolo

English versc by J. 6t. lilackie. Dent. 444 p. 18.

Net, Sh. 1 ; Ir.. net, Sb. 2.

Bacchy Ildes, The text edited by Ii. C. Jebb.

Cambridge Uni versity Press. VIII, 56 p. 12. Sh. 1,6.

Crönert, W., KoloU» und Mertedemo*. Texte

und Untersuchnngeo zur Philosophen- nnd Literatnr-

geschichto (Studien sor Palaeographie und Papjma«
kumle, hciausgegcben von C, Wesscly, VI). LÖ^sIg,
E. Avenarius. IV, 184 S. 4. Jt 30.

Decharme, P., Eurijpid» and tbe apirit of bis

dramas. Macmillan. Net, Sh. IS.f!

llcrodotuä, iV. Mdpomenc. Edited by & Sltuek-

inirgk. Cambridge Univorsitj Pnas. ZXXUI, 815 p. 8.

Sh. 4.

Mittoilnngen der fffrdertehtn Yerlagtbnch*

haudlung an Frefbnrg im Breisgau. Neue Folge.

No. 1. Mal 1906. 50 S. 8. (Wird kostenhM versendet.)

Papyri Scbott^Bahibardt. I. Heraosgegeben irad

erkl ir! von //. Beeker (Verrtffenflichungen aus dsf

lieidelberger Papyras-Sammlung. Iii), tloidelberg»

G. Winter. IX, 119 S. 4 mit IS TafUn in liebt-

druck. Kart. 24.

Pluto, The rcpublic. In ten books. Translated

by U. Spent. Dent 864 p. IS. Net, 8h. 1; Ir.,

net, Sh. S.

Proeeedings of tbe Cambridge PhilologietU

Socifli/. 70— 72. Lcnt, Easter, Michaelmas Terms
1905. Cambridge Uuiversity Press. 36 p. 8. Net,

Sh. 1.

Reppo, R., De L. Annaeo Comnto. Laipaig,

K. Gr.Ue. .S7 S. 8. J( 1,80.

Schmidt. M. C. P., Kritik der Kritiken. Ein

Wort aar Abwelir nnd zur Yerteidigong der realiati-

seban ChrttHemaihig^ Leipzig, Dürr. 87 8. 8. 0,80>

TmaivwWcbtr BafaUmi Prof. Dr. EL Dm beim, VriotUniuL.
t

Oigitized by



815 19^ Jnll. WOGHEN80ORIFT VOR KLASSISCHE PHILOLOGII. 1«U8. No. ». SM

ANZEIGEN.

Verlag der "Weidmaiinschen diohhandlun^ in ßer

S<Mb«o «nchiflnen:

Quaestiüues Pliiiianae geograpliicae
scfipsit

Alfredus Klotz.

gr. 8». (\ II u. 228 a.) Geh. 7 Mk.

(Qndlan und Forachnnseo xvr slten Gesoliiobte nnd Geouniitbie. n«rMS(ngelMD von
W. Sieglin. Heft 110

Die italischen Bundbauten.
arohlologische Stadie

von

Walter AKmann.
Ifit ao Ablntdimgen. gr. 9>. (IH u. 101 S.) Geh. 8 Mk.

lin.

De Aescliyli copia verborum
capita selecta

SiTipsit

Wolfgang Aly,
Dr. |>hiL

gr. 8*. (VI lt. 114 &) Geb. 411k.

Begriff der Tragödie nach Aristoteles.

Prof. Dr. F. Knoke,
DMMor dM BaUffymnuiamsm OioslnrAok.

gr. 8*. (ßi S.) Geh. S Mk.

Italische sakrale Poesie und Prosa.
£ine metrische Untersuchung

von

Karl Thulin.

gr. 8^ (Ul u. HO a.) (ieli. 2 Mk.

Verlag der WeUlmunecben BuehbaiMlluog, Berlin SW. Dntok tob Leonhard Simioa Ht, BcfUn SVb.

Digitized by Google



WOCIIENSCÜRIFT
GlrW:T,«L L!cjp.''l(.,

UNIV. OF MICH.

im 80 19n6

wQr

lüLASSlSCHE PHILOLOGIE
HEKAI StiKuKllEN- VON

GEORG ANDRlilSEN, HANS OUAH£IM
UND

FRANZ HÄRDER.
ftmt

«Icid-ijaiiHicli tut
lufcnta

28. JaliTgaig. Berlin, 25. JuU. im Kt. 30/31.

Btamtümf-n rnnd Anzeige:

O. Mscdona Iii, Coin typM, tbeir oriifln and d«v«lop>
most (H. V. FritM) 817

R.BrniiB. Kl«lM8durift«n, gMuamalt voiiH.B«lle
und H Brunn, n. Zar Kriecliiaelien KmwtMMbiabte
(A. Ki'.rti-)

Die Ii r>l I <> ri i a I Iii' K ii It u r ,
'lJt^(;<''^^>'l It oM ^.BsaiD-

H22
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I
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Die Herren Vcrrwtw T«a Pnnprammen, DiMertotionea nad onstigen UoleKenbeiusclirirtou wflid«ii febeMa,
RaMntinMenaiplura «a die WeidwaBaseh« RoeUiiHKUaar, Barlia SW., ZimmerBtr. H «iaiandaB an woUtn.

lUateosloneii und AnBelffea.

George Kacdonald, Coin Typcs, their origin and
developmeut, beeiug tbe Rbind Lectures for 1904.

Glmgow, Jamfls HadelioM and Sons, 1905, 975 S.

10 Tareln vnd 90 TextAbbildungen. S*'.

Das vornehm !Uisßestatt*>tt' f?iiob vprHankt seine

EntatehaDg einer Keiiie vod VorletiuugeD, die vom
T«£ im Jahre 1904 gebslimii and ib dietwFonn
bonuMgegBbm «ad. Er b«aehiSokt noh iun«rlia)b

des grofseu Gebieten der antiken Nnmismatik auf

eiue Betracbtnug der Munztypeu und auf Shuiien

über ibrea UrsprUDg. \ua wird nicht nur referiert,

•ondarn werden eigene Fomehaogsergeboisae

vorgetragen. Nacb Abtebnung der bisber ver-

tretenen, der 'rf!i«_nösen' und 'kommerziellen'

^eorie, beginnt Verf. die seine zu entwickeln

(8. 36 f.). Er stellt 9 Grnndtbesen anf: 1. Keine

ErkttroDg ist befriedigend, die lieh niebt auf alle

MBumb einer homogenen Gruppe abwenden läfsi,

and nieht den arobaisohen Typen Reebnnng trlgi

2. Jede Typentluorie mvft B«eh eine Beineiehen-

tbeorie sein. Denn diese sind in Funktion «nd

Charakter identisch. Ist das Heizeichen Magistrat«-

wappen, w tat der Typns Stadtwappen (S. 43 f.).

Za der ersten Thene iut zu bemerken, dufs wir

zanäcbät die archaische iMiiiizprii;^niiit;, da lokal

beschränkt, ab eine solche liomogvue (iruppe an-

aoaehen faBbeo, faisr nlw den Typen nnsweifelbaft

dne nnd dieselbe Bedentong tokommen mnfs.

Dem widerspricht das Ergebnis der Untersuchung

(S. 4'J f.). ^'erf sieht in den ältesten Elektron-

geprägeu eines Teils der freien Griecheuätüdte

Kleinasiens Beamteuwappen, eines anderen (Ky-

zikos, Phokaia) ursprSogltch StadtwappeUf die

erst später durch jene abgelost werden. Ein

I

solcher Vorgang aber ist uicbt denkbar zu einer

{

Zeit, als ein nenss, so einsehneidendes Verkehrs»

^
mittel in Anwendnug kam. Oerade im Beginn

' mnfii ein durehaos einheitliches System fiffentUeher
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GanutitMicbDaag bestoudea habeu, weaii andsra

ein« Stadtmflnse &«dit Ib« 4!e LandeBgrsbi«

hioans haben aollte. Und elufir MagutratabBrgüchaft

konnte niemals — uucli nicht in spriteren Zeiten

— eine mehr ala lokale Bedeutung innewoimen.

— Die zweite Tbese scheint, als bedingnngalose Vor-

MMetsnog biDgestollt, kein glQeklieh gewählterAiie>

gangspunkt. Vor allem ist der Satz durchaus uicht

zvingcud: Weuu Beizeicbeu = Beumtcnwappeu,

lo Tjpns SS Stadtwappen, da wir viel allgemeiner

Tjpmi BS Aotorititnreppeii ta Mtcen bftben aod
diese Autorität iils solche erst festzustellen ist, un-

abhängig vou dem Bearateuwappcn. Letzteres eut-

spricht nur dem bei jeder Recbtshaudlang üblicbou

nod im orieotiiliseheB wie hellentiehNi Altertam

weit verbreiteten persönlieheo Siegelgebraach. Die

wichtige Inschrift 0aevog ffn OTj^a spriclit schon

gegen die These (S. 51 f), liu die etymologische

Ableitung U. FMnkele Tom Nomioetir ^imp4,

uicht entkräftet ist (vgl. zuletzt Hill, Handbook

8. 8U Anm. u. S. 181). Aber auch gesetzt den Fall,

e» handle sich um einen Pbanes, so wäre in erster

Linie oicbt na eine BehlMe oder gar einen Fri?at-

mann zu denken, sondern an einen Dynasten, wie

sie 90 zahlreich iu Kleinasien safsen. Wenn mit

der 'Oommercial theorj", welche Hidgeway auf-

telHe, wohl ein Ar allemal, was den Urspmug
der MBuze betrifft, aufgeräumt ist und Verf. sie

mit guten Gründen zuriickweist (S. 2.3 ff.), so ist

die von Bargou aud ausführlicher vou Ernst Curtimi

begrBndete 'religiOee* Theorie dorebana nieht

widerlegt worden (S. 16 ff.). Veif. heseicbaet als

Schwäche der Burgonseheu These, dafs er die

Mäuzperioden nicht scheidet. Das ist hier weniger

nStig alt aoost Denn bei dem oiflsiellen Weeen
der Mftnie i!*t ein in den Grundideen einheitlicher

Ursprung und iu der Hauptsache einheitliche Eut-

wickelung die unerschütterliche Voraussetzung. 'If

eoneiateney is to be raaintained — and oontiatency

ia really essential' — sagt Yerf. 8. 23 und wider-

spricht dieser eonditio sine qua nou selbst, indem

er von der Mitte des W. Jahrhunderts ab den

dnrebgebead religiösen Charakter der grieehieohen

Milnse aoannefameu geuötigt ist (S. 122 u. 147 f.).

Aber es ist durchaus kein Kontrast dieser Periode

zu dem Gelde der Frübzeit nachweisbar, am
wenigsten gegeoBber den 'lypes parlants'. Wenn
u B. ein den Wohlstand einer Stadt begrBndendea

Landesprodukt Ursache war, diifs .sich jene danach

nannte, so wurde es gleichzeitig, wenn uicht schon

.vorher eng mit der Lokalgottheit verbuudeu. So-

bald nach ttngerer oder kOraerer Zeit an diesem

Ort die enten Munien geaeblagen wurden, waa

lag näher, als das bedeutendste Wahrzeichen gött-

liober Gnade als l^pm ^ erwenden« Wenn der

Thunfiieb mit Wollbiuden geschmückt auf dem
ältesten Gelde vou Kyzikos erscheint, so ist das

Motiv der Auswahl der MBnztypen deutlich gekenn-

zeiohnet. Finden wir Oerttsobaften wie die uvtpiX^

oder die tifttneta, so ist die Verbindung mit der

Gottheit nach Analogie z. B. des Dionysischen

Kautharoa vorauszusetzen, nur dafs wir diese Ver-

bindung uicht immer kennen. Überhaupt ist ^
Methode, alles erklären au wollen, nicht angängig.

Hier wie in allen anderen Zweigen historischer For-

schung bat das 'nou liquet' in sein Recht zu treteu

in den Einzelfällen, die angesichts der flber-

wUtigenden Hehmhl der dentlieh erlrannbarea

religiöseu Typen uuserer Interpretation ausweichen.

Wie wenig wir von Lokalsageii wissen, zeigen die

Darstellungen auf deu Grolsbrunzeu der Kaiierseit,

besonders in kleinasiatisehen Geprigen. Za den

durch Eiuzelobjekte repräsentierten redenden

Wappen «irr 'Inselmüuzeu' stehen wir nicht auders,

als zu jeneu, uur dafs wir hier leichter verzichten,

als angesichts figurenreicher Sseneo, die der Deu-

tung lockende Perspektiven zeigen. Dais die

ältesten Mflnzen Symbole tragen, liegt ganz ein-

fach an der auch soust festzustellenden Eutwickeluug

der Kanst, die Tiere nnd Geräte früher nachm-

biideu weifs, als MeoscheD« Stutzig sollte Verf.

aber geworden seittt vereinzelte Köpfe schon

in sehr alter Zeit die Vorderseite der Münze

sehmBekon, die direkten YorlSofer der spSteiea

GötterkSpfe. Wohin die Ableugunug des religiSflen

Eintlusses für die älteren Typen führt, erkennt

man an AuDuhmen des Verf., wie dal's die Dar-

stellang von Plufsgöttern — anf Uterea griechiaehen

Münzen — geographische nicht göttliche Bilder

seien (S. 92); dafs Zeus Aitnains auf Oeprägea

vou Ätna, nicht den Gott, sondern deu Berg be-

deute (S. 93), dafii die Heroen nieht weil sie reli-

giöse Verehrnng genossen, auf den Münzen er-

8clinii;en, «ondern weil sie mit Stadt oder Distrikt

verbunden sind (ö. 104), dafs endlich rein sport-

Hobe Motive den Anlais abgegeben (S. U7 ff.) usw.

Wie ist Oberhaupt der Obergang denkbar, der zu

dem nach des Verf. Anwirbt um ;^")0 v. Chr. all-

gemeiu werdenden religiösen EiuÜni's leitet? DaTa

so mecbauiacb imitative Gründe dabei mitgesprochen

hätten, wie Verf. (S. 135) glaubt, hicAe das Niveau

über Gclnihr herabsetzen. B. V. Heads treffende

Formulierung (hi&t. uum. p. LVI) bleibt auch

heute zu recht bestehen. Voo Aufang bis an Ende

griechischerMBasprilgang istdas religiöseMomentia

der Auswalil der MBratjpen allein aoasehlaggebend.
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Einer EmieHaDg iu vier beatimnwiide Faktoren

aU dekorative, imitative, kommemormtive and reli-

</w^e Motive kann ich demuach niclit zuHtiiumeu.

Freilicli spielen die ersten drei bei der Ausstattung

de« Maosbiides hier aad da eine gawiiM ßolle,

•iod aber Mlbst iii«iht a1« Mittel rar Behsidaiig

von UnternbteüiiDgcn verwendbar, da sie, wie Verf.

selbst bemerkt, oft in einander überfliefseu. Wider-

tpreeheu moTs iob aber vor allem der Behauptung

^ 79 ft), d«6 — l»0Mnd«n aaf dam arduMoliMi

Oelde — rein formale Komponlioueu ohne innere

Bedeutung je verwendet wären. Wenn orieuta-

liscbe Mischwesen bierhiu gerechnet werden, so

beweist du Anheben too Greif, SpbiDZ, PegMoe

and Cbimaira in die hellenische Mythologie, daTs

inau jene heterogenen Wesen den eigenen Vor-

stellungen assimilierte. Wo das nicht nachhaltig

geaebebeo konnte, fenehwiaden die krankbaftea

Anq^eborten semitisclier Phaatasie schuell und für

immer ans den Darstellungen der Kunst. Auch

Gruppen wie Stier und Löwe, die kulbsängeude

Kah n. i. fanden ihre Symbolik in grieebiieben

religiösen Vorstellaugen. Ebenso wenig Mhaillt

es mir hellenischem Geiste zu eutspreclien, wenn

angenommen wird, dal'a gewisse (bcsuuders sizi-

Usche) Typen ihrer SobSnheit wegen aoderorts

nachgebildet seien (S. 82). Das war in zweiter

Linie nur dann der Fall, wenn die religiöse Vor-

bedingung bestand. Reiu imitativ siud nur die

rohen, barbarieeben Nachprügungen belleniaeheu

beditgeldes fern von den Stätten der Kultur (vgl.

S. 84 u. 89). Wenn wir noch ans dem zweiten vor-

christlichen Jabrh. und firOher Festmunsea aaoh-

weiaeu kSnnen (vgl. meinen Anftata in der dem»

aldnt eraoheinendeu Festschrift für R V. Head), wo
der Stadtname z. T. ganz fehlt und die Gottheit anf

der Liegende als Mäuzherrin erscheiut (vgl. oben:

<kMyoc tfu ffigpi), wenn wir die StAeke mit der

AnfiMbrift ff Jtä^mif Mvf «. a. u. kennen, so ist

fBr mich im Vereiu mit anderen Beobachtungen

der Schlufs zwingend, dals dies Cberbleibsel der

Uraufäuge der Münze sind, die im Tempel b^iunt,

bald absr in der Erkenntnis ibrer Bedeatung ver^

Stsatlidlt wird. Und dieser l'bergang war keine

Revolution, da »ie nur in der l'bertragung der

Koutrollgewalt uud Verantwortlichkeit aus Priester-

Uaden in die von Beamten der Stadt bestand, die

sioh ja selbst gewissermafseu unter die anfsioht-

fÖhreudt' Oberhoheit ihrer Gottheit Htellte.

Kauu ich also Verf. nicht hinsichtlich des

H)r^n' der Mflnstjpen folgen, so doeb dem von

ihm dargestellten 'derelopmeut' vielfach zustimmen,

vis wineB Untenoohnngen Ober die Erbliehkeit resp.

[»ersSuHebe Answahl des Familienwappens (S. 53—
60), der Anffassong der groAgrieebiMheB Oepiiee
nml ihrem eipeutfiudichen vertieften Bilde der

Kückseitc (S. 12 ff.) uud der Ausführung über die

ersten menschlichen Bilder auf Münzen (S. 150 ff.),

um nnr eiaselneB hecanssagreifeB. — Zwei ab-

schliersende Kapitel behandeln endlich kurz die

Typeneatwickelung der römischen Münzen bis in

dos Ende der byzantinischen Zeit hinein, die

trsfliKide Bsoboebtangen entbaltea, wie s. B. Aber

die historische Grundlage des ersten Auftretens

des Bildes Christi im Gegensatz -/.u dem andrin-

genden Islam aut Müm&eo Justiutaus 11. (Ö. 23Ü).

Nooh maneber Paakt regt cor DiskaMon an nod
es ist der Vortaii des W^erkes, dafs es sieh mit

prinzipiellen Fragen auf Grund neuer Studien aus-

einandersetzt uud damit zur Stellungnahme sn

diesen wiehtigen Problemen auffordert. Niemand
wird daher bereuen, dem Oedankeogange des ver-

dienten Verfassers gefolgt zu sein, auch weau tbo

seine Ergebnisse nicht immer überzeugen.

Berlin. H. t. MIm.

Heinrich Brunn's K leine Schriften, gesammelt von

Heinrich Bulle nnd Hermann Brunn. II. Bund.

Zur griechischen Kunstgcschiclite. Leipzig

I905, II. G. Tcubner. Lex. 8». VI, 532 8., 69 Tsxt-

abbildtingoii, 1 I>oiipolt,ifel. 20..^.*)

Dem im Jahre erschieueuen ersten Bande

TOD Heinrieh Bnnos kleinen Sohrifteo ist erst

nach 7 Jahren der aweite gefolgt. Die Sobald au

dieser Verzögerung tragen i.icht die Herausgeber,

sondern, wie sie in der Vorrede augebeu, 'äufsere

Hindernisse', also wohl der geringe materielle Er>

folg des ersten Bandes. Die Beihilfe von Frennden

und Scliülcrii Rniiins hat sclilipfslich das Er-

scheiueu des zweiten Bandes ermöglicht uud eiu

abeohliefsender dritter soU ibm bald folgen.**)

Es ist driiq^end su wBiiselmi aad an faflÄsa,

dafg dieser zweite Band, der die Aufsätze Brunns

zur griechischen Kunstgeschichte enthält, mehr

gekauft und gelesen wird als der erste, desseu In-

halt, AnfULtse Aber xOmisebe DeakodUer, an sieh

auch wertvoll ist, aber nicht so weite Kreise

intereasiort. Gewifs wurde der äufsere P^rfolg der

Sammluug stärker geweseu sein, weuu beide

Binde ihren Phia getansoht bitten, and m
Gunsten dieser Umstellung liofse sich die zeit-

liche Priorität der griechischen Kunst anführen;

die Herausgeber haben sich bei Vuraustellung der

•) Vergl. Wochenschr. 100« No. 15 S.386ff.

**) Ist wührend de» Drucks erschienen.
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rSmisehen Denkmäler von der Erwägung leitea

iMMOt dftft Bnn an ibo«D die OnindiftiM setner

archuologtscben Methode gefunden hat.

Sehr glücklich ist die Disposition des neuen

Btadei. Nicht nach der Chronologie ibrea Ent-

•teheoe, Mwdern naeh der ihres StoiEes feigen die

Anfsutze einander, so kann man tni( t-iin ni Blick

die Weite des von Bninu bebauten I'i lih's ülier-

schaueu und mühelos ftiät^itellen, wie er im Lanfe

•einer langen TStlgkeit gewieee Lieblingsfragen,

z. B. über Giebelkomposition, immer wieder neu

durclulaclit und vertieft hat. Ebenso 7.weckmärsig

wie die Gruppierung des Materials ist die mafs-

oHe Anesti^nng des Bnehe mit Illnatretionen.

Man kaun das Wesentliche sämtlicher Aufsätze

erstehen, obue weitere Abbildungawerke hcran-

BDzieheu. Hinweise in eckigen Klammern aaf

Wintefi KnnaIgMebiehte in Bildern, auf Bmnn-
Bmckmaons Denkmäler und auf die Hanptzeit-

sohriften erleichtern anch den Lesern, die in der

modernen archäologischen Literatur nicht ganz zo

Harne sind, ein genaueres Naehforsolien. leh

möchte grude die Diskretion« mit dar Bulle ein

störendes Ziivic] chei so zu vermeidpn gewnfst hat

wie ein Zuwenig, besonders hervorheben. In vor-

Inldliefaer Weise haben die Herausgeber alles

getan, am die Wirkung der Worte ihres Meisters

zn erhöben, ohne jemuls mit iler eigenen Person

hervorzutreten, als Piüiologeu im besten Sinne

haben sie die SdiHo gefertigt.

Dank ihrer entsagungsvollen Arbeit tritt nos

die ganre Persönlichkeit Brunns in dieser Samm-
luDg voller und rnnder entgegen als in irgend

einem seiner groAen Werke, weder die Küustler-

geschichte, nooh der Torso der Knnsl^esebiebte,

noch die Oötteridcalc golien «o sehr den ganzen

Brunn wie dieser Band. Auf nicht weuiger als

45 Jahre (1847—92) verteilen sich die 30 Anf-

dUae, Ton der Koiut bei Homw bis snm Lookoon
werden fast alle Zeiten nod Stile berücksichtigt

und doch ist der Gesamteindruck der bunten Viel-

heit ein oiuheitlicher, weil die eine starke uud

reine PersSnlidilnit ans allen zn vns spricht.

Gans mit Recht haben die Heransgeber auch Auf-

sätze aufgenommen, deren Ergebnisse jetzt zweifel-

los veraltet sind, denn auch da, wo er irrt, ist

Bmnn nooh belehrend dnreh die streng» Methodik

seber Forsehnng. Ich bin nicht Archäologs genug
um genauer abseliützen zu können, wie grofa der

Prozentsatz an dauernd wertvollen üesultaten ist,

aber das darf ieh wohl sagen, daft den stSrIaten

Eindrock nooh hente diejenigen Aufsätze macheu,

in denen Bronn nabelastet von philosophischen

Theorien und philologischen Interpretationen dureh

die liebevolle Analyse der Formen sum Verstftndnis

des Kunstwerks hinfulirt, um ihm dann mit

sicherer Hand den Platz in der grofsen Entwick-

lung der griechischen Kunst anzuweisen. Reizvoll

ist es ja, wenn eine philologische Kombination

der stilistischen Untersuchung den krönenden Ab«

sehlufa verleiht, wie bei der Eirene des Kepbisodot,

dem Marsjas des Mjron, dem attalischen Weih-

gescbenk, aber andi wo eine Entdeekong in

änfserem Sinne nicht erstrebt wird, wirkt die

klare, schlichte, niemals durch pathetische Phra-sen

blendende Stilanalyse mit zwingender Kruft.

OlSntende Muster dieser Methode sind tot allen

der Aufsatz über den Müncbener Öleiugiefser und

uud der über die kun^tgeschicbtliche Stellung der

pergameuischeu Gigautumachie — weitaus das

Beste was fiber den Stil des pergamenisehein Altars

gesagt worden ist.

Dem einen wird dieser, dem andern jener Auf-

satz besonders viel geben, niemand aber, der io

die Formenspraehe der grieebischen Kaust etnsn-

dringen strebt, wird den Band ohne das Genüil

lebhaften Danks gegen den Verfasser nnd auch

gegen die Herausgeber aus der Hand legen.

Basal. Atted KOrta.

Die hellenische Knitnr, dargestellt von Vr. Baum*
garten, Fr. Poland, B. Wagner. Mit 7 farbigen

Tafeln, 2 Karten and gegen 400 AbbUduugeo im

Teit und auf S Doppdlaftla. Letpsig uad Bariia

1905. B. O. Tsubner. X n. 491 8. L«dkonf. geb.

12 J(.

Ein mit gröfster Sorgfalt Torbermtetes, glänzend

aosgeetattetes, in allen Teilen mit tadelloser Sauber-

keit ausgearbeitetes Werk, bestimmt fÖr Schule

und Hans, um der erkaltenden Liebe zum Alter-

tum neue Wärme znzuiubren. Drei Verfasser

haben sich m die omfiwgreicbe AufjpJte geteilt:

das Politische nnd Religiöse wird von Fr. Polaud

bebnndelt, die bildende Kuust von Fr. Baumgarteii,

die Literatur und Wisseuscbaft von R. Wagner.

Der Torliegende, in sieh abgeschlossene Baad um-
fufst die hellenische Kultur von ihren Anfangen

bis zum Abseliluls ihrer selbständigen Entwicklung

in der Zeit Alexanders des Grofaen. Als Gegeu-

stSek dasn wird ein swoiter Band Torberaitet, der

die Kultur des Hellenismns und des Römervolkes

hcliildern soll Die drei Verfasser waren im Einklang

mit ihren Auslebten über den Wert nnd das Wesen

des Altertums. Es ist ihnen deshalb nicht schwer

geworden, etwas Einheitliches herzustellen. Die

bcrOhmte Verlagshaudiung ihrerseits hat allee
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dttBDgeMtzt, dem Werke ein w&rdiges Aussebeu

so gabeo. An fi&ehw diemr Art werden hrato

hinsichtlich der Abbildongni aehr hohe Anforde-

rungen gestellt. Was irgend in dieser Hinsicht

geleistet werden konnte, wird in diesem Buobe

geleistet, sowobl wu die Fülle nie wm die Ans-

IQhraug der bildlichen Darstellungen betrifft Zu
den iu allen ähnliclien Riu'hern gehotcneu Deiik-

mäleru gesellt sich hier eine atattlicLe Auzubl

nenentdeektar tmd bisher noch wenig bekannter

Kunstwerke.

Die Verfasser erklären, dafs -a'ie nicht die Be-

dürfuiase der Fachgelehrsamkeit im Auge gehabt

haben. Das Buch sollte vielmehr dm sicheren

Ergebnine der neneren Fofeohnng in einer fiir

jeden Gebildeten fafslichen nud lesbareu Form zu-

sammenfassen, unter besomiercrcr Beriicksichtiguug

der Bedürfnisse und Ergebuiaae des üuterricbts in

den oberen Kienen nneerer bSberen Sebnlen. Ei
ist deshalb in der äniseren Anlage alles, was wie

eine gelehrte Ausstattung erscheinen könnte, ver-

mieden nnd in zweifelhaften Fülleu ohne breite

ESrörterangen dem Wabrächeiulicbeu der Vorzug

gegeben worden. Oberhaapt ist man siebtiteh

bemüht gewesen, dem Buche die riebtigen Pro-

portionen zu wahren. In einer so antoritütsfeind-

licbeu, auf Umsturz der alten Vorstellungen und

immer auf neoe nnd fiberrasebende Anffiissangen

gerichteten Zeit wie der uusrigeu, war es nicht

leicht, in einem Buche dieser Tendenz die richtige

Mitte tu treffen. Dazu kommt, dafs der durch-

wühlte Heimatboden der alten VSlker Ton Jahr

SD Jabr reichere Trümmer hergibt, die snm Wieder*

unfbau des antiken Lebens srlieinen verwendet

werden zu können. Diese Funde habe dann leb-

hafte, bisweilen leidenschaftlich erregte Diskussio-

nen nur Folge gehabt. War man in der Zeit,

«elebe die Flamme der Begeisterung fiir das

Altertum hoch hatte emporlodern lassen, auf die

Periode gerichtet gewesen, in der mau die volle,

hsrmonisebe, diarakteristisohe Botfaltnog des

aotikeii Geiste» so erkennen glanbte, so bevorzugt

die heutige Forschung die jeuer vorhergehende und

die naohfolgeude Zeit. Das Wort Klassizismus selbst

bat doreh phnseaselige Übertreibnugai einen

Mm Beigsiohniaek bekommen. Die gaase Alter-

temswisscnschaft möchte man nunmehr auf einer

nenen Grundlage aufbanen. Einem Tcrehrten

Haupte nach dem andern wird «ein i:jbreukrauz

•bgerissMi. Qno nsqne eadem? sebwnen aueb

manche sn denken. Man dürstet förmlich noch

WS iotegrae. Nnn ht zwar richtig, dafs jene

fnude historischen, wenn auch meistens nur jprä-

historiachen Wert haben. Aber man soll ihre

Bedeutung nidit übersdiStnen. Für die Erkenntnis

des eigeotlidi Sabstanziellen des Altertums lie-

fern sie keinen wesentlichen Beitrag. Die Urteile

über die Literatur und Kultur der zarückliegenden

Zeit müssen freilich fortwiüimid nachgeprüft wep>

den. Die Bedeutung mancher Leistungen wird

(Iiircli das häufige, immer voller kliiigeudr; Narh-

sprechen lobender, aber der Kiuschränkuug be-

dürftiger Urteile nach einiger Zeit viel xu hoch

angesehlagen f wie ee deh anderseits niidit selten

herausstellt, dab geringschätzig beiseite Ge-

schobenes doch auch seinen Wert hatte. Alles

ueu Ansgegrubeue aber gleicht immer einem Stein,

der in das still gewordene Wasser der Faebwissen-

schaft geworfen ist. Kann man sich da wundern,

duis derartiges, nnd wäre es noch so nichtssagend,

snnäcbät eine Weile im Vordergründe des fach-

wissensebaftliohen Intereases steht. Folgen der-

artige Fnude aber, wie heute, schnell aoleiuander,

so kann die ganze fach wissenschaftliche Be?cluifti-

^nug mit einer verflosjeueu Kultur überhaupt den

äcliwerpnnkt ihres luteresses wechseln. Man be-

greift danach, wie sehwer es für ein Bnch wie

dieses war, ein Gesamtbild der hellenischen Kultur

zu stände zu bringen, ohne der zn grol'sen An-

ziehungskraft der moderosteu Problome dabei zu

nnterliegen. Ungestraft gehürt freilioh niemand

seiner Zeit an. Mag man sich auch noch so fest

aufstemmen, etwas wird mau immer durch die

Strömung, wenn sie, wie heute, eine starke ist,

wankend gemadit. Aneh dieses Bnob hatte natür-

lich den Ehrgeiz, anf der H5he der heutigen

Wissenschaft zn stehen. Daher die ausführliche

Bebaudluug, welche dem Arobaischeu uud Prä-

historischen gewidmet wird. Die Verfasser recbt-

fertigen das damit, daft der dnreb gründliehe

historische Studien umgestalteten AnfGusnog des

Hellenentums Rechnung getragen werden mufste.

Es ist richtig, dafs mau sich früher die Ueife der

Orieehen als so leicht erreicht rontellte. Deshalb

will auch dieses Buch nach der gewissenhaften

Methode der heutigen historischeu Forschung den

Wurzeln des Griechentums nachgraben und das

allmihliehe Anftteigen von reeht beseheideiien

Anfibigen aasehanlieh maebM. Es werden dieser

bescheidenen Anfänge nur gar zu viele nud gar

zu armselige in den hentigeu Gesamtdarstellungen

geboten. Manchmal machen die Bücher, welche

heute den Oeist dea Altertums mit Hille der

Archäologie zu veransdiaolielien soeben, geradezu

den Eindruck, als sei es auf eine Clire-toinathio

des Hälslichen abgesehen geweseu. Wimmelt es

•
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doob darin von wid«rwirtig»D Prateen and »Iber-

Uta Kritzeleieu, die vor den ersten Malereien

unserer kleiuen Kiuder wirklich nicht viel voraus

habeo. Der Archäologe tod Fach mag mit aii-

gestrengtem Auge den ersten leiien Rcguageu

des KuDsttriebea dariu nachspüreu; wer aber uicbt

im Banne des fiichwisuenachaftlicheu lutcrtssn^.

steht, wird erst verdatet dastelieu, dauu aber laut

anflttehen, wenn man auf dieie Krieger?a«e ans

Mykenä, auf diese Pfluger, anf diesen Apollo als

Zitberspieler, auf diesen Achilleus, der den 'I'roilos

tötet, auf diese vorsäudflutlichea Schiflfe mit ihrer

Bemananng, aof diese heroisierten Toten, auf den

iriclenrilr^Mi Apollo von Tenea, aof die Sirenen

des altkorinthiscbeu Vasenbildcs liiuweiseiul , zu

ihnen sagt: ^üört nun endlich auf, euch au schö-

nen Phantasiegebilden za laben. Hier habt ihr

dia Walulieit. Hier ateneii eich eoeh dk Wanelu
der griechischen Kunst und des Hellenentums

überhaupt dar. Es gilt jetzt, mit überlebteu An-

schauungen zu brechen und das vou Ignoranten

leichtfertig gesebaffaiM Bild des Bellenentams mit

dou reichen Mitteln unserer heutigen Wissenschaft

und mit reifer uud sicherer Forschuiigsmethodc

durch etwas nachweisbar Wahres zu ersetzeu'.

Daa klingt gaoa a«b5n. Lmder kann BiaD nor

nieht angeben, dufs die naeh&lgende Reife darcb

•106 organische Entwicklung wie boi Naturpro-

dukten aus jenen uuscbeinbareu uud in der lüchcr-

liebatan Weise oft ÜBhlgreifenden Anfangen ent^

atandeu sei. Es ist überhaupt ein Irrtum, als

gebubro der Archüologie die FülirerselKift, weuu

es sich darum handelt, die Kultur einer ver-

gangenen Periode so sebtldern. Wie wenig will

das, was sie bieten kann, sagen im Vergleich zu

Her reich fliefsenden Que'lo der Erkenntnis, die

sich in den Literaturdenkmälern bietet! Anch

f8r das Versttndnis Homers wird der Wert dieser

archäoloj^iseheii Fiin<Ie viel zu hoch angeschlagen.

Ja, durch d>i8 Anschaueu dieser Merkwürdigkeiten

am der ältesten Zeit wird das liild Homers ge-

fiUaebt, weil diese bildliehen Darstelluugeu tief

anter der fOD der dichterischeu Eiubildungskraft

damals schon erreichteu Hölie stehen. Was kann

aus die in einem mjkeoisohen ächachtgrabe ge-

fanden^ Dolebklinga, mit ihren wnndarKehen

Kriegergestaltan nnd ihrem keinem Kinde heata

inopouierenden Löwen über jene Zeit lehren? was

das Bild des Kriegers auf der Schale des DurisV

Was die auf Euboia gefundene Leibbinde? Was
der Gürtel ans einem Caeretaner Orabe? Was die

Schwertkoppel ans einem mykenischen Grabe oder

der in Parma gefundene Bronsedolob oder der

AnbKek Ton Borgreeten aus nykeniseber Zeitf

Ich meine deshalb, dafs selbst dieses sauber aus-

(gearbeitete nml prächtig ausgestattete Werk in

einer neneu AuÜaire doch noch gewinnen würde,

wenn es den lotsten arebiologiseben Fitaden einen

weniger breiteu Raum güniK u wollte, auf die Ge-

fuhr selbst liiu. den fanatischen Bewunderern des

Archaischen uiclit auf der Höhe der beutigen

Forsebnng ta sehetnen.

G r. L i c h t e r felda 0. Weibeoftla f.
bei Berlin.

W. T. Christ, Griechische JNachricbien aber
Italien. (Ans SHsnugsber. ^r Bayer. Akademie
der Wiss ) gr. 8». (S. 59—ISS.) Mflneben 1905,
G. Franz* Verl. 1 Ji.

W. T. Christ, der bedeutende, eben erst ver-

storben« MOwAener Altertanuibneber, beepriobt

im 1. Heft der Sitzungsberichte d. Bayer. Aka»

demie v. J. 1905 'Griechisotae Naobriobteo ftber

Italien' aus alter Zeit.

Im ttsten Kapitel wird fiber die Tyrannb dea

Aristodemos Malakos v. Cumae, der um 500 v. Chr.

herrschte uud als Btiudes-geuosse der vertriebenen

Tarquinier auch den röimscbeu Auualisteu bekaunt

war, gebanMi Über diesen finden sieh bei

Dionys t. Baüearnafs VII, 3—11 und Plutarcb

de raulierom virtutibus 26 besondere Angaben,

die nach Christ p. 71 u. 1*22 aof eine gemeiusame

grieebisehe Quelle tnrflekgeben nnd swar auf

Diokies von Peparethos, der etwas rtHC 150 T. Cbr.

(p. 1 KJ) anzusetzen sein dürfte.

In recht alte Zeiten weist uns auch das zweite

Kapitel der Abhandlung 'Italische Weibgeeehenke

in Dcl|)hi'. Von diesen waren die ältesten von

der Insel Lipara, nördlich von Sizilien, gestiftet

(p. 73) und zwar iu der zweiten idulfte des 6. Jahr-

hnnderts; es waren Bentestifeke ans wiederholten

siegreichen Seegefechten mit den Etruskern.

Gleichfalls ans dem (',. J:il>rhnndert stammte das

Sobatzhaus der tyrrkeniscben Stadt Agylla oder

Caere, dessen GrBndnug schon bei Herodotl, 1^
erzählt wird. Als dritte italische Stadt, von der

in Delphi Weihgeschenkc vorhanden waren, ist

Rom zu ueoneo (p. 76), das nach Einnahme ron

Veji 396 im Sobalsbanae der Masmlioten einen

goldenen Oreifnfs mit ehernem Untenati im Worte

von 8 Talenten aufstellen liefa, wovon ttach dem

ileiligeo Kriege nur uoch der Untersatz übrig

geblieben war. Die vierte Stadt der Appeuniu-

balbinsel, die dnreb ein Scbatihans Zeugnis von

ihren alten Beziehungen zu dem Delphischen Gotte

ablegte, war das irfib versobollene Spina «m
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Leider nfst eieb die Zeil lad der Ankb der Ab-

sendaug tod Weihgeschenken nicht mclir fest-

stellen. — Alle diese Nachrichten gehen uacb

Christ p. 80 snrück auf einen Periegeten, den

Pblemo, der 177/6 die Ftaienie in Delphi erhielt

und TerfaaMr tanwm Bnehes luf) %ßv h J^ftKii

9ifattVijöiV war.

Im dritten Ku^ntel kommt der Müiichener Ge-

lehrte p. 80 'auf den donkelsten vnd eebwierigsten

Punkt, die Pelaeger in Italien' so sprectien. Obno

die Pelasgerfrage selbst aufroileu oder lösen za

wollen, beschränkt er sieb darauf, za ermitteln,

m^er die Naehrtebten Bber die Pelasger in Ita-

lien kommen, und waä für eine reale Bedentnug

sie haben. Es werden zunächst p. 81 ans Dionys

Hai. I, 2ö folgende Mitteiiuugea desselben fest-

geetellt: '^Von Theaealieo ans wandten sie sieb

und zwar zu Schiff westlich uacb Italien, wo sie

bei Spina oder Spines- an ilrr Pomündung laudetcn,

darauf landeinwärts zogen, die mitten in den

Apenninen gelegene Stadt Krotoo (Cortona) ein-

nabmeu und von da unter neuem Namen daa

Reich der Tvrrliener gründeten'. Diese Angaben

geben sicher auf üellauikos zurück, *die Pelasger

des Hetlan^w aehmneu deBnaeh die in alter Zeit

von Osten ans Qrieehenland und den Naehbar^

Üindcrn nach Italien gekomnu'iieii Kinwandercr

za sein, und Uellanikos scheint nur die rerschiede-

oeu Antiedler nnter dem debnbaren, altertBmlicben

Namen dw Pelasger Basammaigelistkt nnd dann,

als ihm aus dem Namen der Tyrrheuer, die doch

auch aus dem Osten gekommen zu sein sehieueu,

Schwierigkeiten erwuchsen, sieb einfach mit der

Annahme gebolfiM tu haben, dais aneh die

rheuer Pelaiger seien*. — Für die Ergänzung nnd

Fortsetzung der Nachrichten des Hellauikos bei

Dionyü 1, 1 7 — 30 über diese 'Pelasger' und andere

UnteniebainngeD derMlben nimmt Ohrist p. 86

den Myrsika, der nm 250 v. Chr. lebte, als Ge-

währsmann in Anspruch. Sind nun auch die

Pelasger erst in Italien durch den liellauikos ein-

geführt (p. 95), so neigt Christ doeh der Ansidit

m, daft jene L berlieferuug vom Zuge derselben

«ine alte geschichtliche Tatsache /.um Hinter-

gründe hat: In alter Zeit wird eiu über

den Helieepont ans Kleinasien kommendes Volk

nach Italien gezogen sein, wo es, den arischen

Stamm der Unibrer entweder 7,ur Seite werfend

oder rou ihm gedrängt, über die Gegend von Cor-

tona in die frnehtbaren GeftMe Etmriens gelangte.

Am interessantesten ist das 4. Kapitel der

forlis!genden Schrift *Äneas nnd die Zwillinge

Remus ood Romulus'. Znnaohst seigt der Yer-

fiMier, ohne allerdings naeh eigenem Zbgestlndnis

hier neues zu bieten, in wie alte Zeiten die Sage

von einer Fahrt des Aneas nanb Wösten hinauf-

reicht: Schon Stesichoros kannte sie nm das Jahr

600 . Chr., nnd Hslkuiikos erwihnte im 5. Jabr-

bnndert die Orfindnng Roms dnreh Äneaa. —
Nachdem dann eine Übersieht Ober die zahlreichen,

Qberrosciieud von einander abweichenden Grüu-

dnngmagen von Rom gegeben ist, irard am Sehlus

des Kapitels S. 116 f. geprflft, ob die schone

Sage von Romulus und Remns zuerst von Fabius

Pictor, wie Dioojs von Hai. angibt, oder von

dem sobon oben genannten Diokles von Peparetboe,

wofür Plutarch zn sprechen scheint, verbreitet

worden i.it. Hierbei entscheidet sich Christ in durch-

aus überzeugenden Ausführungen für den ersteren.

Im 5. Kapitel werden endlieh p. ]28f die

wichtigsten in der Abhandlung vorkommenden

italischen Namen, soweit sie für die griechische

Überlieferaug in Betracht kommen, nochmals sa-

sammengsstellt nnd erlintert. Bi sind folgende:

Aborigines, ^Adqlu und ''Evtxoi, Agjlla, Antonia,

Grueci, 7paoi'»frxo*, A(;ojw>', hv/iiTj. Larisf^ii, Oi'vwrpo»,

'O/jßijiaxoi (ünibri), 'Ontxoi, Pelasger, JI^Qy^, JJloa,

Spina odmr Spines, 7'i'^i>o( oder 7V^>w(.
Die Abhandlung zeigt die TonOge der For-

«chuDgsweise von Williehn v. Christ. Mit gluck-

licher Kombinatiousgabe und umfasseutier Gelehr-

samkeit wird aus der Prüfung zahlreicher nnd

vrit verstrenter Brnehstilche von Naehriehten ein

Krgebnis gewonnen, das wohlbegrändet erscheint,

soweit das eben bei solchen mosaikartigen Zu-

sammeustellnugen möglich ist. Jeder, den seine

Stadien mit der Uteren rBmiiidien Sagen- nnd

GescbichtsQberlieferung in ßeiührung bringen}

wird die vorliegende Schrift mit Nutzen lesen

und darum dem verdienstvollen Gelehrten dankbar

sein, der hier seine leiste Gabe geboten hat»

Charlottenbnrg. Vraas Hatthiaa

K. Lebmann, Die Angriffe der drei Barkiden
aif Itaifen. Leipslg 1905, Ttabner. gr. 8*.

QLt SlOS.) 10 Jt.

Während Osiandcr, Azan nnd Collio neuerdings

deu Mout-Ceuispars als denjenigen zu erweisen

snehteo, auf dem Hannibal die Alpen Bbersebritten

habe, huldigt Lehmann der in letster Zeit mehr

zurückgetretenen St. Bernbard-Theoric und planbt

vom quelieukritiscbeu Standpunkte aus, nicht durcli

Bebandlnng der topographisohen Fragen die Bfttsel

abschlielsettd gelöst zu haben, welche des Paniers

Alpeufibergaag au^bt Livins ist ihm der erste,
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der dieseu durch das Tal der Ripariu in UalieD

•inrBelMn liAt, in d«r TorlirfainiMdieB Überlisfe-

mng handelt es sich immer um einen Pafs, der

zur oberen Dora Baltea führte {XXI 38, 6). Zwar

köuute dieser Bebaaptuug Polyb. bei Strabo IV 6

S. 909 sn widenpreohen Mbeioen, aber Stnbo
«Üilt nv di« bM Polyb. erwUnlMi AlptnObergänge

auf {dvofui^ti) and macht aus sich heraus den Zu-

satz 9*> 'Avvißaq ötfflOev. Weil die Tauriuer das

ante Volk gewesen «ind, mit dem Hanntbal

Icimpfle, hat Livins es für nStig gehalten, die vor

ihm geltende I berlieferung zo bekämpfen, und

hierin ist ihm Strabo gefolgt. Die Erklärung des

römiselieii Hittoriken: 21, 88f 6 Tkorini Haiiml>ali

proxinia gens erat iu Italia degreMO tfceht indessen

schon bei Polvb. : III (JO, 1 xaiaOiqaxontöfraaq

in' aii^if ti^y naqu^quav iJiy 'AXnfuiV und § ö

tm» Tetv^wav ^ tryx^voim nqog inttQtfq

MWOMot'vTc;, ihr gegenüber Terliert III 56, 3

»air^Qfv fic r« /TfQ) löf Iläi)ov nfSia »ai td täv

'"lyaoiiftfiuv ii>vo; st^iue Beweiskraft für eine gegea-

ieilige Anlbseuug. Mit dem Haaptheere über-

schritt der Kartbi^^ die Bhone bei 8t. ^tieone-

des-Sorts, wührend die Abteilung unter Hanno bei

Viviers über den Strom ging (Polyb. III 42, 1—

2

nod 7—9). Mit JSxq(^$ wird die Isere bezeichnet,

•fidlieb TOD ibr in der Gegwid tob Vateoce lag

die sogenannte Insel. Hannibnl hat diesen Znflnfs

der Rhone nicht überschritten, sondern ist auf

seinem linken Ufer zum Beo d'Echaiilon und nach

Grenoble maisehtart Bei dem Dorfe Rovon be-

gann der Eintritt in das Gebirge {Svaxu>Qiat), von

St Etienne bis hierher sind Poljbs 800 Stadien

gerechnet. Diese Zahlenangabe ist aus der kar-

tbagumheo ürqnell« entoommeo, während die für

den Weg vuu der Rhoue bin zu den Alpen an-

gesetzten 1400 Studien und die 1*200 Stadien des

Älpeuweges (\\\ 39, 6), die für Oslander den

Ariadnefaden bilden, anf blofter Bobfttniug be-

rohen und naebtraglich eingeschaltet sind. Mau
sieht, auf wie unsicherer ririiudliigc Leb mann hier

aufbaut; uicüt bes>ser begründet sind seine Aus-

hssoDgen Ober Lir. 31, 81, 9^13 und 33, 6—7.

Die hier vertretene Überlieferung hat mit der

Polybiauiäch-Liviaui^clieu ILtuptdarstellnng keiue

Verwandtschaft, stimmt aber sachlich mit ihr

Bbereia, wenn die in sie eingedrungenen Fehler

beriefatigt werden. Auszumerzen ist der TOD Li-

vins oder seiner Quelle eingefü<Tte I hergting ?e-

datis Uaouibal Aliobrognm certamiaibus, eiuzu-

seinen Bhodanos fBr das fehlerhafte Drneutia nnd

38, 10-~18 anf den schon einmal geschilderten

Bhoneflbergang an besiebea. Die Poljrbiauiisob-

Livianische Haoptdarstellung geht auf eine vortSg-

liebe Quelle ans dem karthagiseben Hauptquartier

d. i. Silenos zurück, neben ihm sind auch Sosjlos

und Chärcas benutzt. Polybs Darstellung ist frei

von wesentlichen Widersprüchen und verdient in

alltn abweiebenden Pnaktan den Yorang, Urina

dagegen hat alle erreiobbaren griaebiaaban und

lateiui.'ieheii .Autoren licrangeyogen, wenn er auch

die Poljbianische Darstellung zur Grundlage seines

mit anderweiten Zutaten aasgettatteten Beriebts

über den Alpeuübergang maebte. Nach diesen

(piellenkritischen Darlegxiugen nnterzielit Leliinann

die Polybiani.sclie Darstellung einer topographischen

Naebprüfuug. Hanntbal wiUilte den Weg, weloher

der Is&re entlang anf den kleinen St. Bernhard

und von hier ins Tal der Dora Raltea führte,

Die fv»ai((ot tönot (III 50, 3) lugen hinter dem
See dlESdiaillon, hier beteteten die Allobroger di«

Kappe zwischen dm Weilern le petit Port wul
le Beril (III .M, 4 xpijjurwrfor?). Da unter der

nttf^ntmtv^ nuXti (50, 7) sicher Calaro (Grenoble)

ta. verstehen ist, dies aber 17 km tou den dvaxu>-

fiat antfernt liegt, so mnA man vermaten, dafs

Polyb. hier seinen (Tewfilirsniann Dicht richtig

verstanden bat. Nach dem Marsche durch die

Talebeue des Graisiyandan traf das Heer am
6. Tage anf fie ^pii^aj^ diaßung aa) a^vMqg
(52, 8), eine enge Talschlnciit bei dam Dorfe Cc-

vins. Das livxCnfTQoy vxvQÖif (53, 8) erscheint

zwar nicht als eine aoffalleud weifte Wand, doch

will Polyb. damit nnr eine sebrofllB Felswand be-

adebacn, genau so wie X 30, 5, wo freilich uaeb

meinem Dafürhalten nichts die .Annahme eines

weifseu Felsens ausschliefst. Auch die Behaup-

tung, daft das kartbagisebe Heer hier UUta er*
nichtet werden können, trifft nicht zn, indessen

Polyb. lufst «ieli vielie'cht eine Übertreibung der

Gefuhr zu schulden kommen. Hinter Cevius be-

gann der eigentliebe Hoehgebirgsmarseh (68, 6),

durch den man über Aigne blanche, Montiers

(Daruntasia, Tarantaise) und Sceez die PafshShe

erreichte. Bezüglich der Sichtbarkeit des Po-

tieflendes entsprielit diese den Bedingungen des

Polybianisch- Livianischen Berichts ebenso wen^
wie Mout Cenis, Col da Ciapier nnd Mont GenÄvre,

bei denen Lehmann dies aaszusetzen bat (S. 71},

aber Polyb. kannte diesen Teil der Alpen nicht

aas eigener Au^cliauung und mochte daher leicht

zn dieser irrigen Ar.naliiiie gelangen. Für den

Abstieg bot das Haupthindernis die Taillaud-

sehloebt. Hier lag die I'/s Stadien breite Braob-

stein masse ((^tto^mI), welche noch knn anvor

durch eine bedenteude Steiulawine Tergröftert war

"V
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(III 5, 7). In der Ebene von Ivrea, wohiu man
über Pri—St.-Didier gelangte, göaate der Feld-

herr dem eneböiifteo Heere einige Tkge Resi
Die Yerlaste, welcLe Hanaibel uach Polyb.

gehabt haben soll, läfst Lebmann uicht gelten

und hält nur die Angaben auf der laciuiscben

TUM QU 56, 4) ftr mthentieeli, wühreod er ftr

die MitteilongeD in III 35 u. 60 die Herübernabme

ans einer andern Qaelle anuirnmt. Danach gelangte

der Panier mit 20000 Mann zu Fufs und 6000

ReHern (Liv. 21, 38, 2) naeh Italien, wobei die

Leichtbewaffneten in der Zahl der Fufstruppeu

miteinbegriffen sind, Polyb. II 24, 17 aber die Zahl

d«r Reiter ausgefallen ist. Bei seinem Aufbruche

m 8pMiiett lablte das Heer etwa 35O0O Hann
t« FtaA, 7500—8000 Reiter nnd 37 EleiMten, der

Abgiinp während den ganzen Marsches betrng

5000 Mann /u Fuis und 1500—20Ü0 Heiter. Ob-

wohl Poljb. gegen die Wuuderaucbt und Ober-

treibnnc^ anderer OesehiditBdiTeiber polemiaiert

(III 47, H), bat er oder wahrscheinlidier seine

Qaelle doch gleichfalls in seinen Zahlenangt^beii

der Gbertreibcudeu Fama Glauben gescbeukt.

Aneb die Kfanpfo Haadmbab nnd Hages in

ßaßen bat Lehmann in den Bereich seiner Unter-

inchungen gezogen. Hasdrnbal hat im Garonue-

gebiet überwintert und i»t, Mitte Februar Ton

hier aufbreobead, am SQdrande der Cermnea naeb

der Rhone marschiert. Nach Livins and Apptan

(Hannib. 52) bat er denselben Alpenweg wie sein

Brader gewählt, nach Varro einen andern. Uäiuudcr

ist der Ansiehtt er sei dnreb die Auimgu oaeb

Lyon gerfkekt und über den grolBen Si. Bernhard

gegangen. Doch bezieht er, wie Lehmann roit

Recht entgegenhält, den Auädruck ntmowiia

(Pelyb. XI 1, 1) ftlsebKeb nur anf den Alpen»

marsch. Uber die Schlacht am Metaurus ist uns

der Bericht Polybs (XT 1 u. 3, 1— 3) erhalten; der

Vergleich mit Lifius XXVII 48—4Ü ergibt, dafs

wir in ibm wn StBek gediegeuer Überlieferung

besitzen. LiTiae bot ihn wohl zur (jfundlage

seiner Erzählnng gemacht, daneben aber auch die

bei Appian und Zcuaras erhaltene übertreibende

leoalistisebe Überiieferuug mitrerarbeitet. Ge>

plige dea Polybins trägt auch die Linaniache

Darstellung der Kämpfe Magos und Hamilkars in

Norditalieu, auf ihu werden die Naclirichteu über

Ihgoe Tod (30, 19, 1—6) zorückgeAhrt, wahrood

die abweichenden Angaben bei Appian nnd Nepos
'1fr uiiualistiBoheB Gosohiehtsebreibnag angewiesen

werden.

Ldunann 'maoht den Ansprach, die Frage des

^nibnlisebMi AlponBboignngos abeobUeftend ge-

löst zu haben', das wird man ihm bei den Kahl-

reichen kühnen Hypothesen, zu deueu er sich

eotsebKefteo nralk, kaom zugestehen kSnnen. So
lange nicht die Naohricht, dai'H Hannibal zuerst

zu den Taurinern gelangt ist, unwiderleglich als

Irrtum nachgewiesen ist, wird die St. Bernbard-

tbeorie aneb fsmerbin als wenig wabnebeialidi

augesehea werden müssen.

Cölu. Vr. Kense.

0 loUi Caesarls comtnentftrii de belle Qallieo.

Für den Schultrebraiicli Lerausg. von Ignaz P ram-
mer. Mit einem Auhauge: Das rumiscüe Kriegs-
wesen in Caesars galliseben Kinpfen, tob

Ernst Kaiinka. Mit 1 Titelbild, 1 Farltcndriuk

tafel, 39 Textabbildungen nnd 1 1 Karlen. Neunte
Aoflage. I/Cipzi«, G. Frevtag, — Wien, F. Teoipsky.

1906. 8°. (XIV u. 291 S.) pcb. 2 M.

Der achten Auflage (1<J04) dieser bewährten

Schulausgabe ist rasch die neunte gefolgt Wenn
ieb sie mit der iw 15 Jabren ersobienenen fierten

Bearbeitung vergleiche (die Fortschritte im einzel-

nen vermag ich nicht zu verfolgen), so Hillt zu-

nächst aufser dem bessereu Einband (uud dem,

Qbrigens nidit anbillig gesteigerten Preise) der

von 254 auf 291 Seiten angewachsene Umfang ins

Auge, verursacht durch Vermehniiig des Anhangs,

der lilustratioueu uud luhuitäver^eichuisüe. —
Hanptsaohe bleibt natftrlieb der von Phraunm
knndiger Hand sorgsam geprüfte, korrekt gedmckte
lateinische Text (in dem die »Schreibung Diviciacus

SU empfebitiu wäre; 5, 52, U sollte die siuguläre

Form laetatb niobt preisgegeben werden) sowie

die erfrealieboYervollkommnung di-s Liluilt^ Jener

Beigaben; namentlich die Abschnitte des Auhangs

über, Gefechtsordnung, Festuugskrieg, Geschütze

sind tweekentspreebend nmgearbeitet "worden. In

der Veränderung des TitelbUdes kann ieh aller-

dings eine Verbesserung gegen früher nicht er-

kennen; auch der Farbendruck gefällt mir nicht

sonderlieb: warum bat man dem 'RSmieehen

Legioussoldaten' (nach einer Statne des Museum«

in Mainz) keiue Hosen angezogen, wie sie dsts

frühere Exemplar trug? Man friert bei dem An-

blick, nnd daft die Uannsebaften biennlande so

berunigclaufen wären, glaubt ja doch in unserem

kritischen Zeitalter kein Tertiaiipr mehr. — Die

sonstigen Abbilduugeu sind deu wohlbekannten

Werken Ton Lindensehmit, r. Domassewski, F!r5b-

uer, V. Kämpen, Cichorins und Woltze-Sobnke

(die Saalburg) entlehnt und sämtlich gut ansge-

führt. — Im NameuTerzeiohuis fallen einige (alte)

Uogenanigkeiten anf; Bataromm iiwda wt nidit

'ein Teil Oelderns*; die Sngambri werden *swiseben
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Sieg und Lippe' st. Rnbr, die Ubii 'zwischen Lahn

und Main' lokalisiert, was nicht ohne weitem sn

dem Beisate atimmt: »HMptotadfc dm heutige OBIq*.

Homberg t. d. H. Bdmvi WelC

Willy Bauer, Die Verfasser- and Zeitfrage des
dlaloge« de eratoribns. Programai, Hattingea-

Rnhr 1905. 91 S. pr. 8".

Die Friige nach der Autheutizitiit des Dialogs

ist bis zum Überdrais erörtert, dieselben Gründe

pro ned oootra «ind mit mehr oder weniger Oe-

•chick niizühlige mal ins Feld geführt, die Mftterie

ist derart al pulvisculum erschöpft, dafs man nur

mit Milsbebagea au die Lektüre von Neaerscbei-

Dongen auf diesem Gebiet herantritt, in dem Be>

wofttsein, in den meibiteu Fällen nichts als eiue

korrekte Hand werkerarbcit vorgelegt zw erbalten

nud mit erueateu Beieuerangea alter Meinungen

abgespeist xQ werden. Wer Last, Zeit und Ge-

duld besitzt, kann die Geschichte des Streites

in allen in- und ausländischen Ansgabeu

naohleseu: immer dieselbe Saohe mit denselben

Worten, die eioe Sebrift imm«r das Eeho der

anderen, aber kein neues Resultat nnd In Fragen

von pr'nzipieller Bedeutung keine irgendwie nen-

nenswerte ModiiSkatiou. Jeder hält an seiner Ao-

ieht lbit,.eine Yenlindiguug liegt noeh in reeht

wmtem Felde: dae ut der Stand der Dialogns«

kontrorersü. i in(> verzweifelt ärgerliche, aber nicht

hiuwegzuleugneude ätaguutiou. Kein Wuudcr

also, wenn alle diesbezüglioheu Abhandlungen der

letsien Lnstreo — bedaveriidi geoog wegen all'

des daranf verwendeten ehrlichen Fleifses — ge-

räuschlos und schnell dem Orkus zugesteuert sind!

— Soll ich die zur Besprechung stehende Schrift

kors diarakterisieren, so lantet mebi Urteil:

Richtig ist 80 ziemlich alles, neu nichts. Doch

will ich gern anerkennen, tlafs der Verf. in zweifel-

hafceu Frageu gesundes Urteil zeigt nnd sich red-

lieh bemflht hat, dee weitsohiehtigen Materials

Herr zn werden. Nachdem S. 9-16 in allzu

wortreicher Fassung*) ein Referat über die von

Verteidigern uud (iegneru der Echtheit vorge-

braehten Aigumente gegeben ist, werden im

2. Kap. die Kimkurrenten der taeitmsehen Antor-

*) Jeder der hier angeführt*'!! (Jeletirtcn erhält als

Passienicbein eine kurze lii«<;ra|il)ie mit auf den Wef^.

Wozu? Atirh iNt Stil ist liier nn*! ila •t\va> >,ilii|i|)

ZU bemängeln. Den Audruck 'l'udem>cheioige Kuttags-

fliege' würde der Verf. in einem fremden An&atzc
ilocli wohl •^eMitT bcan-'tatKitMi. Druckffhior mi\>\ nirlit

fclleu, Uur ärgste ist jedciifails der iu der ersten Z«'ile

der letzten Seite.

Schaft gemnstert. Hier wäre weniger entüchieden

mehr gewesen: warum gegen längst ad acta Ge-

legtes polemisiereu nnd Tote toteehhipen? Über-

sehen ist das Programm von Nolte, Gleiwitz 190H,

auch vernnsse ich wenigstens einen Hinweis anf

die uiciit ganz ertraglosen Einleitungen zu dea

neueren ansliodisohen Ausgaben von Ooelser,

Bennett nnd Manoni. Der Hauptabschnitt dos

ersten Teils {S. 29 -47) behandelt Tacitus als

Verfasser. Für seine Autorschaft wird zunächst

das Zeugnis aller 1 1 Hie aagemfen, ein Argument,

dessen Kraft nicht ilberscb&tzt, aber ebenso wen^
niiterschät/t werden darf. Es ist B. entgangen,

dals Valmaggi, Nuovi appuuti mllacritica receut.

del dial. d. or. dieser Frage eine eingehende Unter-

suchung gewidmet hat; indes fehlt, glaube ich,

seiner mit grofser dialektischer Gewandtheit und

Gelehrsamkeit vorgetragenen Hypothese jeder

Schatten eines Bewmses. Zwar haben seine Ans-

fShruugen nicht verfohlt, hier und da gewissen

Eindruck zu machen, allein mir scheint John in

dieser Wocbeuscbrift 1U02 Sp. 1371 alle Bedenken

terstrent cn haben dureh den Hinweis daranf, aus

welch' trüben Quellen die italienischen Gelehrten

des Mittelalters ihre Kenntnis von den Ilssfiiiulfn

in Deutschland zn f>cböpfeu pflegten, wie sie sich

denn aueh sehr oft und leieht durah dreiste fSU
sohnngen haben hinters Lioht fBhren lassen. Einen

zweiten änfsereu Beweisgrund für die taciteische

Autorschaft sieht B. in der vielberufenen Stelle

Plin. ep. IX 10 (inter nemora et lueo») vgl. mit

dial. 9, 87 — hier bitte notwendig John, Briefe

d. jüog. Plin. n. d. Dial., Schwäb.-Hall ISOH, zi-

tiert werden müssen. Was über die iunereu Gründe

und über die Stilfrage vorgebracht wird, gibt zu

libigerem Verweilen keinen AnlaTs.

Das drückendste Aporem in dem Streit ist

wohl die chronologische Frage, die den Inhalt de.«?

zweiten Teils der Schrift bildet. B. schliei'st sich

mit Eteeht denen ao, die das fingierte Gespriteh

auf das Jahr 74 fixit-rt !i, nnterläfst es aber, sich

bei der Hi'liau llimg liea c. 17 (iiixta titalio) mit

der Arbeit von ivruzel. Quo tempore Tac. Dial.

de or. habitus sit qnaeritur, Tamopol 1904, ans-

einanderzusetzen, vgl. auch Andresen, Jahresber.

d. phil. Vereins .{0. lyO-J, S. 3-24. Darauf sucht

er eiuen cbrunolugi^chen Ausatz für die Abfassung

des Dialogs an gewinnen, richtig ausgebend tob

Agr. 2, woselbst sich Taeitns über den Gang seiner

schrift-stellerischen Tätigkeit ausiäfst. Nach sei-

nem eigenen Bekenntnis enthielt er sich 15 Jahre

I

hindurch jeder Publikation, <nn Zeitnwn, woleber

' als ideatiseh anmseben ist mit der B^ermtgueit
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dei Domitiao. Hier hat sieb unu Verf., wie sohou

Viele «ndiHre tot Onn, ein wichtiges Beweitmittel

eatgeheu lasaen, wenn er S. 54 behauptet, dafs

die Stelle des Ai^r. die MögliclikeK , dufs Tacitus

bereits ror Domitiun sich publizistisch betätigt

habe, imberäbrt lasse. Der Beweis läfst sich sehr

«obl lebliebeB. Wir wiaen nftmlieh ein Pünins

t p. VII 20 mit Bestimmtheit — bisher ist dieser

Brief vou der Radikalkur der Athesese verscliont

nod TOD der Skepsis aabeoogt gebliebeu — , dafs

Teettns sehon in eeinen jongeo Jahreo ein be-

rühmter Mann gewesen ist. Diese Berühmtheit

resultiert nicht etwa aus seiner politisclieu Karriere

— diese war eine durcijuus uoruiule — , äondern

ist raf eeiee eokriftatelleriMlie Tl^keit sa be-

zieben, und wir werden nioht fehl gehen mit der

Bt'lianptniig, ilafs sein AnHehn mit der Herausgabe

des aureus libeilus iu Zu^ammeuhaug zu setzen ist.

Alao Tor Domitiea ist der Dialog antosetieii. Für
eiue frühe Abfassung, etwa 81, spricht anch

die stilistische Verschiedenheit des Dialogs und

der anderen unzweifelhaft echten Werke des

TlMitasi, die Bimmerniehr als Aniflab erlernter,

beliebig weefaselbarer Kunst, sondern nur al« Be»

saltat einer genetisoheo StUentwieklnug so Ter-

stehen ist.

Bauer falst seine Ergebnisse iu der coudusio

dabin rasamnieo, dab Taeitos den Dialog vor

Donutian geschrieben haben konnte und der

Antor der Schrift sein mufs. Das ist zu viel

behauptet. Wofern man den Verzicht auf das

Wiesen als die grSftere Weisheit aDsoerlcennen

gewillt ist, mnls man sageu, dafs ein reHtloser Echt-

heitsbeweis sich schlechterdings nicht crbrlugeu

läfst. Gewifs, es sprechen die gewichtigsten iirüude

Ar die Gennbittt — irren wir, imii, lo ist «s ein

soböuer Irrtum, 1« u wir nns 80 Idebt nidit ent-

reipHcn lassen wollen.

Kiel. Qastav Wörpel.

Kugöne fiaoba, Le g^nie de Tacite, la creatio»

des Annales. Paris 1906, F. Alcan. S3S 8. IV^.

Eine Entdeeknng! Oew5bnlieben Laoten ist

ToMtns f&r seine Zeit und deswegen gewisser-

nufseu for alle Zeiten ein bodcutoDder Oeschicbt-

Bchreiber und wird es sein — ein echter, ernster

BSmnr, der sieb seit seiner Jngend mit Eifer nnd

mit Erfolg der amtlichen Laufbahn widmete, der

vou den Besten seiner Zeit iu dieser Tiitigkeil

Qod ebenso wegen seiuer literarischen Verdieuste

hoehgestellt wnrde, der in seinen gesehichtlieben

Werken die Urteile als ein wahrer Riditer genan

begründet und genan abwägt, der oft mit einem

wen /t'giMf abieUielst, wo ein advokalorisahev Ten«

deniler, ein rbetodeebw oder gar poetiseber 8ktt-

kiinstlcr den Mund voll genommen hütte, wie z. B.

iu dem Bericht über den Tod des Germanions

(aiiu. III 19).*) Dais Tacitua aus seinem forschen-

den, alleB omsiNunienden Gaste seinen orifpnelleo,

eindringenden, aber kritischen, unschlüssigen, rlio-

tnriüch oder poetisch gefärbten, aber gar nicht

poetischen Stil herausgebildet hat, dafs er nicht

etwa nmgekehrt, nm sieb stilistiseb oder diobterisoh

jiuszuzficliueu, (-ieschichte macht, ohne dabei selbst

zu f ir^clieii. selbst zu prüfen, wo er es nötig fand,

das erkeaut mau gerade aus seinem Stil und glaubt

das G^nteil nor, wenn es dareb wiobt^ Tat-

sachen bewiesen, nicht in mikrologischeu Betrach-

tuugeu oder mit grofsspreoberisober Nonohalaooe

behauptet wird.

In Herrn Baeba, der sebon fHlber als histo-

rischer Kritiker aufgetreten ist, findet Tacitus

seiueu unerbittlichsten Richter oder Scharfrichter.

Er hat es entdeckt: Tacitus wird in seinen Au-

nalen ein kOnstleriseb sefalaaer, bewofster Be-
trQger, weil er ein 'poete', ein 'romancicr de

genie' ist. Dii'i inei!ito hat er kühn — wahrhaftig

kühn! — erlogeu, seine Gründlichkeit ist fireeh—
wahrhaftig fireeh — erhenehelt. Wenn er Go-

schichtschreibi-r citiert und kritisiert (z. B. Pliuios,

den nahen Verwandten seines literarischen Freun-

des) ist das nnr Verstellung und Finte — mau
lese seihet die aosfBhrliebe Note des TerfasiOffS

S. 25—29, um sieh r.n überaengeo. Wer pOdite
al.-ilann v^^nicliicn , dals Tacitns über die Senats-

aktcu nur fabelt, wobei allerdings seine amtliche

ErCabrnng ihn bereiehert mit *de8 snggestions

nombreneee a sa fautaisie paradoxale*. Den kräf-

tigsten (und zugleich cigentüinliclistcu) Beweis

für seinen Satz siebt Verf. darin, daia von Tacitus

oftmals je zwei Städte, twei Gegenden, swei Er-

eignisse ond devgl. antithetisch vorgefBhrt «erden,

wo eines von beiden mehr rxler weniger erdichtet

sein muls, eine Beobachtung, die Verf. durch —
ebenfalls zwei — ziemlich gleichwertige, immerhin

fleifrige Zoiammenstellnngen näher ansfBbrt. Aneb

bat Tacitus sich ein Schema für seine Komposition

oder Fiktion, eiuen 'canevas' angeschafft, den er

systematisch ausstickt. Wenn er aber sich eines

besseren besinnt, wenn er in seiner *inTention

absurde' an weit gegangen ist, dano rügt er, im-

mer heuchelnd, seine eigenen Erfindungen (8. 161).

*) Vgl. u. a. mein« Schrift: Tucitus sum hiifdateck-

nsre, Helsingfbrs 1906, S. 02.
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Überbaapt: l'esprit faoetieux du poete ue perd

Dafs Tiberius und die Männer seiner Zeit uu-

mijglicli so wie bei Tacitas zu lesen ist, gar nicht

'logiqueaient' and gegen 'l'ordre natorel des

ehoMt* sieh beoommen haben, ist «ebon lang» ein

Dogma der Tacitnskritikttstcr ; dafs aber Nero und

Tiberins von Tacitus schabloneuliaft älinlicli f^i--

macbt worden sind (S. 183), ist wolil eine neue

Bntdeekuug — die ganze Paycliologie im Tadliaa

«eifs ja kaum tov Vamtiooen, meint der Terf.

(8. 188 f.).

Trots dieser Miingel sind die Aanalen 'oa

roman magnifiqnc' (S. 211); andenelts ist Taoitos

*Uü artute de la plus d^concertante originalite,

qui a mh ses adrairables faciiltc'* de poöte, la

ÜMMe de 80U esprit, sou merveilleux taleut d'ecri-

ain an mmoe d*nne pre^^tigieuse mystificatiou'

(8. 818). Aber der wnnderHobe Mann ist sngleieh

'Uli artiste malicieux', der sich in der oben ge-

nauuteu Weise in Acht zu nehmen versteht. Denn

Ml jr a le danger d'etre pris en flagrant delit d'im-

poaftan et de n diaeriditer ä jamaia (8. 161). ~
So hat es der hochgestellte, hocliangesehene

alte Herr Cornelius Tacitus — etwa mit dem Prä-

dikat Exoellenz — mit seinem leichtgläubigen

Pnblilram im Centmm des Rmehee ond des lite-

rarischen Tjebens ganz nngeuiert betrieben. Aber

mit dem allen wird c» einem kaltblotigon. trägen

Nordl&nder wie Ref. zu heirs. *La eritique u ete

indnite en errsnr* — malo errare. Doeh gOnne

ich dc\p Verf. des hfibseh aosgestatteten Buches

alle Anerkennnng, die er etwa bei anderen finden

kann.

Der Verf. denkt an eine neue Ausgabe der

Annalei; in stnuem Sinne and liefert reiclie Mu-
terialini dazu. \Vollte er aber nach seinen (jruud-

büueu z. ü. die Uescbicbte unserer Zeit kritisch

danteilen, wfirde er gar viele nnlogiaobe Hand-
langen, viele Beispiele seiner Muulite' und ^anti-

these' wahrnehmen. Ist nicht z. B. das Schicksal

des Alexander von Serbien mit seiner Gemahlin
nor ein sensationeller Zeitnngsklatscb, eine er-

diebtete Doublette der — zwar auch scbon 'ro-

manesqncn* — EutfiibniDf» des unverheirateten

Alexander von Batteuberg u. s. w. n. b.w.? Oder

wird die Welt erst jetst so sobKmm, wird sie erst

jetzt tüller and toUer?

Uelsingfori. F. Onstafssoa.

Herrn. Kleingttntber, Quaestiones in Astrono-
mieott libros qni sab Mauilii nomine ferun-
tnr pertlnentes. Lips. 1905, Fvck. 60 8. S''.

Die sehr fleifsige, scharfsinnige und In gutem

Latein gesehriebene Arbeit gibt in ibrern ersten

Teil (1—15): 'de stndiis Housmanianis* anter Ab»
Weisung der Housruaiiscbep Aufstellungen die An-

sicht dss Verfassen über den Wert der liaud-

sebriften, das Zeitalter nod die Qaellen des Mar
nilius, behandelt im zweiten Teil eine stattliche

Zahl der Eiuendation bedürftiger Stellen 44),

stellt in einem ersten bdtkurse (45—47) die in den

Hanilioslundsdiriften meh findenden Yerwiseln»-

Inngen der Konsonanten 'b* ond *t', der Vokale

'i' und 'e', in einem zweiten (47—54) die überans

greise Zahl der wiederkehrenden Yeriscblüase ta-

sammen nnd gibt nns als Anbang ein fiut toU*

ständiges (ieb vermisse etwa Hermathena XIII

No. XXX 1904 R. Ellis: a new edition of Manilius

Book 1) Verseicbnis der überreichen Munilins-

literatnr. — Bei der EOne des an Gebote staben-

den Ranmes besehränke ich mich auf wenige Be-

merkungen. Zur vollen Würdigung der Mailrider

Handschrift bedürfen wir einer noch fehlenden

Untersuchung über ibre Abhängigkeit von der

nidit korrigierten Leipriger (L. I)— 58 in ponto

caeli fortuna natal)it' erläutert zwar ein: 'hoc uisi

futu darent', IV 492: für die Chronologie möchte

ich es nicht heranziehen. — Etwas skeptisch ar-

teilt der Verfsaeer Uber die Qaellenfersdinng au

Manilius (p. LS) und dessen philosophische Ricil-

tnng (14). — Aber wir sind jetzt sogar in der

Lage, den (Quellen nachzugehen, denen Manilius

die dmtsXäf^unct in lib. IV, V entnabm (Asole-

piades!). Uuter den Emendationen bebe ieb aar

I 71)5: 'emeritus oaelnm et tu Clandia magna pro-

pago' hervor. Breitsr.

Kleine Texte flir theolofisdie Yerlesvnfen nnd
Übungen Iieraii<p. von H. liietzmann. Bonn,

Marcus .t Weber. Hcfi 5— IG 8°. Heft 5: Litur-
gische Texte I; H. Lictzmann, Zur Ge-
schichte der orientalischen Taufe und Messe
im n. und IV. Jahrbondert. 16 S. '03. JC 0,30.

lieft Ö: II. Lietzmann, Die Didache. 16 S. '03.

^0.30. Ueft 7: G. Bezold, Babylonisch-
assyrische Texte. I. Die Sehöpfnngslegende.
20 S. '04. 0,30. Hefi 8: Apocryiiha IL E.

Klostermann, Evangelien. 18 S. 04. ^0,40.
Heft 9: A. Harnack, Ptolemftas, Brief an die
Flora. 10 S. '04. .#0,30. Heft 10: C. Giemen,
Die Himmelfabrt des Mose. 16 S. 'U4. JC 0,H0.

Heft II: Apocrypha III. E. Klostermann,
Agrapha, Nene Öxy rli> nchuslogia. 20 8. 8**.

J[0,40. HeftlS: Apucrypha IV; A. Harnack,
Die apokryphen Briefe des Paulus an die

Laodicener und Korinther. 23 S. '05. WK0,40.
Heft 18: Aasgewlblte Predigten. H. Liets.
mann, Ftnf Festpredigten Angnstias in ge.
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reimter Prosa. 16 & '05. JL 0,30. Heft U: H.

Lietinaon, Grieehiteh« Papyri 18 S. *05.

.*0.40. Heft 15/16: J. Moi iihol.l und H. Liet z-

maun, Der Prophet Arnos. Hebräisch und grie-

chiseh. 39 S. *0S. 1

H«ft9—4 d« LiatnMMHMbM UutMwhtas

ImIm ich bereits in Jahrg. 20, No. 36 dicMr Zeit-

Hkrift besprochen. Die letzten zwei Jahre haben

mm bedeatende Erweiteraug der Reibe gebracht.

Owdiw^ imd M wiehtige, mindeiteiii nhr be-

merkenswerte Texte, die znin Abdrack gebracht

werden. Der Empfchlnnf? und dciu Glückwunsche,

die ich au der augegebeueu Stelle auHspraoh, habe

ieh niobts weiter binsonflBgeB, hSeheteot die

FeatiteUniig der Tatsache, dafs die Hefte bereits

nach meiner IJeobuchtung eine weite Verbreituug

gefuudeu haben. Eine kurze Charakteristik ihres

Inbalis mag folgen. Die Texte, die Lietsmaoa in

Heft ö zur älteren Oeeehiehie der orieDtaliscbeD

Taufe and Messe KasammeDgestellt hat, sind die

berühmte Angabe iu PUn. ep. X 96, danu Di-

daabe 7 und 9f, Jiuün Apol. I 61 und 65— 67,

Constit. Apost. II 57, endlich eine Reihe von

kürzeren Absclmitten ans den Cyrillkatecheaeu.

Auch Heft (i ist von Lietzmauu besorgt, eine

dnreh ihre Einrichtong f9r den Seairöarbetrieb

Torziiglich geciguete Ausgabe der Didaclie. Selir

zeitgemüls sind dit> baliylonisch-a^ssyrisehen Tfxte

Tou Bezold, als deren erster die berühmte

Schöpfuugslegeude, der Kampf Marduks mit der

Tiamat, vorliegt. Heft 8, von Klostermanu ge-

boten, schliefst sich an Heft W der Sammlung an.

Kl. bringt jetzt die spärlichen L berreste von

HabriM'-, Ehjoniten-, ÄgyptereTaugelinm nnd

aadsren Überbleibieln dar reiehen frfihebristHobeu

Evangflieiiliteriitiir (darunter die vielbehandelten

Oxjrrhj'nchuslogia tou )8U7), Texte sowohl wie

Testimonien. Dan eobSoen nnd wertfollen Ptole-

miaabHef, über den «r baraiia ror dar Berlinar

Akademie (1902) gehandelt hat, bringt Hariiack

im ü. Heft. In Heft 10 hat Clemon die Ergebnisse

einer eroeuteu Yergleichung des die Assuniptio

Hoaia entbaltanden PaUmpseata dar Ambruriana

niedergelegt. <'l. hat sich schon in früheren

Publikationen eingehend mit diesem jüdischen

Apokryphen beschäftigt. Heft 11 sammelt Kloster*

mann noohmals apokrjpba HsffransprBeba, and

svar nnbestirambarar Herkauft, 88 an Zahl, aud

fügt dazu die beiden Gruppen der Oxyrliyuchns-

logia von 1904. In Heft Vi stellt llaruack als

Apoerypha Vf pmndapoBtoliaebe Litarator an-

aaaunen,' den in vielen lateinischen Bibelhand-

sehriften aotbalteMB Laodicenerbrief and den

apokryphen Briefwecfaael des Paulos mit den Ko*'

rinthern, der, wie wir jetst wissen, ein Beataiid

teil dar Aata PMdi gewapen ki Ah Ptoba» der

Predigtweise Angnatins, der Formen seiner Rhe-

torik hat r^ietzmanu in Heft 14 Aognst. aerm. 184,

199, 220, 228 und 227 abgedruckti gleiobfalls von

Liatmianii ansgawililt und arklSrt sind, dia 11

Papyrnstexte iu Heft 14, die dem dos Neue Testa-

ment le^endeu Studenten eiue Vorstellung der

Koiuespraohu geben. Dom Alttestamentier endliob

wie Httch dam Nratastamaatlar, dar aieb mit den

Septnaginta beschäftigt, wird die Nebeneinander-

stelluDg des hebrüisehen und des Septuagintatextes

von Arnos hoch willkommen sein, die Meiuhold

und Liatamaon im Doppalbaft 15/16 bietm.

Marburg i. H. Rtdolf Ia«f£

Onilelmus Harendia, De oratorio f;cnere di-

eendi, quo Hieronynius in epistulis usus

Sit. Breslau, Druck von FleiBclimann 1905. 76 S.

8. luaug.-Diss.

Dia Bdnard Norden gewidmete Abbandlnng

lerfiUlt in drei Teile. Im eralwi (*Quid Hiero-

nymus in epistnÜH de orutione exornanda iudica-

verit' p. 7-13) sammelt der Verf. die Stellen der

Hierouymusbriefe, an denen der Kbrebenrater

selbst sich Ober seinen uder anderer Autureu Stil,

iiher Anwendung oder BeiseitelaHsung der rhe-

torischen Kunstmittel änlsert. Die p. 8 auge-

i&hrte Stella epist. 8, 1 *nt in rbetorida Cioero

ait' hätte als blonea Zitat aus de inventione

(Lübeck, Hieron. qnos noverit Script, p. 134) weg-

gelassen werdeu können, dagegen vermifst man die

programmaUache ÄnTsemng epist. 22, 2 (Migue

XXII 895) Hralla erit rbetoriei pompa sermonis' (im

Briefe an Enstocliinm über die Jungfränlichkeit),

über die bereits G. Grützmacher, Hieronymus I

(Leipzig 1901) S. 251 richtig, aber atwaa an

aabarf bemorkt hat: *Mit rbatorisehar Unwabr^

haftigkeit fes war eben ein lonog; vgl. z. B.

Norden, Kunstprosa II S. 5ti4] gibt er vor, in

diesem Instruktiousbüoblein für angehende Nonnen

alias rada«riaelia Gei^^p . . . varmiedan an haban.

ünd gerade dies ist mit der feurigsten Rhetorik

geschrieben und in formeller Beziehung bis ius

Eiuzeiue durchgefeilt.' Nicht anders ist die Stelle

im Beglaitacbraiben avr Vita Panli (apbt. 10, 3;

Harendza p. 12 f.) zu beurteilen. Wenn Hiero-

nymus da schreibt 'misimus Interim ie tibi (! vgl.

dazu Blätter f. d. [bayerische] Gjmuasialschulw.

XXXVni [1902] 8. 850) td eat Fknlo aani Fanlom

seniorem, in quo propter simpliciores quosque

maltum in deiciando sarmona laboravimns,' so hat

Digitized by Google



843

mao MBbe, ihm xa glanbeu, und fühlt sich lebbait

n den Phikwophen Beneea «irhitt«rt, d«r enittbaft

im Programm aafstellt 'qnod seotimns lof|uamur,

qnod loqnimur aontiamus' (e])ist. 7r>, 4) aber elieu

diCMB Programm 'in eiu pointiertes axiii*a kleidet'

(Nordan. Knutpron I a 307; vgl. II 8. 529

Ann. 1). TattSehlieli irt ja aaob die Vita Pauli

eine 'composition litt^raire uü brillaient de bellfs

fleors da rhtftoriqae' (J. de Deoker, Contrihutiou

k Vftade des vies de Phnl de Tbebes, Gaod 1905

p. 60; Tgl. anob Harendn p. 69), and ertt ihre

grieohisclieu Bearbeiter, am gründlichsten der Ee-

daktor der Fussung im cod. Messaueasis 42 s.

Xlt (Tgl. Decker p. 51 ff. 85), haben daa 'deicere

Mniionam* wirklieh bewngt. Im swwten TMIe
('Qaas orationis exornationeB in epistnlis imprimis

adhibuerit* p. 14-G5) werden der Gcbranch der

Wortfigaren (alliteratio , similiter ca4eu9, auno-

arinstio, tndiietto, itemto), StoDfigarMi (eontentio,

correetio, exclaraatio, interrogatio , fictio perao-

uaram, omissio) nnd Tropen (trauHlatio, similihido,

sententia), Komposition d. h. Periodeubau (compar,

oommntetio, eompar et oommntelio inter le im»

plieate eder naeli aoderer Termioologie Ana-

phora — im weiteren Sinne — Chiasmns nnd

die Mischung Ton beiden; Tgl. NägeUbach-

HfiUw, Lei Stil. 9. Aefl. Nlrnb. 190». & 679 ff.)

und Satzklansel in den Briefen behandelt.

Das erste Beispiel der annominatio (von Siib-

stantiveo) ist epist. 7, 6 'sorores quae »exum

vieere enm neeelo*. Ei Terdient angemerkt cd

werden, dafa sich Gedanke und Formulieraug vor

Hieronymn* bei (vpriiin (De laps. 2 p. 11 f.

U. 'femioac — qua« cum saeculo sexum quoque vice-

mot*), naeh ihm bei Gregor dem Grofien (homii.

in evang. 3, 4 bei Migue LXXVI 1068 C *quaado

liaec — d. h. die bl. Felicitas — oeteudetnr,

quae cum saeculo et aexum vioit'; T|d. hom. 14, 5

bei Migne eoL 1180 B) finden. UbrigeiM bat

schon Seneea diel. VI 2. 3 an Mareia geschrieben

:

'dno tibi ponam ante oculos maiima et arxn» et

taeeuli tai exeaipla.' — Die 'Antithese von 'offi-

cium* nnd 'beneficinm*, die EL ans epist 52, 5

notiert, lehoa bei Ambrosins ezpoa. evaag. Lac. II

78 p. 84, 5 f. Sch. "inii (l.oino divino magi« ad-

iuTatar bmefieio quam outurali ccroit officiv; vgl.

die Stelle an« Caeaarina tod Arles im Thea. liug.

lai n eol. 188^ 14. - Die Verbindung 'corporis

et rordis (H. p. 17) Iiätte m. E. passender ihren

Piulz unter der Rubrik Alliteration (vgl. Wülfflin.

Die allitt. Verbind. S. 52), die Antithese vou 'ape»'

und «rea* (EL p. 18) onter der Rubrik 'Reim'

(leiebe Beiapielaammlong bei WdUBin, Archiv I

[1884] S. 386 f.; Otto, Sprich w. S. 297 L) erhalten.

— Das Wortspiel 'oon ect vtrtimlity sed cvaiiMfw*

(p. 18) hatte nicht (weil ea im Partistp steht) Ton

den analogen (p. 19 zusammengestellten) Fällen

wie 'non es eins, cai natu es, sed cai renala'

(Tgl. Panst Reiens. de grai II JO p. 83, 38 t B.

'me illi amo debere quod natu» som, cni debeo

(jiKiil reuniun 8um*) oder "vel Uijire vel intellegere'

(üftera bei Augustinus) abgetrennt werden sollen.

— Zu epist. 55, 4 (H. p. W) *non porttt mediem

nt pamt' vgU Axehir XIV (1905) 8. 56 ff. -
Die p. 21 wegen der Wiederbolung von 'nmicnra*

zitierte Stelle epist. 58, 1 1 'ad te ipsnm veniam . . .

amicum, amienm, ioqaam, meom antequam ooinm*

ist anch wegen der SchlnTapeinte bemerkenawert;

vgl. epist. 22, 13 (Migne XXII 401) 'vidnas ante-

quam nuptas' (Apul. apol. 76 'vidua ante quam

Hupta'). — p. 23 schreibt U.: 'speotes iterationia

est, cum verba tantum aenau aeqnalia ad orationem

amplificaudam iterantur [vgl. Archiv XIV S, 52 f.;

Berliner philol. Wocheuschr. 1!)05 No.

Sp. lUbl), quod apud IJieronjmum satis saepe

iaTcnimus.* Das hierCHr an vierter Stelle an-

geführte Beiainel epist. 22, 14 'eadem domo, uno

ctibiculo, saepe uno tenoutur et leclulo' enthält zu-

gleich eiue xXtfia4, für die in den Sitzuugsber. d.

bayer. Ahad. 1893 II 8. 885 weitere Belege ge-

geben siud; vgl. anch Ps.-Quintil. declam. mai.

VI 18 j). r_'7, 20 f. L. 'conipara terram mari,

domum navi, Uclulum carceri;' Vulg. Exod. 8, 3

'ingredientur (ranae) domum toam et euhietämm

lectuli tui et super »tratum tuum'; Aug. de gen.

•ad litt, XII 17 p. 403, 22 f. Z. 'qnaudo ingrederetur

(presbjrter) et /undum et domum et cubieulum';

Paolin. Nol. cann. XXI 425 'abinrante lide muudum
patriamque dommmquf. Umgekehrt, d. h. mit suc-

cessiver Erweiterung der Begriffe, Val. Max. IV

3 pr. 'ii demum peuaies, ea ctvUatt i(l reguum';

Flor. II 13, 43 *Philippicis campis vrO» «n|Mnt

ffeiierü huinani fata commissa aant'; Petras Chrjaol.

serm. 1 (Migne LII 185 B) 'cum filinm tnlit e

(ireinio ptitri», eieoit de domo, exeuiit patria*.

— Zu p. 31 f. (Umschreibung tou 'mori') vgl.

0. Hey im Archiv XI (1900) 8. 531 ff. B. Wi-
uaud, Vocabulorum lat. quae ad mortem Spcotant

historia, Marburg ]906, Diss. — Im dritten

Teile ('Quomodu Uieroujrmus bis exomationi-

bus in diverais aeribendi generibna usus sif

p. (56— 73) werden die Anwendung von Gleich-

niit-sen und die Pcriodisierung in den Kommentaren

zu Uoseas und Joel, den Biographieon des Paulus,

Hilnrion und Malehns nnd der StreitMbrift gcgia

Jovinian nntersucbt som Erweiae der (keinen
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Kenner aberrdscheDden) TutHn he 'Hieronymam

diveraa scribendi genera (auch die eiozelneu Briefe

beiw. Briefgattangen; vgl. H. Peter, Der Brief io

der rOn. Lit. 8. 341 1 xmA H. p. 66) non p«riter

Itiminibus distinxisse'. p. 68 hätte gesagt werden

sollen, dafs die Stelle der Vita Mulrhi }) "si iuvat

domioas miaeros, habemus »alutem, si despioit

paseatont, iabemm UfmUrmm* «eh »d Senees

IVoad. 510ff* ri miaeros iarant, habe» »alutem
;

fata si vitam negant, habet nepttlchrnm' anlehnt;

Tgl. die 2. Ausgabe der Seneoatragödieu von

Peiper nod Richter, Leipi. p. XXV und Li-

terar. Centralbl. 1903 No. S6 Sp. 88a
Harendzaa dankenswerte Zusammenstellungen

haben gezeigt, dafs O, Bardenhewer den Stil der

Hieronjmusbriefe richtig beurteilt, wenn er in

Miner Rektamtnrede Bber HieroBjniiiB (Mflnchen

1905 S. 14) sagt: 'Die meisten dieser Briefe sind

von Haus aus |wie die des jüngeren Plinins, Se-

neca aaw.*)j auf einen oiüglichst breiten Leserkreis

beveehnet, von Stimmang darehitrfimt nnd Ton

QIms Sberflotet, auf das Sorgfiiltigate abgewogeu

nnd gefeilt, mit einem Stieh ins Gebuchte.'

München. Carl Weyman.

Prtparationen Ar die Behollektftre grieohiicher

md lateiiiisolier Xlnssiker. Heraosgegeben von

Krafft und Ranke. Hannover 1905 bez. 1906,

Norddeutsche Verlagsanstalt, 0. Goedel. 8".

Ueft 1: Präparation zu Homers Odyssee. Bach
I und V bearb. von J. A. Rank.', Fr. Ranke und

II. Reiter. 10 n. 11 Aufl. U S. ./Sr 0.60.

Heft 5: Präparatiuu zu Xenophoiis Auabasis.
Buch I. Ton J. Simon. 6. u. 7. Aafl. 81 S.

Jt 0,60.

Ueft 17: Präparation zu Sophokles' Aias. Von
H. Schnitt. 4. n. 5. Anfl. 86 8. UV 0,75.

Heft 25: Präparation zu Piatons Apolocie des

Sokrates. Von Ii. Gaumitz. 4. u. 5. Anfl. 32 S.

Jt 0,60.

Heft 29: Prüparation zu Homers Ilias, Go-

tang VII—XIL Von U. Schmitt. 3. o. 4. Aufl.

M 0.7«.

Heft81: Präparation zu Sophokles' Philok-
tetes. Von II. Schmitt. 2. Aufl. •2.'^ S. M 0,55.

Heft 35: Präparation zu Homers Ilias, Ge-
sang XHl—XVIII. Von H. Schnitt. 8. n. 4.

Aufl 52 S. Jt 0,90.

Heft 45: PräparatioD zu Thakydides. Buch I

nndll in AoBwnhl. Ton H. Sehnitt. t Aoü.

56 S. Jt 0,90.

Ueft 61 : Pr&pnratiou zu Xeuophous Uellenika.

Bnchl n. II in AoswnhL Ton K.firsnn. 8. Anfl.

818.. J(0,60.

*) ^'gl* C. Knltula, Briefe des jüngeren Plinius.

Bbleit. nnd Komment. Wien 1904 S. Xd, XV £, XXU C

Heft 91 : Präparation zu Euripidos' HippoiytOS.
Von L. Huter. 52 S. Jt 0,90.

Heft 8: Prftpnration sn Ovids Metamorphosen.
Buch I u. II in Auswahl. Von Tb. Merklein.
7. u. 8. Aufl. 42 ä. JL 0,75.

Heft 4: PrSparntion sn Camrt Gallischen
Kriege. Buch 1. Von Fr. Renke. 10. nnd

11. Anfl. 44 S. .4(0.75.

Heft 6: Prftparation in Oaesars Gnilisehem
Kriege. Ünch II— IV Von Fr. Ranke nnd

Chr. Wernerus. 9. u. 10. Auti. 33 S. JL 0,65.

Heft 34: Prftparation zu Titus Livins. Buch
XXil Von W. Soltnv. 8. n. 4. Anfl. 35 S.

0,55.

Heft 36: Präparatiofi zu Ciceros Reden gegen
Catilina. 1 III. IV. Ton A. Krause. 3. und

4. Anfl.
, durchgesehen von H. Deiter. 17 8.

JL 0,35.

Heft 40: Prftparation zu Horaz' Oden. Buch III

unil IV nebst dem .Tahiliundertlied. Von A.

Chamhalu. 6. u. 4. Auti. 87 S. Jt 1,20.

Heft 46: PrftparatioB tv Sallnats Catilina.

Von K. Braun. 2 Anfl 26 S. .#0,55.

Heft 56: Pr&paration zu Sallusts Jugartha.
Ton K. Brenn. S.A0II. 87 8. «4(0,65.

Heft 60: Präparation zu Ovids Metamorphosen.
Buch Iii—iX in Auswahl. Von Th. Merklein.
8. Anfl. 47 8. 0,75.

Ueft 66: Priiparation zu Horaz' Satiren. Ton
A. Chambalu. 2. Aufl. IV, 47 S. 0,75.

Heft 76: Präparatiou zu Titus Livius. Buch L
Ton W. Soltan. 8. n. 4. Anfl. 84 & JL 0,55.

Ee ist Aber die Knill- nnd Rankeeehen PHU
parationen in der 'Woch.' schon öfter berichtet

wordf»n. znietzt lüOlH No. 4-2 8. 1149 f., und wir

haben daa Uuteraebuiea als ein hervorragend

nStsliohes beieiehnen kSnnen. Üborfaanpi scheint

anch in weiteren Kreisen die Abneigung gegen

solche und ähnliche Hilfsmittel in Abnahme be-

griffen zo sein; ao bat U. Ziemer in deu Jabres-

beriohten ttber daa böhere Sebnlireaen in dankein-

worler Weise soino aosdrtteklidie ZnstimniQiig an

deu Anafohruugen Woch. 1904 No. 48 S. 1316 ff.

erklärt, und von der Beliebtheit, dereu sich gorado

die vorliegenden Präparatioaeu erfreuen, legen die

s. T. hohen AnflagMablem ein dentltobee Zengni«

ab. Im einzelneu sei folgende:» hervorgehoben*

Heft 6 (Caes. d. h. g. II — IV) ist jetzt so einge-

richtet, dal'a die Lektüre des Bacbea I nicht mehr

als n5tig Toraugeeetat wird, vielmehr sind jetzt

idle WSrtor nnd Wendungen, aneh wenn sie in I

bereits vorkamen, aufgeführt, so dafs anch mit

der Lektüre des Bunlieü II begonuen werden kann.

— Heft äti war von dem allen seinen Freunden

nnvetgabliehen, als Mensch wt« als Gelehrter

gleich hoebgeaebteteD hiwAA Knnse beaibeitei.
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Naeh Miaem tUni frfllMn Tode hat ü. Deiter eine

porolwioht TOfgwomiMn «ad dabei, wie daa jetet
in der Sammlung allgemein dorehgefllbrt irt, die
früheren AumerkuDgen mit in den Text hinein-

gearbeitet — Gans neu ist 91, Euripides' üippo-
lytos von L. HSter« der sieh bereiia dareb leine
bei Freytag erschienenen Kommentare znm Aias
und zor Antigene rühnilich bekannt gemacht hat

Woeb. 1903 No. 12 S. 323f., 1905 No. 41
8. 1113 f.]. Die PkiparatioD nun Hippolytus zeigt
dieselben Vonsflge. wie jene frfiheren Arbeiteo; lie

geht auf die z. T. sehr schwierigen Fragen, die

gerade diese« Stück bietet, mit grof«em (ieichick
ein und bietet aneb Ar die inbaltliebe AoffinanDg
wertvolle Fingerzeige. Mögen diese atich bis-

weilen über den Rahmen hinansgehen, innerhalb
deeeen aioh die meisten übrigen Hefte der Saram-
Inqg bev^, eo wird man sie sieb doeb gern
gafellen laiean, «nmal wegen der Schwierigkeit
de» StoffM, dann auch in dankbarer Anerkennung
dafSr, dafs der Verf. sieb nicht, wie er doch hätte
tan kSnnen, an die Ausgabe tod Altenbarg au-
geeehlossen hat, in der diese Sobwierigfcaiteu
gröfstenteila beseitigt sind, sondern einen vollen,

mehr konservatir gestalteten Text im Auge bat!
Aneb bier bietet er bisweilen nebtere ErkJärungen
zu einer Stelle, auch wohl mit karaer BegrOndnog,
warum die eine oder die andere vorzuziehen sei,

kurz, man kann sagen, dafs auch diese Arbeit,
wie die genannten frfiheren Kommentare liüters,
über die Grenzen eiin r blofsen Fkipantion binans-
geben und uu( Ii die Beaebtnng wisMOsebaMieber
Kreise verdienen.

Vor einiger Zeit bat die Bnobhaudlung eine
rbersiebt fiber die bisber ersebienenen Hefte mit
Proben n.s. w. versandt, in der sich auch eine längere

Auseinauderaetanng über 'Zweck und Eigenart des
Untemebmens' findet; sie ist etwas reklamehaft
gehalten (s. s. B. 4) «sie gewSbtnn die einsige
Möglichkeit der stetigen Aneignung eines reiche-

ren Wortscbatses und seiner Wiederholung in allen

spSteren Kbusen), aber in einem Prospekt kaun
man das mitbinnebmen, obiebon die Firma sokher
Mitte! wohl kaum bedurfte; dafs aber diese ganse
Auseinandersetzung in einem Teile der neueren
Hefte abgedruckt ist und su in die üände der
SdiOIer kommt, «rMbeint nns als ein bedaueriiober
MifsgriflF. Dergleichen gehört nicht in ein Sebnl-
baoh, und wir wollen hoffen, dafs davon Kpäter
Wied«: Abstand geuommen werde. F. H.

Ail8ziii;c »um ZeltMc.lirirten.

Jahrbuch des Kaiserlich deutschen arcbito-
logischen Instituts. Vol. XX. 1905,2.
S. 47—96. Ernst Pfahl, Du Beiwerk aaf den

ostgriechtaebea OrabreNefk. Die Bedentuug dieser aus
den Vorbcrcitunj;en zu einer Ausgabe der griecliiscben

Grabreliefs Kleiuasieus und der Inseln hervor-
gegangenen Uatennehang von spftteren Orabtteinea,
die als Masse aus der SSsit foni 2. Jahrhundert vor
Christus bis iu den Oegfain der Kaiserzeit stammeD,
liegt im Gegensatz zu den altisciien Reliefs fast nur
in ihrem Znianmenhang notereinander and mit an-
deren Denkmllem und Zeugnissen. Der Ausgangs-
punkt dieser I'inzeluiitersuchung aus dem zukünftigen
Typenkatalüg liegt allein in dem Beiwerk arcbitekto-
aisdier und landsehaMieher Art, das sieh im ost>
uriechischen Knlturkreise gebildet liat un<i anderwlrU
nur spurciiliaft und vom griechischen Osten abhängig
anflritt 1. Die Stele als PlaUe, nicht ab Pfdler,
ist nur auf einem grofsen Totenmalrelief aus Kyzikos
zu sehen. Sie ist ein Grabmal. 2. Der Pfeiler mit
tier Sirene oder der Sphinx, der Truhe, dem Kalatbos,
Urne und Lekjrüios, FOJibom und anderen Gegea»
stindeii als Hot oder Sebim, Fieber, Rollen, Astra-
pale, Spiegel? a;= Eiulliemeb Ton dieser Art werden
37 verschiedene Pfeiler betdiriobeu, wozu noch vier
Pfeiler ohne Epitbeme und Anf Stelen treten, bei
denen die GegfnMrmdo auf den Pfeilnrn oder die
Oberbiilfto der i'feder selbst verloren sind. Die
Pfeiler mit Sirene und Sphinx sind sicher Grab-
denkmäler, bei den Pfeilern mit Tmben und Kalatlmi
spricht Vieh» dafür; die Orabvase als Urne und
Kpitheui auf Saule und Pfeiler ist weit verbreite,
und aneb die andern aufgezählten Gegenstände lassen
sieh simmtlidi als Urnen, als moaamentale Bpitheme
oder als Weüiijabcii nnrhweisen Es ist kein Zweifel,
dafs dor Steinmetz die Grabbc^irkc mit ihreu Dook-
niülern deutlich vor Augen hatte. Bei der Betraebtang
der Kompositionsweise zeigt sicii ein nur besclirllnkter

Vorrat au figOrlichen Typen; nur iu vereinzelten

Fallen werden die Toten mit ihrer Umgebuiig zn einer
einheitlioben Szene verbunden. Bei dieser para-

°

taktiseben KÖmposItionswelse der ostgriochischen
Helirfs ergibt sich für dir Pfeiler, daf? ilirc Bedeutung
als Grabmüler von der figUrlicheu Darsteliuug im all-

gemeinen anabhängig ist. Der Pfeiler bt eine auf
den kleinasiati«r!ien Friedhöfen hellenistischer und
kaiserlicher /oit beliebte Deukmalsfurm, die von
einem alten asiatischen Grabmaltjpns abstammt.
Während sie in Hellas nar in Spuren nachgewiesen
werden kann, hat sie in Grofsgricchenlaad starke
Verbreitung gefunden. .T. Die Herme, deren 25 be-

schrieben werden, uod zwar bartlose (mit der Haar-
trsebt des Lebens, mit arebaisttacher Haartraelit und
solche, ilcrcii Einzcllieiteu unkenntlich sind), b;lrti;^e

archaistische Hermen, solche von unkenuliicher

Bildung, Ileraklesbermen. Die meisten Hermen auf
nnsoru Reliefs sind Grabdenkmäler, mftgcn nneb ein-

zelne Reliefs mit Hermes- und Herakicsberuien durcfa

«lie T.vpik der agonisiischen Weihungen beeinflulst

sein. 4. Das Denkmal mit der Bnndbasia, ittr welches
die Oliedernng in viereckigen Soekeit rmidet 2Maebea-
itflck and Epitbem weeeiiüieb ist, in f«eb Oiabnal,
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oftmals sogar als Ossnrium ausgeliölilt. Die zuweilen

als Epitbem sich findenden Omplialos, Konus, Pinien-

zapfen haben vielfach vom Grabtuinalus ihre Furm,

doch ist die Herleitoug aas dem Pbailos gleich-

berechtigt and der Phalloid der altere. 5. Der Altar

•vf den Grabreliefs ist entweder als aaf dem Grabe

stahend oder als Symbol des Toteukaltes xu he-

traeblen. 6. Die Orabmalfonn der Trapesa nar
ebenso wio in Altika und Uuteritalieii auch in Klein-

asiea ublicb, was bei dem siarkea Tbeoxeuiscbeu

Gbarakter dee Heroenknltee (ToteaiMiretieft) nalflrllcb

ist. 7. Der ßaum mit der ScIilanKO ist Symbol des

Grabes. Uäuroc am die Gräber zu pflanzen, war im

ganzen Altertum Sitte. — Wenn auf den besprochenen

Reliefs neben den Toten sich DenkmiUer t\(ir auf

gezählten Arten boäudeu, su läiüt sich die gleiche

Erscheinung auch bei deo SOS Orftbern stammenden
Terrakottea koDsiatieren, die auch anmeist Grab-

denkmäler sind. — (Fortsetzung folgt.) — S. 97—108.
J. Six, l*amphiIos. Nachdem schon Tölken darauf

hiagewieseu hat, dafs Plinius in dem Beriebt fllitr

dm Maler Pampbfloe das *Proelhira ad PliKantem ac
VieUnia Atheuiensium' vom Jahre 367 v. Chr. als von

Pampbilos gemalt aofgesfthlt bat, glaobt Siz in der

Scbiidenmg dieser Begebeubriten bei Phlios in Xe-
nopbons Hellenica VII, II, 20- 23 eine allgemeioe

Paraphrase des genannten PamphilosgemUdes m
sehen. Bei Plioias mnb das Wort cognatio (X. H.

XXXV, § 76) dem griechischen xarayo))'^ entsprechen;

dieses hat aber im Griechischen nicht in der Bedeutung

'Stammbaum' (xatayay^ jov ]r4yov() sondern als

wirkliches BergabAbren gestanden, «as Plioius mifs-

TerstandflO hat Die Trennung zwischen sikyoniscber,

attischer md joolacher Schale mag mehr in der Aus-

nhnmg als der Komposition gelegen haben. —
8. 108—108. üirieb Ton Wilamowits-HSlIen-
dorff, Der Leichenwagen Alexander'; des Giofsen.

Kart llflilers Aoslogang der auf üierünjmos be-

mbendeD DiodorfcaplM (18, 96—98) In seiner Dieser*

tation *(ler Leichenwagen Alexanders des Grofscn'

(Beitrage sur Kunstgeschichte Is. F. XXXI) bedarf

der Beriebligong, and damit fällt die BelioBBtraktion

von selbst hin. Alexanders Leichenwagen mufs wie

ein Heisewagen aufgebaut gewesen sein. Die Um-
kleidung mit prächtigem Mnteriale und hellenischen

Schmuckfoimen Änderte den Aufbau der Aofuq^
nicht, die von dem Gebranch des Lebeus gegeben

war. — S. 108—112. Max Goepel, Zum betenden

Knaben nnd aar springenden Amazone. B^rachtung
der bdden Statoen vom (modernen) pymnastheb-tnro-

technisclicn Stamlpunkt: Der eü^;. bctcjulL' Knabe
kann kein Ballfitager sein, wie man annehmea wollte.

Die Art, wie die Amaaooe (s. Selbif Führer 1

S. 116—119) hingestellt ist, ist mit der Teehnik

eines Stabsprunges, auch mit der Vorbereitung cu

einen solchen nnfereinbar. — 8. 118 — 199. D. Det-
lefs en, Die Benutzung des zensorischen Verzeichnisses

der römischen Kunstwerke in den N. H. des Plinius

(ein Nachtrag zum Jahrbacli Band XVI). Zu dem
im Jahrbuch 1901 publizierten Resultate, dafs dem

Plinins ein offlzielles, bei Gelegenheit der zensorischen

AofiwbnieH des Jabree 73 Tlelleicht unter seiner

•Igeneu Mitwirkung gemaditos, nach den 14 Regionen

Roms aufgestelles Verzeichnis der dem römischen

Staate gehörenden Kunstwerke vorlag, gibt Detiefsea

folgende nachträgliche Scblflsse auf Grand genauer

TextaDtersncbongwi: PUnins hatte bei der AusarbeJtoog

des 34. Baches der N. B. das tensortsehe Tevteiehnis

zunächst nicht benutzt, da die Geschichte der Bronze-

gielser 49—93 bereits im wesentlichen fertig

geselirielMa war, als er dasselbe rar Erginsong her^

anzog nnd Nachtr;if.'e nus ihm an verschiedenen Stellen

einschob. Nur geringe Einschöbe aus ihm finden

sich bei der «it1<tasrischen Einleitnag §S 1—48.
Etwas reichlicheren Stoff gab das zensorischc Ver-

zeichnis zur Geschichte der Maler, trotzdem Wand-
bilder fliMrIianpt nicht aus Griechenland nach Rom
kamen and Tafelbilder vielfach verdarben. Am
stärksten ist es fQr die Marmorplaslik herangezogen,

fltr die, wie es scheint, dem Plinius bequeme andere

schriltsteUerische Quellen fehlten. Plinins hat dabei

rein neebaniseli, eorasagen mit der Schere, ge-

arbeitet. Eine Tabelle gibt für Bücher :U, 35, 36

die Standorte un«l Zitate, welche für die einzelneu

Knnstwerice angegeben werden, wobei die Regiones

VllI und IX aus Bcqncmliihkeit die bevorzuf;tcn sind,

da auf sie ja elf Standorte in den drei Bttchern zu-

sunuen nnd 94 (VlII) resp. 85 (IX) ZÜnt« enlfidten.

Archäologischer Anxeiger. Beiblatt xnm
Jahrbuch des Arehiologischen lustitnls

1905, 11.

S. 51— 54. Jahresbericht Aber die Tätigkeit des

Kaiserlich deutschen archäologischen Instituts. —
S. 54-57. Archäologische Fände im Jahre 1904.
In der von Konstantinopel abhängigen Sphäre: Nabap
taeisches Relief mit Inschrift, habrilisehe Inschriften

nnd Kleiofuiide aus den Aasgrabongen des Palestine

Exploration Fund, phoenikisehe Altartflmer nus Sldon,

Mosaik aus Jerusalem. RckoKnoszierungsausgrabungeo

in Nolion und Klaros. Erfolge in Apbrodisias,

Ephesos nnd Kos. Lolcalnnsenm in Bnasn, Pergn-

mon, Milet, Prien«, Smyrna, Mytilini. Die Aas-

grabaugen in fiphesos, Milet, Pergamon, Liudos,

Kreta. Innerhalb des Königreichs Griechenland auf

Delos und Ithaka, Korinth, Acgina, Nisnca, Tiryns

nsw. (nur kurze Hinweise und Aufzi^hlungun, keine

Berichte). — Es folgen nunmehr die aus den be-

treffenden Ländern stammenden oder von Autoritäten

fQr die betreffenden Gegenden herrOhrenden vor-

trefflichen und auiifahriichen Fundberichte, bei denen

wir nur Land und jeweiligen Verfasser angeben kOnnen,

da sie in extenso gelesen werden müssen; namentlich

der russische Bericht itt l üi hst interessant, der nord-

afrikaniscbe ein Meisterwerk. — S. 57—66. B. W.
Pbarmakowsky, Die Funde in Sttdrnlidnnd In
Jahre 1904. - S. 6rj-70 Otto Rubensohn,
Griechisch-römische Funde in Ägypten. — S. 70— 73.

Engen Petersen, Funde in Italien 1904. —
S. 73 — 96. A. Schnlten, Archäologische Neuig-

keiten aus Nordafrika (auf Gruud zahlreicher Mit-

teilungen von Gauckler, Cagnat und Osell). I. Tunis.

II. Algier. Darin ist n. a. eine ganze Abhandlung

aber Gaucklers Artikel 'Musivum Opus' in Daremberg-

Saglio's Dict. des Antiquit^s enthalten. — S. 96.

E. Mioboti, Funde in Frankreieli. — S. 96-97.

Digitized by Google



8&t S5. JaH. WOCaBNSOBBllT FÜR KLAflSISGBB PHILOLOGIS. UM. No. IKVSi. 851

Jean de Mot, Dicouverte! «d Belgtqve en 1904. —
— 8. 97—99. F. Bftverfield, Fände in England.
— 8.99 101. II. Blttniuer, Altortninsrunde in

der Schwei;^ S. 101. Die Eutdeckungeu auf der

Insel BrioBi gnuid«, getoitber Polo, and ihr Ver-

hältnis zu den Pompcjaiiisclien Villen. — S. 101— 102.

tiabriel von Fiiiilly, Funde in Ungarn. —
8. 102—109. Miloji M. Vassits, Funde in Serbien.

" S. 109—112. E. Fabricius, ü.ri.ht über die

Tiltiakeit der Reichslimcs-Komuiissiun i;>ü4. --

S. 112—119. April-, Hai- and Julisitzungcn der

Arcliäologiacben Gesellscluirit tu Berlin (hier bereits

•nsfahrlicb «iedergepebeu). — S. 119. VeriiandloDiren

der antliroiiologisclieii Gesellschaft am 25. März 1905.
— S. 119— 121. luternatioaaler arcbiologiicber

Kongrels iu Atben ^kanor Bericlit). — 8 121— 125.

Sociale fran^aife de fouilles arclie()l():,iiiiies. Venus-

Statuc in Mcw York. Gymiiasiuluiitcrriclit und

Arcblologle. liMtitatnadiricht«». Sanunhing Lindenau.

Neue verkauflielie DiapMitIve. — 8. 1S5-^139
Bibliograpliic.

Bevae de« 4tade« »ncieanes. Tone VI(. No. 4.

Oetobre-IMeenbr« 1905.

S. 325—328. Paul Graindor, Portefaix snr un

vose d'ipoque liellioistiqoe. Kantbaros in einer Privat-

sammlung zu Atben, gerumlen tu Orcos auf Euboea,

auf dessen beiden Seiten je ein Ijisttrftger, bellenist i-

cbo SlrofaenwMie» dargcatcllt Ui. Die Art, wie die

Lasttriger hi an einer Stange anfgebtngfen KOrben

Tonwarcn und umicrcs tia;.;rM, illusiii« rt die ,\us-

drOcke bei Poliux: c(x^o(fö^ot, dft(fii2fa^6(jOtf axtvo-

yo^cRn' ™ äpatpoQttoy, dfiqilxotioy n. «. w. — 8. 3
'2 9

— 356 M. Clerc, Les pieinifres pxplorations ])hü-

ciennes dans la mäditerraiiu6e occidciitale. Di«;

irriecbiiehen Kolonien Spaniern sind niebt, wie man
annimmt, solche von Massilia, sondern frchen der

Gründung dieser Stadt voraus. In der Tarquinicr-

periode der römischen Geschichte, Entle des 7. Jahr-

hunderts T. Chr., die in der Tat Etruskerberrscluift

iu Ceutraliialieii uud Rom selbst bedeutet, waren Be-

iciebungeii zwischen Pbokaea und der Tibergegend,

Aber weiter nach Morden sind die Griecb«» damals

olebt gekommen. Der Weg rom Aegelaeben Meer
nach Turtes&os fiilirte die Pliokai er über Sardinien

direkt nacb Öpauieii, und die GrQuduug von Marseille

iat das Ende nnd triebt der Beginn d«r Pbokadseben
Führten im vvfstlielicn Mitielnieer. Für die Be-

ziebuiigeu zwischen Tartessos (Argautbouios^ und

Pbokaea iit folgende Chronologie aofinstellen: 630
Heise des Kolaios nacb Tartessos, 625 Bepinn der

Regierung des Arganthonios, 558 Cyrus in Persien,

555 Croestu in Lydien, 554/3 Epbesus und Milet

Ton Cro«su8 untervorfeu, 553 Cruosus besiegt Astya-

gts, 552—541 Groesus bereitet den Krieg gegen

Cyrua, Erbauung der Befestigungen von Pbokaea, 545

Tod des Argonthonioa, 540 Eiuuabme Pboka«as durch

Hurpagos. Argaotbofafos htiTBebte nocb »icbt, als

Kolaios, der Sainier, nach Tartessos kam, uud war

gerade gestorbeu, als Pbokaea fiel, weswegen die Pho-

kaeer dann aneb niebt mebr nneb TarteBso« sondern

nacb Alalia in Corsika auswanderten. Arpantliünius

hatte die Phokaeer als Hilfe gegen die Gort boger

nacb Tartessos ziehen wollen; and als er dies nicht

ausfahren konnte, batt» er ihnen Geld mr Erbaang I

der Befestigungen vou Phukaea gegeben. Nach beiucm

Tod hörten die Beziohnogen ganz auf; uud die Csr-

tbager waid«i Harreo dea Meeres. Die 44 Jabie dar

Phokaciscben Seclierrschüft fallen zwischen die Orfiu-

dung von Idassilia (spätestens 593) uud die Uut«r-

werfung Pbnkaeas durch Oroesns (549). Die spsai-

selten Kolonien Mainakc, Abdera (Adra in der Pro-

vinz .\lniuriu), Hemcroskopion (Gullera, Fruriot

Valencia) sind keine Griladnagen von Moaaillai son-

dern frühere Grttudongen von Pbokaea vor 599,
|

wftbrend lange dauernder Haodelabeziebnugen zwischen
|

Phokaea uud Tartessos. — S. 357—371. L Legras,
;

Les 'Paniques* et la 'Thdbalde*. Fortsetzaag au
R. d. 4t. ane. 1905 No. 2: Naebden fiestgesteUt wir,

dafs die fOiif lel/ien Ge<iruii;e des Siiiat aaf dla PBbll-

katiou der Tbebuls fulgtcn, dals dagegen dia BlÜte

der SUven dea Statins nod «ein AchiHeia>Fkngmat
nach der Publikation iler zwölf ersten Gesänge der

Puuica gedichtet sind, untersucht l.^gras I. Imilaliopea

bei Silius Itulicus in deu flBaf letstaa Gestogea dar

Punica. SiHus hat den Statius sehr wcni^' narh-

gcahmt, man kann vielleicht in den von Sciino

gegebenen Spielen Puu. XVI, 3(i3 ff. einige Ennne-

niiigen an die nenieiscbcn Spiele (Tbeb. VI, 2291.)

finden. 11. Ob Statius in den nacb 92 gescbriebenea

Werken den Silius nachgeahmt hat. Auch hier siuü

behr wenig Macbabmungeii } die Äbulickkeiteu sioii

solche, wie sie sieb bei allen Domidaniselien IMebteia

tinden. III. .limliclikeiten /wi>el,i ii di-r Tliebals und

ilen 12 ersten Gesängen der Puuica. üelms Methode,

v onaeb derjenige der beiden Diebler, weldier sidi sa
wenigsten den Vorbildern Homer, Virgil, Ovid nähert,

lien andern abgeschrieben hat, ist nicht genttgeud.

.\uf anderen Wege ist su erkennen, dait Statins eher

der Nachabmendc ist. Aas der ganzen Abbandlon; <

geht hervor: I. Dafs die 12 ersten Gesäuge der

Punica glelebseitig mit der Thebals, weun nicht viel-

leicht etwas vor ihr entstanden sind, und dafs d«s

ganze Poem des Silius spätestens um 96 voUcudet

war; IL dafs im allgemeinen diese beideu Epupecn

sehr wenig EinfluCs auf einander gettbt haben nnd, wo

IS der Fall war, Statins der Empfangende war. —
.S. 372-- .''i74. G. Gassich, Lc duu yanlois au ?ic.

Iu Meaux gefundene uud daselbst im Kabiuet Utas
befindliebe Statae (ans lokalem Stefaimateria] gafertigl)

eines sitzenden gehörnten Gottes mit einein Sack, der

zum Unterschied äliuiicher gallischer Götter nicht ge-

kauert sitzt aad vl^ Horqaes* trigt OiaaMr *0«<>

nnnnus' ist wohl identisch mit dem gallischen DIj-

patcr uud chthonischen Charakters. — 8. 375— 3sü.

Notes Gallo- Komaines. XXVIII. Camilla Jalliao,

Les Geltes chez H^rodote. Herodot erwähnt zweimal

die Kelten 11,33 und IV, 49; beide Male nennt er

sie ein Volk des Sonnenunterganges, benachbart den

ivyueten, die am •paaiscfaeo lUp Saiat-Vtuoeat wohnen.

Es sind ab«r in der Tkt nfcbt Kdtiberen, wekbt

Ilentdot meint, sondern nördlich vou den l'yrenäca

Widmende Kcltcu. Diese Kelten haben nacb Uerodot

im Uyperboreer- Lande Ms an die Nordsee gewohnt;

an; Ufer des atlantischen Meeres haben die Grieciifn

bis zur Zeit des l'j tbeas keine anderen Kelten g^
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kacnt als diese b>perboreiscbeu, die moa io norüöst-

HelMr Riebtiinir sofMt OMh Ütoiehreiteii der Pjrra*

iiAea antraf. Kelten, Eridanas uiui Bernstein gehören

bei Herodot iu eine und dieselbe Gegend. — S. 381

—893. (ÄroDiqoe GaUo-Rumaine: Cordonan and die

Verändcrunsrcn der Küste. Musenm von Metz. Ans-

grabungeu iu Metz. Der Gott mit dem llauinier.

Saint-Paulieu and le Puy. Populäre Abbildungen.

Ortanamen in der Girosde. Die Göttiuneu-Mutter vou

Orltons. Religionen (keltische) in Portogal. Fr^jus.

Die Iiiscbrift von Rom (Deux-Si'vres). Präliistorisclie

Glaaprobeu. Caesars Weg Uber die Cevcnueu. Die

Pliokaeische Thalassokratie (gegen Giere in der Rerae
des Stades grccfjuos). Dispater. (juIIo Kimisi-be Re-

liefs in Puy. Prikbistoriscbe Skulpturen. Le Puy do

OorreDt. Pwregrinatio ad low Saneta. Gesckiclite

der keltischen Studien. Handbuch der keltischen Altrr-

tQmer. Aiesia uuii Numantia. Die Villa von Kuh-

ling. Der bftrtige Merknr von Beaurais. Folklore

nnd geologische Theorien. Moiitlaur^s und die iberi-

schen Töpfereien. I'tdliistorisclie Stmfseu. Keltische

Dialekte. Fibulen. Gallo-rOmiscbe Mauern von Gap.

Die Katastrophe der Aude im Jabre 1320. Gallo-

rümiscbe Wagen. Die Furt tiber die Dordogne zu

Cubzac. Die Frage, ob uud wie Saiut-Seurin nach

Bordeaux kam. Mauafaude im Dep. Seine lafiirieare.

RSmiacbe Tilla in Le Tbnit de OelioTHIe. Legenden

und alte Sitten. (Diese Titel sind zumeist ül;ir-

tchriften von iu mebr oder minder schwer zugiLug-

IklMni Zeitielirifteo Fraokreicbs, Spaniens, Portngols

u. 8. w. erschienenen Aufsiitzen oder sonstigen Publi-

kationen, denen dann in der Kevue d 6t. auc. eine

kirae InhaltflaDgabe gewidmet ist). — 8. 89S->394.
A. Lcroux, Le Passage de la Vienne et l'origine

ile [..inniges. — S. 39ö— 409. Bibliographie —
S. 410—412. Vari^t^s: die harotxla yilatptuüiv

im Kaystros Tal. — Zu der Athos-Inschrilt R. d.

6t. auc. lyOO S. 319 — 320 — Bei der Revue ein-

gegangene Bttcber and Schriften. — S. 413— 416.

Naoens» und Sackregifller fttr dan Band VU 19üö.

Zeittebrift für die Osterreicbiselien Ojrnnt-
sien. LVIl 4, 30. April 1906

8. 289 — 310. E. Gerland, Jobann Georg
von Hehn, erslhlt die Lebenigesehicbte dieses 1811
in Frankfurt a. M. geborenen und ISfif) in Jena ge-

stürbenen, mit der Geschichte des Kunigrciclis Griechen-

land nnd mit den griechischen Studien eng verknüpften

Mannes uud berichtet Uber seine literorischen Arbeiten,

die 'Albauesischen Studien', die boroerischeu Ab-

bandlnngeu, die 'Motive der ionischen S&nle', die

Somnlongeu griecbiscber nnd aibauesisdier Mttixben

and die Iteisewerke. Ais ein Yorllnfer Schliemanns

hat Habn 1HÜ4 bei Bunarboscbi gegraben — S. 362

—S7S. K. klement, die griechische Grammatik
im Obergymnaslnm, erklärt grammatische Wieder-
holuiigcn auch auf der Oberstufe für unbcdinKt not-

wendig uud meint, sie mttfsien auch von scbriftlicbeu

ObersetsangsObnngen belltet son. Er bemfk sieb

dab« «ttfdM, «M In Freiiliien als notnendlg enkannt sei.

HuzudhIuiih- VerzelchniM plillol. Schriften.

Amante, Antonio, Sui versi omerici S2 602 sqq.:

BphW.il S. 641-646. Es ist bednnerlich, dafs

hier wie sonst in der Uomerforschoug so viel Fleifii

nnd Scharfsinn unbelobnt bleibt. Dietrich MüUer.
Antilegomena, herausgegeben von E. Preusehen.

2. Anüage: r/iZ^Z. 11 S. 328-330. Sehr natslicb.

B. Sehürtr.

1) Apulci Psyche ftt Cupido, recensuit et omeii-

davit Otto Jahn. Editio quinta. 2) Apulei opera

quae snpersont. Vol. II fkse. 1. Apnlei Flatoiiiei

danroiisis pro se de magia Uber (Apologla), recensuit

liudol/u» fUlm: BphW .ll S. 654-656. Zu 1: Auch

die neoe Aofl. wird sieb derselben Beliebtlieil zu er-

fn-ncn haben wie ihre Vor^'äiigcrioneo. Za 3: Eine
^'ctliegtno Leistung. <r. J^eUuert.

Audollent, A., Giirthage Romaine: The Engl.

Ui»t. liev. 82 S. 336. Vortrefaiche Übersicht A. U,
./. GreeniJge.

Baumgarteu, Poland, Wagner, Die hellenische

Kultur: 'JU Engl. IJüL Hev. 82 S. 333. Mebr for

den grolken Kreis der Gebildeten, als Ar den Ideinen

der Gelehrten. D. G. Hogarlli.

Bloch, Albert, Le Praefectas Fabrum: DLZ.
21 8. 1890. RgfmO. •

Bourguet, Emile, L'administrntion financi^re

du sanctuaire Pbytbiqoe au IV*sidcle avant J.-C.

Bph W. 31 8. 656-661. Das Buch bietet ein wert-

vullt's Stück DU8 der Geschiclite des grieqbiSGhmi

Finanzwesens. B. lUldismaehHU.

Burn, U., Nekrolog von f. Aef^olS In JMr«s6.

f. AU.- Wus. CXXVlll B S. 1 42 f.

Gap HS so, B., Napoli Greco-Romana esposta nella

topogrulia e nellu vita: The Engl. Uitt Um, 83 8l 340.

Wird empfohlen von 7%. Atkoy jwn.

Cata'logne of greek eoins in the Hanterian
collection Vol. III. by (J. Macdouald: All„ju. AUYl

S. 708 f. VortreCaidL Dass. Uw. nur^. 1906 S. 89.

Kars angeseigt von AtoneAet.

Giemen, Carl, Die Apostclgescliiclitc im Lichte

der neuereu text-, quellen- uud historisch kritischen

Forecbnngen: LC. 34 8. 809 f. Wem es nicht mSg*
lieh ist, SpezialStudien zu treiben, der wird dies

Buch mit Freuden bcgrUfscn und ancli gewifs mit

Bcti iedignng durchlesen.

Constantinopcl, Puinted by Warwiek CJobU,

described by Alexander vau Milliugett: Athen. 4102
S. 693 f. Die Beschreibung wendet sich besonders

der bysantiuischen Zeit an, so dnls die türkische

etwas zn knrx kommt; die Blldef sind s T. vortrefiieb.

Daebritz, Kudulfus, De Artemidoro Strabouls

auctore capiU tria; ßph W. 21 S. 646 f. Eine mit

UmUdit und Omndlirhkdt dnrebgeflihrte Arbeit.

E. Gerland.

Demosthenea. Jahresbericht von W. Niliche:

Z.f. d, (rymfi. April 8. 7S-I04. Demoetbeoes nnd
Anaximcnes (Forts, folgt).

Dziatzko, K, Nekrolog von C. iJaeberlin in

Jahretb.f. Alt- Wi»e. GXXVIU B S. 72 97.

Eucicen, R.. Beitrüge znr ElnfOhmng io die

Geschichte der Philosophie. 2. Auflage: ThLZ. 11

S. 338. I.«brreich nnd nnKfend, tlberwiegead ein

neues Bncb. W. i/aysr.
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Gaedectieus, R., Nekrolog von 0. Unrein in

Jakrttb./. AU.- Ww. CXXVIII B S. 115-185.
Garrod, H. W , The religion of all pooil men,

an otljcr studies in Clirislian etliics: Athen: 4102
S. 697. Kniliält n. a. e ne eigenartige Anffusniig

des Ausdrucks ö inhi tov dv&(}tänov.

Gaspar, E., Olympiat Museum: XIII, 9 S. 337 f.

Interessant. M". Vollgruff

Gill bau er, M., l{«krolog von H.v.Kralik in

Jahresb. f. A U.-Wiee. CXXVIII B 8. 98 • 1 0 1

.

de Gobineau, Dcux Stüdes sur la (Jrc'ce moderne:

Rer. 11 S. 181. Wertvoll ist die Studie aber dcu

PhillralleDlflinin. H.
Gnnnerson, C, History of U strni« in Greek:

er. 11 S. 171. Die übrigen indoeuropäisclieu

Sprachen sind nur unvollständig beran((Mogea. My.
Hartman, J., De Ovidio poeta commentatio:

itfHMum Xlll, 9 S. 324-3'27. Interessant. A.van
Jffteitdijk.

van Herwerden, H.« Viodiciae Aristophaneae

:

Mueum XIII, 9 S. 321 • 333. Eine Art Rflckblick

mit hinzugefügten Bemerkungen. J. van iMutoenjr.

Hu eisen, Chr., Die Ausgrabungen auf dem
Forum Romauum 1902-1904: ßull. J, comm. arcii.

com. di Roma 1905, IT S. 378 f. lieist«rli«ft. L.
CantareUi.

Hilter, L., Präparationon zu Euripides' Uippo-

lytos: X./. d. Gymu. April S. 250. Bei seinem

gro^D Fleils o. seiner liebevolle u Vertiefaug in das

Drama bitte der ?f. besser getan, einen Komneatar
.lu schreiben, W. GeinoU.

Inscriptiones Graecae ad inluslrandas dieleetoe

seleeiae. SdMdemai fo asmn iteram edidit Fdim
.Solm^eK-. DLZ. %\ 8. 1312. Anerkennendes Rifer;it.

Isaeus, Tlie epeeches, «itli critical and explana-

toiy DOtes br W. Wyee-. XYIII 1/9 8.107
—132. Ganz aasgezeicbnete Leistung. JJ.S. Öwnad^.

V. Kieseritzky, 0., Nekrolog vou A, v. Folotexote

in JahrtMb. f. AlL^Win. CXXTinB 8. lOS-109.

Krunibacher, K., Ein vulgärgriechischer Weiber-

spiegel: BphW. 21 S. 650 f. K. hat das Werk mit

allen Mitteln seiner bewälirleu Methode kritisch

gereinigt K. Dielerich.

Lucilii carnionn reUqaiae. Beceusuit enarravit

fi-. Mar». Tolnnen poMerin«. Omomitaiias: Im
Cw/iMr« XXV S. ,s;! -85. Ausgeseiclinete, forlftofig

abschlie&endo Leistung. F. UaeL
Hacdonald, G., Goin types, tlieir origln and

dovelopment, being tiic Ilhind leetures for 1904: Athen.

4103 S. 708. Vuu grofser Wichtigkeit.

114langes Kieole. Reenell de ntmoires de

Philologie et d arclieologie : DLZ 21 S. 1307-1312.

Ji. iJelm berichtet ttber den Uberaus reichen und

mannigfkdieo Inhalt dieser wertvoHen fiaimndscbrift.

Milani, L. A., Monnnenti scelti del R. Museo

Archeologico di Firenze. Fase. 1: ßph li\ 21 S. 661

—665. Die FaebgeiMMseii kOnnen diese Pnblilration

in Zukunft nicht entbehren. Friedrich Hauur,

Die Schriften des Neuen Testaments neu Qber-

setzt und für die Gegenwart erklärt vou 0. Bäumt'

ff
arten, W. Boufuft, H. (juukdy W. IJtitniüller,

Q. /JoUttumn^ A. Jülichert B. Knopfe F. KothUr,

W, I.uckau, Joh. H'ei»». Usg. von Johanne» W^h.
4—6 Lieferung : Bph W. 21 S. 64 7 -650. Einer weiteren

KrDjtfehluug bedarf dieses Werk aiolit ndir. A
deutle.

Otto, W., Priester und Tempel im hellenistiscbei

Ägypten 1: The Engl. Hi$t Ret. 82 S. 334. Eine

solide Grandlage fOr das neue Material, weIcLn

spätere Entdeckungen bringen «erden. E. R. ßemn.

Pinaa, 0., 11 comisio romano neUa eii repaiiii-

raaa cd i sooi BODomcstl: ßutU d. eomm. oreL em.
di Roma 1905, IV 8. 871 •878. Ergebusreieh. L
CantardH,

Plinias des Jflogeren Briefe. Heranagegeben and

erklärt von R. C. Kiikula: Z./. d. Gynm. April S. 247.

Nimmt in der Sammlung der , Meisterwerke*^ eioeo

hervorragenden Platz ein und ist aaft angelegeatliefatte

«u empfelilen. Wackermann.
Prein, 0., Aliso bei Oberaden, neue Forschungeo

und Vermutaugen: Z. f. d. (Jymn. April 8. 967. Die

nene Hypothese übertrifft alle früheren wdt ai

innerer Wahrscheinlichkeit. H. Eickhof.
Richter, U., Nekrolog von R. Opitz in JaAnA

/. AU.-Wiee. CXXVIII B S. 38-71.

Rodoeanaehi, E, Le Capitole romain antkise

et moderne: /.C. 24 S. 813. Heute uline Zweifel

die erschöpfendste Mouographie Uber diesen Gegu-
stand.

Schmiedeberg, P., DeAsconii codicibas: Mutem
XIII, 9 S. 327 f. Wenn auch nicht alle Folgenugsu
sicher rind, SO ist die Arbeit deck «ertvoll. C Bnk-
manjr.

Seil noi der, A., Nekrolog vou (r. Weicher m
Jahre»b. f. Alt.- 11 Vw. CXXVIIIB 6, 110-114.

Scbodorf, K., Beiträge tnr genaueren Kenotnis

der attischen Gerichtssprache: Museum XIII, 9 S.383t

Reichhaltig, aber nicht abgemndet. K, Boekmtijet.

Sclirader, 0., Sprarhverj;1cifhung nnd Ur-

geschichte. 3. ncuhcarb. Aufl. 1. Teil: Zur Geschichte

und Metbode der iinguistiscii-bistorischen Forscbaaf:

J.C. 24 S. 821-824. Wir dürfen uns des einKetreteau

Wandels in den prinzipielleu Anschauungen des Verf.

aufrichtig freuen. Wilhelm Slreitberg.

Schnitz, H., OatUaes of Ckristian apolottiies

for nee in lectnres: Athen. 4109 S. 696 f. Bebudelt

die relif^iöscn Probleme mit grofser Klarheit.

Schutte, W., Die Heimkehr des Odyaieiu:

Z.f. d. Gymn. April 8. 958. Für 8ehttlerMtflMhmagai

vorzüglich geeignetes Drama. E. Naumann.

Scott, ätadies in the Greek Vocative: Rar. 11

8. 179. Zwar kein neoes Ergebnis, aber lehrreicbi

Statistik. M>j.

Seeliger, Uerm., Antikclragödicn im Gewanda

moderner Musik. Xsthetisdie nnd netrfsebe Stadies:

Z.f. d. Gymu. April S. 252. Sehr frisch L'CEohricbt'B

kommt die Abhandlung zu einem zweifellos ricbtigci

Ergebnis, von „metrischen* Stadien ist aber aidit

viel ZH merken. H. Guhrauer.
Seil ermann, M., Der erste punische Krieg ia

Lichte der livianischen Tradition: Muteutu \Ul, 9

S. 338-341. Nit ht fehlerlos, aber gründlich wi
besonnen. P. Burgrr jr.

von Soden, H., The history of eariy cbrislisa

literature: thc wriiiugs of tbe JNew Testament, truiL
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hy J. ft. Wilkintoti, ed. by W. D. Morrison: Athen. I

4109 8. 895 t IM« Obonitenng bodtrf derBerUloii.

ROnlieh« Stsattaltertümer: Jalir^nl). f. Ah.- I

Wim. OXXTII, 8. S81-368. Bericht für 1 »89 -1903
voo W.LUbtnmm.

Stemplinger, Eduard, II r;u in den Ledcr-

hos'n: hpUW.2\ S. 652 f. Kernige und lannige

Unil1ditnii8«B. G. Arnmon.

Stevens, G. 1'
, Tho Cliristian doftriii of salvation

:

Athen. 4102 S. Ü96. Wichtiger Beitrag zur modernen
tfaMlogftcbeii Litaratar.

Studien, orienlalischc, Tli. Nöldeke pcwidnict:

MuMum XUI, 9 S. 329 f. 86, zaiu Teil sehr wert-

volle Beltrige. J. d« Ooej*.

Ulriek« J., Proben der lateinischen Novcllistik

dw Mitteinltwi: Mmfum XIII, 9 S. 328 f. Aoregeud
und lebrraicb. E. Slijper.

Vaglieri, D., I consoH di Roma antica: Dull.

d. comm. arsh. com. di Borna 1905, IV S. 874f.

Tmtrafffieh. L. CaiitartBL

de Waal, A., Roma Sacra, Die ewige Stadt in

ihrai christlichen Oeokmalem und ErinnomnRen
alter nnd nooer Zeit : Bult. d. eomm. arch. com. di
Roma 1905, IV S. 375. Sehr zweckentsprechend.

Weber, Ernst und Leo, Zur Erinnerung an

Hugo Weber: DLZ.Il S. 1291. Das Lebensbild

des vortrefflichen Mannes kann jedem Phildlogen

dringend empfohlen werden. Ü. Francke.

Wollseiffeo, M., Nekrolog von AI. Siebourg ia

Jahrtib./. AIL' Witt. CXXYIII B 8. 136.141.

Zielinski, Tli., Die Antike und Wir: AVr. II

S. 171. Uauptsdcblich für Iiu(sland geächrieben.

/.. A.

Mlttetlniisen.

Die neueste Fltpfns-Pabliketioii.

Soelien sind die ersten Exemplare der Ausgabe

der Hibcli-Fap\ ri (Tlie Ilibeh papjri, part 1) in

Deatichlaud eingetroffen. Damit haben die uner-

mfldlicben Dioskuren Greufell und Hunt der grie-

chischen Literatar nnd der Allertnmskunde ein neues

grofses Geschenk gemacht, das wir um so h('iiier

scb&tsen mOsBen, als «s wie die Petrie-Papjri ganz

ans dem 8. Jabrhondert Tor (%ristns Mammt Epi-

cbarm, Komiker und Tragiker, gar ein so seltenes

Stack wie ein Vortrag des Sophisten Hippias Ober

die Miuik, tin eener Lyeias, zablreicbe Homerrestc

der vor-arislarcliisclicn Zeit, ein langes Stück aus der

Rhetorik des AlexanUros, die schon ohnehin im

Yordergrond der Tagesfragee steht, endlich eine lange

Reibe von Urkunden, darunter anziehende Mriefe in;il

viele Kechnungen bilden den Inhalt dos werlvollen

Werket.

Academie des insoriptiont et bellea-lettres.

SS. Hirz.

Pottier, Der Goldschatz von Jav6a (Spanien):

Der Fraoensehmnck scheint von griechischen nnd zwar

«ttiadic« KOosUen wich eiaheiinisebeo Mastern ge-

arbeitet zu sein. — Clermout Ganneau, Griechisch-

llftbatäiscbe Inschrift aus Milct. Die Widmung ist

an Zeus Dusaris gerichtet, die Haaptgottlieit der

Nabatäer, und nennt den König Obodas and seinen

Vormund Cboullai. Dieser könnte identiscli sein mit

Syllaios dem Vormond des KOoig Obodas II (25—

9

V. Chr), dem Feinde des Herodes, der nach Rom
reiste, um seine Sache vor .^ufrustns zu fülireti. Unter-

wegs konnte er diese Votivtafel gestiftet haben.

Übrigens wurde er zom Tode vemrtaih.

Philologische Programm-AbhaDdlangen 1906.

(1. Seadimg.)

I Sprachwissenschaft.

1. Berlin, K. Pr. Ueiur. G. (97.) — E. Mackel,

Über die Entatebang der M änderten.
2 Grandenz, K. 6. (86) — A. PifmUt Syn-

taktische Prinzipien.

8. Doisbarg-Rnbrort, R. O. (606.) —
E. M^ftTt Die neuesten Entdecktingea anf dem Oe-

Uete der Sprachwissenschaft.

II. Literatur,

a) griechische, b) röuiiHcbe.

a) 1. Alten«, K. Ohr. (Festschrift, sa 340.)

R. ArnoUli, Zu grieehischen Schriftstellern.

2. Wismar, Gr. St.-Sch. («20.) — Bolle,

Die Bühne des .\schylus.

3. Frankfurt a. 0., K. Fr. G. (82.) — A. du
Memil, Aduotationes ad Aeschyli Supplices.

4 Grofs-Strehlitz, K. G. (260.) — IF.iladriS,

Die Lehre des Aristoteles vom vor;.

5. Osnabrflck, Rats-O. (388 ) — J. Knoke,

Begriff <ier Tiaiirdie nach Aristoteles.

6. Brandenburg a. U., v. S. U. G. (76^ —
E. Ahiehi, Der gegenwärtige Stand der Hand*

Schriftenfrage lei Arrian und kritisclie ßearbcitnog

des ersten Buches von Arrians Anabasis.

7. Posen K. Aug. Y. O. (307.) — M. fteut^

Quid de Babrii poMae vila indegari poseit, qnae*

ritnr.

8. Lyck, K. G. (12.) — B. Bemdt, De Oha-
rete, (.'hacride, Alexione grammaticis eornmqae

reliquiis. II. Alcxionis grammatici quae supersant.

9. Jena, G. Car. AI. (843.) — O. Apelt, Kri-

tische Bemerknngen (an Clemens Alexandrinas,

Plate, Aristoteles).

10. Berlin. K. Joacli. G ((U;.) 0. Seftrotder^

De ticboscopia Euripidis Phocuissis ioscrta.

11. Stralsund, O., (187.) — W. äakn, Stim-

mungen und Stimmnngsbilder bei Homer, namentlieh

in der Odyssee.

IS. Essen, St G. (547.) — EiMgt, Homer als

Erzieher.

13. Uildesheim, K. G. Andr. (37G.) —
D. Mülder, Homer und die altionischc Elegie.

14. Dessau, H Fr. G. (851.) — 1'. Schuhe,

Lucian in der Literatur und Kunst der Renais-

sance.

15. Güttingen, K. O. (371.) — W. Waehmert
Er2äblungen ans Nonnos' Dlonyiiaea. II.
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16. Berlin, Fa)k-R. G. (110.) — Ä. Adam.
Vbtr die EebtlMit der pUtuniscben Briefe.

17. PUnen I. V., K. G. (680 ) — F. Bock,
Mendelssohns Phädon und sein platonisches Vorbild.

18. Rössel, K. 6. (16.) — £. i/oAjmimi, Plato
ein Vongftngw XuU? Kritiieii« Benerkuigw n
P. Natorps: Plates Idnnlehf«, etse Einftbrang io
den Idealismas-

19. Elberfeld, G. (548.) — L. Mai-Um, IM«
Platolektttre im ^jinuasinm.

80. CnxhBTen, H. Sl. Sch. (905.) - //. IJVy^-

kavpt, PlutarchstadicD in italienischen Bibliotheken.

21. Saarbracken, K. L. G. (576.) — J, Btcker,
Der sweito Akt dm nrsprQDglichen Ödipat fon So-
phokles.

22. Spandau, K. G. (101.) — Sophokles' ADti-
gODe flbersetit von R. KtunH.

23. Braunsberg, K. G. (3.) - ft Rgktr,
Beilräge zur Erklärung des Sophokles

24. Königsberg i. Fr.. Allst. (1. (8.) G.
Dihehiet, Tfaacjrdides I, 1-23. Unter BeDBlneg
Lehmeher Haoaskripte llbertetzt.

25. Altona, K. Chr. (Festschrift, zu 340.) —
W. VoUbrtda, Über den Wert too Xenoptiona
AnakMie nie Gesehldrtsqnelle.

b) 1. Sagan, K. kth. G (25ß) — Miko
iajezakf Ciceros catilinarische Reden in der Schule.

S. Breelai, O. so Mar. Magil. (233.) — W.Volk-
"NnM,- Unfemidinngen zu Srliriftstellem des kins-

alseben Atlertnmi. I. Umersurhungen zu Vcrgil,

fioraz QQil Cicero.

3. Berlin, KönigMIdt. iL 6. (112) - \V.J)ahttUt
Carae Hirtlanae.

4. Brnalau, K. kath St. M. G. (224.) — P.
Hoppe, Die zweite Römerode. Ein Beitreg znr
Lebensgeschichte dea Hftrts.

5. Wandsbek, K. M. Cland. ö. («62.) —
G. Sorof, Bemerkungen zu Horaz.

6. Friadland, G. (828.) — fMngrtkr, Plaa-
tina.

7. Priedeberg Nrn., K G. (84.) — R. Stadthaus,
De prolonis fahularuin Plautinaruni.

S. Uildburgbaasen, O. Georg. (877.) —
Oitüftt SpraetiMcbee «i Saraaaa Sanmonieae.

9. KnnigshOtte 0.-S.,K. 6. (249.) — /{. Afackf.

Die Eigennamen bei Tacitus. VI. Eine spracüllciie

0at«rtoob«Bg.

VergL noch III 7. 11.

III. AHartiNier.

1. Königsberg Pr., K. F^. K. (6.) — B, Btehr,
Zur AlexaiidersaKe. Per Brief Ober die Wmder
Indiens in der Uistoria de preliis.

2. Schöneberg, M«b.B. 0. (117.)— Paap*,
Ober die Heimat der Arier und der Ostgertnanen.

3. Dt. Eylau, K. Prg. (32 )
— Gamke, Oster-

ferientage auf dem Athos. i

4. Magdebarg, SU B. (330.) — Köchfr, Das
Möuweaen im alten Gallien. Mit einem Vorwort
Uber das von C. Klcipper herausiinj-cbfnc französische
Beallexikon und einem Abrifs des Manzweaena bei
den alten Kultur?Olkem.

5. Herford. Fr. G. (4,32.) — //. Windel,
Bericht über eiue Studienreise nach Italien.

6. Mnibein (Rahi^ G. (569.) — BumA, Dl«
LiclitbilHiT- Sammlunpr des Gymnasiums und der

Realschule (antike Kunst, antike Bauwerke usw.).

7. Obarlottenburg, St. R. Sch. (151.) —
H. lAmmmm^ Die Kyrossage in Eoropa.

8. Benahelm, Grh. O. (788 ) — K. Henktlmann^
Das OdeiiWLilder Huufiiilmus (die Beiiadfliailg dw
Odenwaldes, die Ortsnamen usw.).

9. Clav«, K. G. (537.) — Mulwttdt, Die rO-
mischen Tongeflibe der AltertnmniniiilBBg ia
Cleve. II.

10. Magdeburg. R.-G. (318.) — K. SOirmtr,
Bilder ans dem nltrOmisrhcn I^bon.

11. Chemnitz, K. 0. (667.) — 0. Wolff, Poly-

neikes, ein Beitrag zur thobai:ischen Sage.

12. Brealau, St. R. G. an Zw. (265) —
C. Sdumdtt Obereiaatimmvng der Vdlker in An-
•dttviagea and Oebrtaehen.

IV. WMMIar.

1. Krfnrt, K. G. (289.) — Die Eiizykloi.ililic

dea Arnold US Saxo, znm ersten Mal nach einem
Erfortar Codex heraaagegebea vo» B, SiMtgt,
II De naturis nnimalium. IlL De ganNDaniDi Tir*

tutibus. IV. De virtute unireraali.

2. Dortmund. G. (4S7.) — K. Aradfcffv Text-

kritisches zu IlrotsviL
3. Potsdam, K. V. O. (95.) Manneiis Holoboli

oraliones I, edidit M. Treu.

4. Hamburg, B. G. d. Job. (908.) — P, H<m«,
Petrva de Creaaentiis. Ein Beitrag nr Geachiehte

der latetnlaehan Litaratnr dea Mittelaltin.

V. UaliifiML

1. Fraustadt, K. G. (196) — fiUbiar, Der
griechische Unterricht

2. Wittenberg, Hel.-G.(8lS.)— H. Ouhrautr,
Die Aufpabe des Gymnasiums in der Gegenwart.

3. Gera. Frstl. G. (887.) — 0. UeJineider, Der
Idealismas der Hellenen and seine Bedenlnag Ar
den gjmnaaialea Uoterriebt.

4. Hamburg, 0. B. 80b. T. d. Holstonlore (909.)— M. Hoknuamt Kanataralehnog nnd lidhara

Schule.

5. loaterburg, K. G. (5.) — fft^numm,
Ausfolirlicher Lehrplsn des Latainiaeben Ar Gynan-
sium und Reatgvmnasinm.

6. Mel.lorf', K. G. (846.)— Wormt, Vorlagen

fOr die lateinischen Extemporalien in den oberen

Klassen nebst kurzer Einleitung Uber Wesen und
Wert der Extemporalien.

7. Rendabarg, K. 6. (850.) — Der lateioiscbe

Orondlebrplan der nnteren Klaaeen.

8. Strasburg Wpr., K. G. (-15.) - Zusammen-
stellung der in den einzelnen Kiasüeu zu erlernenden

luteinildMB Slilregeln nnd Beispiele.

9. Boclnim, (',. (45^.* — ir. Srinrarz, Aos-

flllirlichc Lehr]) laue iür das Gjinnasiuni zu Bochum.
1 . Allgemeiaa VorbeiBeriraagen. 2. Lebrplan ihr daa
Griecbischa.

10. Lübeck, Kath. (895.) — Lehrplan daa Kn*
tfaarineums zu Lübeck.

Veigl. noch: II a) 12. 19; b) 1; m «.
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VI 6e»ehi€iitt dar Philalogi« uni Pidagoglk.

1. Aachen, K. Knis. W.ü. (52(5.) — //. Saeel*-

herg, Aaclietier Gelehrto in älterer und neuerer Zeit.

2. Bielefeld. G. (421.) — Th. Bertram, Be-

idireibang der lukunabeln, die sieb in den Bibliotbeken

des Gymnasiama ond dar Altitldter Kirch« u Biel«-
fald befinden.

S. Berlin, K. Ld1>. O. (71.) — SUpha», Ober

dit Buch 11 cortegiano von Graf Buhlas^ar ili Casli-

gliOBe. Ein Beitrag zur Kenuluis der Ueluhrsuniktiit

und BUdnngr der RaMdmuiee.
4. Gollia, Hrz. G. Frn. (874 )

— M. Scfineiiler,

Die Abiturienten des GymiiaHiuni illustre /.u Gotlia

TOU 1768—1859. 11 (Sdiluls).

5. Unmbnrg,Q.Scb.d. Jolu(906.) — W.äl^,
An der AMtorieutenmatrikel des Joliamwans zn

Hamburg 1604 IS27.

6. UaiDbarg, Willi. G. (907.) — G. Wegehaupt,

Baitrig« lar Oeeebiebte der Belivle (Wilbdn-Oyiran-

•htm an HainburK).

7. Rastenburg, K. H. A. Seh. (I.'i.) — 0. Maaji,

Die pädagogischen Ideale des jungen U erder.

8. Weimar, G. (845.) — Johannes Kromayer,
Zwei Schulscbriften von 1629 (Sumniarischer Bericht

vom Methodo durch alle Klassen) und 1640 (Von

Anordanng einen Gjmnaaii) bemaagegebea von /«.

9. Marburg, K. O. Pbü. (491.) — E. Beeker,

Nachtrag snin Alban dea akademischen Pädagogiums

(1654—1779). (Marburg.)
10. Altona, K. Chr. (Featacbrifi, sn 340.) —

A. WaehhotUt Arn Theodor Mommaont SebalMit
11. Paderborn, K G. Tli. (438.) — IV. Richter,

Zur Geschichte des Gymnasium Theodorianam zn
Paderborn im 18. Jahrhundert.

12. Parchim, Fr. Fr. G. (816 ) — Küthe, Das
Parallelsystcm. Eine historisch-pädagogische Studie.

13. Ratibor, K. ev. G. (255.) — P. AfachiU,
Die Enivicklnog dea dffentUcben Sehnlweaeaa der
alten Provinxen des prenfaitehen Staates von 1816
bis 1901. Stalistisciie und andere Notizen. I.

14. Ratiogen, St. Prg. (574.) — J. Fetry, Uhr*
befiehl der froheren Minoriteii-LateliMelinle ni Ba>
t Ingen aus dem Jahre 179S.

\b. Kalk, St. G. (554) - V. Mäüet, Schleier-
machers System der Pädagogik.

16. Kastrin. K. G. (91 > — //. Buete, Ein
Gedenkblatt xn Ludwig Wieses hundertjährigem
Geburtslage.

17. Ludvigaburg.K. 6. — iZotiiMdbcr. Beitrtge

nr Geaeblehto den GdelineiieelraliraMOi ta WtrUa*«
barg in 17. und 18. Jahrhundert. I.

Vergl. noch II a) 14. 17. 18. 34.

r: Dr. H. Urabaim. Friadamaa.
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Verlas der AVeidmasmsohen Bachhaitdluns in Berlin.

. Neuere Werke der klassischen Philologie nnd Altertumswissenschaft.

Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocleliaii tob Ott« HlneliMi, Zweite neo-

lR>.arlteitet<' Aull i-r. t^r. S<". (VIII u. .115^8.) lt)t).'.. Mk. 12.-.

BeitrflQe zur alten Geschichte und grlechiscb-rftmiechen Altertumsliunde. Feitaehrift za oit«

HlrucktoMa weirigKwBQqteitttmi gr.L« 9>, (iX i.6» a, 1 Poititt q. 1 Tafd ) 1903 Beh. Mk.2u.-

ApophoralMI. D«r XLVII. Venainmianf httlMm FUlolacea mul Sdiahailimer «iMimioht tos der

Qra««B HurmifM. (pr. fl». (Ifil S.) im
.

geb. ltt.4.—. 1

ETcerpta Historica iussu Imp. Constantini Porjiliynifienili ruiif«cta oliderunt l . rii. KnisseTain,

C. de IJoor, Tli. IIUttner->Vob»t. Vol. I. Excerpta de lej? ationibu a ed. Caiolus de Boor.
Par»!: Excerpta de legationibns Koiuanoruiu ad ^eiiteti. Pars II: Kxcirpta 'iu liiij.itiombtiM gentiam
ad Komanoa. er. 8». (XKIV n. ät>» 8.) 1WI3. geh. Mk. *2U.—. Vo). III. Excerpta de inaidiii i

Ciceros politisches Denken. Ein Versuch von Friedrieh Caoer. gr. iS». (V I n. IIX S.) geh. Mk. 3,Gü.

Inscriptiones latinae selectae. Edldit Heriuanoas Desaaa. KT. H«. Vol. I. (V'II II. 080 S.) 1892.

^r<'h. Mk. lu. Vol. II. pars I. (IVa.7aUä.j 18Ui. geL Mk. 24.—. VoL II. pars II. (IV a.

s. 7.{7- liuoj. 190^
;

gab. 10 ML
llalitGlie LaniiMkHMlB to» IMwIlh 1Im«i. l. Bd. Land «nd Lentfl. gr. 8*. U88. (VUI «. i

51168.) Kehjlli.8.--. M- WeSMdte. 1. b. 2. Hilfte. gr 8«. (VIIl n. lOOt 8.) 1902. geh. Mk. 16.-. I

Oer Hannibalweg. Neu uuter-iiirl,t und ihinh Zetdmnngen und Tafeln erläntert von Wilhelm
Oalander. Mit 13 Abbildungen und i K arten, gr. K". (VIII u. a0>8.) 190U. geh. Mk.b.-. ,

DIel'ageSQÖtter in Rom und den Provinzen. Au» d< r Kultnr des Niederganges der anu'ken Welt
I

von Ernst Maas». Mit .U) Abbildungen._gr. n
. i N II n. all S.) HHi*-*- geh. Mk. 10.-.

Die rümischen Grabaltäre der Kaiserzeit von Walter Aitmann. Mit 208 Abb. im Text 0. 2 Heiio-

giBTHren. 4". (III n. im S.) 1W5. geh. Mk.ia-^.

Oer Mimus. Ein Utterar-oatwnketuiigqgesdiirhtUdier Verradi von Heraan Baieh. i HO i. u.

2. Teil. gr. 8». mi-2. g< b. Mk. 24.-.
1. Teil. Tlnori<- tles Mimus. fXIl u. S. 1- U:il

2. TeiL EutwickclunssgeBcbichte des Mimus. (S. 4U-1X)U mit einer Stammtafel.)

Ho«er« Odytai«. Ein krititeh«r ffomnentar Ton Prof. Dr. P. D. Ck. H«raiBffs.~grT8o. (VII n. 003 S.)

19<>3. geb. Mk.12.j-.

Studien zur Jlias von Carl Robert, mit Beiträgen von Friedricli Ueclttel. gr. Ö*. (Vlll u. 501 S.)
|

1!M)1. J geh. Mk. lg.--
I

Ol« griechische Bühne. Eine architektosisobe Untersnchong von Otto PaehstelB. Mit 43 in den
Text gedmekten Abbtldnngen. gr. 4. (VI n. 144 S.) lÖCK». geb. Mk. ft.—

.

Antike Schlachtfelder in Griechenland, fiaosteine zu einer antiken Kriegsges^-hichto tou Johnaneo
Kromajer. I. Baml. Von Epamiuondas bis zum Eingreifen der Körner. Mit G litliogr. Karten
nnd 4 Tafeln in Lichtdruck , gr. 8". (X n. aV2 S.) 1902. geh. Mk 12.—.

AiäxImeneS von Lampsakos. .Simlien zur alti-^t. u M;liii litu der Kheturik F./'^t-. lirirt f. d. 4.\ Ver-
sammlunp deuts^clier Philologen und ScbuliiiLianer in Hamburt; von l'anl VVeudland. gr. H''. (IV
u. lot .S.] l'.H/:.. _geh^ Mk. -.'.SO.

Die Taxtgaiobichta der grioohiachan Bukolikar tob uirieh^oa wuuiowüi-HoeUendorff. (PUL
,

Unters, hrsg. t. A. Klenling 0. ü. t. WiluMwltt-Modlendorff. IS. H.) gr. »*. (XI v. 2«3 S.) IflOS. I

geh.Mk.&.—

.

Pedanii Dioscuridls Auazarbci de materia modiea libri qniuque edidit Max WeUmann, VoL IL Qno
continentnr libri III et I V. gr. 8». (XXXVI a. 8» S.) 1W8. gA. Mk. 14.—.

Dia Franmanta dar Varaokraükar. GrieofaiMh und deatwh tob h. meto. gr. s*. (X n. eoi .s.)

19(5. geh. Mk. 15.- , in &inw. geb Mk.^6.üü.

Tbaodosianr libri XVI cum coiutitationibns Sirmondianis et leges novellae ad Theodosiannm pertinentes

eonailio et anctoritate acodemiae litterarum regia« boru.iüicae e^lidernnt Tli. Mommsen et Paalns
M«j«r. Acoednnt tababie aex. Volumen I. Theodosiani libri \VI cum ciinstitudonibusSirmondiaui«

edidit adsnmpto apparatu P. Kroflseri Th. MomnuMB. 4». (OOCLXXX u. 9JIS.) 1904. geh. Mk.?«.-.
Vol- II. Leges uovellae ad TheodoHtnom pertifientes edidit a^iatore Tb. Moibbimiio Ptuiias M. Mejer.
4"- ((^IX u. 219 S . < l! 'i>:» ijeh. Mk. 12—

.

Gesammelte Schriften von Theodor .Mommsen. 1 Abteilung:: .liirisiischc .Schriften I. Band mit

Mommsens Hildnis un<l zwei Talein. l.cx.-s". (VJIIu. 4s<»S) 190^ geh.Mh. 12.-. IL Band.

JorisUache Schriften. IL Band. Lex. ö«. (VI 11 u. 4:i!) S.) lllO... geh Mk. 12.-.

Verlag der Wvidinann<tchen üuchliandluDg, Berlin SW. Üruck Ton Leouliaril Siuiion NL, Berlin SV.
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Rezensionen und AnzelKron.

Christian Bartholomae, Altiranisclics Wörter-
buch. Strafsburg 1904. KarlJ.TrUbncr. XXXIIS.
•. 8000 8p. Las. 8«. ftO JL
tSo gering des Referenten Kcuntuisse auf dem

Cjehietc der iraaisclu'n Sprachen .sind, hat er doch

geglaubt stell der Aufforderung der tiedaktiou

diewr Woeheosehrift ia dneu Spiilteo eitrig«t Aber

Bartbülomaes ÄltiioaitsbM WSrterbuob, sauie Art

«ml seine Bedeutung zn sixgen. nielit ciit/ichen 711

soUeu. Denn es gebührt siob, dafa auch die klas-

sischen Phiiologea too die«am monameDtalen

W«rke Kennlni» nehmeii. Führt et doeh vor ein-

uial den WortHchatz der altpersischen Inschriften,

die von den Köuigeu Darins Hystaspi.s bis Arta-

xerzcs Ochas herrühren, aus den Zeiten also, in

desm die Pener mit den Grieehen in nnonter«

broohener, feindlicher oder freundlicher, BerSbrnug

s^tandeo, zum andern den Wortschatz der lieiligeu

Schriften der Färsen, deren Lehren im letzten

Gmode Mif den Weiien rarBekgeben, dar heate

denk dem eigenartigen, wenn aneh eigenvilligea

Denker und wonderToIlen Dichter, der aos der

Schule der klassischen Philologie erwaehaen iit^ in

aller Gebildeten Vorstellang lebt.

B.t Werk &lst snaemnien, wai die Bünzel-

forsehnng Ten genau vierzig Jahren, seit dem Er-

scheinen von F. Justis Haudbucb der Zeudsprache

im Jahre 1864, geleistet hat, und wie gewaltig

diei« Arbeit, an der B. aelbat neh ^ne« herror-

rageudeu Auteils rühmen darf, unser Verstäodaia

der alten Texte gefördert hat, wird einem eo reeht

Idar, wenn man die Artikel nnteree WSrterbnehee

mit denen des Lexikons vergleicht, das einen

wesentlichen Bestandteil jenes Handbuches bildete.

Freilich bleibt auch beute noch gar vieles dunkel

oder iweifelhaft, znmal in den frQhesten Ab-

schnitten de« Aweeta, die wohl von Zarathmabtra

selbst stammen und ungefähr d:i8 Schwierigste

und KütselvoUste darstellen, was innerhalb des

weiftra Sehrifttama iudogermaniaeher Znnge anf

nns gekommen ist. Hiw bann, waa B. gibt, oft

nur als seine eigene Anffassniig gelten, von der

andere Kenner in melir oder minder beträcht-

iicliem Muliie abweichen.*) Die Dinge liegeu in

dieser Hinaieht fBr das Awesta gana abnlieh wie

ffir den Veda des Brudervolks der Inder; au un-

zähligen Stellen der beiilen ehrwürdigen Denkmäler

aus grauer Vorzeit stehen wir vor der Frage: ist

die Dentnng antraflhnd, die eine dnreh Jabr-

bonderte fortgepflanste einbeimiaehe Tradition ver-

tritt, oder können wir besseren deren Stelle

setsen, indem wir dnroh Vergleichuug der ver-

•) Als höchst erwdnsclite l'r^au/uiii! iles NVörter-

liuches hat B. inzwischen, llNü. gleiclifulls im Trübner-

sehen Verlage ein kleines HUcblein erscheinen lassen:

'Die (iathufl des Awesta. Zarathushtras Verspredigten

übersetzt vonCh. U.' Hier kann jeder, ih n ei* inter-

essiert, lesen, was Zarathushtra eiust in Wirklichkeit

apraoh.
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wanciteu, insbesondere der näcliststelM iulrti Sprsi-

cbeu, also im weseutlicben auf etymologischem

Wegs einen panenderen Wortaiun erMhUeften?

Das ricbiige wird ffir beide Religiontbtteher in

der Mitte liegen; es wird nötig sein, jene grofsen

Quellea beide, aber auch Houst alle Mittel philo-

logischer Erkeuntois, die uns za Gebote stebea,

anKniiatieii und die Eotieheidniig von Fall so

Fall zu treffen. B. hat iu diesem Betracht geleistet,

was billigerweiäe verlangt werden kann; obwohl

er der Cberlieferuug skeptiscber gegeuQbertteht,

dem rfin qtndiwisMiMehafttiofaeD Verfahren bei

der Erklürting der Texte gröfseren Spielrnnm zu-

billigt als andere Gelehrte, iiat er jene doch so

weit £U Worte kommen lassen, dafs er jedem

Aniämek die mittelpcKsiiebe ÜberaetniDg ans der

Zeit der Sasauiden beifügt und sehr häufig, meist

mit knapper Kritik, auf die abweichenden Kr-

klimogeu neuerer Mitforscher verweist. Über-

haupt aber bat er alles getan, was man im Rah-

men eines Wurterbnches tun kann, nm die einiel-

nen Ausdrücke und Stellen zum Verständuis zu

briugeu. Jeder seiuer Artikel enthält die Belege,

anAer bei besonders oft gebranebten W5rt«rn,

Tollständig, nach den beiden Sj)rach7.w(>igen ge-

trennt und nach der mutinafslicbon Bcdcutnugs-

entwicklong geordnet; dabei sind bemerkenswertere

Stellen Obenetai, besonders sohwierige in den

jedem Stichwort beigegebenen Noten nnter An-

gabe von Literatur genauer besproohen. Diese

Noteu bieten auch sachliche Erläuterungeo zu

Eigennamen nod Termini teebniei der mannig-

faltigsten Art. Sic bringen dos Notwendige über

die Ableitung und Rildnngsweiso des jeweiligen

Wortes. Sie vorzeichuou seine Entsprechungen in

den bentigen iranisohen Hnndarien rom OssethMshen

um Nordabhaug des Kaukasus und Kurdischen in

Armenien bis zu den Dialekten hoe.h oben auf

dem Pamir, wo iranisches and indisches Volkstum

sieh berflbren nnd in einander fibergehen. Sie

geben endlich die Etymologie; wo das naohst-

ver wandte Indische Ä(|nivaleute hat, in der Rege!

nur diese, wo dem Indischen solche fehlen, die

zugehörigen Wörter der enropäisohen Sprachen.

Von all diesen Tersebiedeoen Gesiehtspnnkten

dfirfte f8r den klissisrhen IMiilologen der etymo-

logische da? grölste Interesse besitzen; ich erlaube

mir daher an dieser Stelle einige auf ihn bezüg-

liohe Einzelbemerkongen ansnfBgan. Natflriieb ist

das meis-te, was B. in Hinsicht auf ihu anführt,

seit längerem bekannt. Aber so maneherlei Neues

ist doch von ihm gewonnen oder ergibt sich aus

seinem lexikaUsohen Material ohne weiterM, nnd

die Verfasser der beiden zur Zeit malsgeljeiiileu

etymologischen Wörterbücher des Griechischen

und Lateinisehen hätten mehrere ihrer Artikel

besser gestalten oder doeh nicht unerbeblieh be-

reichern können, wenn sie schon in ilcr I-age ge-

wesen wäreu, B.s Lexikon durohgebeuds zu be-

nntxen. (j)aUaitoiuu t. B. stellt Frdlinix S. S6

der Bveiten Auflage naoh Fiek mit got. wiApiw

'ranhen* znsammen; B. vergleicht es Sp. ]'^CyH evi-

dent richtig zu awest. var»ta- 'gefangen, der freien

Bewegung, der Freiheit beraubt, erbeotet' (npers.

harda 'Gefangener*). — «Sjesfio» in seinen ver-

schiedeneu Sinneswendungeu 'ich bete, gelobe,

rühme mich, prahle' ist ofifeubar identisch mit

awest. aoy- 'praedicare; verkünden, stigen (bes. in

fMerlieher Form), nennen, anspreehen' (B. 8p. 87 f.)

and dem von Geldner Vedische Studien 3, 59 ff.

als dessen Ebenbild erwieseneu aiud. wA- 'preisen,

rühmeu, sich rühmen, prahlen', beide ebenfalls

nnr medial. Das indisehe Twbnm flektiert the-

matisch oder unthematttoh, das awestische un-

tbematisch ; dazu halte man fr^o/tm, aber 3. >Sg.

Aor. 6v*to Thebais Fr. 3, 3 Kinkel = awest aoxla

8. 8g. Praet. Demnaoh Terdienen lai edoeo nnd

aind. väghal 'Veranstalter eines Opfers', die Prell-

witz S. IGf) vor allem heranzieht, höchstens in

zweiter Linie genannt zu werden, und die Schlufs-

folgeruug, die er ans der angebliehen Bedentnog

von ai. üh- 'erhebt sich, überhebt sich' zieht: *al8

gemeinsame Grundbedeutung tritt uns die nntike

Stellung beim Beten, das Erheben der Arme, ent-

gegen' filH in sieh tnsammen. — ninim 'verletse,

kränke, Med. kümmere mich' verbindet Prell witz

S. 219 mit ai. kltaJ^iti 'ist hart', hhidati 'bedrückt',

B. 8p. 1070 mit awebt. mdva- n. 'Leid, Qual, Wehe';

was Torsttstehen ist, liegt anf der Hand. — Dafs

das Element -plo- in gr. dmXiq, lat. äuptua n. a. w.

nicht auf die enropäischen Sprachen beschränkt

ist, wird wahrscheinlich durch awest. bi-fru- u.

«Vergleich, Ähnlichkeit' (Sp. 965). — Zn sil^;

'Kise' bemerkt Piollwiti 8. 471 f.: 's. tiffia, se^.
yivero drehen, rühren, verwirren, woher auch

kslav. tvarogu lac coagulatum (woruns d. Quark

entlehnt)'; B. Sp. 656 setzt es im Anscblufs au

Darmesteter mit aw. türay- n. *kisig gawotdene

Milch, Molke' gleich. — Für lut. p'tr 'gleich' be-

kennt Walde S. 419 keine Anknüpfung zu wissen;

B. Sp. ä49 f. zieht es zu aw. par- *gleieb macheu,

vergleichen*, mit aipi *begleieben (eine 'Sohnld)'«

ohne Objekt 'Bufse tun'. — volUir 'Geier' leitet

Walde J». (!87 von vello, got. wilwnii 'rauben' ab;

B. Sp. 1641 sieht etwas eutsprecfaendes in dem

aw. Partisip nnwmt-, orarisch ^unrnt-^ das aii
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Epitheton eines Rauhvogels im Sinne '{die Beute

TOB aoteo her, d. i. mit dea Füugen) fasseod,

pMkmd* orkommi
Allerdiogs wird, wer iouerhalb dar beideo

klassischen Sprachen als Spezialist arbeitet, nicht

aiie von B. gegebenen Vergleichuageu gut heifaeu

kSniMn. Bm jeaem urvant- nenot B. anttot voUur

m6b gr. Umf 'Fang, Bante* mt» Hiowais auf das

Ref. Studien z. Iiit. Lfintgescliichtc 15. Aber ich

habe die dort and schon vorher K. Z. 32, 280

noter ungenOgender Berücksichtigang der homeri-

Mban Hiatinngalii Tarfoahiana Hamongt ^Im^

habe Digauimn besessen, unterdessen (1001) Unters.

z. griech. Laut- u. Verslehre 251 .\nni. 1 bereits

selbst widerrufen; die houieriscbeu Belege sind für

den Anlavt irraleTani, md da ilOif, -tob dam, wie

ich auch heute noch meine, kein Unbefangener

iXuiQ wird trennen wollen, sicher digainmalos war,

80 werdou wir auch iXtoQ keiu V au zuschreiben

dftrfeiu — Bbanao antbakrta dea Digannui, wia

wir jatzt wissen (zuletzt darüber Ref. Uatars. 142

Aom. 1), l^lxm, darum durfte es nicht auch seiner-

seits neben lit. veikü 'ziehe' bei aw. vank- 'ziehen,

aebleppeu* Sp. 1866 f. angaf8brt wardaa. — Unter

^tar9ua- Adj. 'rund' als Beiwort der Erde Sp. 1587

wiederholt Verf. die von ihm liercits Itlg. Forsch.

10, 199 empfohlene Zusamnieustellung mit griech.

oifaXqa 'Kugel, Ball* an» *«tfa^. Abar tie wird

widerlegt durch ati. aiyw^o;, ion. und xoivi] an{

qa9oc (mit rr für ff wegen des folgeudeu die

den Ziegenmist und Schafmist bezeicbueu, d. b.

eigentli«^ 'Eflgalaban, BftUahan* badentetan nad

sieb mit ibrem v so dem « von atpaX^ verhalten

wie etwa «^t'ß»^ zn neapolitanisch, d. i. westioniseh

ityaQqti aus ^äyaQCtf 'Vcrsammlaug' neben djreQßif

ayti^i, anvqis *mnder, gefloahtanar Korb' wo.

andot^ 'geflochteoes Seil' ueban tmOfu *Fle«hta,

Windung'; ginge nämlich das q> von ßtfuTQa auf

Labiovelar zurück, so mülste dafBr vor dem aus

idg. Himmalrokal antwMkalteo v reinar. Gnttnral,

also Xi arsobainan (Tgl. ywfi neben bdot. ßavn,

»i'xXog neben ae. liire,Ji/ u. a.). AVir werden ^ivi-

r»na- nebst deu «-loseu Formen kard und ctrd

'gekrümmt' gewiaaer Pamirdtalakto nalmabr nui

gr. Wfrd^ lai emvM *gakrflmmt, kromm* und Traa

damit zusammenbringt verbinden dürfen; danu

decken sich *v(fi6s und kard cerd in ihrer Bildung,

d. h. sind fo*PartisipieD neben dem no-Partizip des

Awastiaeban. Für dan Paraonannaoiaa «I^jnU*
vn'Jii- kann die Deutung 'der den (Strcit)wagen

kreisen lüfst' sc. beim Wenden, die B. jetzt vor-

trügt, bei unserer Etymologie wohl bestehen blei-

ben; Tgl. lat. cnnüfw «Hrwtrt von kraiaeoder Be-

wegung. Von sonstigen Kombinationen iranischen

and klassischen VVortmaterials, die ich mir bei

der DDrebnahma des Wörterbnohes angemerkt

babe, sei bier nnr noeh aina, wia mir sebeint,

besonders interessante vorgelegt. Jahrhunderte

laug galt es als selbstverständlich, dal'a lat. nübesy

attlat auob «üb*, «Wolke, Gewölk' mit n^ula

'Nabel, Wolke*, vt^ihn n. a. w. etymologtsob an-

sammenhänge, aber der Schwierigkeiten, die das

lauge ü innerhalb der «-Keihe bereitet, hat nie-

mand Herr zu werden Tenuocht, auch J. Schmidt

niebt Flor. d. Nentra 145. Da kam Thamejieii

KZ. 80, 488, trennte nulex völlig von ticbultt uoi

verband es mit neukymr. imtld 'Nebel'. Und nnn

verzeichnet B. Sp. lUiö ein aw. emoöa- m. 'Ue-

irölk*, das dorch das too Geiger, Abb. der bayer.

Akad. d. Wiss. phil. Kl. 19, 139 gebuchte sud-

balutschische, des aulaut«ndeu » entbehrende nöd

'leichtes (jewülk, Nebel, Uegenwolkeu' gesichert

wird, und damit ist anfter ZweUbl gerdekt, dab
wir neben nebh' fSr proethnische Zeit ein daTOn

völlig unabliiingiges * (n)nfnilli- * (sjuoutlh- 'Gewolk'

vorauszusetzen habeu, das jeuem im Lateiuischeu

nnr dnreh den Znfall der besonderen EntwieUug
von <lh zu b hinter u-Lauten ähnlich geworden

ist. Der Fall reiht sich deu Souderübereinstim-

mungea im Wortschatz zwischen den italokeiü-

sehen nnd arischen ^pmeheo an, die Krataehmar

Einleitung 125 ff. gesammelt hat.

Unter den europiii.schcn Sprachen, soweit sie

uus näher bekauut sind, steht nebeu dem Griechi-

aeben anf der einen das SlaTisebe anf der andero

Seite dem Iranischen besonders nahe. Begreiflich

daher, dal's demjenigen, der mit eiiiigt>r KenntniM

dieses Ausschuittes der iudogeruianischeu Welt au

B.S WSrterbneh herantritt, sieb anfter dan Ton

ihm herTorgehobeneu UbereinstimmuDgan noeh

weitere aufdrängen. Ich will auch hier nur zwei

dergleichen namhaft maeben. . Zu aw. dav 'drängen,

bedrangen; sieh drSngen* (Pribens uatbematiseh

gebildet und zwischen dao- nnd </ur- wechselnd)

vergleicht B. fragend ai. dhüuoii 'er scliBttelt'

(Sp. 688). Aber offenbar gehört viel enger dazu

iAm.danit^ imKirdienlaTiaehen *wnrgen, ersticken',

im heutigen Rnasischen s. B. 'drücken, pressen,

v?"iigei). f?rdro3seln', reflexiv '.sich würgen, sich

dräugeu' vom V olke (ddvka 'Gedränge' i; damit hat

man laugst gut. aj-dauipt 'geplagt, geschunden,

ia)t»li»iinK\ daufu *tot' Q. s. w. Terbnndeo nnd hat

weiter Kretsclimer (Kinl. 221) ansprechend die

phrjgische Beneuuuog des W^olfes daog, mit der

wobl der typische Name des throkisclieu und

pbrygiaehen Sklaven Däwu identisch ist, aU des
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'WSlgen' in ßeziehuug gebracht.*) — Sp. 1567

Mwya- 0. *DQuger, Mist' (upers. «argin dasa.) stellt

nah wa ron. torü 'SahmiiiB, Oüngi^t naben d«m
das all<ni slaviacben Sprachzweigen gemeinsame,

in nrslavischf r F'oriu als ««rp sirati anzusetzende

Verbum für 'c^icure* liegt; dazu weiter mbd. hurwe

*Kot\ hurmm *dfliigan' und wohl aaeh ahd. harn

»Harn* (weniger wahnebeinlicli ist Pokrowakij's

Zasammenatelliiiig von torü mit lat. aordi$ KZ.
35, 232 f.).

Je langer und eingehander man aieh mit

Bartbolomaes Werk beschäftigt, am so mebr

wächst der Respekt ?or seiner Ijeistung, Aa^ Stau-

nen über die Arbeitskraft, die nicht nur tür die

AusarbeitDug, sondern aach noch für die Druck-

legang dea gewaltigen Bandes erforderlieh war,

die Bewunderung für die Gestaltungskraft, die sich

in der Ausfnbmng zahlreicher Artikel l)ekundet,

Ea ist eine wohlverdieute Aaszeicliuuug, weuu die

Peterahnrger Akademie, die von jeher die dem
asiatischen Flügel unseren Sprachstammes ange-

wandtf-n Ptndien nntor ihr»' l)os(tn<lcro Obhut ge-

nommen bat, den Verf. alsbald nach dem Krschei-

nen dea Wfirterbnehea zn ihrem Mitgliede gewählt

hftt. Wir aber haben ihm so danken, dat^ er die

Forschungsergebnisse eines Meuschenalters auf

einem der schwierigsten und dorncnrciolisten Ge-

biete der Allgemeinheit der Linguisten und Philo-

logen in beqnemer ond liehi?oller Form sagftng-

lich gemacht hat. Dieser Dank g^^bührt indes

auch dem Verleger, «ler in <rew()hntfiu Hnelisinii

nicht nur das Werk übernommen, sondern es auch

in wQrdigstor nnd Tomebmiiter Anaatattang herans-

gebracht bat, nnd der Dmgalineehen Drnekerei,

die sieh der ölteraus schwierigen und verant-

wortungsvollen Aufgabe des Satzes in musterhafter

Weise entledigt hat. Das Ganze darf als eine

Rnhmeetat dentMhen Gelehrten- und devtaeheu

OewerfafieUsea gelten.

Bonn. fallx Bolaaen.

*) \'i'rsi4ii'iitlii-li liiit KretscIirntT in der Anni. '2 zu

(liirM ii W la terii noeh \vcit4T gr. äuiui "brenne', d«/<o;
'hreiuien«!', der; '(^iiar und aL d^mSmi 'brenne' (gezogen,

obwohl «loi'h tiiis il ii<T j.'prnn(niselii'n Ausilriii-ke mit-

•wendig auf iiiu. 'Ut zurin kgi lit. Dügi gi ii rlunkt es

mich viel glaulillt her, dafs auch «Icr <'hiic, iler

lUnner A 47-1 ff. die Epitheta dagptwr«; und t/äfto^payo^

nM}t and JV103 in GeaelUchaffc von nafjSdittq und
t.vxoi t;eiiannt wird, «ler 'Würger" al« dafs er iler 'Lan-

ier' ist iiucli der berkOuiiulickeu Ableitung von ^ba.

Dr. Edmund von Maeh, Uandbook of Greek tsd

Bonaa acnlptnre. Boston. Bareaa «f Uaim^
tniTel 1905.

Ein Bildet werk mit Erlanterungeu nach der

Art von Friedrichs-Wolters Rausteiuen. A.;f

500 Tafeln werden in guten Autotypien uacb

photi^praphisehen Originalaoftiahmen weit Ibar I

ein halbes Tausend antiker Skulpturen reproilu-

ziert. Das heipi gebene Textbuch enthält uoeh-

mals 45 Abbildungen und in einer angebundeoeo

Mu|)|>e ebenfillls naeh Or^nalanfeahmen dm
ganzen Parthenonfries mit Anslassnng nur weniger

Fragmente in einer sehr übersiehtlichcu Zo-

sammenstellung, welche durch autbeutiacbe

Wiedergabe der Marmorreliefs noch mehr gibt,

ata die Zeiehnnngen im Werke von Miehaefii
|

Die Uilder umfassen in geschichtlicher Retben«

folge die Hauptschöpfungen der griechischen nnd

römischen Plastik von der mjkeuischeu Zeit so

bis mm Beginn der obristliehen Epoehe. Nir

drei sachliche Grnppen sind abgesondert und an

den Schlufs gestellt, die Graltrelicfs, Porträts nnd

Idealköpfe. Diese Trennung ist rationeU. Ober*

haupt zeigt der Herausgeber in der Anordniag

des Werkes nnd in der Znaammenstellong d«
Tafeln Selbständigkeit und gesundes Urteil, z.B.

darin, wie zur stilistischen Vergleichnng ver-

wandte Skulpturen in denselben Ansichten auf

einer Tafel gruppiert werden. Der Text bietet

in knappster Form die wesentlichen Angaben

über Herkunft . Krlialtnng nnd Bedeutung der

Bildwerke und vorweist für prinzipielle Fragen

anf das frBber ersdiienene Handboeh deswlba

Verfassers, Greek Senlpture its Spirit and PWs»

ciples, für die Literatur knrz anf Helbigs Fiihrer.

ein praktisches Verfahren, wenn der Leser b«de

Werke beständig anr Hand hat. Die am Sdbisü

angeffigle Bibliographie, welehe dem BedMbii

des Anfangers genügen will, mutet etwas alt-

modisch au, wenn sie die doch vielfach veraltet^'o

Werke von Overbeck und Brunn ohne Lin-

scbrioknng lobt nnd ala ente Quellen empfidilt

wiihrend neneate Weike, wie Reioacbs Recneil

de tetes antiqnes, ausgelassen werden. Anderseits

erkennt man au der geschickten Zosammenstellang

der Literatur, der KQnstlerlisten, Fnndmie osd

Denkmälergruppeu, auch an mancher Seite des

Textbnehes, dafs der Verfa.sser einen wohlfiber-

legt?n Lehrplun mit Umsicht durchführt. Iber

Einzelheiten kann man, wie ea bei dieser Materi«

natfirlich iat, Sftsn andernr Meinung sein, asdi

Versehen und Irrtümer sind mehrfach- outer-

gelanfen. So richtig s. B. die Absohitsang der
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Köpfe 479 links uutl 480 ist, ho kanu doch die

Bewertung des Londoner Jüugling»kopfes 479 b

als Apoll Domöglicb zutreffen, anch ist der da-

nebM gwlaUte Kopf weder ütilistiHch noch sachlich

verwandt, vergl. Butho Gritf Rom. Mitt. 1897

p. 30. Die Ärtemia von Versailles 296 bat mit

den (übrigeus iD Rom gefaodeneD) Groppen 250

und 305 nichts zu tun. Im Text zn Tafel 311

hätte noch auf Miolioii, Mein, des antitjuaires dt;

Franca IV, 4 1893 p. '602 f. verwieaeu werdeii

können, bei Tafel 889 anf Amtlnng, Znladu. f. b.

Kunst XIII p. 155. Bei dem Gattior der Indo-

visiichen Gruiijie wiril immer wieder vergessen,

dais der antike, im Original ailerdiog« nicht von

onten riebibare Teil dei reohien Oberarau rieber

beweist, dafs die jetsige Ergänzung falsch ist,

das iSchwert vielmehr wie ein Polch gt-führt

worde, was auch sachlich deshalb gefordert ist,

weQ die Waiflb nnr in dieser Weise gegeu die

niederbrecbende Fnrn Terwendet worden sein

konnte. Der wurnler^cliüne Terrakottakopf 4H(.i/37

ist wegen Technik und Stil doch wohl moderne

italienische Arbeit. Die Echtheit des interessanten

HermorkopliM 446 iet mindesteu iweifslbaft.

Statt am Detail zu tii"ikeln, mochte Ref. lieber

seinen Dunk für dos wertvolle and brancbbare

Werk aussprechen. Ea wird uuch iu Deutschland

Lebrern nnd Lernenden von Natten aein kSonen,

ersteren weil es reich i^^t uu selten abgebildeten

oder noch anedierten Hildwerkeu. Namentlich

iod die neuen Erwerbungen des gesegneten uud

so wenig bekannten Boetooer Hoeenme in grofaer

Anzahl beraugezogeu. Das ganze Tafelwerk

könnte wegen der Handlichkeit des Foriuiites als

eiuti Art Zettelkatalog iu liilderu zum raschen

Niebeoblagen mit Vorteil gebranobt werden,

wenn nicht das leidige Gipepopier, gegen deaseo

immer allgemeiner werdende Verwendung im

Interesse .der Bücherbesitzer wie der Bibliotheken

nebt lant genug proteatiert werden kann, ein

aoigloses Huutiereu geradezu ausächlö;)se. Bei

längerem Gebrauch werden diese Blätter brüchig

und verschabt, die Ecken brechen ab, uud die

IkMn werden sehlieftlieh in Stfleke xerfiiUeD.

Wenn sich die Herreu Verleger bei uns uud aus-

wiirtM eudlich eutschlielsen wollten, dieses glei-

li>eude, auf den äulkeren Effekt berechnete Druck-

papier aafragebeo, so wBrden rie die Werke ihrer

Autoren nieht mehr Ton Tomherein der 7er>

aichtuu^' preisgeben.

Leipzig. Theodor Schreiber.

Q. Horatias Flaoeas, erklärt von A. Kicfsling.

Zweiter Teil: Satiren. Dritte Anflage beiorst

OB B. Belaie. Bertin 180S, Wenimannadbe
Buebhandinng. XXXII u. 284 8. 8". UK 3,80.

Die wegen ihrer Frische nnd wissenschaftlichen

äelbstäudigkeit namentlich in den akademischen

Kreiaeo beliebte Kiefidingsche Horaxansgabo liegt

jeiai in ihrem iwaiften Teile, der die Satiren ent>

hiilt, znm zweiten Mal iu der Bearbeitung eines

Fremden vor. Die Auderuogeu sind zahlreicher

und gehen tiefer als bei der vorhergeheudeu Auf-

lage. Oaa seigt aehon das Anwaehsen des Bnehea:

es ist gegen die zweite Auflage um 40 Seiten nm>
faugreiehor j^ewordeu. Der neue Heransgeber ist

selbst sicher, dafs Kielsling gleichfalls den grölsteu

Teil der Änderungen, die er fÄr nötig gehalten

hat, gebilligt haben würde. Aber auh ein Frem-
der wird nicht finden, duls das Buch, wie es jetzt

vorliegt, eiueu zwiespältigeu Charakter trage.

Ohne die Angabe des Titelblattes würde man ea

selbst dieser dritten Auflage schwerlich anmerken*

dafs hier etwas vou einem andern l berari)eitete8

vorliegt. Der venlieuteu Ausgabe bleibt ihr Wert
geatebert. leb begnüge mieh mit einigen Börner»

kungeu über die umfangreiche Einleitung, welche

das Chanikteristische der horasiaehen Satire aoharf

zu erfasseu sucht.

Es iflt bei dem hentigea Stande der Wissen-

schaft sehr schwer, den akademischen t'hamkter

einer .^uHgabe zu wahren und dabei ducli ein

lebendiges Bild des behandelten Schriftstellers zu

bieten. Doreb die emsige Arbeit vieler iat soTtel

bibliographisches Material vou allen Seiten herbei»

geschleppt worden. Wer das alles in seine Dar-

stellung hiueiuarbeiten will, dem wird es fast an-

möglich sein, etwas Eiahtttltehn tn bieten. Ans
diesem Grande wohl haben sieh der erste Herane-

geber und der spätere Bearbeiter aller Angaben

über die fachwissonschaftliche üoraziiteratur ent-

halten. Anoh so konnten sie ja durch die ganze

Art der Behandlang seigen, dals sie ron allem

einigermalsen Bemerkenswerten, was über Horas

gesagt worden ist, Kenntnis genommen haben.

Aber trots dieses Yersiobts auf bibliographische

.\iustattnng fehlt es dieeer Einleitoag an Pro-

portion und Eiuheitlichkeit. Im Mittelpunkte

niiifste die ästbetiscb-püychologisehc Analyse von

Horas* eigener Art stehen, uud mit leiserer Stimme,

vorbereitend oder vervolIstSnd^nd, könnte, wae

wir sonst über die Trümmer der alten Satire

wissen, hinzugefügt werden. Hier ist es umgekehrt.

Das meiste, was gesagt wird, betrifft nur die

kleinen Zuflasio, nieht den groben Haoptstrom.
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Dem floraz selbst ist es ja gar nicht eiugefallcn,

sich ditrch alle dieae, die iu der Sntire oder auf

den ihr Terwandten OebMten sieh mit tweifelhaftem

ESrfolge versucht hatteu, erustlich lieeinflussen zu

lassen. Wenn er »ich, des Treiboiis in iler Haupt-

stadt mude, aaf iieiu Landgut zurückzog, uahm er

keinen von den hier sn%«BBhlten ROmern vnd

Griechen mit, sondwu Pkto, Menunder, Eapolis

nnd Archiloclios waren seine pomite-i. Nicht an

den hier genaunteo Quellen schlürfte er sül'io Yer-

ganenbeit d«t lug«n L«beas (aai II 6, 62). Zum
grofsen Teil besteht die ESnleitang also doeh ans

Mitteiinngeu, die man sid» in .Vumerkuugen unter

dem Text gefuUeu lassen würde, die aber, der

DeTstellong selbit «ngewebt, dem Substaazielleu

das Licht nehmen nnd die originelle SehriftstelleFei

des Horaz von einem tQ dichten Netz TOn Ab-
hängigkeiten umstrickt erscheinen lassen.

Um Ton Horas' Sermouen ein richtiges Bild

in TenehnlB», ist es in erster Linie nStig, seine

Lebensanffassnng sdiarf zu charakterisieren. Mit

dem, was der Verfasser in dieser Hinsicht über

Horaz* Philosophie sagt, hat e» auch wohl nicht

ganz seine Riehtigkeit. Den eigenen feiten Halt,

sagt er, habe dem Horaz die Philosophie Epikurs

gegeben. Nicht als ob ihn die pliysi.sclien und

metaphysischen Spekulationen des Meisters zu

tieferem Eindringen in die natara remm gereizt

bStteo: was ihn anziehe, sei vieiraehr die ruhige,

verstündige und vornehme .Sicherheit des epiku-

reischen (Ho(, die, auf wenige leichtfai'sliche und

eindringlich rerkOndete Sätee anfgebant, ?on den

falschen Meinungen über Göttliches und Mensch-

liches Ix'freie und Klarheit über die Ziele und

Hindernisse des menschlichen Begehrens, über den

Wert dee Reiehtums nnd der blligerliehen Ehren

wie über die Bedingungen des wahren, jedem su

80 leicht erreiclibareu Lebensgenusses schaffe. Der

Verfas.ser fügt ^ehr richtig hinzu, dals Horaz Air

kein philosophisches System Propaganda maehe,

dafs er nicht fremde Lehre, somlcrn eigenste Er-

fahrung und inneres Erlebnis anikren niitfeile.

Bei der Frage nach Horaz' Philosophie hätte doch

aber des Diehter» eigenes philu^ophieebeeOlanbens-

bekenntnis als Anagangtpuukt der Erörterung ge-

wUllt werden müssen (epist. I 1, 10- 19). Natür-

lieh bedurfte es dabei eines feinen Abwägens. wie

bei allem, was Horai fibn sieh leUwt sagt. (2uo

me emnqne rapit tempettas, deferor hospee klii^
so, als sei er bald diesem bald jenem l'hünsophcu

gefolgt, blofs weil varietas debct uccurrere s^atie-

tatL So leiohtfeirtig aber war sein Eklektizismus

aioht. In seiner philosophischen Lebenaauffassnng

ist Einheit und ZuHanimeuhang. Auch kann man

nicht sagen, dafs er in den verschiedenen Perioden

seiner Bntwieklong fiber die Philosophie versehie-

den geurtcilt habe. Dafs er das Lehrgedicht des

LiuMT/, gelesen hat, ist unzweifelhaft. Die philo-

sophisch-römische Literatur war so übersichtlich

damals, dafe es eme ganz mQfeige Yermntnng ist,

durch Vergil nnd Varius sei er mit Lucrez be-

kannt gemacht worden. Der Schlnfs der ersten

Satire stammt ja sicher aus Lucrez. Weshalb zu

dieser Stelle umerken, d^s die Anffessong des

Lebens mit einem Gastmahl vielleicht auch un-

mittelbar aus Bion ?^tamnitV Der conviva satur

bei Horaz entspricht ja genau dem pleuus vitae

conriva bei Lucrez. Ferner erinnert die Sehilde-

mng der Uruutande nnseres Geschlechts in der

dritten Satire mit allen ihren Kiny.eüiciten an da<

fünfte Buch des Lucrez. Für die breiten Erörte-

rungen über die Atome bei Lnerez hatte Uorax

nattrlieh kmn Interesse, wio es aneb ftr Epikor

selbst in der Physik nicht auf die eudgültige Lü-

,sung der Schwierigkeiten als auf den Nachweis

ankam, dafs alles Entstandene sich aus rein outür-

liehen Ursachen herleiten läfst. Anch sonst finden

sich bei Horaz sichere Anklänge an Lucrez und

an die Sittenlehre Epikurs. Und dennoch hat er

sich nicht selbst für einen Schüler Epikurs ge-

halten. Der Sehlnferers der Ejpietel an Tibnll ist

die einzige Stelle, wo er EpikOTB Namen aus-

sprtclit, und hier redet er von dem gröblich mifs-

verstandcuen Epikur. Weshalb vor allem nennt

er diesen Pbilee<^hen nicht in jener ersten Bpistel,

wo er sein eigenes Philosophieren ebarakterisiert?

Dies ist die Frage. \N ie kann man sagen, Horaz

sei ein Epikureer gewesen, wenn er doch selbst

sagt, er schwanke swisehen der Lehre der Stoiker

und der Aristipps hin und herV Weshalb nennt

er Ari.itipp und nicht Epikur, den Weiterbildner

und berühmteren Vertreter der Lehre von der

Last? Daranf bleibt der Herausgeber die Ant-

wort schuldig. Wer aber mit Horas* Denkweise

nnd LehensantTassuag wirklich vertraut geworden

iüt, kann nicht zweifelhaft sein, wie er sich dieses

Bätsd ni lösen bat. Unter f;doy^ rerstebt Ari-

stipp eine Xtla xivtjati, während Epikor sein

Glöcksidcal i:i ji^ner Seele verwirklicht trhlickt.

die dem »chlafeuden Meere gleicht ne minima

4uidem aura fluetns eommoTcnte. EpikvrB Lehre

von dem s^bvrffMrsec sfc tpvaeia( nlovtoc war dem

Horaz sympathisch: auch er loltt die panpertas

intra naturae fines viventis. Aber iöwQ und

schien ihm zu einem menschlichen Glucke denn

doch nicht anireichend. In ihm lebte ein nai0^
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lullt'S Vei laugea uacli einem GeiiulV, ilcr die Mitte

biilt zwischen der niffinierton Gi iiur-sucht und ilcr

Askese Epikura, dem alle« ätrebeu auf eiuen

Mangel deatote «nd dem ent die Tollkorameue

Rabe das Zeieben einer roU ihrer selbst geoieben-

ilen Natur war. Die aeqna mens, die Horaz em-

|itiehlt, muld mau uicbt im Sinne Epiknra fassen,

üOüderu vielinelir ao Aristipp dabei denken, der

ja eueh fere praesentibas aequos war, ohne dei«

halb alles Streben in sich za ertöten (epist. I 17,

23 u. 24). Epikars Lebcusideal trug iu Horaz'

Aageo den Charakter des Verstiegenen, und or

He& lieh deshalb an der Terwandten, aber weniger

boohpotenzierten Lehre Aristippa genügen. Ein

so hohes Ziel wit« Kjiikiir steckte er sich niclit.

Zftfg tig i^tög iv ufi^^'tnoiif schreibt dieser dem

MeueklaB. Seine menscbiiobe Nator harmonisch

ra erfBUen and wie ein wahrhaft Freier an leben,

darauf kam ea Horaz an (epist. I 1« 19; epist. H
144). Keiner verstand sich besser auf das

utriusc[ae fortuuae patieutem esäe als Aristipp.

Aber seine ganze Art ra denken konnte doch
nicht zur allgemeinen Maxime gemacht werden.

Kr war cl)en ein einziger Ijchenskünstler, wie I'lato

hciiou bewundernd von ihm sagte. Auf der vuu

ihm betretenen Bahn wQrden andere an Falle ge-

kommen sein. Und weshalb? Optione data male-

bat lantins viven^ quam parvo contentus esse. Si>

weit gehende Zugeständnisse mochte Horaz der

mensehliehen B^brllehkeit nicht machen. Er war

der Lubredner der Binfacbbeit und jener Armnt,

die lateinisch junipertus lioilVt und nicht mit jeuer

von deu Kjuikeru verherrlichteu egeatas aut eine

Linie gestellt werden darf. Um in der Philosophie

aber eine riehere magiatra rilae sn haben, mischte

er sich einen philosophischen Trank, in welchem

der söfsp Chier .^ristipps mit dem herben Falerner

der atoiscbeu Lehre iu angemessener Mi^icbnug

war. Das, meine ich, iriire die Richtnug gewesen,

die eine Untersuchung Sber die Pbiloduphie de»

Horaz hätte einsehlagen miissen. Ms bliebe dann

uoch erörtern, weshalb er die Ergäuzuug Ari-

sti^ lieber bei den Stoikern als bei dem «msten

I^knr geaneht hat, von dem Seneea sagt, dafs er

fancta praectpere et, si propins acccdas. tristia.

Gr. Lichterfeide 0. Weifaenfols f.

bei Berlin.

M. Xaaitins, Miren nnd Satiren ans den La-
teinischen. In Auswahl. Stuttgart, Greiiier \u

Pfeiffer (1905). V, 177 S. 8". Bftcber der
Weisheit and Schönheit, lieraaageg. tob J, E.
T. Orotthnss. Geb. S,&0 JL

Das modern, aber hUbsch ausgestattete Bueli

enthält in deutscher Überaetcnng 1. die FliVobe»

fabel nnd die KriminalooTelle von der nOeen

Stiefinntter aus den Metamorphosen des Apnleins;

2. einen Teil der cena Trimalchionis und die Oe-

schichte von der epbesisclien Matrone aus dem

Roman des Petrouios; 'A. das üedicht des l'ru-

dentius gegen Symmachtts; 4. Sagen fiber Karl

den Groften (nach Notker von St. Galleu); S.StOoke

aus deu (von Mauitius selbst, allerdings iu nicht

ganz bcfriedigeuder ^Veise, Leipzig 1888 zum

orstenmale herausgegubeueu) Satiren dee Amareins

(Mitte dea 11. Jahrbnndert»;; 6. den Torenspiege!

des Engländers Nigellas Wirecker (Ende des

ri. Jahrhunderts); 7. germanische und andere

Sagen aus den Utia imperialia des Gervasius von

Tilbary (dem dnreh Friedrieh II. verdringten

Weifen Otto IV. gewidmet); 8. Klagen «nes

Schulmeisters aus dem Labyrinth iis d. s Eberhardus

Teutouicus (13. Jahrhundert); U. ausgewühlte Le-

genden, Novellen nnd firaihlnngen des Cftsarins

von Beisterbaeh. Am wenigsten scheint mir iu

diese bunte Oescllscbaft die poetische Toleniik des

IVudentius gegen Symmanhus zu passen, die doch

vom Charakter 'volkstümlicher Dichtung', der

oaeh H. das einigende Band für die versobieden»

artigen Bestandteile der Sammlung bilden soll,

herzlicli wenig an sich trügt. Aber freilich, M.

veruimmt auch aus der Psjcliefabcl des Apuleius

den "Ton der rttmisehen Volkssprache in Afrika*.

M. W.

AiiMzUiTo an» ZeitHchrilten.

iierliner philologische Wochenschrift S2

(2. Juni 190»,). 23 (3. Juni 1906).

8. 701—71)4. Uericht Uhcr die iieutMi Papyrus-

fnode von üreofeil und Hunt [s. Wocb. No. 26 S. 727].

— SS 8. 7S8. K. F.. SYNAAI<»H. Die jetst In-

schrirtHch bezeugte SchrcibuiiR dXuft] üihI '' ^it•ll auch

in der Überlieferung des Dionys von llalikarnaas de

comp. verb. p. 4S R. « SO. 5 U.; 117 — 76, IS;

155 = 101, 9; 160 = lOf., 7: '2(10= 127, 10. Die

Form ist in den Text einzusetzeu. — S. 733 f. Er-

wIdeniBg von St Papadeoiitrakopnloe avf SolBseas

Upzcnsioii si'ines ISuches 'La tradition ancienne et les

Partisans U'Erasme' in No. 5 Ö. 151 der B. ph. W. INld

kane En^tegoong Solmtens.

Hermes XIJ, 1.

S. 1— 44. A. Schultuu, Vom antiken Kataster.

(Hebst diier Tafel.) I. Das neae Katasterfragmeat

von Aransio
,

gibl fiiien genaueren Komnicntiir zu

der im vergangenen Jahr in Orange gefundeneu Ur*

knnde, die zuerst von Decheletto in den Mtaoires

de l'Acadtoie de Vaodase 1904, S09 f., dann vmi
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CommaadMt Esptauidieu in der Bevae cpigr. 1904,
97 f. abd den D. R. de l'Acad. des Inscr. 1904. 497 f.

veröffentliclit wuiJcii ist. Die Insclirift wird lier-

gestflllt uud erklart. iSie euthiUt ein Verzeicliiiiii von
proxHa «rbna der Kohmfe Annio, die aof ewig
nperfldarisch vcrpiichtct werden, und ueont Manceps,

Borgen nnd Paditzins. Trotx dieser Angaben aber
darf man sie, wie d«a Zdchen -X, in dem Verf. die

BeieichDung des Denars erkennt, lehrt, nicht sowolil

Ar eine Pacht , als vielmehr für eine Katastemrkumle
Iialten. Indem sie sowohl die staatlicbe Gmndsteuer
als «ach die st&dUscfaen Erbpacbtxinsen, die aucli deti

(%arakter einer daaemden Anfinge i ragen, ver-

zeichnet, stellt sie einen Kataster der staatlichen und
stiidtischen Grundlasleu dar. Zwischen den älteren

Fragmenten (CIL. XII 1S44 «. p. 824, Tgl. Hermes
XXVII, 1892, 103 ff.) lind dem neuen bestellen die

engsten Beziehungen. Krstere sind ein grapiiischcr

Kataster ländlicher, letzleres ein Kataster stadtischer

OmndstOcke, die lar Gemdnde Aransio geboren.

IL Die Katasteirkarte - von Aransio. Eine durch die

Pealitcllung der Bedeutung des Zeichens — X ange-

regt« neue UutersacbuDg der älteren Fragmeute lehrt,

dab die Braebatfldt« m einer Katasterkarto der
Kolonie Arausio gehören, einer graphischen, zu Steuer-

zwecicen angelegten Darstellnng der StadtHur, in die

aber auch die Besitzer, der FtScheninhalt der I'ar-

xellen und die Steuer eingetragen sind. D'w Ver-

mutung lictft nahe, dafs uns in den beiden Fragmenten
ein Hrnclistück des augusteischen Kat.tslers erhallen

ist. FUr die genauere Datierung würde das Jahr 27
den Teminus post quem, das Jabr 13 den Termtnaa
ante quem ahgeben. — S. 45 -.^H. S. Sudhaus,
Eine erhaltene Abhandlung dus MetroUor. Das
stUilÜsch aoffaliende Stock in Pblloderas Okonomilc
(Papyrus 1424 der llerkul. WM

. Ii', 4'i— 21, 35)
erweist sich samt dem anscLlii l'^Piiileii Auszüge als

Cilat aus einer alteren ei>ikureis(.hen Schrift. Diese

lilst lieh mit dem Werke des Metrodor Jimi nXovtov
identi8zieren. Man kann das benutzte Bncli eine ganze
Strecke weit verfolgen. - S. 5!)— (58. C. Cichorius,
Zar Liebeusgesehichto des Valerius Soraiius, gewinnt
ans dner bisher «bersebenen Stelle bei Platareh
(Leben des Ponipejns c. 10) eine Reihe wichtiger

Daten fQr die bis lieuie wenig bekannte Lehens-
gcschiciite des Sprachforschers. — S. 69 — 77.

A. Wilhelm, Epigraphisches. 1. ^Aywo^iim tot

ftovaixov. Die Inschrift 102 aus Magnesia wird her-

gestellt und erläutert. Im Zusammenhang damit wird

die Vermuluug ausgesprochen uud begründet, daf$ in

der ia Assos gefondonen Inselirifir Papers of tbe

Anerican School at Athens I ji. 17 ein Beschlnfs der

libgnoten yorliege. 2. 'Eni tov naQÖftOi. Dieser

Ansdruck, der sicli auf dem Stein JG XII 5, 471,
I. Z. 8 (T. findet, bedeutet 'fnr jet/.t* und ist nicht mit

'ini lov nufjot'toi seil. uQyoytof, i. c. intra eue lern

annum', zu erklaren. — s' 78— 102. \V. D.tten-
berger, Ethnika nnd Verwandte«, beweist, dafs bei

Thnkydide« VI 2, 4 nicht ^tnoff, sondern 'Omxag
an lesen ist. im .\i.'.ehlufs daran wir.! cim' eii;en.

artige Spracherscheinung genauer untersucht. Im
Italischen kommen bftnfig mit dem Bildangssofix 4ro 1

abgeleitete A(Mektiva als Völkeraamea vor (Opici — |

Osci, Ilernici, Tusci — Etrusci), nud mitunter finden

sich Formen mit jenem Suffix uud ohne dasselbe

nebeneinander (Umbri — 'OnßQ$*oi, Anrnnci —
Avaovti n. a.). Uao hat in diesen Doppelbildungen

eine Umgestaltung des itallscheD Namens im griechi-

schen Munde erkennen wollen. Diese .\nnahme ist

falsch. Es handelt sich bei den Bildougen auf -cu-s

nm eine echt italische Sprachersebeinnng, die den

Hellenen fremd ist. Die Grii clien fftt;tcn sich in der

Behandlung solcher Vuiksiuimen dein einheimischen

Brauch, der dann sogar oft eine Rückwirkung auf die

Beiiaudlang echt hellenischer Ethnika ausObte. —
S. 108—141. Ü. Wilcken, Ein Sosjios-Fragment
in der \Vfirzburi,'er Paii) russammlung, legt das erste

Bruchstück vor, das wir vou den griechischen Primär-

qndlen aber den Panier Soejrlos kennen lernen. Der
Papyrus stammt aus Xjrypten, die Handschrift mag
um 100 V. Chr. geschrieben sein. Der Text wird

hergestellt, Ubersetzt und interpretiert. Hieran

schliofsen sich eiuige den Inhalt des Fragments be>

treffende Bemerkungen, und zwar 1. Ober den im

Text erwähnten lleraklcides von Mylassa, wobei eine

Abweichung der Darstellung des Sosylos von der

analogen des Herodot (VIII 9 ff.) festgestellt wird.

2. über den historischen Vorgang, der rrzTililt wird

und den W. mit der Seeschlacht au der EbroinUndung

vom Jahre 217 identifisiert Doch seigen sich Unter-

>chiede in der Auffassung des Sosylos und dos Poly-

bios (III !t.'), ff. I. 3. über Sosylos, seine Person

nud sein \\'erk. Sow<'it das Fragment erkennen läfst,

scheint Sosylos als liistoriker uud Schnitsteller dech
höher dazustebn als nach Polybios III 80 ansnnebmen
ist. — S. 142— 151. H. Dessau, Livius und

Auguslus, erklärt die Liviusstelle 4, 19 dahin, dafs

der Sehriftstdier hier, wie an doigen andern Stellen

des ersten Teiles seiner Gcschirhtc, seine Feder in

den Dienst des Kaisers stellt: die Mitteilung der In-

schrift an Livins von selten des Angustus ist nicht

ans bistorischcm Interesse erfulgt, sundern am das

Verhallen der Regierung dem M. Liciuius Crassns

^•1 ^.enUber zu reclit fertigen, dorn es versagt wurde, die

Rüstung des vou ihm i. J. 29 erschlagenen Bastarner-

biloptlings Deldo im Tempel des Jupiter Feretrins als

Spolia opima zu dedi/.icrcn. — S. 1.52— 156. Tb Tlial-

heim, Der Eid der Schiedsrichter in Athen, weist

nach, dafs die von Lipsins, das Attische Recht 222,

vurgenommeue Scheidung zwischen dtaXXaxn]i und

ÖKiiiriti^i nicht gesetzlich begründet war und der

Kid <les Scitiedsi-icliters Seinem Sprache keine erhöhlen

rechtlichen Wirkangea verlieh. — S. li)7—160.
MIscellen. — 8. 157 f. Ü. v. Wilaroowitz«
Moellendorff, Der -ik' r .\rriaii. Die .\iinabme,

dafs Arriau im 2. Jb. v. ühr. gelebt habe, auf welche

sich die Abhandlung von W. Capelle (Hermes XL,
614) stützt, ist falsch. - S. 1 58 f. B. Warnecke,
De .\lexidis t)nit\Ht. Unter den Gedichten des

Alexis liiefs eins "OnuiQu, ein Titel, der sich auf den
Nameu einer Hetäre bezog. Diese Komödie scheint

Aelianus in seinen Episteln 7 und 8 benatzt za

haben. — S. 150 1'. C. Üubert, Zu Pansanias. In

der Stelle Pausauias X 9, 1 ist das erste di^i^as
i» udliitai zu verbesoerm. — S. 160. 0. Robert,
Zu Aristopbanea* TOgeiD, schligt fllr v. 456 folgende
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Lesung vor: tt0faXnnoiiivt]v tW f/uor lal^vi'itov.

— S. 160. Dra^feiiler-Bericlttigang. Hermes XL, 4

8. 588 Z. 10 tat statt «Fragen* m Itaea 'Fugen'.

BoHettino di filologia eUiiica XII, II

(Mai 1906).

S. 253— 25.'j. A. Taccone, Ober die Dalierun«

der Ode des Racchylidcs auf Pjrtheas von Aegiua:

481. — S. 255—257. M. L. de Gubernatis, Wunn
Iiat Tlieokrit das Idjil XVII geschrieben? Nachweis,

dafs es 271 geacliriebeu ist, nach dem Frieden mit

Antioehvs pnd vor dem T«te der Arsinoö.

UezcnHioiiM-VerzolchnlM |>hilol. Schriften.

Archiv für Stenographie LVI, 1: A er. 12 Ö. 199.
Enthält beocbtemwerte Anfsfttze

K. l'tYUfclieii iiiiii C. UWff/y.

Audollcnt, A., Defixiouum tabulae: Qattr. 20, 4
S. S86. Wird von H'. //. D. R(ome) gelobt.

Baudriliait, A., Le Saiiit-Pauliii, evcque de

Xola: Rrr. 12 S. Ifis Lesbar und feinsinnig. J'. L.

ßaunipnrleii
,
F., I''. i'olmui, U. Wagner, Die

heUenisch« Kultur: /y«*^ 1, 1 S. 153-155. Ge-

diegener Inhalt in gliUiztuder Ausstattung. Br. Keil.

Bernlieini, Kiiiicituiig in die Geschichlswi&sen-

Mbaft: HuL Z.l^\ 8. 188. EmpfehlenswerL

Erakman, C, Sidoniana et Boetbiaoa: Rer. 18
S. 198. Jabaltsangabe. P. L.

Borger, X., Htnaeiiis Felix nad Seneea: Rer.
12 S. 197. Sehr sorgf-lltig. P. L.

Howard Crosby Butler, Architekture and other

arteb Tbe Publication^^ of an American arrhacolngicnl

expedition to Syria iu 1899-19U0. Part. II: BphW.
SS S. 692 f. Eine verdienstliche und anregende

Pablication. A. Furtteängler.

Dictionnaire des antiqnit^^s grecques et roinaines,

fasc. XXXVII: JUr. 12 S. Utü f. Inhaltsangabe.

Dionysii Halicarna»ei Opuscnla. II, 1. Kdieruut

//. Utener et L. Radermacher: Her. 12 S. 189. Sehr
gntc Ausgabe eines sehr wichtigen Textes. .4. Hau-
cette.

Pedanii Dioscuridie Anazarbei De materia

medfca llbri quin [uc. Ed. Max Weihnann. Yol. II

ijuo lüntiiii iifiir libri III et IV: DLZ.II S. 1393.

Üie Textgestaltung ist abschliefsend und geradezu

neiaterbaft. G. tidmrdeh.

Disalovic, V., Lateinische Grammatik fUr Mittel-

Mhaleo, II. Satzlehre: ZöG. 57, 4 S. 379 f. Bedarf

4v TerbeeaeniDg. G. Iduk.

Erbardt, F., Ober btetorlschmErkeniwii: äutZ.
1,18.182. Willkommen.

Gcffckcn, J., Ans der Werdezeit des Christen-

tonis: //m<. JS^ 1, 1 8. 155-157. Sebr annebend.
A. Jülicher.

van Gils, Hengcuiuius? (Mucmosyuc XXXII, 323):

/^«r. 18 8. 197. FQr die AoMeekeag des Fehlers
in der Ausgabe der Btlchcr A<1 Ilerennium von .l/<fr.r

wird verwiesen aui llevue critiuue 1895, 18. t ehruar.

Hartman, J. J., Analecta Tacitca: Arch.
f.

lat.

Lex. XIV 4 S. 608 f. Bietet reiche Anregong. Ed.
Höl/flin.

IlatziJakis, Oeorgios N., Die Sprachfragc in

Griechenland: UL/i. 22 8. 1367. Die für eine Iteform

im Bilme der Tolkapracbe geltend gemacbten Orflode

sind von II. nicht widerlegt. AUk Thumb.

van Hook, Laruo, The Metapboricsl Terminologjr

of Oredi Bbetorik and Literary Gritieism; Bj^ W. 88
S. 678' 678. Die Glieilerung ist zweckrailfsig, aber

die Sammfamg nud Verarbeitung des Stoffes weist

leider mäneberiei lltogel aal K. fkkr.

.lordao, Hedwig, Der Erzriblnng<«sti] iu den

Kampfsz«BeD der Ilias: ßph W. 22 S. 673-675. Ein
nützlieber Einzeibeitrag zur Gesebiebte der episebea

Schlachtenmalerei, ./uliitt Ziehen.

Isokratcs. Index Isocratens comp. & iV«tj(0:

ZöG. 57, 4 S. 818 f. Unentbebriicber vnd TerilTs-

1 icher Führer bei Isoknitesstudion. Fr. Slaintczka.

Luc an US it. rec. C. JJotius: Areh,/. Lat. Lex.
XIT 4 8. 607 f. Unentbehrliefa. Ei. Wiiff^.

Mahaffy, J. P., The progrcss of IluIIenism in

Alexaader's empire: BpkW. 22 S. 687-690. ll.s

Darstellong bleibt sMa interesiaal, and am meisten

vielleicht da, wo sie zun Wideraprach beraosfordert

77t. ittatchau.

Habaffy, John Pentlaad, Tbe SUver Aga of
the Gi-eek World: S. 1378. Reftrat}

kritische Würdigung bleibt vorbehalten.

Manilias. Qaaeatlonea ad libroe AatronomloaiD

Manilii scr. Klnugüniher: Gbair. 80^4 8. 817 f.

Wird von H. ElUs empfohlen.

Mansion, .1., Lee gattaratea grecques: Ctoasr,

20, 4 S. 22.1 J ii. P. OiUt ist von der griliidUdian

Arbeit sehr befriedigt.

1) Martialis, Juvenalis, Nemesianus in:

Corpus poetarum lalinorum ed. ./oh, Percival Pontgate.

Fasc. V. 2) D. Jnnii Javenalis satarae editonun

in osam edidit A. E. Houtman: Bph W. 88 8. 681
- GS3. Die .\u?paben des Martial und Xcmcsiaii

sind jetzt die uaTsgebendeu; nicht ebenso za loben

ist der Jnvenal von Honsman, obwohl er sidi im
Corpus zurtUklialtender gibt als in 2). Carl Ihmi«.

Meisler, A., Grnndrifs der Gescbichtswiasenscbaft:

Hift. Z. 1, 1 8. 180. Knappe Zosammenfassnng der
Hilfswissenschaften.

Meister, K., Der syntaktische Gebrauch des

Geuetivs in den kretischen Dialektinschriften : Rer. 18
S. 1 89 f Enthält neben wenigem Unsicheren viele

ausgezeichnete Ergebi\isse und Erklärungen. My.

Munro, J., Criticisms and elucidations of Gatnllns.

8. edilioa: Rw. 18 8. 197. WertvoU. P. L.

Ostermann, Lateinisches Übungsbuch ftlr Sexta,

Ausg. C von MüUer und Michaelis: ZöG.bl^A
S. 327 f. Der Beginn mit dem Vcrbum hat pnürtiaeben

Wert und ist gut durchgeführt. Fr. Kunz.

Palladius, The Lausiac bibtory of P. IL The
greek text edited with introduction and notea 1)j

Dom Cttüibert Butler: ßph IV. 22 S. 678-681. Diese

erste ordentliche Ausgabe des Uber ad Lausum ver-

dient «nfrlcbtieen Danit. AdolfMgn^M,
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F»rt«cli, Josef, Die Schriftformel im römiscben

Pmintltlpromse: Bph W. 38 8. 690-698. Diese
Arbcir i't, tirsoivIrT«; in ihrem ersten Tdle, twhr

beacbteuswerU 0. (jetb.

Pftscal, C, n poemctto CSontta oratioiieiD S;m-
macLi: Ra: 12 S. 197. EiithUt di« LeeoTten eines

Güll. Ambrosianus. 1'. L.

Petronii ccna Trimalcbionis transl. into en^lisli

prose by W. 1). Loire: Arclt f. lul. I.ij-. XIV 4

S. 608: Mcbr für Sludoiitcn als für Gclcliiu- be-

stimmt JEa. Wölfßn.
Piaati comoetliac, rec. M. Lindsat/, 11; Her. 12

S. 197. Sorgriiitige und selbständige Textbebaudi uiig.

P. /..

Eamorino, F., L'apologetico di Tertalliano e

IHntBfio di Hinaeio: Rer. 18 S. 197 F. Yersnebt

den Kinflufs TcrtuUians zu beweisen. J'. L.

Roseber, Ii., 1. Die euueadiscben und bebdo-

niadleelien FriBteo und Wochen der Utesten Griechen

;

2 Die Sieben- uiul NcunzabI im KoltM nnd Mythus

der Griecben: Her. 12 S. 185 f. Wichtig ist die

ZorBckfllhniDii «nf die EinteiloBg des Hondnonsts. My.

Uoesc, Clir, Unterrichtsbriefe für das SelKst

Stadium der lateiniscbeD Sprache (Br. lä<37j: ZöU.
57, 4 8. 980 f. J. GoUmg erkennt vieles an, hilt

aller die Latinitilt in den LOsangen der Aufgaben
für revisionsbedürftig.

Sabbadiui, K., Lc scoperte dei codici Latin! et

Greci ne' s.coli XIV et XV: r/awr. 20, 4 S. 224
— 229. i^iiiu uneutbebriicliü Krgiinzuug zu allen vor-

handenen Darstdlungen des G^nstandes. A. C. Qark,

Samuelsson, .Tolian, Kasusassimilationcn nnd

Satzwörtcr im Latein: Bph\y.22 S. ti93-ti97. Eine

ini besten Sinne des Wortes moderne Arbeit. ./. H.
Schmalz.

Schmalz, J.II., Antibarbarus der lateinischen

Sprache, 7. Aufl., 1-3: a>n.st.20,4 8. 218-222.

E. B. Leate lobt dos Werk als Ganzes sehr, gibt

aber eine gröfsere Liste von yerbcsserangsvorscblftKe"

fttr Einzelheiten.

Scbrijnen, J., Jnleiding tot de »tudie der ver-

gefigkende indogermtansche taalweteoscbap: Ctanr.

20, 4 S. 229 2;n. Treffli( lc Eiiimbrunp. P. GUe».

Suetoni de vita Caesarum libri VIII rec. L.
Preud^komtM: Ar^f. tat Lex. XIY 4 8. 609. Die
adnotatio critca ist zu knapp gehalten; manches ist

als Sclircibfebler der Memmianus ttbergaugeu, das

<1(k:Ii viclieleht die richtige Form darstellt Ed,
Wölflim.

Taccone, A., Antologia deiia melira Orera:

ZüG'. 57, 4 S. 311 f. Der Komment4ir ist ziemlich

reichhaltig, der Text nicht immer zaverlässig; io die

Schale gehören solche Fragmente dorchaos nicht.

U. Schenkt.

Tacitas, Das Leben des Agricola. Scbolaosgabc

Ton A. Draieger. Sechste, umgearbeitete Anflage

bcsiTf-t v<m W. Ihranis : H . 22 S. 683-687.

Endlich ist Draegers Kommentar einer Revision von

beimfener Band unterzogen worden, doch sind noch

manche UnvollkomnicnlM itni geblieben. Edvard Wolff.

Tertulliani opera nc. A. Kroymann. Pars. Iii:

Areh./. laL Lex. XIV 4 S. üU[) f. Die Kritik Kr.s

ist sehr «neiviech. Ed, Wölfßm.

Trendelenbarg, A., ErlAoterangen zu Platoi

Menexenns: Her. 13 8. 188 f. Nlltzlicbe Erkllraiin,

aber Plato l:at wcniLMT ileii E] ila|i!iios LjriSi

als die Reden des Gorgias zum Ziel seiner In^
gemacht. My.

Wiißuei , W.. Horn. 8. Auflage von ScAmA:
llitt. Z I, 1 8. 1!U. Gnt.

W e c k 1 e i n , N., Studien zur Ilios : U er. 1 2 S. 1 87 f.

Feine BeobaehlttBgieo, aber nn«diore Folgemgcs.

Wbibley, L., A conipauioa to Greek studies:

/<er. IS 8. 190 f. Sehr bravebbares Handbuch. %

Milieliuue.

Arehiolo^seke OeieUsehaft au ButHb.

Jn1i-8ilznng.

Drr Vorsitzende Hcfr Kckule von Stradoniti

machte Mitteilung von der Aufnalimc des Uerm Pro-

fessor Dr. £. Preuner als ordentliches Mitglied. Die

Abfassung des diesjährigen Winckelmannaprogrsma

hat llerr Regliug abemomroeu. .

Vorgelegt wurden: Jtänttb^ det Ötterr. Arekä(d.

InMut» IX, 1; Sachs. GetethchaH dpr UV«. .M-

kandlutipen XXI \\ JV; Bfridde über Ute Veriicmd-

hiHnen JOO-'i, 6'; 1.900. 7, 2; Aeeademia da

Linn'i, JUiidiruiiti XIi\ II, 12; Arademie Ii. dt

Lielyiqne: Auniiniye IBütJ; BidUun WOG, 1-4,

Cambridge Antiquanan Society, Oelavo Publica-

lion$ XL1I\ BulUtino di archeologia tt stori^

dalinata 1905 (9-12); MtteUutiym der Kahal
Iiutoritchen (JegelUcha/t (rusxisch) XX VI, Odf i

1900; A. J. Evans, Tlie palace of Kuosso« and %ti

depi udenciett, provuumal report for tlie year 1905^,

Brei'cia, /inj'pott sur lu vmrchr. du "frvice du miutf

d'AUzandne eti 1ÜU4—Ö\ U. Sjögreu, Zum Ue-

Intneh de» Futurum» im AlÜatemüehen, Uppiti*

und J.eipziij x R. Frhr. v. Lichtenberg, Beiträ/J» MV
ältesten (Jescitiehte von Kypros (Miltetl. d. Vorder^

asiat. Ge»ilU»ekoß 1906, 2)\ Alisa, Führer dwrek

die AuKqrahunqnt bei llalttru, 3. Auß. v. Dr. Schach-

liardt. Holteru lHOtt; J>ip Überreste der Erolit-

ruiKj Nordice/itdeiitschtands durrh die luimer. Suchten

und Pranken, Vortrag v. Prof. Dr. Scbocbbardt cor

dem Provinzialverein de» höheren Lehrerttandes]

GtrilUhia I. {Mitteilungen des Geschichtfvereins für

Kärnten, red. o. Dr. Aug. v. JAksch.) ^6*. Jakrg.

Klagettjurt 1906.

Uerr Couse legte vor die unter Benndorfs

Leitung entstandenen Forschangen in Epfaesoi,

veröffentlicht vom Österreichischen Arcbaologisdi««

Institut, Band I, Wien 1906, mit Beitragen to.i

Benndorf (Stadtgeschicbte aod Brzstatue ein««

Athleten) und sänen Mitarl>eitem Niemann (sdil-

schnkische Bauwerke und Rundbau), Helierdoy,

Wilberg, Schindler und Kokula QVtersiLulenbaa.

Rundbau, Artemisioa, Karte mit ErlSaternifea aad

literarisvlic Zeugnisse Qber den ArtomisteTupel). -^nf

den reichen Inhalt dieses Werkes einzugehen vcrt<<»t

die Rttcksiefat auf die far diese Sitzung angemeldeten

Vurtrige auswärtiger Fachgenosaen; doch durfte eise
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so widitigc Erscheinung vor den Forieo d«r GMell-

scliafl nicht uubegrüfst bieibeu.

Sodann wies Herr Coitse aof de« Fortacliillt

Her Herausgabe «ler 'Altertümer von PerRnmoii'
hin, dereu Bund III, 1 (Architektur «les ^Mörsen Altars

und des oberen Markts) von Jacob t>chrBiuincu

«Is soeben erscbieoeo aogeMigt werden konnte. Im
Torpelegten neaen Prospekte des Gesaintwerke« be<

richiij^te der Vorlegende, dal's Ilcirii Prnfr-sdr IMii-

lippsons Abschnitt über Geologie der KaikoslanU-

idnik nntar den iv «rwirtenden BeitrleM sa Bund I

ans bcdaDerlichcm Versehen nicht erwähnt sei.

Herr L. KJellbcrg uus U|isula s])rach 'lieber

die Relieffriese von Larisa.' Diese Terrakotta-

IHese kamen bei einer auf Kosten König Oscars

nnd einiger schwedischen Kunstfreunde von J. Booh-

lau und dem Vortrafe'enden voriceiioninieuen Aus-

grabung auf der Akropolis des äoliscbcn Larisa am
Hemosflnsso in der Mäbe von Sroyrna zutage. Sie

wurden in der )iächstcn l'mgcbuisL' i irrs klcimu

Heiligtums in dem zur FOlloiig unter einer iianipo

verwandten Scbutt gefunden and stammen also von

der Terrakoftnverklcidnng einer nicht mehr /u be-

ttimmeuden Anzahl verschiedener Gebäude. Die

Friese sind teils ornamental, teils figOrlich. Der

Vortragende wies die Uebereinstinmongm aod Ver*

sdiledenhelten naeb, die zwiseben den ornamentalen

Friesen aus Larisa und der bckaiiiiteii TonverkleiduiiK

Tom ScbatzUanse der Geloer in Oljrtnpia und von

Ibnüchen Basten in Sizilien nnd Unteritaifen besteben.

Die Friese mit figttrlichcn Darstellungen haben tia-

Hegen in dem westlichen Teile der griechischen

Knltnrwelt keine Analogien und stehen Oberhaupt

Tereinselt da. Die aclit derartigen Friese, die unter

den Funden von Larisa in einer genügenden Anzahl

von Fragmenten vertreten sind, um eine in der

Hauptsaclio gesicherte Rekonstruktion zu ennüglicben,

siellen Wettrennen, einen Kentanrenkampf nnd ein

Gastmiilil oder Trinkgelage dar. I>ic!:c Keliefhildcr

liefern vorzQgliche Proben der ioidschen Kunst im
Anfiuig des sechsten Jahrhnnderta nnd «erden znr

FeMstellung der Siihuiterschiede zwischen der origi-

nalen iunisclien und der uaehahmenden etruski^cheii

Kunst sicher gute Dienste leisten.

Herr F. Koack aas Kiel berichtete unicbsi
Iber eine Anfang April d. 3s an der atbeniscben
SladtniMer am l)iii}iuii v<jrgr'iiuiiinieiit- Graliuiig, die

eine Anfklimng über den Zustand der uuterstcu, nie

ntersncbten Fnndamente bis znn gewaebsenen Boden
bringen sollte. Ueber das Ergebnis vgl. den vor-

1ia€gen Fundbericht Ath. Min. 1906, 238 f.

Sudann wendet sich der Vortragende zu seinem

Hanpttbema, das die Gestalt des eleusinischen
Heiligtnnis in vorporikleischer Zeit behandelt.

Wenn man die sicher jüngeren Anlugen, einschliefsliili

des groben, von den perikleischcn Architekten er-

bmien Weibetempels samt seiner Umfassnngs- nnd
BeÜMtignngsmaner ablöst, sn lüf^t sich aus den ver-

einzelten älteren Mauerzügen, die die mächtigen

Terrassierungen des 5. und 4. Jahrhunderts übrig

gdassen haben, nur dann ein klares V>UA gewinnen,

wenn man sich das natürliche üeiätide in seiner ur-

pringUehen Geatalt rekonstruiert. Dies bat der

vortragende im Ansehlufs an die Messungen^ die

riiiliüs und Dürpfeld witlirend der Ausgrabungen

(1883—87) TOtgenommeu haben, sowie mit ffiife.

eines eigenen, in diesem FrQhjahr ausgcftthrteo nm*

fnngreichen Nivellements versucht. Das Ergebnis ist

in einer Höhcnkartc und gröfsereu Längs- und Quer-

schnitten dargestellt. Deutlich bebt sich nun die

kleine, nntürliohe, auf steilerem Fdsabbang nach

Osten vors|iringende Tcrrassn In nus. auf der schon

im 2. Jahrtausend eine, von einer „mykeuischen"

Maner abgeettttde KolV nnd Opferstatie lag, <lie ein*

zigc Stelle auch in der iiälieren Umgebung des allen

Grottenheiligtums, die der Angabc des homerischen

Hymnus Uber den Bau eines Tempels nnd Altan

entspricht

Von dem Bau, der in diese Zeit KurOckrHcben

kann, sind nur geringe Reste erhalten; aliur schon

er war von einer doppelten Hauer umgeben, deren

eigentflmliebe spItzwinlEelige Omndform sieb dadurch

erkl.irt, dafs sie den Fufs der so vorspringenden

Felsterrasso umschliefscn sollte. Die obere Mauer

diente als Widerlager der vor dem Heiligtum im
(^sti'ii aufgeseliQtteten Terrasse nnd war grörstenteils

niuäsiv, die untere, aul'serc als freistehende Befestigung

aus Lehmgicbeln auf polygonalem Steinsockel. Beide

Maoern waren durcb eine in der Tiefe liegende, bis-

her nicht beachtete Toranlagc verknflpft nnd ^d
dadurrli als gleichzeitig erwiesen.

Der viel gröfsere Neubau der pisistratischen Zeit

mnbte bedeutend ober die nnpriingliehe Plattform

nacli Osten vorgesrhoben werden und forderte dort

neue Terrassierungen und neue Toraulagen, da eine

starke Mauer, die damals wohl dem heiligen Bezirk

die erste feste Abgrenzung nach Kordosten gab, die

alten Tore teilweise kassierte nnd entwertete.

Die Restaurationszeit nach der Pcrsork;ita irophe

bringt das erste Projekt eines ganz groben, nun auch

westwtris tief in den Felsen Angeschnittenen Weihe*

tcm]ielR (l'lut. Per. 1 .'5), ebenso eine neue Terrassen-

niauer, aber auch diese lolgt nur der uralten, von

der Bodengestaltung bestimmten Linie. Erst unter

den perikleisrlicM Terrassen ist die alte nnregelmäfsige

üebfalt verschwunden; nur ein aul'serlialb der pisistra^

tischen Mauer in der Nordostecke belegenes Dreieck

bleibt von der gephuten Verschattang aller Alteren

Reste ansReschlossen nnd wird mittelst einer drei«

fuclicii Pfi'ili'rstellung in eine uiitorirdibchc Magazin-

anläge (wohl die für die Aufnahme des Getreides

bestimmten der Aparelie-lnsebrift, Dittenborger

SylL^* T, 3.1, 10 f.) verwandelt.

Von da an bildet die Qucrinauer des perikleischeu

Peribolos und das bei dem ispiUcr eingestürzten)

Turm daran anstofsende StUck der pisistratischen

Mauer die innere Abschlufslinie des heiligen Bezirkes

nach Nordosten (das dtaifixiOfta der Inschrift vun

329/8). Nach Osteu besteht die perikleisdie Mauer
fort, im Saden ftUt sie im 4. Jnlirbnndert einem

letzten grofsen Erweitemngiplane nun Opfer {BfeanmA
1895 Taf. 1).

Während dieser ganzen Entwieklnng bat der
alte heilige Weg von der nrnti.- Iier, allzeit nn-

veriludert, die Lage der l-.ingangu lu den späteren

j Telesterien mitbestimmt. Dagegen ist der AUarplats

Digitized by



887 8. August, WUCHENSCHKIIjT J?'ÜK XLASSlSUHE PHILüLüüLli. 1Ö06. Xu. 32. 8^

vor ihrer Front mit dieser jedesmal weiter nach

Oitcn TOKgeBcboben worden, iDnerlialb des bei jedem
vergrOfserttn Nenban mit bowafstor Soi^falt nea-

angelogtei) oder erweiterten Hofes, den der Kuli ver-

langte. Im Wesen des Demeterkaltus wird es beftrandet

gewesen sein, ifafs dfe Tontenang fon Hof nnd
Herrciiliaiis {niXi, li^yaQoi', ayciyroQoy) in seinen

Haoptkullräumen besonders lebendig geblieben ist:

wie df» in der elenainischeB Ternrinoloiele feet-

aitltf so ist das Telesterion in seinem Grnndplan

itets ein nur allseitig erweitertes Megaron geblieben

;

des Wohnbaos der OAttlii hatte mm Hause einer

gaaaen Gemeinde werden nllaeeu.

Ver/tjlchnls neuer Hiichor.

Aristotie, Kicomacliean ethics, with a prefacc

Md explanatory notes bj P. C/ios«. Routledge.

860 p. 12. Net, Sh. J; Ir. iict, Sii. 2.

Hruno, B., La terza guerra HuHuilic«. Borna.

122 p. 8. L. 5,50.

Furel, P., S^tteque. Fisdihaclicr. Fr. '2

Grassi, ß., Coscienza cd mcoscieii/a iielia psi-

cologia plutoiinui. Catania. 504 p. 8. L. 5.
!

Guyot, II., L'inünite divine depuis J'litloii le
|

Juif jnsqu'ä Plotin (I*"^ siccle avant J^sus- Christ

;

III* si^cle apres J^sus- Christ). Avec une introduclion

Mir le mdne si^et dens la philoBopbie grecque avant

PMIon leM Aken. Fr. 8.

Hill, F., Iii storieel ^fmI; eonw. OoiiBtaUe. lOSp.

Ulustr. Sh. 10,6.

Livy. Tbe Sccond llMedoniu war. Eitneli

from books 81, 88, «nd 88 hf J. Hdmdtg. Blickie.

Sb. 1.6.

Matth is, Gh., Die Wasenberg. Eine ehiasifd»

KiiterluirL: im 14. Jalirliundcrt und ein römischer

AJerkurtempeL Strafsbnrg, J. H. Kd. Ueitz. 33 S. 8.

lUt AbblMmiren, 9 TalSsln und 8 Plinen. M 1.

The Old Testament in Greek, accorditig to tbe

text of Codex Vaticanus, supplemeiited from olher

uncial manuscripts, witb a critical apparatus cee-

tninin^' thc variants of tho chief anciont autborities

für the te.\t of the Septuagint, edited by tL ürooke

and A, Mc Lean. I. Thc Octateuch. Pt I. GeMril.

Cambridge, Unirersif v Prc-^s. Net, Sb. 7,6.

Plato, Buthvpliru, Ai)ologj, and Orito. With

iiitrüiluctioii , traiisl.Uinn nnd DOtes bj M, SUmdL
Dent. 192 p. 12. Sb. 2,6.

PropertiQ«, transiated by 5. PhXUimare. Clä-

rendun Press. 196 p. 12. Sh. 3.6.

Stati Thebals et Acbilleis, ed. by W. Uamd.
Oxford, Univeralty Press. Sb. 5.
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Habel Koore, Cartbag« of tbe PhoenicianH in

the ligbt of modern excaration. Witb nome-

rons illastrations. London 1905, W. HdiMiiuuio.

8^. «Ib.

Die ytrfiMnrin halt« sich boi ihrer Arbeit der

besonderen ünterstiUzung des ehrwürdigen A. L.

Delattre xa erfreuen, de^&eu Umsiebt und aoermüd-

Scib» AnsdaiMr hn Terlaof der leteton JabneliBte

d«r Stätte des alten Karthago so reiche, frSber

nnpeahnte Schätze entlockt hat. Es ist nun «war

etwas zu viel versprochen, wenn za Begian des

Torworts gesagt wird, die Terfimerin wolle eineo

geitiogton Oborblick über alles geben, was liin-

tidhtlicb der iiltesten Bewohner Karthagos gegeu-

i^rtig bekannt und neuerdings entdeckt worden

sei. Denn sie beschränkt sieb in der H.anptsBshe

dmni^ über Delsttrae Pande so beriehton, nebon

deaon Bemülmn^'iMi an jener Stelle dooh aooli

Doch andere und nicht eben helanglo»e hergegangen

sind. Jadenfalis kaua aber auch so das Bach auf-

riehlig willkommen gebeifeeo werdni, moiebst

schon ans dem änfserliclien Grunde, weil es sehr

schwierig ist, den zahlreichen und an verscbiede-

oen, teilweise aohwer zagünglicbea Stellen ver-

•tamten Ycvafkaäidraogen Delattares aelbai umIi-

nkomnoB. Uod amli iniwrlialb dor beioiohiiotoii

BoMhrioknng ist dae Torbandono Material rneb
genug nud wohlgeeiguet, einen Einblick in dio

altpnnischc Kultur und ihre Entwicklung minde-

stens vom 7. Jahrhundert y. Chr. bis znr ZerstOmng

der Stadt darch die Römer an geben, — Yerbili-

aine, Uber weloho die litenriiebo Dboiiefernqg

nur gar zn dürftig ist, wenn sie auch nicht gaos
verfiagt und z. R. über das allmähliche EindrIngeD

griechischen Wesens richtige Fingerzeige gibt.

Emo aebr lobitaenawerte Beigabe rind die 35

fisln mit Abbildungen, unter denen eine in Farben
ausgeführte noch besonderes Interesse erwecken

wird. Die Verfasserin ist auch mit den ander-

wirta gefoadenen und aufbewahrten pnaiaehen

Altertümern wohlbekannt und zieht mit Ntttsen

ebenso diese zum Vergleich heran, wie sie hier

und du auf noch gegenwärtig in Übung befind-

liche Gebräuche hinweist. Dabei und mehr noch

in ihren AatfBbrangea allgemeineren, namentlieh

religiousgescbichtliohen Inhalts geht sie zwar ab

und zu fehl oder greift zu weit aus, doch wird

mau gern darüber hinwegsehen; der eigentliche

Wert dee Boebee liegt ja dooh in den Betiehten

iiber das Tatsächliche. Für eine neue An^;abe
liel'ue *ich vielleicht empfehlen, die Tafeln mit den

Abbildungen zn numerieren und im Text aus-

drBeklieb anf diese Nnmmern hinzuweisen. Auch
würde Lema, denen aioht ohne weiteres das Bild
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der (jrtliclikeiten vor Aiipeu steht, gewifs die Bei-

gabe eioer Karteuskizze erwöoscbt aeiu, die immer-

lua mf die ümriMe d«a Geländes ood die not-

wendigsten Qtttw den sieber bestimmten Benen-

nnngeu beacbrinkt sein könnte.

Dresden. 0. Melteer.

Jacob Sitzler, Ein ilst lietisrher Kommentar zo
iionicrs Oflyssec. Zweite, verbesserte Auflage.

Mii einer Kai te. Paderborn 1906, F. SetaAningh.

VUI, 257 S. Ji 3,20.

Der Lmfaug dea Buclies ist gegenüber der

eisten Atiflsge (^1 S.; angezeigt in dieser Wsebr.

1902, 793 ff.) erheblich vermehrt worden. Niebt

nur sind im eiuzplin'n zahlreiche \'f>rho<Hernngeii

und Zusätze gegcbeu. Am Aufang reiht Vf. eiuen

Absoboitt Qber Börners Leben und Werke ein:

Die Naebriditen der Alten von den Lebensaehiek-

saleo des Sängers sind Erdichtnogen; Hins nnd

Odyssee stellen sich nicht als einfache Zusanimen-

fügtiageo von Eiozelliedern dar; sowohl in der

Anlage der Handlung als in der Art der D«r>

Stellung tritt uns eine gewaltijrc Dichterindividua-

litiit entgegen, die es verataudeu hat, den reichen

Stoff mit sicherem Griff um eine iiauptbundlang,

nm eine sittüsiie Idee ku gruppieren.

' Der Absebnitt Bber die Entstehung der Sage

ist umgestaltet, die mythologische nrilfnfMnrr des

Odysseus und die Wanderung der Sagenuiotive

sind m. £. richtig bestimmt. Sodann bat Siteler

Qber Ttbaka 8. 173 ff., was rorber angedeutet war«

ausgeführt nnd ergänzt. Er erklärt sich gegen

Döriifelds Ansicht für die Mentitiit des homerischen

Itbaka mit der in der historischen Zeit so ge-

nannten Insel, mit gnton OrQuden. Bndlieh bat

Vf. hinzugefügt im dritten Kapitel Abschnitte

über .Iiihres- und Tn^eszeiten , .Mahlzeiten und

Bäder, im vierten Kapitel über Farbeubczeich-

ouDgeu, Wedisel der Situation nnd andoes.

Dafs das Bach Anerkennung gefanden bat, be-

weist die sobald notwendig gewordene Neuauflage.

Diese Anerkennung hat es sich namentlich er-

worben durch die zahlreichen feinsinnigen Hin-

weise- anf die bomerisehe Darstellnngsfcnmi. Hier

nnd da hätte mau wohl ein tieferes Eingehen

gewünscht. Manches ist nnr angedeutet, Beweise

oder auch nur Beispiele fehlen häufig. Aber da-

durch wird das Urteil Qber die Branohbarkeit des

Werkes nicht beeinträchtigt. Mit fieebt durfte

der Vf. im Vorwort die Hoffnuntr an-sprechen,

dals das Buch in seiner neuen Gestalt die vielen

Freunde, die es sieh schon erworben bat wbalteii

nnd neue dam gewinnen möge.

NeumQnster. Chnatjan Härder.

Maroni Boas, De cpigrammatis Siiuonideii

Pars prior: Conunenutio criüca de epigrammatui

traditlons. Dies. Oroalngae 1905. 256 8.

Gegenstend der Untersncbnng ist die Über-

lieferung un<l die Echtheit der unter dem Natnm

des SiraoniJes erhaltciu'U Epigramme. In ihrem

ersten bisher veröffentlichten Teile versucht sie,

dareh eine aasfQhrliehe und bis in alle Binssl-

heiten gehende Beweisfthnmg KO ermitteln, wann

die Sammlung der Epigramme entstanden und w «

sie von den späteren Schriftateilern verwendet

worden sei. Um steh fQr die Gesamtnntersudraof

eine Grundlnpo zu verschaffen, wird an Begimi

da^* älteste Zeugnis iiher die EiM^ramme des S.

(Her. VII 228) einer kritischen Besprechung UDter-

zogeu, bei der Boas tuniehst zu dem Resnliit

kommt, dafh keine der bidier rorgebraohten £^
klärungen der Stelle völlig genügen kösue, im

dann nuter Benntzung von anderen Erklärern

schon gewonnener Teilergebnisse eine seiner Mei-

nung nach erschöpfende Deuteng tu geben. Nsdt-

dem H(erodot) bei ErsähloiiK d»'Kitt|><s i*

Thermopylenpa«sc die drei Epii^raiame auf die

'Pelupuiine.sier', die 300 8partiaten und auf den

Seher Megistias im Wortlaut augeifthrt hat, fabtt

er so fort: imyQÖftitMt /tiv yvvnai OtifiijrTi»', th.

{ TO tot' (lävrtoi inlyqafiftn, ^ 4tt(fixiiovti fioi

o<fta<; oi intxoafitjaaytts' to öi lov näyiioi Mt-

ytaiUia 2itnwyldi]i 6 Ai«»n(^ntöi ion Menü ^m^r

i intyqA^aQ. Der Text ist in Ordnung, mit ftseht

wendet sich B. (p. 4) gegen dessen willkBrlicbe Be-

handlung bei Bergk (P. L. G. III * A'.\%) sowie gegen

Krügerb Annahme, dals die Worte i'^fa — inir

y^ftfta ein sp&terer Zusats seien (p. 5). Was isgt

nun H.? Mit den Epigramtiu ti und deu Stelen

ehrten die Amphiktioneu das Andeiikrn der Ge

failenen, ausgenommen das Epigramm auf deu

Seher Megistias, denn dieses bat Simooidei w-
fafst »atä ^fn'itjv. Also war der. der für Meglatiss

die Stele errichten HtTs, ein anderer, als der för

dieseu das Epigramm verfafste und es auf der

Stele eiumeil'seln liefs. Um dies recht bestimnt

bwTonubeben, sagt Herodot nicht einfach '^F*

{pMer/oi*^ tfjpea^ hif*6it^ifaav und ^umvldr,; M-
Yqn\!>tv , sondern nimmt deu Ausdruck um eiu«

reiciiliche Nuance schärfer und gebraucht die mit

«Im» und dem Participiam insammengesetito Forak

S. hat das Epigramm auf Megistias verfaftt: t«ar

nimmt B. nach dem Vorgange Pregers (vgl. p •)

an, dafs dntyqä^tif hier nur 'epigi;amma inseol*

pere* beifsen könne; aber abgaseben davon, dtfi

es Iiier eine ganz müfsige und von ß. als solelf

anoh anerkannte Frage ist (p. iSf), ob ein S. bkiü
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der 'tledicator' oder aucli der 'aiiotor' sei, läfst e*

sich au der vou B. Iieraogczogeueu Parallelstelle

(p. 9) «IIS H. (IV 88} DMhweisBD, daft mit htt-

Y^ffHV Dar der Verfasser des Epigramms gemeint

teiu kaun. Dort I>(i^^t es von Maiidrokles, dem
Erbauer der Scbiäubrücko über deu üellespoot,

dMB Darhn aUn wbnbflb gaiehenkt hatte: änaq-
{wo yQatpaftfyof .

.

. äyi9ipuy is td'BfttiW JfM-

yfdifmf fdde: darauf folgt Jus Weihepigramin. B.

hat hier nicht geuögead uuf die GegcuQbcräteiluug

des Mediams nad des Aktivams geacbtet: während

mit matfnifmnf dk BsBwhaDg dar hier tob etaam

Zweiten ausgeliendeii Huudinng (anders yQa<f'Vfifvo$

Her. II 82) auf das Subjekt, auf Mandrokles, aus-

gsdrDokt wird, bezeichnet das darauf folgende

AktiTom intjnid^ias dia Haodlang einfiMh ab oaoh

aaTsen hin ausgeführt Ei war f&r H. also ganz

üelbstverständtich, dafs Mandrokles das EpigTEinm

selbst verfallt habe.'')

Bedeutet also bei H. haptu^p *eio Epigramm
rerfiissen' so heif^it iTTlyQafkfta daselbst nicht, wie

B. meint (p. 10), blols 'Aufschrift', soudern 'Kpi-

granim' im engem Siune. So auch Her. V 69,

Tbvk. VI 54. S9. — Reeht gekünatelt ist die Art,

mit der B. die bei H. aus der eu^crou Satz-

konstmktion lieraii-fallfiidon uml darum auch

mehrfach beaustaudeteu Worte i^ta ij tö tov (uiy-

ttos iniyqanfta an arkllren Tarraebt. Um den

(aonäiüist) gaas aiifEalleoden Umstand, daTs Stele

and Epij^ramm von /woipn anstatt von einem her-

rübreu, recht deutlich hervorzuheben, habe 11.

laMMejfMiy ttm ar^i-g anstatt dvatt9ivm nvl

nUhjif ond htiMOOfuttt tttn iniyQdftfiatt anstatt

ijxiyQfiifuv nvt fntyonfifin gebiaiicht und habe

durch die ausdrückliche Vereinigung der beideui

tirar innerUch aof das engste znsammeubängendeu,

aber infterlicb dareb ?erscbiedene Worte be-

»ichneten Handhingen, unter einem Vcrbnra int-

moftttv, deu Gegensatz zum folgeuden ijjtyqäiftty

in möglichster Kürze besonders kenntlich maciieu

wollen: so bftnge der Akkosafir 9h» f ^ *• f**

*) Indirekt wird die.se Erklärung bestätigt durch

(las, WH!« Tliuk. I von Pausanins erzählt: auf den

Dreifufs, deti wi-pen di r llesiejfUD;; der Perser die

Hellenen in Delphi weilten, i/^lwctv tmy^d^iuG^tu uA-

xii litn li tiLtytToy toSt' 'ßkX^vwv li^^riyAc: *tX.; er

hatt<> 1'^ »irli anLii'niafst , alli-iii für sirli iIj - !ti~ii. Imti

auf ti«>n Dreifufs aufschreiben zu lasscu, <ü, uitov inr

tvftftdjciM', wie ^nt paraphra.<derend der Verfan.ter «ItT

Rede contra Neaerani U7 die Worte des Thiikyditli .'«

wiedergibt. Da.« Distichon liefiNm die Lacodaeiiioiiier

— so beilist es weiter — ansmeifsda md ijtfyqutftup

IintrQttftfta von einem ursprünglich zu gründe

liegendeu irny^fatpitv ab! Das klingt wenig glaub-

Heb ond trird aninittelbar daranf ti» B. aeHnt

widerlegt, der sagt (p. 13), H. habe nioht sobrei-

beu können «^w f tot r. /u. ^niyQaftftart , da kein

Grieche intMOOfKly in'n tiity^dfiitatt anstatt tni-

mäifftv upi ifttrquniia gebraocht habe. B. fublt

selbst damit den Gegensata, der bier awiseben

huKOtfulv und iTnyqmfHv besteht: das ist für

das Yerstäuduis der Stelle wichtig. Das Richtige

haben bereits Stein und Abiebt gefunden: der

Akknsatir intjtfotH^ biogt ebenso on lrriMW)Mf*'

wie TOn dem gleich darauf folgenden emy^(f>(iv

ab. Das bezweifelt H. freilich (p. 11); aber wie

H. ijxntoaiuXv %t {ifixta, 'tu« I 184) sagt, so konute

er, nm 8. als den Veifiiaser des Bp^p«nlIn• be>

stimmt hervorzubebeo und das ibm bereits Tor^

8cliwel>endo t'ntyQtxffftu richtig zn konstniieren,

auütatt mtxoofitlti nva intyQtiitiutit auch in freier

Anwendong dsa Yerbnma sagen: Imicaoyiifk' htt-

yqanna 'ein Eipigraram zur Verherrlichung an»

bringen'. Die ganze Ausdrucksweisc ist hier eben

eiceptiouell und darum kann auch das beliebte

UniTersalmtttel der Parallelstelle, die B. TtrbiDgt

(p. ll)i nichts helfen. H. gebraucht also ^f>
yqttfifxa fntyQ<i<fny in dem Sinne, 'ein Epigramm

verfassen', es ist aber hier noch uioht zur eigeut-

Keben ügura etymoiogica geworden wie bei Plat.

Phaedr. 2640: . . . tov intyQii[ifutio; . . . . ü Midq
i(~> f[>Qvyi ifaoi ityff ijityfyQnif&cn. Da es sich

hier zweifellos um ein literarisches Epigramm
bandelt, so kano Sokraies nnr das Epigramm

meinen, das auf Midas gemacht worden ist.

Die genanerc Erklärung der Hcrodotstelle er-

gibt also, dafs S. der 'auctor', nicht blofs der

'dedicator* dea Epigramms anf Megistias ist. Da-

mit fiUlt aaob die von B. aus H.b Worten gezogene

Schlufsfolgerung fort, 8. habe den Amphiktiooeu

das zum Gedächtnis seines Gastfreuudes verfafste

Epigramm geschenkt, ohne (wie er sonst zu tun

gewobnt gewesen sei) daf&r Geld an nebmeo,

darum sei er von ihnen als 'dedioator* genannt

worden (p. 12 sq.). Sicher aber ist es, dafs S.,

wie auch B. hervorhebt (p. 13), der Verfasser nicht

blols des Bpigramma anf Megistias, »ondsm aneb

der beiden anderen, des aof die 'Peloponneeier*

und auf liie ^iJO Ppartiaten ist. Das ergibt sich

aus dem Zusauimeuhaug bei 11. eigentlich von

selbst. Dens dieser botraobtet ja ansdrileklieh

die 3 Stelen, walebe die Amphiktionen den Ge-

fallenen errichteten, als eine in nich ab)?es< liIossene

Gruppe; hat also 8. für die dritte der vou jenen

gleichzeitig erriebteten Stelen das Epigramm Ter>
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faTst, so köuneu wir gar nicht anders, als daraas

tn aebliefteo, daA aneh die beiden aadereo Epi*

gramme ron ihm herrSbreu uad uiehl tob den

Amphiktionen (wie aacb B. annimmt); sagt doch

H. anoh mit deatlioher üegeoüberst«Huag: diese

wweo «i Irruraflja^tAnrfg, 8. i knyqäipa^. Beide

fthfau also etwas ganz Versobiedeues aus: die

Ehning der Gefalleneu setzten die Amphiktioiieu

ins Werk, das Epigramm aaf Megistiaa (and die

bwden anderen) TCifkftte B. H. bat «Im inebt

deswegen den S. als den Verfasser anch der beiden

•adereu Epigramme ansdrücklicb nicht genannt,

weil er os tatsächlich nicht wiir, sondern weil er die

Autorschaft des S. als so bekannt voraussetate,

daia er et vieht der HObe iBr wert bielt, iie noob

besonders hervorzuheben. Einen NcVieuuinstand

vielmehr hebt II. hervor, den er der Krwühuung

für wert erachtet, 8. habe das Epigramm auf

MegiitiM aaewä SHyAfy verfiUat. Denkt man rieb

dem den Ton H. niobt mit besonderen Worten

ausgesprochenen, aber doch in dem Verbnm sni-

xodufiv liegenden Gegensatz hinzu, so heifst das,

daft die Amphiktionen mit der Brriebtnng der

drei Stelen den Gefallenen eine Ebrung erwiesen,

deren Ausführung ihrer Kontrolle unterlag, nur

dal'a sie bei der für Megistias von ibneu errichte-

ten Stele ee dem 8. erlaabten, mit dem Epigramm,

unubhängig von ihrer offizidlen Genehmigung,

gleichzeitig eine persönliche Ehrenpflicht gegen

seineu im Freiheitskampfe gefalleoen Gastfreund

XU erftllen. Wir aeben also, daA bereits Bergk

das richtige Verstiiuduis der Herodotstelle gefunden

hatte (I'. L. G. III ' dafs er iiber durch ihre

falsche Auffassung im einzelnen den klar beraus-

gesehälten Gedanken gleiebseitig wieder verwiseht

bat. Bei dieser Erklämng Tenchwindet nun auch

die snuächst befremdliche Tatsache, dais Stele

and Epigramm für das Grub des Megistias von

zwei verschiedenen Personen stammen: in den

beiden anderen FBUen ist ee ja ganan eo nnd liegt

in der Art der Ebrnng begründet, die den Ge-

fiUIencn erwiesen werden sollte. Anch das ist ein

Beweis dafür, dal'a alle drei Epigramme von S.

•tamnen. Es bedeutet aber dieoe Haadlnnge-

weise der Amphiktionen zugleich eine Elhrung

fiir S., die wahrlich nicht gering bewertet

werden darf; sie ist darum auch das beste

Zengnis Ar di« BeKebtbeit und das Anaeben,

dessen S. 'der Epignunmatikev' beretts damals

sich erfreute.

Kicbtig hebt Ii. hervor (p. 7. 15), dals, wenn

H. anf der Stele des Megistias den Namen des 8.

gelesen blltte, er dann bktte annehmen mfinen,

dals S. die Stele selbst errichtet habe: da dies

nidit der Fall ist, so biribt nur die eine Annabme

äbrig, dab H. in dem, was er über die drei Epi-

gramme sagt, aus einer scbriftliciu u Tiberlieferuug

schöpft. Ich stehe nicht au, dies als das wichtig-

ste Ergebnis sv beseiobnen, das B. bei smner Be-

sprechung der Herodotstelle gewonnen hat Dsf

mit aber entsteht eine neue Schwierigkeit. Ohne

aaf die Frage hier irgendwie näher einzugehen,

ob die Sebildernng, die H. ron den Kämpfen im

Thermopylenpasse gibt, mit der 6rtliebkeit nber-

eiustimmt oder nicht, so kann man «loch mit

gutem Grond behaupten, dafs der weitgereiste

Vater der Gesohichte es anter keinen Umst&ndeo

Terrilomt haben wird, das Sohlaebtfsld nnd be-

sonders die Denkmäler sich anziiselieu. Gibt dem-

nach II. den Wortlaut der Epigramme nach seinw

eigenen Aufzeichnung wieder oder folgt er aneh

bierin eben jener sobriftlieben Tradition, nnd in

wieweit kann man dieser zutrauen, dafs sie den

echten Text der Epigramme enthält? Die Beaut-

wortung der Frage biiugt mit der einer andern

anb engste snsammen; ans weleber Quelle sobSpfte

H.? Eines ist aafTüUig: naobden H. das erste

Epigramm, das auf die Peloponnesier, angeführt,

fährt er fort: tavia ftiv dii tolat näßt intyt-

Yqcmte». Zwar begeht H. einen offenbaren In^

tum, wenn er s^t (so anch VIII 25), dafs diese

alle gofalli'u seien, indem er die Zahl der 4000.

die nach der Grabinschrift kämpfteu, auf die Zahl

der QeMlenen falseblieh übertrug; das erklärt

aber noch nicht, weshalb das Epigramm nnr das

Koutingfiit der Peloponuesier nennt, nicht anch

das der Thespier, Thebaner, Phoker, Lokrer, die

alle in den froheren Oofediten mit den Ferssm

geklmpifi haben, ehe Leonidas mit dem aaserlesenen

Rest der Zurückbleibenden deu Heldentod starb.

Dauu folgen die Epigramme auf die 300 Spartiaten

und auf Megistias, und auch in diesem heifst es

vom Seher edit hhi Smi^ofi ^tttim ttfolttutp.

Also war auch er ein Spartaner. Es ist nicht zn

leugnen, dais diese Zusammeustellaug ganz offen-

bar beabsichtigt, blol's die Verdienste der Felo-

ponnerier (riehtiger der Spartaner) aaf Koaten

anderer am Kampfe gleichfiills beteiligter Stimme
in ganz einseitiger Weise hervorzuheben. Diese

Beubachtuug, sowie der Umstand, dals ü. selbst

am Ende von Kap. 228 die drei Epigramme als

eine in sich abgeschlossene Gruppe auffafst, vom

letzten etwas Besonderes mitteilt, dessen Kenntnis

er unmöglich den Inschriften entlehnt haben konnte,

basen mit fiKefaeriieit varmitsn, dalb H. diese Bpi-

gramme allein deshalb anfilhrt, weil in der sdiiift*

. kj ^ i y Google



897 i.\ August wocHKN.sciiait'r kük

Heben Traditiou, der er folgte, mehr Epigramme
aiierlianpt niclit stiinil«n. L)eiuiiiicli fiihrt H. ancli

deo Text der Epigratniiie nueli (iie^er. nicht uach

seiner AafzeiobouDg hu. lag nun für Ii. oalie,

m vermuteo, daT« H. alle drei Epigramme einer

in Sparta and in apartanischem Siuue geachriebeoen

Tradition entnommen habe (p. "24 sq.). Das nnzn-

nebmeo aei durchaus glaublich, habe U. sieb ducb

«elbet in Sparta anfgebalten und enrähoe aaoh

suusf, manches, was er uur dort habe kennen

It iiirti küuuen. Duiiiit sei aber zogleicli il< r Be-

weis erbracht, dala der bei ti.. erhaltene Text der

iülpigramme der eehte eei (mit enmr Aotnahme:

?gL p. 8ä), da er notwendigerweise aof die In-

srhrifteii sellist zurnckgehen müsse; so erkläre sinli

nun uueh, warum Ii. nnr die drei Epigramme un-

fiihre, nicht auch diejenigen, in denen die Ver-

dienste der anderen SÄmmOt die am Kampfe teil-

genommen hattfa. gerühmt werden.

Nacli kritis<'!ier Wunligiiog aller erhaltenen

lierirhte, iu denen die Kämpfe iu den Thermo-

pyleu geeohildert werden, wobei natBrliefa die Ep-

zählnng H.I die Omndlage bildet, konunt ß. zu

dem Rt'sultat, daf's es nrs|irüiiglich fiinf Stelen

geweM Ii seien, die man den tapfereu Vaterlands-

vertei<iigeru erriobtet habe. Znnidist fehlen die

Thespier, denn lobende Erwähnung in einem be-

soiuleren p]pigramm man gerade wegen ihres im

letzten Kampfe bewiesenen Heldenmutes vermisse

(p. U). Dalk CS 200 und nicht, wie man bisher

H. folgend glanbte, 700 Theipier waren, dOrfte

eine Hberzeugeude Vermutung sein: bei Diodor

(d. h. Epborns) ixt die richtige Zahl erhalten, l>ei

H. VII 202 ist der Text verdorben (B. p. läsq.).

fibenio glaabe ieh aneh, daA man Aaeb den von

B. angeführten Gründen \\\. IM .s(|4.) nieht länger

mehr bezweifeln kann, dals auch die Tliebaner

und zwar freiwillig, snsammeu mit tipartiaten uud

Tbespiera an dem leisten yenwwflnngskampf mit

den Penern teilgenommen haben. Zwar erxShlt

H., dafs die Thebauer mit Gewalt TOD Leonidas

zurückgehalten wonlen seien, und ist sichtlich be-

tnäht, ihr Verhalteu lu uugünstigem Lichte er-

•eheinen sn laneo, aber was er VH 205 Aber nie

sagt, wiilersprieht dem völlig. Bereits Plutarch

de üer. mal. 865 c ist mit guten Gründen beiniiht,

diese schimpfliebe Legende zu zerstören, wenn er

aadi den Gmnd an dieser naeh seiner Meinuug

abuchtliohen EntsteUnng des wahren Sach verhalte

am falschen Orte snebt. Aach die Thebaner,

meint U., seieu ühulich wie die Thespier von den

Anpfaiktionen durch eine besoudere Stele geehrt

«oiden (p. 22). Somit ergeben sieh i&nf Stelen

[I.ASSISCHK I'HlLüLOmE. im. iNo. 33,34. 8Ü8

I

für die Pelopohnetier, die 900 Spartiaten, für

j

Megislias. fiir die Thespier nnd Thebatior. Die

I

Bestätigung dieser Annahme findet nun B. iu e<ner

bei Strabo erhalteucn Nachricht (IX 4, 2 p. 42ö),

in der n4vu vnjim wp nt^ Bg^ttaa^lag imy*-

Yiictftitivuiv erwähnt worden nnd zwei Terse zitieti

werden, die auf der ersten {int tfj TToontj) dieser

Stelen gestanden hätten. Das Mili^üche dabei ist

nnr, daft es Verse ane einem Epigramm anf die

in den Tliermopyleu gefallenen Opnntiseben Lokrer
' sind. Im übrigen ist ilis Epiurainm unvollständig

wiedergegeben, wie das fehlende Prädikat zeigt;

nnr die beiden Tene werden darani angeführt,

die beweisen eolten, dalb Opos die llntterstadt der

Lokrer ist. Doch B ist bemüht, diese Schwierig-

keit aus dem Wege zu sehaffen, indem er .><agt,

Strabos Gewährsmann ApuUodor habe hier irrtüm-

Iteherweiee swei nreprfloglioh gans Tersefaiedene

Nachrichten mit ciunnder vereinigt: die eine, dals

die gefallenen Lukrer durch eiu Epigramm ver-

herrlicht worden seieu; diu andere, die er aus

einem nns gänzKeh onbekannieu Periegeten oder

Geographen eutnoinmcii halte, dafs in den Therm<H

])yleu sich fünf Stelen beHitiden. Daraus habe nun

ApoUodor fälschlich gemacht, dafs das Epigramm
anf der einen der innf Stelen gestanden habe;

itü fjjf ir^cst^ bei Strabo mAl also obendrein nieht

einmal die ursprüngliche La. sein, sondern an

.Stelle vou trti ^lif später iu den Text gekommen

seiu! Das Verfahren, das B. hier einschlägt, heilst

im Gmnde niobts anderes, als ein nribeqnemes

Zeugnis, in dem ein Raoker ron seehstem Epi-

gramm die ganze Hechuung umwirft, mit Beweisen

zu eutkräfteu suchen, die jeder tatsächlichen

Grundlage entbehren. Wer gibt nne denn bei

der grofsen Spanne Zeit, die zwischen Herodot

und Apollodor liegt, <lie sit-hero (.iewälir dafür,

dais die fünf Steleu, die Strabo erwähnt, sämtlich

bald nadb 'den Persorkriegeit nnd aneh wirktieh

on den Amphikliotten erriebtet worden sind, m
denen ahn auch die drei, die von H. erwähnt

werden, gehören mürstenV \Vie soll es ferner

uach B.s Meiuuug 4ucc clarius' sein, dai's auch

die ftbrigen Epigramme jen«r ffl'nf Stelen, die der

Lokrer aasgeuomraen, von S. herrührten (p. 27)?

Anstatt nns gänzlich unsicheren Hypothesen an-

zuvertrauen, svoUen wir nns lieber bescheiden uud

uns gegenwärtig halten, dalb im einzelnen nnsere

Kenntnis der Vorgänge aus jener Zeit .sehr lücken-

haft ist; schon der I instand, dals bis heute eine

Einigung liezüglich der Teilnahme der Thebaner

an den Kämpfen im Thermopylenpa«se noeh nicht

beeteht, eollte nne vorsiditig nnd milstnoiseh da-
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gegen machen, alles bis ins eiluelue hterütMir

geuau wieseu za wollea.

Abor aneh di« Ton B. aosgesproeheoe Mainnug,

daA H. bei der Wiadergabe der drei Epigramme

aiaer schriftlichen spartanischen Tradition gefolgt

lai, trifft, obwohl sie nicht gerade falsch ist, doch

niaht ini Sdiwan«; odar nm es anders aa«ra-

drOcken: die Grundzahl ist richtig, aber der Ex-

ponent ist aufser Acht gelassen. Im Laufe der

Uotersuchuug ist es B. ganz eutgaogen, dafs H.

dia Qnalla salbat arraian ISfst, sagt er doch am-
drücklieh, daft die Amphiktionen die drei Steleo

errichtet hiltteii. ^ic^^e sind iibcr niemand anders

al» diu Seele des ganzen Amphiktioneubundes, die

delphische Priestersobaft Sie hat die oatiooale

Bhiong dar im Freibeiiskampfa Gafiülanan a»-

garegt und ansgefilhrt. nicht zum wenigsten aus

dem Grunde, am dadurch ihre auffallige perser-

freundliche Haltung zu Begiuu des Krieges ver-

geasao n maohao. Hit aigentOmliaham Oaaehiok

bat die Priesterschaft Apollous es verstunden, sich

den durch den unerwarteten Ausgang des Krieges

gänzlich veränderten Zeitvcrhältuissen nach Mög-

liabkait aDrapaasen, ja na so ihram Vortaila am-
sDButzen. Dals sie dem S. die Abfassung der dem
Andenken der Gefalleneu gewidmeten Epigramme

übertrug und ihm sogar die Auszeichnung zu teil

wardaa Haft, mit dam Eirigiamm auf dao Sehar

Megistias eine |>i i^<julicbe Ehrang seines toten

Gastfrenndes verbinden zu dürfen, davon hatten

beide Teile üewiuu, am meisten aber die del-

pliischa Priastaiaahafk, da lia des gewQnwihtea

Erfolges wm w sieherar sein konnte, sobald es

ihr gelungen war, den bekannten, ja gefeierten

Dichter fiir ihre Zwecke zu gewinnen. Aus der

delphisoben Tradition also aefaSpft H., wie er es

oachgewiesenerniafsen so oft tut, auch hier; wie

stark diese Tradition beeinflufst, jii entstellt ist,

zeigt sich deutlich an diesem Beispiel: denn wen

nntor den Heiden das Freibeiiekampfea tn erwSh-

aen hatte Delphi am meisten Neigung und auf

Interessengemeinschaft begründete Ursache, als

Sparta, mit dem es seit alter Zeit durch eine

*entoute oordiala* sieh eng rsrlnindan flihltef So

erklärt sieb auch ungezwongeu die zunächst he-

fremdliclie Tatsache, dafs fl. nur solche Epigramme

im Wortlaut anführt, die ausschlierslicb das Lob

dar Pdopoaaeriar oder Spartaner verkfiaden. Ob
daneben die Amphiktionen orsprönglich aaoh den

anderen Teilnehmern am Kampfe Stelen erricht^'t

haben? Und welchen? Das könneu wir freilich

nicht mehr wissen, obgleich man geneigt sein

mOdito, die Frage an rerneinen, besonden dea-

wegeu, weil man nun erst ganz verstehen kann,

warum U., der mit Recht die Erwähnung der

Tbespier and wohl aneh anderer in den Epignun-

men vermifste, zu dem Irrtum kommen konnte,

die Zahl der 4000 Küiniifer. die im Epigramm auf

die 'Peloponuesier' erwabut werden, für die Zahl

der in simtliehea Gefeebten Oefelleneu an halten

(VIII 25). Das ist sieber, dalV II in jeuer del-

phischen l'berlieferuiig den Namen des S. vorfand

(anders B. p. 30); denu wie hätte er sonst des

einen besonderen ümstandes firsAbanog tnn kSn»

neu? Sicher ist ferner, dafs die von Delphi ver>

breitete l'berlieferung bis unmittelbar auf die In-

schriften zurückgeht uud demnach, was den Text

der Epigramme betrifft, das Gepräge der Eehlheift

trSgt Aneh das erfhhren wir nnn niehi ohne

Verwuiideriing, dals H. selbst bei der Erzählung

so wichtiger Ereignisse wie dieser, wo wir von

Tombereiu geneigt sind, bei ihm die ausscblielii-

licfae oder Tormegende Verveadnng der an Ork

und Stelle selbstäudig erworbenen Kenntniisc vor-

auszusetzeu, sich einer bereite bestehenden uud

schriftlich niedergelegten Tradition anschliefst, die,

obwohl einseitig wid tendeniifla ferfiUät, dort bis

in die Gegenwart hinein sichtlieh hemebend nnd

bestimmend eingewirkt hat. —
Trotz der Eiuwäude, die gegen H. im einzelnen

geltend an maehen waren, bleiÜ die eine TWtsadie

unangefochten bestehen: H. kennt einige Epi-

gramme des S. Dessen Zeugnis aber ist nicht

nur deshalb su wichtig, weil die ältere Zeit den

Antor einee Epigramnt sonst Bberbanpi nieht

oder nur ganz vereinzelt an nennen pflegt (das

älteste, bisher bekannte inscliriftliche Heispiel eiuer

solchen Ansoabme bespricht B. p. 44 f ), sondern

man kann naoraehr aneh mit Bestimmtheit hoffen,

unter den Epigrammen , die von Schriftstellern

der folgenden Jahrhunderte dem S^. zugeschriebeu

werden, neben vielen zweifellos uuechten auch

anthentiseha m finden. Die Enteobeidang dieser

Frage hat H. dem zweiten noeh nicht veröffent-

lichten Teile seiner l iiti iNucliinig vorViehalteu, für

ihn kommt es zuuächst darauf au, die. Überliefe-

rung alter unter dem Namen des 8. erhaltenen

Epigramme genauer zn prOfeu.

Dals zu irgend einer Zeit ein-' Sammlung der

Epigramme des S. veranstaltet wordeu ist, be-

sbreitek niemand; nnr dirSber, wann nnd wie diese

Sylloge entstanden sei, geben die Meinungen ans*

einander. Auch B. untersucht diese Frage näher

(p. 39 ff-)' Kaibels Ansicht, der sogar zwei Samm-
lungen, eine altere und eine jnngere auuahm (p.39),

weist ar mit Reeht als sn wenig begrSndet anrOek,
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ebenso die BeUxeusteins, nach <lcr die Sammlung
noch uoä der ersten Zeit des Isokniles stauiuieu

boll (p. 4H). Nach 13. ä Meiunng ist die Sniniulung

fiel jüugerea UtApruugs: erst tn Beginu des

3. Jabrh. ?. Chr. »ei ihre Eiiitens siehw begknbigt

(p. 63). AU U«weis hierfür dient ihm das 137. Efd-

graujm: Koriutliij^che 'Fniiieii' bitten Apliroditc,

der ätudt im Kampfe gegen die Meder bei^UHteheo.

De ieh oieht auf die ESnielheiteu der UntersachDog

eingehen kann, so sollen hier nur die wiohtigsteu

Punkte liervorgeboben werden. Dicaen Kpi<^ramin

wird im ScboL Find. Ol. 1^ 31 auouyui, dagegen

bei PInUreh (de Her. maL 871 e) ond bei Athenaens

(XIII 573d) ab nmonideieeb «tierk. Aoeh der

Ti'xt z-igt an allen drei Ptdlen stiirke Ab-

weichungen. Aus welcher Quelle stammen ferner

die Berichte der drei Gewährsmänner, welche von

d«r im Eingramni erwühoteu feierlichen Handlang

erzähleu aud neben maucheu Übereinstimmungen

anch Versphiedenbeitcn aufweisen V Bei Plutarch

I. c. geben dem 137. Epigramm noch vier andere

anonym überlieferte Epigramme vomd, die ebenio

wie dieses den Freiheitskampf der Koriuthier vor-

herrlichen. Sie alle .stelh u ein Ktisauimenliäugeudes

Stück 'koriutbiacber Apologetik' dar (nach einem

treffenden Auadraek von Sehwarte), nm die Ko-

riuthier Ton dem bei H. gegen ne erhobenen Ver-

dacht der Feigheit zu reinigen. Da aber bei

späteren Schriftstellern die»e vier enten Epi-

gramme als simouideiscb mit starken Abweicbnugeu

im Texte angefSlirt werden« ao entnahm Plntarob

den Wortlaut des I i" Epigramms niciit aus der-

selben Quelle, nach der er deu Text der vier

anderen wiedergab: während dieae vier ebenso

wie die im Sebol. Pind. Qberlieferte nnd ans Tbeo-

pomp entlehnte anonyme Fassung des 137. Epi-

grf»nlm:^ auf Kphorns zurückgehen, hat Pluturcb

das letzte von ihm als simonideisch bezeichnete £.

derselben Qaelle entnommen, naeh der Athenaens

ce ala ein Epigramm des 8. nnd in einer im
Wesentlichen mit Plutarch iiliorotnstimmenden

Fassung anführt. Die genauere Erkirirun;; der

Atheuaeasatelle ergibt uuu, dul's Cham leieon, den

Athenaens anssehieibt, von Theopomp den Inhalt

der Erzählung, fön Timaeu» über den Wortlaut

des 137. Epigramms entlehnt, denn da der Text

des Epigramms und die Enuihluug bei Atheuaeus

Meh nicht in allem genau entsprechen, mnft Cha-

maeleon zwei verschiedene Quellen benutzt haben.

Also ist, was ileii Text de^ Kpii;ratniiis betrifft,

Timaeus die gemeinsame Quelle für Plutarch und

fitr Athenaens. Man wird nicht bestreiten können,

da& fik ndt grolsem Seharftinn alles ermittelt hat,

was .nich bei dem uuvullkommeueu Zustande der

Uberlieft^runj^ im einzelnen nocii gewinnen läfst,

und dafs er «eine Ansicht geschickt begründet hat.

Zweilellos richtig ist folgendos: der bei Plntarcli

und AtlMuaens flberlieferte Text des £. setat trota

einiger .Abweichungen eine ursprQnglich völlig

gleichlautende Fassung voraus, die ausdrücklich

als simonideisch bezeichnet wird und damit iu

aeharfem Gegensats an der ganc anders lantraden

anonymen Überlieferung steht, die bei Tbeopomp
(im S( hol. Pind. 1. c.) vorliegt und auf Ephorns

zurückgeht. Wir haben demnach eine ältere ano-

nyme Fassung (A) und eine jüngere, dem Simo-

nidea xugeschriebeue (8.). Es ut interessant geoog,

beide näher mit einander XU veigleieben. A (Tgl.

B. p. m) lautet so:

atd' in^Q 'Ei.Xüi'mv rt xni a y j^r fi 6 y nolititav

lataaav ei'X*^l*tfot KvnQtdt öatftoyiuf

• 9i yi^ telS0fifio$at ißovXtto dT *Atp^tdlta

Äffde»; *ßÜiMtnt¥ Aifiaoluf difktvat.

Ganz anders dagegen lautet die jüngere Pas-

sang 8, indem ich deren einzelne Abweichungen

(bei Plai. nnd bei Atiieu.) hier übergebe (vgl. B.

p. 6Ü):

nid" vntQ 'Ellriy<at> rf x«i fv 9vfidxon' TTOÜiff«»'

tniattbv fv^äfttyut hi'nQtdt dcttftot'lm'

niqttutf *BiXawmp in^inoUv nQodoftty.

Wir können mit B. nidit umhin, diese aweite

Fassung als die ans der Sylloge Simonidea her-

rührende zu be/.eichnen. Damit Ut nicht nur

deren Existenz au einem besonders deutlichen

Beispiele auf das beste bewiesen, sondern wir fer*

mögen, naohdem die Scheidung der beiden übei^

lieferungen reinlich durchgeführt i^t, nun auch zn

erkennen, wie der ursprüngliche Wortlaut des Epi-

gramms in der ans dar Sylloge stammenden

Paasung entstellt ist. Wfthrend es in A der Art

des Weihgescheuks entsprechend licifst: iaiaaav

f\yö(itvat 'Ktaljant (hao niulicres) precantes' heilst

es in S.: itsiüittv tv^u^trut ^positae sunt, post-

qnam preeatae sunt?* aus der sehliebten gemalten

tiili ila volis a. von der Athenaens nnd ebenso Tbeo-

plirast IS gl. n. p. .')1) sprechen, auf ilor die 'tun-

liercs' bittend dargestellt sind (darunter das Epi-

gramm), ist ein viel koetbarerea Waihgeachenk

geworden, eherne Standbilder ehrwürdiger korin-

thischer Matronen. Pal^ die zu Aphrodite Beten-

den meretrices ^richtiger liierodalen) sind und als

solche bereits von Cbamueleou verstauden sind,

hat Wilamowita nnwiderleglieb festgestellt, wie
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B., der soust häutig gegen ihn polemisiert, rüh-

mend hervorhebt— ESn p. 71 aofgettelltes Stenima

h&t das g«Mmte ErgebDn d«r im ebtelneo r«eht

rerwickcltcn UntemioliaDg Aber Epigramm 137

kuapp zusammen.

Haben wir uua an diehem einen besonders

gM^«Uii Brispial geaebeu, woran die ans dar

Sylloge stammeude Fassung eines dem 8. ZDga-

schriehenen Epigramms keuntlicli ist, ao wird es

um so dichter möglich sein, auch bei allen ande-

ren, namanilieb aber bei eolehen, wo ibnlieh ww
im 137. Epigramm starke Abweiidiangeo im Text

vorhanden srad, die beiden 'Rezensionen A (d. h.

die anonyme) und S (die mit dem Namen des

Diehiara beseieboete) einander gegentlbersnttelIeD,

deren Oberlieferung bei den einielneu Autoren

nachzuweisen und auf ihre (^iiolleu zurückzuführen.

Dieser Aufgabe uuterzieht sich das III. Kapitel in

grSrster AmAhrltebkdt <p. 77—228), das in eine

Reibe teils kflnersr, teils ansgodehuteror Eiozol-

untersucbungeu zerfTilIt, anf dessen Inhalt ich aber

mit Itücksicht auf den mir gegebenen Kaum
niebt olber eingehen kann. Aneb eine andere

Frage, die sich von selbst ergibt, dQrfte dmrch B.

eine befriedigende Krlodignug gefunden haben:

woher entnahm der Redaktor der 8jllogo seine
;

Epigraramet' Während Roitzeusteiu im J. 18^3 i

noeb die Beliaoptang anftt^te, daTs die Samm-
}

lung den Lischrifteu unmittelbar entnommen sei

(vgl. R. p. 41), hat eine im .1. 18U7 auf Salamis

gefundene Inschrift, wie B. nachweist (p. ü7), in

anderem Sinne entscbieden. Ein glQoklieber Zn>

fall bat dort Reste des 96. Epigramms, eines jener

oben erwiihuteu 'korinthischen* Epigramme, wieder

ans Tageslicht gefördert. Wie Wilamowits er-

kannt bat, bat auf der Insehrift nur ein Oistiehon

gestanden, wahrend bot Plntareh a. a. 0. (d. h. bei

F^phorns) noch ein zweites Distichou folgt. Da

der bei ihm überlieferten anonymen Fassung A
aneb die ans der Sylloge stammende, im einebnen

zwar abweichende, aber gleichfalls vierzeilige

Fa.ssnug gegenübersteht (bei Ps. hio ('hrys. ;^7, 18),

so kann der Redaktor der äummlung sie nicht

der Ineebrift, sondern nnr einer literariseben Ober-

licft rung entnommen haben. Wenn wii Iii ses

eine Hfispiel, wo ein Zweifel iihsolut ansgeM-lilu^sfii

ist, veraligemeiuern, so sind wir zu der Annahme

beneht^, dafi die Sammlung der Epigramme

des S., wenn nieht ausi^chliefslich, so doch weitaus

vorwiegend, aus den SchriftstelliTii entnommen ist.

Neben Herodot und Thakydides scheint Ephoms
eine f&r den Sammler besonders ergiebige Quelle

gewesen sn sein {fgh B. p. 69). Dieser wSro dem-

nach, was die Entstehung de-r Sammlung betrifft^

als terminns post quem ku betrachten, während

als terminns ante qoem naeli dem oben firwUmten

lieb Timaeus ergeben würde (vgl. 0. p. 70). Noch
genauer sncht ß. den terminns post quem aus

Aristoteles (Rhet. I 9) zu bestimmen. Dieser zi-

tiert dort einen Vers ans dem too ibm als simo-

nideiach bezeichnetes Epigramm 1 1 1 (auf Arcbc-

dike), das vollstiindig, aber anonym bei Thnk, VI

59 wiedergegeben wird. Aristoteles zitiert ebemia

den ersten Ven eines Epigramms anf eineu Oljm-
]>iouikou, das er I 7 vollständig, aber obno Angabe
des Autr>rs bereits angeführt hat; dieses zweite

Epigramm aber (Simouid. 1G3) bezeichnet Aristo-

pbaoes ßyzantins (Bnstath. 1761, 16) ab simo-

oideisch. Daraus schliefst ß. mit Recht, dafs zwar

Aristoplianes die Sylloge benutzt habe, dafs aber

bei Aristoteles ein uebou Herodots Zeugnis gaus

vereinielt daatebeades Beispiel eines nnlserbalb

der Sylloge dem S. angeschriebenen Epigramma
vorliege (p. 70 ff.). Ich glaube nur nicht, dafs

Aristoteles diu Epigramm auf Archedike (III)

blolk anf grnnd eigener Yermntni^ dem 8. an-

gewiesen bat, sondern dafs dieses za seiner

Zeit bereits allgeinrin als simonideisch galt. Wir
hätten demnach hier ein Mittelglied zwischen der

Gewohnheit einer fräbereo Zeit, iu der ältere

Elpigramme obiie Angabe des Autors weiter flber-

liefcrt wurden, und der einer späteren Zeit, die

(ohne sichere Oewähr fiir die Echtheit) bestrebt ist,

für diese Epigramme den Anlor ausfindig zu

maeban. Oaft ee eine solebe Zwisebenstofe ge-

geben hat, versteht sich eigentlich ganz von selbst,

denn es ist nicht anzunehmen, dafs die Epigramme,

die bisher nur anonym weitergegeben worden

waren, mit einem Haie samtlieb für simonideiscb

erklart worden waren. Wer das zugibt, mnis

auch, weil das ßeispiel bei .Aristoteles ganz sin-

gultir ist, annehmen, dals die anonyme Überliefe-

rung der Epigramme des S. A) bis wdt in

dos 4. Jahrb. hinein ansschliorslich die Regal wSTi

und dafs die mit dem Namen des. Dichters ver-

sehene Recensio (= S) verhültuismäisig juugeu

Ursprungs ist. Das ist Ar die Eonstitniemng des

'Normaltextes' von Wiebtigkeit.

Ol) es mit den uns noch zu Gel)ote stehenden

Mitteln möglich ist, die Zeit, iu der die Sylloge

entstanden ist, so genau sn bestimmen, wie ee

B. tat, der sie zwischen Epliorus und TimnenSi

nach der Veröfl'eiitüolinng der Rhetorik, und ge-

nauer um das Jahr 310 ansetzt (p. 74), ist sehr

fraglich. Nur das eine läfst sich melnw Mebnog
naeb mit einiger Wabneheinliebkeit behaapten,

. kj ^ i y Google
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ilafs die Saramliitig nach Aristoteles' Rhotorik

•otstanden ist (üeun aua ihr üutnahm der Sammler
dtt 169. Bptgnunm) imd daft ne spStotten* naeh

(Ipu ersten Jahrzolmteii des 3. Jahrb. v. Chr. vor-

gelegen bat. Die Alexandriner haben sie zweifel-

los schou gekauot, denu Aristophanes zitiert aus

ihr. Wiolitiger ist m sn wiisoo, aai weleben

Kreiien herans sie eotstandea ist, und darin wird

man B. beistimmen können (p. 74), ih\(s die Samm-
laog aos der.peripatetischeu Scliule hervorgegangen

nt and in Athen ihren Ursproug gehabt hat.

Ofiaaelderl Lao Wahar.

L. Martens, Die Platolektarc im Gj-nmasinm.
mberfBld 1906, Ibrifnl A Ortttefien. IV a. 65 8.

ffr. 8". .M 0,80.

Imiic sehr ansprechende Sclirift , 'die das löh-

liche Ziel verfolgt, der Platolektüre im Ojrmnasium

•ine kräftigere Wirkang abmgewiDnen. DerVer-
fiuaer spricht nicht Ton Dii^a, die er sieh in

einsamem Nachdenken ersonnen hat: was er hier

audereu empfiehlt, hat er seihst mit vielen Gene-

mtionen von SohQlern geübt nnd getan. Es wird

deshalb aneh niemand behanpten können, daA der

Platolektüre hier ein utopisches Ziel gesteckt

werde. Noch ein Zweites gereicht dem Huche

zur Empfeblnng: es hat etwas in gutem Sinne

PersSnIiehes. Der Verf. ist mit sainem Henen
hei dem Thema. Plato ist ihm eine lebendige

Kraft. Wohin er auch blickt, hei den Grölsten

und Besten glaubt er Anklänge au das von So-

kratea Gesagte tn hören, nnd was hente mit Eiftr

Q&d Leidenschaft erörtert wird, darauf findet er

in einfachen und ehrlichen Pormuliernugeu bei

Plato schon eine treffende Antwort. Freilich mufs

ieh gestehen, daft mir seine mgaoe Seele etwas

ta zart Modernes nnd im engeren theologischen

Sinne Gottseliges zu haben scheint, als dals man

in ihm einen ganz richtigen Geistesverwandten

des Schrates nnd Phito erblieken könnte. Wer
soviel Gemüt und Flerz hat, wird Mufse haben,

die erbnrnningHlose FiUgik, die in Sokrates' ganzem

Tod liegt, sieber su erfassen. So hätte er z. B.

hm Gelegenheit des Sokratnohen Daimonion nieht

bloA an die berühmte Stelle im Tasso erinnern

sollen, wo (li<' Prinzessin, allcrilings eine Schrderio

Piatos, von dem roineu stillen Wink des Uerzeos

redet, von jener gans leiten Stimme in nnaerer

Bmst, die nns annige, waa an ergreifen ist nnd

was zu fliehen, somleru hätte in klaren Worten

auf den sehr wesentlichen Unterschied zwischen

jener &ttu ^mvri, die Sekretes in seinem Innern

in hSraa glaubte, nnd den feinen sittliehen Li*

stinkteu eines in sittlicher Hinsicht hochbegabten

Innern hiuweiijeu solicu. Auch das verlohnte sich

sn sagen, daft Sokratss nieht wie die Prinxessin

von einer allgemeinen menschlichen Anlage reilf t,

sondern von etwas ihm selbst Eigeutümliiheu.

Derartige Einsprüche erhebt man hier und da

beim Lesen. Das darf aber nieht hindern, dem
Verfasser da^ Lob zu spenden, diils er nicht bloA

in der gelehrten Literatur über Plato hernm-

gekramt, sondern sich Plato selbst zum Vertrauten

geinaeht hat. Ieh frene mieh Sberdies, mit einem

Manne, der diese Seite der griechischen Lektüre

mit besonderem Eifer gepflegt hat, in der Ther-

zeuguug übereinzustimmen, dafs jedenfalls Plato

naeh einer Answabl gelesen werden mnft. Nnr
die Apologie nnd den Kriton kann man gans mit
Schülern lesen, .^clion von T'rotagoras kann man
nicht das Gleiche sageu. Noch weniger vom Gor-

gias, vom Iliaidon, vom Symposion, vom Phaidroe,

nm von den anderen Schriften sn schwemm.
Gr. Lichterfelde 0. WaibenfUs f.

bei Berlin.

Job. Dietse, Komposition umi Vuelletihcnutziuig in

Ovids Metamorphosen. Festsclirift zur Be*

grOfooog der 48. Versammlung deutscher Philologen

und ScbnlmAaner in Hamburg. Oktober 1905. Ham-
burg 1905. Herold. 68 8. Lac 8«. 9,60 JK.

Dietzc stellt zunächst, i^dem er Ovid mit sei-

nem Vorhilde für die Aucassage (met. 1."^ nnd 14),

der Äneide Virgils, vergleicht, fest, dals der Dichter

der Metamorphosen, aneh wo w, wie hier, ana

einer bestimmten Quelle achöpft, immerfort ll|tt>

soden einschiebt nnd den Stoff der Erzählung aus

eigener Erfindung oder anderen (Quellen erweitert

nnd umgeataltet In gleicher Weiae verfBhrt er

in den eraten Hütheru der Metumorphosen mit

einem luythograpluHi lien Handhncli, dem er sich im

grofsen und ganzen auschliel'st. Dieses heaitsen

wir nieht; aber ans der Übereinstimmung nament-

lich des Apollodor und Hjgin mit Ovid können

wir seinen Inhalt iiad die Aufeinanderfolge d(fr

erzählten Sagen, die meist nach Geschlechtern

nnd Sagenkreisen aneinandergereiht werden, er-

sohlielsen. Auch hier finden sieh viele Einschal-

tnngen anderer Verwand luiigtMi und als besonderer

Schmuck üitate aus den griechischen Tragikern,

wie Euripidea. Herrorragende Sagenkreise, die be-

handelt werden, sind der attisohe nnd der trojani-

sche, beide in genealogischer Folge entwickelt. Einen

eigenen Abschnitt bildet die Sago von Orpheus.

Das »weite Kapitel bebandelt das YerhSltnia

des Orid zu den Terwandlnngen des Nikander.
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Da wir «lit'sc so wenig besitzen wie das mytlio-
i

gra|)h>scbe llundbiich, das Ovid benutzt hat, gilt

68 nach bier, iu «ebwwrigmr UDtonnebiiag die

Qovlle aus veroinzeltcii Aouiclieu zu cr.scliliofseu.

Hierzu difiit die Sa^eiisiiminiung des Aiilüiiinus

Liberalia, mit desäeu liilfe uad Augabeu der Eiu-

flnfi dM Mikander «af Ovid »ieb u einer gMien
Reibe von Fabeln oaebweiien iSTit. Aber aacb

hier spielen wieder ;indere Vorbilder herein, so

die Oruithogouie des Böiis, vielleicht uuch die
j

seioe» römiaciieu Zeitgeuos^uu Aeuiiliua Macer. I

Von einem dritten Gewäbmniuin des Orid,

einem gewissen Theoddi-i^, .Irr L^leitdifalla Meta-

morphosen geschrieben, Imuileli dritte Kiipitt^l.

I). rechnet ihn mit Michucliü unter die Mjtho-

grupbeu der alezandriniaeben Zeit. Daneben ist

als Quelle des Ovid Piirthenini zu nennen. Die

Stelle des IVoIms zu ^ eig i:;e. ], .S!)'). die für den

rätselhaften Theodoru8 von besonderer Bedeutung

ist, seheint mir freilich nicht richtig bebandelt

«n sein.

Dies iu kurzen Worten der Inhalt der Schrift.

Die sorgfältige Arbeit bringt weniger neue Bei-

trage zu der gerade iu letzter Zeit viel erörterten

Frage, als sie vielmebr das Ergebnis der bisberigen

Forschung nach den Quellen der Metainorjjbosea

Ovids znsatnmeiifiirüt. l>;ilier i>t es lird;incrlieli,

dafil die dem gleichen Zweck dienende Arbeit des

feinsinnigen franzSsiseben Philologen Lafaje dem
Yerf. nicbt bekannt war. Anch hat er die Quellen

der .Meta!nür|i}i().~;cii . so weit sie bis jetzt aufge-

deckt s>ind, niciit oräcliöpfend behandelt. So ver-

misse ich, ganz abgeseheu von der riel umstritte-

nmi alenndrinieeben erotisehen Elegie, einen

Hinweis auf den Ginilnfs der griechisebeu volks»

tümllclien Philosophie, der neueren Komödie und

des Epigramms, der answeifelhaft vorhanden ist;

Tgl. z. B. das Thema der Liebesverirningen der

Ipbis* Ferner hätte Nonnos grölst re i'.eriiek^icli-

tignng verdient; er schöpfte ans helleuistischcn

Quellen, aus deueu auch die augosteiscben Dichter

ieUiMli ihre Stoffe entlehnt haben. Ans Orids

Metam. käme hi«* i. B. die Daphneeage in Be-

tracht.

!~!()d!inn ist niicb meiner Meinung ein Punkt

nicht genügend beachtet, der eine beäoudere Uuter-

suchoog verdient: wie viel Ovid in seinen Meta-

ntorphuseu den älteren und gleichzeitigen römischen

Dichtern verdankt. Aufser Virgil kommen hier

Catull, Uelvius Cinnu (Ehwald zu met. 10.

Lnerez, Varro, Aemilins Maoer, Propere n. a. in

Betracht. Hierzu vergleiche man aufser den Vor-

arbeiten von Zingerle Ebwald iu seinem Kommen-

tar der Metam. und Wilhelm (Rhein. Mus. lAl I,

8. 94 u. üä).

Es darf sehliersKeli niebt rersehwiegen werden,

dufs die Untersuchung über den schier nuerchöpf.

liehen Gegenstand noch iunner nielit ulige«chlüs«en

ist. Zufällig brachte erst eines der letzten Hefte

des Rhein. Hos. (190G, D nene Beiträge zar Be-

antwortung dieser interesstuten Frage von Wil-

helm.

Berliu. K. P. Scholse.

Jeh. Saanelesoi. Studie in Valetinm Piaccam. IL

Sun<lerabdnick ans £raoos VI. Uiwsl. 1906. S. 7S
— 100.

Der Verf. kehrt damit zu den Studien zurdeh,

die er vor sieben Jalireo in einer recht beachtens-

werten Dissertation niedergelegt hat, jetzt offenbar

angeregt durch die Möglichkeit, die siieli ihm bot,

den cod. Vat. 3277 selber zu kullatiouieren. So

briugt er zuerst im AnsebhiJk an die Ausgabe von

Thilo NaehtrBge sn den handsehriftliehen Leaarien.

Hier wird z.B. HI 416 'placitis', was Baehrens

durch Konjektur fand, als hn.liche rberlieferuug

erwiesen, äodann behandelt er die Frage nach

dem Wert dee Sangallensis und der Hs. CSarrions.

Hier poleuiisiert er gegen die jüngst erschienene

italieniaclie .\usgabe von Giarrntano, dem er aller-

dings mit Recht das Verdienst zuschreibt, durch

Sammlung des Materials eine methodisebe Er8rte-

rnng der Frage ermöglicht zu haben. S. vertritt

die alte Ansieht von Thilo, dafs der Sangallensis,

der uns jetet nnr iu seinen Abschriften noch vor-

liegt, aus dem Yatioanns selber stammt, während

Oiarratano mit Clark nod Burjr beide für Sehwestei^

handschriften erklärt; ein paar neue Lesarten aus

dem Vaticanns, die S. jetzt gefunden, vcrgröfsern

die Ubereinstimmung zwischen beiden. Aber im

Grunde venehlSgt die Frage bei diesen beiden

iiichte wegen ihrer <i;rMrseu Ähnlichkeit. Wichtiger

ist die Entscheidung lietreft> der Hs, Carrions, die

zahlreiche Verbesseruugeu euthiUt. Aach hier

polemisiert S. gegen Gümtano, der diese Hs. ans

demselben Archetjpns wie den Vat. oder einem

sehr fthvKehen abgeschrieben glaubt. Indessen

wagt er nicht »ich fest zu entscheiden. Jedenfalls

hat er Recht, weuu er die Lesart Carrions 'gracia'

nnd des Vatietinns *oro* IV 173, die aneh Langen

als Spuren verschiedener Cberliefemng ansehen tn

mü>'.^en glaubte, beide auf Ora — es handelt sich

um den V^ersanfang — zurückführt, das leicht zu

Gra bzw. Gfi» werden konnte. Den Hanptteil der

Arbeit nimmt die Besprechung einzelner Stellen

ein. Darunter ist zweifellos Richtiges, so die
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VerteUligung der Üborlieferaug von Ii 2U4: 'soivi-

mw hm mmm — fortia mmW, dai Konjank-

ÜTS II 529/9* *qaautiim ventia adiuta vetu»tas 'in-

palerit' gogenuber der falschen Konjt^ktur iu- i

pnlerat*. Aaeli ausprecbeade VerbesserungeD

Snäm tieh; III 175 acblSgt S- vor: 'et dapibus

MwnMM diem', III 688 ttollt ur den rtebtigvn Y«n
her dnreh ffinftigang von <(vir/ vor 'inrgiu' nod

bespricht bei der Uelegenlieit die Gewolmht>it

oicht nur dieses Dichters, in eiuem zasauiuieu-

geeettteo SftU den Namen dnreh ein AppeUntivnm

aabanehmaa, wie 'Venua— dea\ ^Aeaonides— duc-

tor', 'Juno - regina' n. s. w. Audi V 196 ist durch

'cara properaoti' die Stelle nicht unwahraoheinliob

enie&dieri Dab in Mideren Pillen Zweifel bleiben,

bedarf nicht der Erwihnnng. II 11/3 sobeint mir

die Yertaiischuog TOn 'sancte jüitpr" mitl 'n;unqae

potet' — denn so ist die Überlieferuug, nicht

'potest' — , obwohl dann 'potes' bleiben kuuu,

doeh nifiht riebtig.

Skeglits b. Berlin. Helm.

Hermann Gnmmerai, Der römiscbo Gutsbetrieb
als wirtschaftlicher Organismus nach den
Werken des Cato, Varro und Columclla.
Beitrüge zur allen Geschiclite lierausf?. von C. F.

Ijehmann-Hanpt nud E. Kornemanu. Fünftes Beiheft

Leipzig 1906, Dietericbscbe Vurlagsbncbhaodlttng.

VlU and ICD S. gr. 8° 5 UT.

Yt atelU aieh die Aufgabe, die bei den heo*

tigen Nationalökonomeu herrschende, ?on Roscher,

Rodhertiis. A<]. Wagner, M. Weher und Bücher

Vertreteue Oikeotheurie, wonach es im alten iiom

aar Zeit der SklaTenwirtaehaft aelbatiindige Indn-

strie und Handwerk so gat wie gar nicht gab,

vielmehr alle Bedarfügegenstände im Hause eneeagt

Warden, einer Prüfung zu unterziehen. Zu diesem

Zwecke analysiert er in drei Kapiteln sorgfältig

die Schriften des Cato, Varro nnd Colnmella über

die Landwirtschaft, zieht al)er gelegentlich auch

andere Quellen, wie L'linius und die Digesten

heran. Das Resultat der amaicbtigeu und metho-

dtaehen Unteranehnog lat jener Theorie gegenBber

negativ. In den drei Jahrhnnderten von Cato bis

auf Columclla, der Blütezeit der römischen Skla-

veuwirtschaft, hat mau Werkzeuge, Ackergeräte,

Maaehtnen nnd Kleider, ja edbat Nahrungsmittel,

som grofsen Teil oder ausschlierslich iu den

Städten und sonstif^en Indiistriestätten gekauft

und sie selbst auf weite Entfern angen, ohne die

hohen Tr»o*porticoatenn teheneo, kommen laaaen.

DaTs man gelegentlich auf den Gfitem freie oder

unfreie Sehtniode, Zimmerlente, Maurer nnd andere

Handwerker hatte, widerspricht dem nicht. Anch

bei uns wird man auf jedem (inte mittlerer Urölse,

in jedem Dorfe eine Schmiede finden; denn man
kann uicht am jeden verbogenen Pflug, jede be-

I schädigte Hacke oder Schaufel in die SUidt

.schicken. Ebenso pflegt man Maurer und Zimmer-

leute auf Gütern stäudig zu halten, da an Scheu-

nen, Stnien nnd anderen Gebinden immer etwas

zu bessern ist. Die Sehriften des Cato, Varro

und Coluraella repräsentieren den kleinen, mitt-

leren und grofsen Betrieb; aber in bezug auf die

hier erOrterten Fragen beeteht swiaehen ihnen ein

weaentUeher Unterschied nicht. Höehatens kann

man sageu, dnfs 'wenn wir hei Varro iin<1 Cohi-

mella eine Bewegung zu eiuer gesteigerten wirt-

aekaffliehen Selbstgenuge dea Gntihetriebea beob-

aohten fcSnnen, dien daran! bemht, dafii der dnroh-

schuittüche Umfiing dea Betriebea nltndihlioh ge-

wachsen ist'.

Die Arbeiter sind iu erster Liuie Sklaven. Die

bmilia bildet den fbetmi Stamm, mit dem daa

Gat dauernd bewiriacbaftet wird. Daneben wer-

den aushilfsweise auch freie Arbeiter — operarii

— herangezogen, indem solche entweder auf be-

stimmte Zeiten gedungen werden oder eine ganae

Arbeitsleistung, wie die Getreideereto oder Wein-

lese einem Unternelimer in Auftrag gegeben wird.

Bei Columclla tindeu anoh die freien Zeitpäobter,

die ooloni, von denen in den Digett«! ao nA die

Rede iat, bSnüger Bnrfthunng. Sie haben ein

Stück Land gepachtet, das sie selbständig bewirt-

schaften. L her diese und ihr Verliältuis zu den

Sklaven habe ich in einem dem Vf. unbekannt

gebliebenen Anfimte in der Feitaehrift ftrVableB

ausführlich gehandelt. Sie sind, wie Vf. gegen

M. Weber nachweist, niemals zur Leistung von

Hand- und Spanndiensten auf dem Gute des do-

minna rerpfliehtet geweeen; dab rie aolehe frei-

willig gt^n Entgelt übernehmen konnten mid aneh

übernomnitMi haben, ist Helhstverstäiidlich. Am
schwierigsten ist die Beantwortuug der Frage,

was unter den obaerati dee Varro (de r. r. 1 17, 2)

m Tcratehen ist Sollten ea, woran VI denkt, die

Scbaldknechte sein, die aufgmnd des altrömiaehen,

Nexum genannten, Schuld vertrat^es dem Glänbiger

mit ihrer Person veriullcu warou, sei es nun in-

folge einer Selbatrerpf&ndnng oder infolge der

exekutoriachen W^irkung jenes (obligatorischen)

Vertrages, so könnte die Erwähnung dieser obae-

rati bei Varro nur eine historische Reminiscenx

aeio; denn die Pecaonalhaftung dea Neomm war

doroh lex Poetelia am 300 r. Chr. aa%ahoben:

Liv. 8, 28, 9 ne qui», ntss qid ntwwn tnentianet,

donee potnam Inerett in eomped^H» aut in n*rvo
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ttMftlur^ peeuniat enttitae boua itAitorü, nou cor-

pns otnogium tuH, ita ne.ri »oluti^ eaiUumgue iu

jHintriiini. iif nerttreutur. cf. Vario d«? 1. I. 7, ]()'».

Cic. de rep. 2, 34, öi). Da ist allerdiiigh möglich,

daft Varro hier tob «iner Institution redet, die

ZQ seiner Zeit lüng»t bewttigt w»r, ja der Wort*
laut di r Stelle sclieiut sogar dfiriiuf liiuzudeuteti,

weou er sagt: üqne quo» obairalon no»tti cocila-

runtf et eliam nunc «unl iu Agia alque Aegypto

tt in Ittsfrieo eoupluret. Alao jetst, d. h. aar Zeit

Varros, koiiitneii solche ScIinldkiH'chte noch in

Axieii, Ägypten und Illyricuni vor, mithin iu

Italien nicht tuehr. Indessen hat es docii auch

an VarroB Zeiten an Fallen der Yerkneohtnng

römischer Bürger uieht gans gefehlt; erinnert sei

nur iin die noxae datio und an die Sriiuldknecht-

scüaft des durch Lösegeld ans der Kriegsgcfangeu-

•cbaft befreiten Bflrger« (vgl. Mommsen in der

Festgabe für Beseler S. 262), um von der causa

mancipii zu schweigen. Auch die eigentliche

Scbuldkuecbtschaft war durch die lex l'oeCeliu

niebt 5IKg beseitigt Der indieatae, der nieht

inncrhalii der tnoiatu dies ituti die UrteileBnmme

bezahlte, wurde dem GKiuIiijxpr adilioiert, clienso

der coufessua und der iudeleusus (iieihmunu-UoU-

weg, R5m. CirilproBefa II § 113 bea. Not 4), nnd
wenn auch manche For«tcher der Ansiebt sind,

dafs der addictns zur Arheit nicht pezwnngen

werden konnte, su geben doch selbst üie zu, dul's

die Terhafteten 8ehaldner freiwillig, wenn ihnen

Gelegenheit geboten wurde, gern ihre Schuld ab-

verdient haben mögen' (Hethmiinu-H<dlweg a.a.O.

S. 6(i5). Aber diese Auffassung ist kaum zu hal-

ten, wie das klirdieh von Kleinetdam in einer

rorgfiUtigen Stndie 'zur Kenntnis der lex Poetelia

(Festgabe für Felix Dahn, Breslau IDOf)) dargetun

worden ist Unter den Stellen, die er ftir Fort-

beetehen der Sdinidkneohtschaft nach der lex

Poetelia, grOlstenteils io €b««ia«timnraBg nit i

nctlimanu-HolIweg, anführt, ist besonders durch-

schlagend Quiutil. Inst. Or. 7, 3, JG: <i» addu-ttu, 1

quem te» tervirt äonee »oloerii iubet, »ermt sU, und
j

die htotao «ieh knfipfende BrSrternng, in der ans-

geführt wird, dais der addictns faktisch in der
'

Stüiluug des servus, rechtlich iu der des Freien

sieh befindet, cf. 6, 10, (iO. An diese Addicli also

wird Vanro io enter Linie gedacht haben. Wenn
er auf ühnliohe Einrichtungen in den L.ändem des

'

Ostens hinweist, so sagt er un« damit nicht« ueaes. I

Zamal in Ägypten ist die t'er.-%onalexekutiou etwas
{

80 UewSbnlicbes, dafs ihre Androbnng in Yer-
trägen aller Art gradezn formelhaft auftritt.

Or. Liehterfelde. B. Xttbler.
'

iAjUSliiClllfi fHILOUNUK. 1908. No. 88/34. QU

Theodor Mommsen als Schriftsteller. Ein Ver>

zricluiis seiner SL-lirifleii von Karl Zangemeitter.

Im Auftrage der Königlichen Bibliothek bearbeitet

nad forternetst vnn Bnil JaeoN Berlin 1905,

Weidmannschc Bnchhandlnug. XI, IS9S. 8". G X
Ein Buch, das widil einzig dasteht in ih r Welt-

literatur: 1513 Nutumeru mit Titeln von Büchern,

Abhandlnngen nnd Sehrißen ans der Feder eines

einzigen Mannes ans einem Zeitraum von nahezu

70 Jahren ( IS;'.7— l!)Oö i Kmil Jacobs hat .sich

durch die Fortführuug des von Karl Zangeuieister

zu Mommsens 70. Gebartstag (30. November 1887)

Gebotenen ein grofses Verdien>t erworben. Seine

Arheii i>t sogar inelir a's eine Kortführnng: auch

eine Uevisiou und Erweiterung des schon Vor-

handenen. Die No. 920, mit der Znngeraeisters

Zusammenstellung Hitte November 1887 al>schlor8,

ist No. 11 J l in der neuen l'bersicht. J. hat auch

die Schriften, die Moiumseo im Auftrag der

Akademie oder einw anderen GeBenmhalt ver&fst

hat, nnd sogar Briefe wissensebaftlieben oder

politischen Inhalts, soweit sie schon gedruckt waren

— abgesehen von Brieffragmenteu, wie sie in den

Nekrologen sahlreicb erschienen sind — , aofge-

nommen. Der Begriff 'Sebrifteu* hat also eine

etwas sehr weitgehL iidc Auslegung gefunden. Aber

dem Ilerau'jgeber erschien 'lieber ein Zuviel als

ein Zuwenig das Richtige'. Wir wollen darob mit

ihm nieht reebten, sondern nns der seh6neu Gabe
freuen, die die gewaltige Aa%abo, die dein zu-

künftigen Biographen Mommsens gegrollt ist, we-

seullich erleichtern, andererseits aber auch jedem

wiesensebaftliehen Arbeiter auf dem Gebiete der

rSaischen (leschicbte und des römischen Rechtes

von unschätzbarem Nntsen sein wird.

Tübingen. B. Kornemann.

Auszüge aus Kultacbrlllen.

Wiener Studien XXVil, 1.

8. 1— S4. J. Kromayer, Zn den Kriecliiscben

Schlarliifi'lili rstndien, uiitmiimmt im AnsLhliifs an ilic

Auttindung ilus GrahlniiK'ols der Makedoneu auf dem
Sdilacbtfelde von Cliäronea liurch Sotiriades (Mittcil-

des deutsch, arcli. Inst in Athen. 190.S. B.l. 2«,

S. 301 ff.) eine erneute Trüfunn der Frage nach ileni

geiianen Ort des Kampfes und knüpft daran Renier-

kongen sa den ia seinem ersten Baude der antiken

Schlachtfbider liehsndelten UntersncbanKen. Die Ab-
hantllun^' stellt h-icli in der Hauptsarhe zwei Aufgaben:

einerseits die Einwendungen E. Ldiinuierts (Neue Jahrb.

f. d. klass. Altertom n. s. w. von Ilberg nnd Oertb.

1904. IM. XIII, S. 112 ff., 196 ff., 2r).3 ff), .ler die

hier vorlieüendun rrobleme in ueuer Weise {.'elii^l hat

und nnf Grund scim r AustUhrnngeu vnn II PelhrOrk

als eine 'Aatoritftt* auf kriegswisseuschaftlicbem Ge*
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biete be*eicbuet worden ist (Prcub. J&hrb. 1904,

8. 809 t.U m wlilcri«Ren and anderaeits «fne neu«.

TOR der liislier allgemein gflltlKen An<^i(-I<t abwciclD tiilo

Anfftssung der Sihlaclit lici Maiitinra zu eiitwiikeln.

Behandelt wird 1. Maiitiiiea. 2 Cliiironea (mit Skizze),

3. Sellasia (mit Skizze). — S. 36- fU. It. Moll-
weide, Ttxtkritisclie Beiträge zu Ciceios Ufficieu. —
S. G2 — 74. A. Engelbreoht, Lexikalisches und

^ibltscbes aus Tertullian. 1. Das Acyckttvuni bealivu»

(Bberliefert wMieug), 2. etmicofa (Qberliefert eani-

aila). 3. adouriare, 4. virita$ (überliefert venia»)

= virilitas, 5. »ubnirio^ 6 deeerpere — puuirr^ 7. $o-

vihit n tignificatio, 8 Daniel 7, 13 f. in latefailMber

Fassung verglichen mit anderen ÜbcisetziniKun. —
S.7Ö-92. J. M. älowasser, Allerlei Bemerkuugeu
in Paendacro. — 8. 98 f. J. Hilberg, Hu r?r-

kaniitr- nnuhstflck ans Ciceros Rede pro Q Gallio

(iu liiiTuiiyaius' Brief an JSepotiau, Ep. 52 c. 8).

S. 95—105. E. Uanlar, Di« in Ciceros Galliana

enfftlinten Gouvivia ])oetamn) ac philüsopliorum und

ilir Verfasser: es war vielleicht ein StUck des Syrus.

— S. 106— 129. J. Endt, Der Gebrancb der

Apusiropbe bei den lateinlacbea £]iik«ra. Die rümi-

sehen IHebter geben Uber Homere Torbild weit hin-

aus, manclimal um Intcicsst' /u crwrrkeii oder der

Abwecbseloug wegen, nancbmal nro kurze Silben zu

gewinnen, oft an Stellen, die einen lyrliehen Cha-
rakter trogen, oft ohne ersichtlidien Gnind oder aus

Manier. — S. 130—136. Fr. Stolz. Griechisch-

Lateiniachea. 1. UXXon^«ttll»tt 9- miiitto, nmitio.

-S. 137f. H. Scbickin^'or, Zu flor. Rat. I, 1,105:
Est inter Tanain quiddam cuHuuiqui! sitellae. — S. 138
— 140. N. Vulir, Zur Insdirift von Alfn-Wassel,

»ergL A. Schulten, Herrn. XXIX S. 204 fr. — S. 141.

J. H. Stowasser, Burca, Oaia. Die Vergilglosse

C. G. L. IV lautete einst claua, ca^ia^, burca. —
S. 141— 146. J. Endt, BemeriiQBgen aber den

Codex Parhinna Ladnna 7985 (HoraaschoHen). —
8. 146. E. Hauler, Zu Fronte S. 152 Z. 3 (Naber).

Die Glosse lautet nicht »ntre, sondern müti. Diese

Fern kommt aho tn den anderen seltenen Neben»
fornea von niittere [Catull. 14, 14, Locü. 748, Nene-
Wageoer, Formeul. III 500 f.) binzo.

Atbenaenm 4100 (26 Mai 1906). 4101 (8.Jaoil906).

S. 643. In der Sitzung der 'Royal Nnmianatic
Society' »om 17. Mai wurden gezeigt n. a. eine

GrofsbrouKe der idtcren Agrippina, Bs. \VaKeD, zwei

ßronzemUnzen des Caransius, Ton denen eine den

«blichen Tjrpna der Fax «igt und 133 g. wiegt,

die andere eine behelmte milonfiche Fignr Tor einem
Trtipaiou sloljeiid , an dem zwei Gestalten sitzen;

dieser letztere Typus ist noch unveröffentlicht. So-

dann Ins Oraeber Ober daa MSniweaen von Laeeria

in Apuliei). Es fragt sich, ob die beiden Serien des

Aes grave, die der Stadt Laeeria zugeschrieben

«onlen (314—290), eine autonome nnd «ine mit
römischem Typus, wnhei ein I, liinziigefflirt ist, wirk-

lich dieser Stadt angebürcu; ob iiiclii die lilzlere

einer anderen mit L beginnenden Stadt in der Nähe
Borna, etwa Lanuvinm, zuzuschreiben sei. — 4101

8.674. In der Sitzung der 'British Acadeiiiy'

vom 23 Mai las Kbys cineu Auszug einer Abhand-

Ivng ülier *Die kelüseben InadirUten In Frankreich

und lta!i< ii'. Kr hat das ganze Matorinl «orgfällig

linrcligcarbcitet und ist von dem keltisclieu Ursprung

des Coliguy Kalenders sowie der bei Avignon und

Nimes gefundenen Inschriflsteine überzeugt, während

d'Arbois de Juboinville das ersterc fOr ligurisch, die

letzleren ftlr italisch hält. — S. 674. In der Sitzung

der 'Society uf Antiquaries' vom 10 Mai las 0. M.
Datton Uber das Terlocnngsgoriit, welches anf

karolingischen Darstcllungrii Ki l\r('uzii.:uiig Christi

abgebildet ist und bei der Verteilung der Gewänder
Christi verwendet werde, fis ist ein nmenartiges

Gefiifs, das mit einer rotierenden Verspcrning in der

Weise verbunden ist, riafs bei jeder Kotierung eine

der als Los dienenden Kegeln heranaftüt, da der Hab
des Gefilfses zu eng ist, um mehr als einer den

Durchgang zu gestatten. Solche Geräte wurden im

Circus fOr die Verteilung der Plätze der Wagen ge-

branclit, und es sind zwei .Abhildongen aus dem
vierten Jahrhundert erlialten, eine auf einein Kotoroi-

aien, die andere anf einem Marmon« Ii« f des Hippo-

droms sa Konslantinopel, während die Verwendong
in spaterer Zeit von Constantinns PropbyrogenHns

beschrieben ist. Gracvpn «ie? darauf bin, d;if.s dicht«

Gerät unch in dem Psalter von Utrecht erscheint,

nnd Dalton liat et anf swel Elümbeinsehnitxereien

karolingiscber Zeit gefunden-, das eine befindet sich

iu der Kathedml« von Narbonne, das andere im

'Victoria and Albert Museum*. In der Sltsimg von
17. Mai gab A. Fricc Martin eine r'her<5irlit über

die Resultate der 1905 vor-ienimuneiien Ausgrabungen

zu Caerwent. — S. 676 f. Archäologische Notizen;

u. a.; Sayce hat in einer noch nidit veröffentlichten

Abliandlnng, die er vor 22 Jahren begonnen bat, die

wahren Namen der von Ktesias in griechischer Form
angefahrten aasyriscben Könige festzustellen gesucht:

Sosermos» Samag*Ramman, Bellepares « Bilo-labim,

d.li. Bei di r /illi rt' ( idi-iitiscli dauiit ist Bellerophon); dafs

Semiramis = Samrou-ramat, bat mau schon längst ver-

mutet, aber Sayce hat jetzt auch die entspräcbende

Masknlinform des Namens gcfnmlcn, Siimu-rame, ein

westsemitiscbes Wort mit ciuer etwas anderen Form
des Namens des Sonnengottes. Die Abhandlung wird

in der 'Proccedings' der "Society of Biblical Arcbäology'

erscheinen.— Garstang: Ausgrabungen zu Kostamnch

in Noblen, wo eine Nekropole gefunden wurde, die Licht

zu verbreiten geeignet ist über die praedynastische

Zivilisation. — Hinweis auf Foucnrts Abhandlung

Ober die liemalten Vasen von Negadahr. — Goleni-

Bcheff, Übersetznag eines in der Eremitage an

St. Petersburg beflndHdien Textes, der Seemanns-

abcntcuer schildert wie die Odyssee oder ilie (icschichte

von Sindhad (in Masperoa Recueil de Tiavanx). —
M. Croiset tet der Aeadtoie des Inscripliona eine

Studie über die KalypsoFn^'c vorgelegt; er meint, es

seien iu der Odyssee zwei Auffassungen vermischt;

oaeb d«r einen td Kalypeo die Tochter des Okeanoa und
I hnc jedes Erbarrpeii für ihren Gefangenen, nach der

anderen, jüngeren, die Tochter des Atlas und um
den Helden liebreich bemObt. — Reynold Nicholson,
Über die Entstehung des Sufiismus ('Journal of thc

Royal Asiatic Society', Apriibeftj; er führt die Bewegung
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auf den Eioflufs der griecbisrlicii Mystik zurück, wie

sie durch die diriitliclieii Ouwtilter und die Iteld-

niiGlieD Nevplotoniker mtratra inirde.

KexciiNlonN-VorzeiclinlN pbilol. Schrifien.

Allaril, P-, Dix le^ons cur le Dtortjre: UolL Ji

fil^. et. XII 9 8. 30S -f05. Vortrefflich geschrieben.

C. Cifwllu.

Amaute, A., 1. Sui versi Omcrici Si 602 sqq.;

8. Note Parteeiane: Ha: Ii & S21. 1. Geistreich,

aber nicht tibeneugend. S. Geiitreieh und tber-

zcuiscntl. ^fl/.

d'A I l'uis de Jubainvillc, II., I,a famillc celtiqiic:

I{rr. 14 S. 225 f. Sehr Icbrrcicli, besoiitlers die

ZurUt-kführuiiK der Nachrichten auf roseidoiiios.

G. Dottin.

Benndorf, 0., Zur Ortsknnde und StadtKoscbicbte

von Ephesoe: J. dn wir. V 8. S51 -364. Lichtvolle

DarstclluHR. 0\ /faJft.

Bibliotlicca scrijitorum graccoruin et loina-

iiornni Teubneriana: Galen, iJiJi/nnif, Dionijs.

Hol., l'sciuhicro: 10 S. 303. Kurze Besprechtui-

^pii von //. Scill'iikl.

Hüiiiiet, K., Antiquit^s et lOMIBIDeiits du ilöiiar-

teneut de l'H^ult: ßufUlin m^inm, 1906, 1/2.

8.199-195. Vortrefflich; von besonderer Wichtig-

keit ist die Bcliou.iiuii;.' dor Inschriften Und der alten

rdiiiischeu Strafscn. K Lejevre— BtmtaK».
Bruns, J., Vortrige und Aofsitce: OpAA. V

8. 322 327. Sehr wertvoll. K Srl.wnrl:

I5uck, C. D., P'Jcnientarbucli der oskiscli unibri-

sdicii Dialekte: ifü^". ^7, 4 S. 313-315. I>ie von

£. I'rvkoscli herfahrende Bearbeitung des Werkes
des aincrikniiischen Gelehrten wird von Fr. Stolz

als zur Kinfulirung vorzUglicli ^eei^net cmpfdhloii.

Bucolici Oraeci reo. et em. U.äe üiluinowiis-

MorHeniiorj : Botl. dt filol. d. XII 9 8. 195 f. Aus-

gezcichiR't. .1. I'uccutif.

Caesars Bürgerkrieg crl. von //. KUini: ZöU.
57,4 8. 383*997. Die ganz willkUrlicho Bcbandloug

des Texte? wird von .1 J'i>UifrI'ek- getadelt; aucli

der Kommentar hndet nicM !<ein('ii Beifall.

Ciceronis in Verrom artio priiua con notc

di U. tVAlloimo: Boll, di filuL el. XU 9 8. 198-200.

Im ganzen gelungen. V. Brupnota.

Colin, ü., Lo cultf d'.\|>ollon r.vtliiini i Atlii'ncs:

//rr. 14 & 221 f. Sorgfaltig und ergebnisreich. A.

dt ftidder.

Colin, G., Uome et la Gröcc de 200 h 146 avant

K'sus- Christ: /,' .
2.'j S 848 -8j1. Der fesselnden

Darstellung des Verfu^isrrs dieses preisgekrSnten

Werkes wilnsilit viele I.*scr 11'. Sr/iubart.

Cousin, Goorgius, De urbibus qnnrum noinini*

lius vüoaltninn» TlvX^g fiucni facit-bat: /^/'AH.23

b. 7 IS f. Das Verzeichnis ist nicht unnütz, läfst uns

eher an manchen 8to1len Ober wichtige Fragen in

Stich. (h; t<,i,~l.

Didynios' Kommentar zu Demosthenes, bearbeitet

von H. Difl» und W, Selmbort; JHfli/ini De I)e-

mostliene commentn, rec. IJ. IHrh et 11'. Sclntlnirt:

V S. 35Ü-3G6. Mau sieht aus dem Ycr-

gleiebe der kleineren Ausgabe mit der grOfseren, «ie

der Text in immer gröfscrcr Vollkoniniciilicit her-

gestellt wird. P. WeudUv».!

Ernout, A., Le parier do Pr^neste d'aprte le*

inscriptions: ArcM. f. Int. I.fx. XIV 4 S. 005. Verf.

stellt die These auf: 'Pröneste fonnc la trausition

naturelle cntre lo latiu et l'osque.' £inon Nachtrag

gibt Ed. Wölfßn.
Euagrii allcrcatio legis inter Simonem Jnilncum

et Thoophiluro Cbristiauum. Ex rec. Kduardi lirutkf.

Vol. XXXXV des Wiener Oorpns seriptomm ecclcsi-

asticum: /?/</( IT. 23 S. 717 f. Verf. hat sich durch

seine fleifsige und t;enaue Arbeit den Anspruch auf

volle Anerkennung erworben. ,Jo». Z>/chfi.

Euripide, llecube, par //. MVt/. 3o£diti«n:

Her. 14 S. 224 f. Entliillt einige neue Textverhesae-

ruugen. .-1. Marlin.

Enripidea» Iphigenie im Taurierland, erkUrt

von N. H'eeUein. 8. Auflage: Ber. 14 8. 994 f. 8ehr

sorgfiiltigc Revision. -1. .\f<irliii.

Fris, K., Sogenannte Verbal- Kllipse bei (juiatilian:

.Areh. /. lai. iMt. XIV 4 S. 606 f. Zustinnnende Dar-

legung des Inhalts, von Kd. W'ul/fiin.

Galdi, M., l'orndio Gallo c la critica virgilians:

Holl, di ßül. cl. XII 9 S. 200 -202. Wenn auch der

Beweis, dafs Gallus der Verfasser der Ciris sei, nicht

gelungen ist, so verdient das Buch doeh wegen sdaer

Gmndlirhkeit «od Gelehrsamkeit gelobt m werden.

N. Vitmelio.

Geffeken, J., Das grieehiaehe Drama: O/M. 10

S. 305. Ein trefflicher Führer. A. Zippn-

Gcorgii Monacbi Cbrouicuu, ed. C. de lioor.

I.II: (VyW./l. V & 371-888. Sdir dankenswert.

Pli. Boistevniii.

Gerson, Adolf, Der Chacham Kohelet als

Philosoph und Politiker: l.<\ 25 S. 841-8 13. Das

Werk ist nicht nnverdiensilicb, leidet aber an einigen

QnsukOtnmlichkeiten. 8. Kr.

Giorni, C, Lelturc greche di prosa e i)()csi:i:

üolL di MuL el. XII 9 S. 196 f. Sehr brauchbare

Antholi^e. Gtorio.

Ilepding, H., Attis; seine Mythen und sein Kult:

Tin' Aiher.journ.oJ.plnt.XWn^.^^. Eingebend

iKs-prochen von G. Sliowermau.

lierrmann, Johannes, De epyllio Alexaudrino:

Zip/, ir. 23 S. 705-714. Verf. zeigt aosrdcbende

Kenntnis der Literatur, Borgfalt and nllehtemes

Urteil. AIox Itamova.

Holder, A , Alteeltiseber Spraehseliats. 15. und

16. Lieferung: Rcr: 14 S. 226 f. Sehr wertvoll trotz

einiger unwahrsclioinlicher Erklärungen. G iJoilin.

Justin apologies. Texte grec, traduciion frau-

^aisc, introduction et iii lfx p:ir Limif I'autiyuy:

Bph W, 23 S. 714 f. Kurze Inhaltsangabe nebst

einigen Eiozelbemerknngen von Cmi Wtgmm,
Kcvzlar, .1., Die Übersetzung der hteinisclien

McUpher: ZöG. 57. 4 S. 382. Den Zweck, für das

Beiltlrfbis der Schaler einige bestitnnicude Gesichts-

]>nnktc aufzustellen, bat die fleiisige Arbeit voUkommen

erreicht. Ihirlita.

1) Lang, Gust av, Untersuchungen znr Geographie

der Odyssee. 2) Cbampault, Pbilinpe, Pli6nicions

et Grecs en Italie d'aprfts I^Odyssie: hC. 95 8. 864-

866. I) Bringt, obgleleh nieht frei von Hingela,
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(rowiclitisfs Material peueo "Hc Ithnka- Lcukas-BypO»
tlicsc. 2t Willi abijcleimt von K. Ifrernp.

Landien, Artbar, StaHia Ovirtiann: BphW.^i
ft. 715-717 Diese srliarfsinnifrc Arbeit lafst in vii-len

Pniiliteii viiie eifrige riebi-liilfti^iuiig mit den Fragen

der OTldforachung erkenaen. Ür, Prtßer.

LIpsius, II., Das Attische Recht and Rechts

verfahren: A'<r 14 S. 222-224. Gut. A Murtin.

.Mayr, A, Aus den |ilioeuikis«-lieu Nekropolen

TOD Malta: Her. U 8. 217 f. YenUenstlich. A. de
linUer.

Mumniscn, Th , (icsarnmeltc Schriften. I.Abt.

Jurutjscl.c Sdiriften. I.II: O'«»^/ V S. 408 419.

Die cruculc Lcsong dieser Schritten mügc anregend

nnd vorbilülicb wirken. I.. Wtttger.

Montolius, Oscar, Kulturgescliir^ite S'ilnvfih'iis

uus den ältesten Zeiten bis zum 1 1 . Jalirliumicrt

nach Chr : I.C, 2ö S. 861 t. In dicsoni gründlichen

Werk wird auch die röniisdi^ Kibcnzeit behandelt.

Uoore, M., Cartbage of the Phuenicians iu tbe

Bght of JBodcra acavatton: Iiet. 14 8. S17. Ovt C.

M ort et, V., Notes snr le texte des Institntio/ie^

ile i (initio'loir: /.o(j. 57, 4 S. 315-323. J'trfcliinku

schätzt des Verfassers interessante Bei rächtun^^en

hoch ein, geht ausführlich auf sie ein und skizziert

dabei den gegcnwürligen Stand der Forschung.

Pic, L., Le Hradischt de Siradonitz cn Boheme.

Tradoclion de ./. Ihr/irUttr: ,/.<//* «./r. V 8. 278 f.

Die bei Trug gelegene alte Burg hält der Verfasser

flir die Burg des Marbod, der Obersotier ftlr eiue

bojisehe Festung. /{. (\

Piauli romoeiiiae icc. W. AI. Lualnoy. Tom IT

Boll, dißol il. XII y S.I98. Augezeigt von W-

Politi», G., AlblHat mgi tov ßiov lov ilkij-

wnt'htoi: Hu^aHatii. B.-. GgelA. V 8. 367-

871. 8«lir rdchbaltig nit genaoen Madiw^n.
F. llüUr von Gaerlrinyi'n.

Penisen . Fr.. Die Dipylongrftber nnd die Dipylon-

«ascn: (Jt/elA.y S. 339-356. Füllt eine längst

«atpfoodfioe Lücke vortrefflich ans; es ergibt sich,

dafo die emiclitnnK der vergänglielien Lelehentellc

ilurcli Fener ans dir licdbarhiunf; entstand, dafs

diese Teile mit der Zeit von selbst vcitieleu. i'A rfulil.

Procopii Caesariensis opcra, rec J. Hmtry.
Vol. 1. 11: (;,!,' A. V S. 382-390. V>Tzüp!ir!,t Grund-

läge fQr ^euuutersachuug der handscliriftlicheu Über-

uäeniiif and der Qaellan dea Prokop. W. OrOntH.

Schmalz, .1. H , Antilarbarus der latcinisrlnii

Sprache. 7. Aull. Lief. 3: Arch. f. tut. Lex. XIV 4
S. 607. AngMieigt von Bd. WlUffiin,

SehultLii, A., Numantia: Boll, tli /ilul. e/. XII 9

S. 205 L Von bobem Werte. L. Ca/»tarelli.

Sj6fres, B., 2mm Oebravdi im FMaroiDB In
Alllatcinischcn: Arcli. f. \at. /.r«. XIV i 8. €05 f

Den Inhalt skizziert Eil. Wöl/fUn.

Solari, Lntazio Catalo nella narrazionc della

gaerra Cimbrica in Plutarco: Jicr. 14 S. 239. Es
wird erwiesen, dafs Tlularchs Quelle nicht Sulla,

tvndero Poscidouios war. J/y.

Svoronos, Tä voßhiuna tov »fiatovi jür
UtoltiMiwy: Z.j. Num. XXV, 844. In dar Gawoit-

anläge gelungen nnd wertvoll, die Znteilangett im
ainseincu oft fraglich. K. lieglintf.

Tacili Biatoriamm Uber in. od by W. C. Sumr
M/m: ßoll. ,// fil"/. rl. XII 9 S. 203 Anaprachsloae,

aber braucbharc Scliuluusgabe. A. V.

Tiinmb, A., Handbaeb des Sanskrit. I. Grammatik:
(:!..'.} VS. 419-424. Sclir floirsi? nnd für Mngtii-

slik lehrreich, aber nicht frei von Feldern. />'. ikJauult.

Veritll, Aeneis VI erfclSrt von K Norttetr. Tke
Aiiici: joirn,. of pliil. XXVIl S. 70. Ausfülirüche

Besprechung dieses 'valuablc book, uf priuic impor-

tanee lo all atadents of VargH*. CA. Knapp.

Winand, I]., Vorabiildrum latinorum i)nao ad

mortem spectant bisturia: Arch. f. lat. Lex. XIV 4

8. 606. Sklsilornng des labalta, von Ed. Wölfiltu.

Wundt, W., Volkerpsyrh(dogio. Zweiter Rand,

erster Teil: Mjrthns und Religion: BpU it . 23 S. 726-

7S9. Ober dea Inhalt verbraitet aieli eingebend and
nicht obna Zustimmang K. Bruehmanu.

.MMIcilunK-

Absohaffnng oder Beibehaltung der Reifeprüfung?

Die Sebalrefortn de» Jahres 1900 wttrdo Rabe
SchalTcu, das war wtdil viidrr Hoffnung im 1 Wunsch,

sie würde eiu Ende machen mit den tausenderlei Kin-

würfen nud Vonrflrfen, PllUien nnd Voracblftgen, die

von boni Toner wie unberufener Seite kommeml den

(iaiig des hiiliereii Si huiwesui s störten, das Vertiauen

za seinem Werte minderten, das seelische Gleichgewicht

dor Lehrer nnd Schaler encbflllerten. Weit gefehlt,

dafs diese Wflnscbe nnd Hoffhnngen sich erfüllt bfltten.

Nach wie vor werden Stimmen laut, dir an dm be-

steheudea Verhältnissen Kritik üben, die Abituderuugeu

nnd neno Einriebtangen befArwortaa. Mit geteilten

Empfindnngen zumeist, nicht selten mit unmutiger

Ablehnung, wird der Schulmann, der in der prakli-

sehen Arbeit steht, von diesen Bewegungen Keanlnia

nehmen Und doch wKre es anrocht, sie von vom»
herein za verdammen, wenigstens fUr eine kurzer oder

womüfjiicli liinjs'cr bemessene Zeit ihr Verstummen in

fordern. Gegen das eine mag man sich wehreu, —
daft cn selinell durch nene offizielle Vorschriften der

Lehrgang und die Methodik j:r:nnli rt wer le; dafil

weitere Kreise den Fragen des i>chulwescns ihr Inter-

esse zuwenden nnd es durch, wenn auch noch so an*

fechtbiire Funleruniicn und Voi-schliigc betätigen,

mui's man zum besten der Sache begiüfsen. Ks wird

sicli in den Wein der laienhaften Angriffe ja manch

Wassertropfen fiichmftnnischer Richtigstellung giefaen

lassen.

Von diT .'Nribiclit i>us^,'cl)i'iiii, tlafs die Fmui' weite

Kreise der Bevölkerung angebe, dafs ihre Beant-

wortung sehr veraebieden antdhilen werde, je naebdeai

der .\ngetVa>.'ti' /tir liffcntlithen Schule in Beziehungen

stellt oder nicht, je nachdem er ein (ich tu ter, Be-

amter, ein Mann des praktfldieil Lehens i>t. lafs eine

Sammlung von Urteilen ans so verschiedenen Gesichts-

punkten für ihre Enisclieidung nicht ganz ohne Wert
sein könne, haben die 'Berliner Neuesten Nacliriehleu*

an eine Reihe von Mftnnern die Bitte gerichtet, sich

darflber aasntspracheo, 'ob die Anabildnog der Jugend

. kj ^ i y VjOpgle
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gewinnen wttrtie durcli die AbscIiaffuiiK des Abiturienten-

Examens'. 39 der t'ii>ni'l::nf"eneii .•\ii(\vor1eii liat die

Zcilang daun in den Nummern 24 (16. Jan.), 38

(84. Jan.), 50 (31. Jan.), 5S (4. Febr.), 70 (1 1. Febr.)

des Jahrj;aiit;i s UK)ü aliurdriicUt. Zu Wort uLknimncn

sind 12 Uocliscliulprofessorcn, 11 Scliuln]iluiicr,ä Staats-

beante, 3 Parlamentarier, S iiOlMn MiMfS, ö HAimer
des pruklisclie:! I.rbnüi, endlich dM* PrinilS iMinittlD

Clues Uurlincr Gymnasiums%

•) I. llochsclinlprufessoren.

1. Itrentiino. rrof.d. Nntioiialölconomic i. Müncliea.
2. Di.'l.-., Prof, tlvr khi ^ niilnlod- in it.TÜn.
:i. Kurtwünfilcr. I rni i. \ r. luiulo^ic in München.
I. <üor«'ki\ Prof. iltT J iiriN]irudeiiz ia Üerlin.

Hiirnack, Prof. livr Tli*>oiog!e in Beriin.
Ii. Uegar, Prof., tielieiinrat.

7. KOnigsberger, Prof. der Mathematik ia Heidel-
l-'-r«.

8k Kruniltaclicr, Prof. ii. Klltgiied der KgL Bayer.
.\kiiileniie in München.

0. Lniiipr<<cht, Prof. <ii-r Gi schiclite in Leipzig.
1«. OccIielhÄusf-r, Prof. au der Teclin. Hoch-

schule in Karlsruhe.
11. Stölzel, Prof. der Jurisprudenz in Berlin.
12. Y. Wiiamuwitz-Möllcndorff, Fiof. der Jclaaa.

IMiilologie in Iterlio.

II. Schulmänner.

l-'raiiz. Prof. ir) Kassel.

14. (iinli-, fi\ mnasi.-ddirektor in Strasburg i. Westpr.
1.'i. fil;(i/.i'|. Ht'itischulilirektor in Hi-rlin.

Iii. Iloi-lif. Sciiulrat a. 1> in lluiiilmr^'.

17. Keim, Uiriktor lics MiiiiflnMi-(iyiiiii:isiiini~ zu
K:irl>nilii'.

15. .Sc Ii u 1 1 zo, Prot. u. l'fiiriiT am .l<nn liiiii'.tal-i-hc[i

(iyiuna.siuni in iicrliii.

10. Sehulzi', (ieortr, Din-ktor des Fraiiziisix-lu'ii

(ivmnasiunis /n
Äl. riili«:. (Jymua^iaMiri ktur a.D. in Iliiili*ll»erg.

21. \\<Miiller. (;_vinii:i>ialli'tiri'r iu Muinln-ii.

22. Wenilt, (Jvnina-ial.lin ktor iu Kürlsruhe.
'23. Werner, Prof. am l.utsenatiidtischen Kealgym-

UH-siiiui zu üerlin.

III. StHBtsniänner.

24. T. Ritter. Prii^idcnt d«r HauptTerwaltung der
StuntsscIiuhUm iu ßerlia.

25. T. Brauer. Kadischer HioisterprüHident a. O.
StiiatMiiiiii-t.r,

26. V. llolU'lii'n, K.ii-' riirli. r HotschafteT a. D«
37. Rusclidau, Kai»tfi. (jeuaudter z. D.
2B. T. Bheinbaben, Preulslscber Finaoimiiilster.

IV. Parlamentarier.

20. Baasermann. Mttotied des Reklistaffes.

30. Bender, Mitglied de« llerrenbauseii, OberbArRer-
mrlster von Breslatt.

31. Bllrekitn, Dr. A., Wirklieher Geheimer Rat.

V. Höhere Militirx.

32. Bei fsii- r I rlir. v. I.irlitenstern, General-
leutnant z. 1). iu München.

SA. Y. Viebahn, GeneraUeutoant %. D.

VI. Verschiedene.

a4. ( • o 1 d b e r ß e r, < lelieiwer Komnierzienrat iu beriin.
ü& Lehmann, Dr. med., prakt. Aret in Wermsdorf

in .'^ach-i-n.

no. Schnetzlcr, oIkm liijr;,'i'nii< !«i' r \ox\ Karlsruhe.
37. .Seiht, Ju>tizrat, NiM-htsanwalt in llerlin.
:|j<. Thonia, .\mt*rat, Wcsti'ud bei Berlin.

Primus umnium eines Berliner Gyranasiudi«.

Die Schrifileilung dieser Zeitschrift hat mich ge-

beten, die Aursernngeu einer Bespreehung zu unter-

ziehen, ond ich komme dieser Bitte, die mich vor eine

interessante Avfgabc stellt, mit YergnOgen nach. Das
Erjiebnis ist in der Tut (lltcrra^chcii I. Konnte ich

es nicht, wQrde ich nur vuu der Tatsache der Um-
finge unterrichtet und gefragt, weldie Antworten null
meiner Ansiclif wohl cingelaufeii seien, so würde ich

entgegnen: 'Ein cinhrlliKcs, zum mindesten ein weit

flberwiegendes Verurteilen der Einrichtung; abKesehen

natOrlich von don Voten der SchaluAuuer'! Das
Gegenteil Ist der Fall! Yon jenen 39 Gutachten

stimmen nur 10 für tlie AbschaffiiMi; der Krifcjiröfung,

audi vuu diesen immer noch 'i in bedingter Weise.

7 dieser Ablebnongen rubren aas den Kreisei der

Hochs( t;ullclircr her, 2 von Pariamctitariem, 1 von
einem Schulmann. Die üLrigeu 29 Antworten sprechen

sich, zum grurscn Teil mit Entschisdenlieit, fQr die

Beibehaltung der IleifeprOfung nn», sie hc^rtlnden diese

ihre Ansicht sicllcnweise sehr eingehend und originell,

80 dafs in der Tat ein Überblick Uber das zusuuinien-

getragene Material a^ GrOuden das Unternehmen der

Zeitnng als mehr als eine Art von Plebiszit er-

scheinen la^^.sen winl.

Wenden wir uns zunächst einmal den Gegnern der

Einricbtnng sn. An erster Stelle steht unter ihnen

V. Wilaraowilz-Mrdlendorff, der dankbare Schüler

der alteu Pfurta, der ihren Lehrern einst ein so

schönes Denitmal warmherziger Dankbarkeit gesetzt

hat. Aus Idealismus ist er gegen die ReifeprQfung,

das Erzeugnis der 'prenfsischeii Schülbureankratie\

'Damit alle das ^linimum wissen, verwehrt mun dem
einzelnen »ein Maximum zu leisten'. 'Sich etwas ein-

zubfiffeln, damit man es beute wisse und morgen ver-

Rose, ist elicnso Terdunimcnd wie uns-itilich'. D.ifs

es lillimeud, wenn nicht ertötend auf jene Leru-

frendigkeit wirke, ohne die ein Ibrderndcr Unterriclit

nicht nii'ifflirli i^t meint Furtwänpler, und in'iint

deshalb liie .Abschaffiiii;: einen Segen für unsere .lugend.

Eine Prilmie auf das Haiiausentum schilt Georg
Schulze das Reglement, wie es auch gefaist and wie
es gehandbabt werden mOge. Jeder, der seinen

papicrncn Anforderungen fjonüge, müsse für reif er-

klärt werden, wenn er auch noch so wenig für ein

akademisehes Stndian sich eigne, und selbst bei an-

ftnglichem Mifscrfol;; sei «rlilicfslicli das Ergebnis ria«;

gewünschte. Im Interesse des Staates, der vor der

Mitlclniafsigkeit bewahrt werden mOsso, sei er gegen

die Beibehaltung der Einrichtung, mit der er persön-

lich keine schlechten Erfahrungen gemacht habe. In

der Hinrichtung auf fiufsere Ziele durch Unterbiudung

der öelbst&udigkeit — darin mit Wilaroowttz sich

treffend — sieht Di eis den Schaden, den die ReiHs-

prUfung stiftet. Hiermit stehe in Verbindung ilii-

Schroffheit des Übergangs von der höheren Schule

cur Hochschule, die auf ihr zu einer greisen Zaid
von Mifscrfidiien führe. Auch Bassermann tadelt,

dals durcit das heutige Lernen auf das Examen hin

ein Sclicinwissen erzeugt werde, welches ebenso sciinell

wieder vergessen sei. Mit dem schweren Gescbtltz

geschichllicber Betrachtung geht Lamprecht ror.

Das Sciiii.wiscti liulie silli von antoiKiiniT Srjlistvi r-

wsltuug zu bureaulu'atischcm Itcgiertwerden entwickelt,

. kj ^ i y Google
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sL'iiu' Sdlistiiiiilifikcit sei ilurcli das Büicclitiguiif^wci^cn

zentörl wurtleu. Die Folge sei stärkere geistige Uo-
aelbsliiidigkeit, v{elleicht etwns Wissen melir, aber
sicli< rlicli iiiiorsetzlic liLT Verlust an persönlidieii und

korporativen sittlicbcu Idealen. Denn durcii die Be-

ncbtJgiisgsprtlhiiiBen, xa denen aneh das Abttorieoten-

Kxamcn gehöre, sei die freie ctliischn ntui inlellck-

tuelle Durclibildung der Nation uulerbuiiden worden.

Und im besonderen hätten daranter die Hochschulen
zu leiden, die unter ilirf BOrcr nnfiielmicii mflfsten,

wer durcli das Examen yliUklicli liindurcli-

gescblOpft sei, die infolgedessen mit einer Monge
indwwertigen Stadentenmateriiils Uberladen seien

und unter starken Schwankungen der Frequenzen in

kurzen Fristen litten

Solchen Anklagen gegeoQber ist es ein mildes

Urteil, wenn Oeorg Sebnlze sieh dabin ausspricht,

ilie Reifo])rüfung Uöinit' fallen 'olmc cnistcn Schaden
für Lehrer oder Schiller', und wenn Brentano das
Abitarieat«n«caa«'n als PrUtang der Schaler für

Oberflössip erklärt , weil das Lelirerkollepinm, dos

die Schaler jahrelang; bcobachlel hat, besser im
Stande sei, über ihr Wissen und ihre BeHihigunK ein

Urteil abzugebeti, als der Kxaminator auf Grund des

Ausfalles eines Examens. Er trifft mit seinem IJrleil

hier fast wörtlich mit SlOlzel zusammen, der unter

der VomussetzonR, dafs gleicbmAfiiige Schulpläue

nicht blofs bestehen, sondern aneh anter stündiger

Konlndle der AufsielitsinstanE oinnebalten werden,

unter den vorhandenen Prüflingen — die er insgesamt

Ar einen Notbebelf erkUrt — die BeifeprOfung fOr

Srhülor , die jahrelang von demselben Lehrer aus-

gebildet sind, far entbehrlich erklärt und wünscht,
dafs ihr Fortfall der so sehr enrflnseblen Steigerang
iler Knrperkrilflc und dem k"r]>erlicheu Wohlbefinden

unserer Jugeud zu gute kommen möge. Einen Sinn

bah« di« ReifeprSfang nach* seiner Meinung nur dann,

wenn sie vor anderen als den QUterrichtenden I^hrcru

geschieht. Seine Anschaamg teilt mit ihm QbriKons

Lehmann, der sonst keiaeawegs zo den Gegnern
des Examens gehört.

Wenn nvn diese Oegner niebr oder weniger
eiiergisdi die Abschnffunj^ der I'rQfung fünlern, so

beguQgeu sie sich meistens mit dieser Forderung,

ohne so aageo, was etw» an die Stelle des Ab»
ycschafflen zn setzen sei. Eigentlich nur I.anii) reelif

maclit den Versuch, die LQcke auszufüllen, mit seinem

Vorschlage, au Stelle etnee Exunens eine Prlfangs-
zeit einziiföhren , ein Noviziat gleichsam, 'dessen

Abschlufs nicht ohne weiteres das Amt bringen darf.'

Hierbei konnte der Staat dann nicht blofs die Kcnnt-

aisee, sondern auch den Charakter prüfen. Er
bezieht sich dabei auf die Einrichtungen im Heer-

wesen, bei der Auswahl der Offiziorc, und an <ien

Universitäten bei der Einrichtung der Privatdosentur.

Er macht diesen Vorschlag allerdings im Hinblick anf
alle Slualsexamina, aber docli immerhin mit einer ge

wissen Beziehung auf das Abiturienlenexamou, das
sr Ibrigens den Hoeheehulen gegvnllber durch eine

'für alle Slu<iierendo gleiche unil oMi^-atorische Auf-

iiahmc|irUfung auf der UniverKiiät' ersetzt sehen
niftchte, 'der zur Kontrolle der Ordnung ein Stnats*

komniissar beiwohnen kOnnle.* Und man kann es
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vielleicht auch als einen Vorschlag betrachten, wenn

Wilamowitz Jone sdiöne alte Portenser äittu crwälint,

wo die Lehrer die SchOler im letzten Halbjahr von allen

, schriftlichen Arbeiten entbanden und dafür nur eine

( seibst^ewählte Arbeit erwarteten, 'die man beim

Scheiden abgab, keinen Zensor and nicht nm Lobes
oder Erfolges willen, sondern als ein nankcfrfisr fllr

die Schule, die uns vom Gehorsam zur l-'reih^t, vom

j

Lernen zum Denken geführt hatte*.

I

Hatten wir bislicr nur Gegner gehört, deren Urteil

eine gewisse Leidenschaftlichkeit der Stellungnahme

nicht verleugnet, so hat dagegen Wendicr ganz ob-

jektiv die Gründe, die für die Abschaffung sprechen,

nnd die Vorteile, die aus ihr sich ergeben kannten,

zusammengcfurst. Einmal erftlllc das Absolutorium den

Zweck, ols Leistungsmafsstab zu dienen, unr unvoll-

kommen, dann aber kOniie naeb seiner Abschaffang

der Unterricht in ili r obersten Klusi-i' fn ii r beliandelt

werden, es würde bei der nun durchführbaren Ver-

tlefci^ liee Stoffes ein intimerer geistiger Verkehr mit

den Schülern eintreten und damit die ^löglichkeit zi:-

verlässigerer Beurteilung ihrer geistigen Iteifc; man
werde femer den Wünschen der Huclischullehrer hin*

sk'litlieli der Vcirbildnng in einzelnen Disziplinen

leichter entgegenkommen können, die Schroffheit des

Überganges von der Schule zur Hochschule werde

sich mindern, die Arbeitsfreudigkeit der Lehrer bei

der gröfscren Bedeutung ihrer unnmehrigen Aufgabe

1
sieh liehen.

Man wird dem allen zustimmen können, ohne die

Notwendigkeit otler auch nur das Witttsebeiiewene

der Aliseliaffunp <ler Reifeprüfung daraus zu folgern.

Fronz weist mit Hecht darauf hin, dals die Ab-

Bcbainng eine Unmöglichkeit ist *Aas allgemeinen

Gründen schon kann man eine Einrichtung, wenn
anch an ihr manches zu liemiikeln ist, nicht einfach

abschaffen, sofern man mit dieser Abschaffung einen

Rückschritt zu früheren Zustiiinlen vollzieht. Eben-

sowenig lüfst sieh auch «las Linj.tlirigenwosen, in dem
so viel Unwesen steckt, einfach abschaffen. Die Ent-

wickelung der Menschheit and der Koitnr IfiCst sich

eben niemals rflekwärts idnnaben, jedenfblls nicht

uuL'eslrafl.'

Aber ganz abgesehen von dieser Erwägung stützt

eine reiche Flllle bedeutsamer Gründe die Voten der-

jenigen Männer, die für die Beibehaltung 'ich aus-

gesprochen haben. Gegen die ins Feld geführten

Atttsleltangeo Hebten äeh dnt Reihe dieser Aas-

fUhruniron. Dafs das Examen keine Gefahr für gute

Schüler sei, darauf weisen v. Ilüllelien und Königs-
berger hin, dafs jeder Lehrer am Ende weil's, ob
sein Schüler das Examen bestehen werde oder nicht,

dafs er, wenn dieser trotzdem entschuldbare Schwächen

zeige, ex aequo et bono, d. h., nach der Lage des

konkreten Falles, urteilen soll, dafs er stets mit

Erfolg die frflberen Leistungen des SchOlers geltend

machen und die weniger hefriediLrenilfn U-'-^ultate der

Prüfung gewissen Zufälligkeiten beimessen könne.

Wendt gesteht zo, dnfs das Examen <nne Plage für den
Schüler nicht nur, soiidern anch den Lehrer werden

könne, aber «loch nur bei ungeschickter Handhabung,
wenn nämlich anf die Menge dei onawendig gelernten

Lebrstotee das Haaptgewicbt gelegt wird. Und ent-
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tpreclieiid hobt v. ilulleboii heivur, dafs Uei einem

Wegfall des Abitarieiitcii-Exanietis die GiTulir vui liege,

dafs das Studium ein uterlosfs wird, wdclies

ricbtig eiasudimmeu dem Lehrer uidii gaiu leicht

Min dürfte. Schnetiler erkiftrt e> hei richtiger

Onrchf&hruiig: geradezu als eitien Schutz für solche

Sobller, ilie von ihreii Lebpern aus Uiiversiaiid wler

Obelwollen nerliiger Uikart werden, th rie «• vvnHenen,

wilhrciid UhÜR aiidtrerscits in der Prüfung und

zwar «erade in der unter Hin/.u/.iii«UMg «-ines be-

sonderen staatlielieu Kommissar^ einen Schutz der

Scbale bei dieser «icbtigsteu Eotaclieiduiig aber das

Sclilelcsal ihrer 2k'iglinge Kegen den Torworf za hoher

Aiiliiriierunßen siclit. Und iiimlicli Gäile. Auch

Küuigsberger weist anf die Müglichiceit liiii, «lie

den Iiebrem iteboten sei, durch die PrOfang ticb io

ihniii l'itcil (Ich Sdilllcrii, (Uten Eiter» und der

üchulbehurilü gegenüber zu rechtt'erligen. Gierclce

Cfkttrt sie, wie alle anderen Examina, als zu den

notwendigen Chelii gelifirig, die wir zur Vermeidoug

grüfäerer Übel in den Kauf nelimeu müssen.

Vielfach ist hingewiesen worden auf die Bedeutung,

die die Abiiurienteu PrOfoug für die Erhaltung eines

gldehmäfsigen NiTeans aller Anstalten bez. der Hobe
der üb(M liilVrtcn Kennlnissf mul t-Jcsuintliiklung und

als Konirulle tier Arbeil der Lehrer hübe. So äuf»eni

sidi Ublig, ßöreklin, 6i«r«k«, dab nur dnreb

eine Prüfung die vileichmäfsi({keit der Anforderonfien

für das zu erreichende Ziel einij;erniofsen verbürgt

werden Itönnten, und dafs bei aller uUnschenswerteu

13esonderbeit, die - den einzelnen Anatatlen zu-

gestanden werden solle, doch verbotet «erden mflsse,

dals diese Besonderheit in einem Ileriilisinken nnler

das fttr unsere deutsche alcademiscbc liilduug ge-

forderte Niveaa bestehe. Aneli v. Bitter ist der

Ansicht, dafs jede Prüfung eine gesichertere and ub-

jelctivere Grundlage für die Beurteilung gewähre, als

die Ergebnisse des gcwfthnlicbeii Unterriebts, und dafs

sie dun Ii die Anwesenheit eines aofserhalh des Lehrer-

kollc^Hinis stelieinieii Kunigl. Kommissars einen pö-
ftercn Anspruch auf Richtigkeit und Unparteilichkeit

SU erbeben vennOge. £iu lieschlufs des Lehrer

kollegiums werde sieb von subjektiven Erwägungen
um! Enipfindüngcn nicht in gleichem Mufse frei haltt ;}

wie eiDO PrQfung, die Beurteilung werde unwillkürlich

milder und nufÄsIditlger werden, wie das in der

Natur der menschlicheu Verliältuisse he^Tümlet sei

und immer bleiben werde. So ersdieine iliü l'rufuug

als eine Art Kechenschaft, aus der ein Uück^chlufs

auch auf den Fleifo und die FiUtigkeit der Lehrer

gezogen werden kOnne, Ähnlich wie es bei den mili-

tärischen IlcrhstUbungeu geschieht (Lehmann), und

fthnlicb bexeicbnet Keim das Examen als eine Selbst-

kontrolle Ar die [<ehrer, Ar die Behörde als einen

Mafsstab, gleiches Ziel nmi pli irlien Wert aller von

ihr beaufsichtigten Anstalten herbeizufuhren. Schon

mebrbch ist die Kontrolle der Lehrer erwftbnt worden,

die die Reifeprüfung ]• tsteii soll. Eine solch? h;llt

z. II. V. Wilanidwit z für iiotij. Aber wirksamer

kann sie nach seiner Meinung ausgeübt werden durch

Inspizierung bei der Alltagsarbcit, und wenn sie von

vencbiedeoen Beorieilem, '»Idit bkib von dem Herrn

ProTinzialsebuirat\ unlemoromcn wird. Nicht als aar

Kontrolle der Lehrer dienend fufst ilaruack die

I'rüfung auf, weil sie durch auderc Mittel ausgeübt

werden könne und den Schülern nichts auferlegt

werden solle, was nicht um ihrer selbst willen not-

wendig und beilsam sei. Dagegen sehen Brentano,
Hoelie um! K <"ni i nshe r.L'c r in liim ;\!iif nriiMifrn-

Exameu eine Gelegenheit, die Tilligkeit >ler L«<hiur

ZQ koatrolliereii, der letatere insbesondere noch mit

der Absicht, sich (Iber die p;iilai;ogisrhe Begabung unil

wibsenschaftlicho Tiltigkeit der einzelnen ein Urleil

zu bilden. Auch Krumbacher macht diese Er*

wftgung geltend, wenn er die Beibeiialtuug der PraftiMg

wenigstens Ar die 'furchtbar flberAllten, oft auch

durch häufigen Weebsel der Lehrer und Schüler

leidenden' Biesougymnaaieu, wie sie heute in vielen

grofsen StSdten besteben, beArworlet.

Hin iindercr (icsichtspnnkt, der bei der Frage

nacli der Abschaffung oder Beibehjitung der Ueife-

prüfnng oft hervorgehoben wird, kann kurz als der

der Auslese bezeichnet werden. 'Stdite es wirklieh

zweckuuifsig sein, in einer Zeit, da die Zahl der

Kandidaten für den gelehrten Beruf jährlich zunimmt,

die Qualität aber abnimmt, das Biiisvcriiilltiiia noch

m Ardem. Indm man den Unbegabten and Fanlea

den Zugang zur Universität erleichtert?* fngt
V. Brauer BUrckliu und v. Bitter denkan
Ibniidi. Bei dem grorsen Andrang« seien die Pforten

zur Universitilt eher zu verengen als zn erweitern.

Eine uicbt ganz leichte Prüfung inüs'^e du eine ge-

wisse Sehranke abgeben. Sonst sei zu fürchten, dafs

nicht nur <lie Zahl der Studierenden, sonderu auch
das allgemeine Fähigkeits- und Bildungsniveau sinke.

Goldbergor, v. Licbtenstern, Raschdau und

Ubiig schliefseu sich dieser Auffassung an. Auch
Olde weist anf die voraustiditNeb eintretende Ver-

mehrung des Stuilentenproletariats hin. Seliultze

sieht in der Abschaffung des Examens ein Experiment,

das die Gefahr einer HerabdrOckung der allgemeinen

Bildung in sich schliefse, und v. Rhein haben ist

der Ansicht, dafs eine Feststellung, ub das hohe

ideale Bildungsgut des Gymnasiums von dem Sehuler

auch wirklicli angeeignet worden ist, Ar die Aufrecht-

erhalinng des gesamten, erfreulicherweise Im Tergldth
zu aiidercti Nationen liolicu Rildungsniveans unsires

Volkes um so notwendiger sei, als das spätere, durch

Arbeit und Lebensbemf ganz ansgeAllt«, vlalliMk

überlaateta Leben des Mannes nur wenigen noch Zeit

und Ranm biete, die idealen Grundlagen unserer

Bildung weiter aus/nhancn.

So kann denn das Abiturienten-Examen als 'ein

Markstein im IjCben unserer Jugend'
{
llegar) be-

zeichnet werden, es erscheint naiilrlieli un<l selbst-

verständlich als Abschluß» eiuer Lebensperiode, be-

rechtigt und unenfbehrlieh als die grobe Rechnunga-
abiegnng darüber, ob in die geistige Welt, di ren man
in diesem Lebensabschnitte Herr geworden :>ein

sollte, auch wirklich Ordnung und Einheit gebracht

ist, uinl dairiit, ob sie mit voller Reife beberrstht

wird (Keim). Nötig ist freilich dazu eine einmalige

Zusammenfassung dar Kenntnisse. Aber in der .Nö-

tigung, Ar einen gewinen Moment den ganzen Erwerb
der Schnlbildung msanmeanilasBen und intaent an
halten, siebt Harnack etwas Miltxlicbes. Scbnetzler
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führt (las iiiiher aus, iudi'ni ir darauf hinweist, ilnTs

der ScIiQlvr sicli su für die Zukunft ein Kapital \c>ii

Wissen sichere, dessen Wert höher aiizuscldagcn sei als

die Nnclitciic, die mit den zur Erziehing dieses Kapitals

erforderlichen Anstrougnngeii etwa verknüpft sind.

Weudt hält es für erforderiicli fllr das geistige

Streben der Jungen Lente, weDn tie am Schluse
ibret letzten SchaUabres genMl« darch 'die ihnen beTor*

tteli6Dde PlUfnng Teranlabt werden, das zuid/t

Mlvierte fMchiebtlicbe oder Diatheniaiisclie i'eusum

*fir «feh* M wiederbolen. IHroit aebeint er aof

einen Punkt hinzuweisen, der auch wolil sonst her-

vorgehoben worden ist, dafs nätulicli, wollte man die

Reifepriifuiig fortfallen lassen, man höchst «abr-

scbeiuiich die den jungen Mann auf seinem späteren

Lebenswege erwartenden Prüfungen würde erschweren

oder terroehren inti-sfii (1! usilidau), dofs der

Maeliirois einer präsenten geistigen Reife nur durch

ein Examen tn erbringen sei, and dafs l>ei Wegfall

des Ahiturientcn-Exaincns s]iätero Kxiimiiia, die docli

üeu meisten bevorständen, noch viel gröfsere Schwierig

keite« bieten würden. In jedem von diesen müsse

aber an der Forderung festgehalten werden, für einen

hesliniMitcii Termin die erworbeneu Kcnntiiis<^e priisout

tu haben und auch die Fähigkeit zu zeigen, sie von

aicb »I geben (Tboma). Die Arbeitsanspaunnng,

die mit der Torbereitung verbunden ist, hat sebon

an nii'l für sich ein Gntu«. 'Sic fördert die "SVillens-

«uergie, vertieft das Wissen, reift den Verstand und

Kewlbrt bei gutem Erfolge eine grobe inmr« Be-

frledigung' (v. Bitter). Keim rühmt als Gewinn

der Zusamnienfassung des Wiesens ond der Kraft

im Maturitiitsexamca: 'das frolie, stählende Dewufst-

seiu, sich die Freiheit errangen za haben zu selbst-

stBndiger Tätigheit — die Klarheit, ob nnd wo er

]i| einzelnen verkehrt gearbeitet hat nml inwieweit er

ftberbaupt su der oder jeuer Fortsetzung seiner Bahn
beftliigt ist — die Ntttignng, sieb ernst m beflissen

niit inanclieni, was ihn weniger anzieht, wodurch aher

doch jede Wissenschaft ihn »wingt sich durchzuringen,

«— ndelst nielit am wenigsten die geistige Zucht,

dafs man sich gcwühnen mufs und kann, all seine

Suchen ohne Nervüsit.lt mit resoluter Frische zu er-

ledigen.' Auch Scliultze und Werner niarhen auf

die Kotweudigiceit aufmerlisnni, einen Gesamtaberbiirii

aber das darchmessene Gebiet zn gewinnen, wie es an
nachdrücklichsten durch die dem Kxanien vorher-

gehenden Repetilionen erzielt werde, und weisen auf

den iittlielieo and errieheiiBehen Wert bin, der in

der Zusammenfassung des Wissens und der Daittelinng

des Könnens für jedcu FrUtling liege.

Spricht Bender nur ganz im allgemeinen davon,

dafs die .Arisjiannung auf eine Absidilufsiirdfung für

die jungen Leute sehr ihr Gutes habe, so werden

on andern die slttllcben Wirkongen noeh stSrker her-

vorgehoben, als schon berichtet ist. Glatzel nennt

das Abiturienten- Examen einen Segen für die aus-

reichend begabten nnd körperlich gesunden, über die

Erfüllung der Pflichten nicht voll erfassenden jungen

I,cntc. So gcwfthne die Nötigung, alle Kräfte für ein

Jahr odi'i ^Jiu h nur ein hall)es Jahr für eine he-

sliwnile Aufgabe anzuspannen, an ein eindrini/endcs

Arbeiten and bringe als Lohn di« Genugtuung einer

strengen PfliehlcrfOllung Kr befürwortet daher die

Beibehaltung der mündlichen Prüfung im Interesse der

Heranbildung von Männern, welche von strenger Pflicht-

erfüllung beseelt sind. Ganz ähnlich v. Vicbahn.
Der Stolz, die Schwierigkeiten überwunden, die erste

Stufe erstiegen zu haben, welche als Grundlage der

von ihm erwäiiUen Laufbahn erscheint, gibt dem jungen

Hann ein berechtigtes Selbstgefühl, er Ahlt sich lar

Überwindung weilerer Schwi(Tit.'k( iten gefcslifji, er or-

ftUirt hierdurch eine Stärkung seines Charakters. Von

dieMm gflnsiigen Eiaflnb des Zwanges zur Zosammeo-
fassniiu' auf die Charakteren tWicklung spricht auch

V. oechelli luser. Mit denselben GrUndtn verteidigt

Sello die Btiibelialtnng des Examens mit teinperamcut-

vollen Ausfällen gegen die Übertreibungen der Gegner.

'Wer sich als Jüngling von 19 Jahren nicht geistig

und sittlich genügend zusammcnraflfen kann, um liic

nicht allzu hoch gescbraobteu Forderungen einer

solchen allgemeinen Wlssensprobe za erAUlen, der wird

auch später den ernsten Proben gegenüber, die er

am Kraukenbett, auf dem Richterstuhl, auf dem
Katheder zu bestehen hat, leicht versagen.' Als ein

Zeichen zunehmender Verweichlichung bezeichnet es

Gierckc, wenn man unserer Jugend Feuerproben wie

die Maturitätsprüfung zu ersparen wünscht, und be-

sonders energisch wendet sieb gegen die ErfBIlnng

derartiger Wunsche Franz, 'besonders in der heutigen

Zeit, wo die weise Lehre in Verge?isenlicit zu geiaten

scheint, dafs nur im Schweifse des Angesichts die

Ta?btigk«H and das Recht auf eine Stslhmg im Leben
erworben wird.' 'Wer so schwächlich und nervfts ist,

duis er diese Nachteile nicht QtKsrwiuden kann, der

laugt überhaupt nicht fllr die Kimpfo des Lehans,*

ist die Ansicht Scbaetzlara,
Klar und sachlich hat endlich wieder Wandler

die hau|it$rirhlichstcn GrQndc gi\<;en die Abadmfting

in den vier Punkten zusani)neii«efalVt

:

1. Die stetige Zunahnic der Studierendon bei

gleichzeitiger Abnahme ihrer Qualität nnd die

liotwendigkeit, der wachsenden Nacligicbiglceit hin-

sichtlieh der Leistongen nnserer Jngand einen Riegel

vorzuschieben.

2. Die heilsame Selbstttberwindnng, zu der des

Absoluiorium Schüler und Lehrer zwingt, sowie die

Einheitlichkeit in der Bearteiloag der Laftstiuigen

durch die Schulhehördc.

3. Der Nutzen de^ Absolutoriums für deu jungen

Mann als einer nicht za uuterschätzeudeo techni-

schen VorbereitODg für die In sdnem sptteren Leben
ilui Ii iiiierläfslichen Staatsprüfungen. Je früher man
sich au die Arbeit für Examina gewöhnt hat, desto

mehr Nerrenkraft spart man splter bei den Examen-
Studien ein.

4 Der Gewinn für das tatäaciilichc Wissen, das

in jedem zusammenfassenden Studium liegt, sofern

es eben nicht nur udes Hüffein ist.'

lu der Einleilimg dieses Aufsatzes bezeichnete

ich es als ein unerwartetes Ergebnis der Zeitungs-

umfrage, dafs so viele Stimmen so nachdrücklich fllr

die Beibehaltung der Reifeprüfung sich erhoben haben.

Um diese immerhin auffallende Erscheinung zu er-

klären, hin ich nicht abgeneigt, mich der Ansiebt von

Franz aiizascbliefsen; 'Ich kann mich des Gedankens

. kj ^ i y Goc^le
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MTWcbren, dars ilie tu dieser ZeilDii); vcrölfeiit-

licliten Qataclileii gt^i'n die AbscIiaffooK xnm ^rurscii

Teil von Erfülii uiigin diktiert sind, die iiuiii uii den

letzten Prodokten unserer Sdiuliätigkeit, an juDgea
Ledten am dnn letiten Jahrselint «od eiwuit weiter

nrllck ßcinacht hat'. In der Tut werdi ri <lii Tin

tSnde, die durcli die prcafsisclie Pruruiigsünlnuiig

fom 6. Januar 1892 (tescIiafTen worden waren, von

Biandiein Gutachler nidit ehon wolilwollcnd kisI reift.

Im besonilprcn kommen Glatzol, l! Iii ig umi Wen dt

darauf zu spreclicii, wie niLilLTdrückcnil die Bestini

mong gewirkt liabe, dafs jeder Schüler, der iu allen

Floliem ancli nur GenUgendcg leiste, dispenriert werden

mllaw, wie uncM frculicli dadurch die mUndliclien Prfi-

fangen geworden seien, in denen nur sciilecliti! Schaler

sa Wort kamen, ood wie bei dieser GesialtaoK der
I'iftfmtk'svoi-schriften dem gewissenhaften Lehrer sicli

fast uiiübt'iwindliche Sohwierigkeiieii t'iitjce^engestelit

hatten, wenn er das Pensum der Prima in seinem

Aul bun und Zosanimenbang noch einmal abschlicfsend

durchnehmen wollte. Die Genaiinten sind sAmtlicii

Schulmänner, sie wissen, wu dt-r Schuh drüi kt Wohl
möglich, daiä maucber andere, der für die Beibe-

Iraltunt; i^esprocben hat, mit weniger genauer Faeb-
kt'nntiiis nach dem allnrnninen pjndruek urteilte, den

die jüngsten Generationen, die von höheren Schulen

abgiagen, ilim machten.
'

Denn nicrkwünlig (iciini;, keiner, der zn Wort ge-

kommen, stülsl iu das iloru der iSchuiverhesscrer, die

das Bestehende Terdammen. Zwar ist es cigeiillieb

unr Dblig, wieder der Scbalmann, der die Fama von

dam ttberanstrengten Abiturienten bekämpft, doch

aprieht v Bitter ans, nnsere akadeiniselie Jugend

beweise, dab ibr UoU Abituriums der jugendliche

Sinn and die Jageadlast nlebt abhanden gekommen
sind und dafs von einem Abnehmen der Ju^reiidkraft

nichts zu spüien sei, und er gesteht za, dafs das

jetsige Abiturienton-Examen gegen trtllMr gans wesent-

lich gemildert und ungleicli leichter geworden ist.

Dafs die Einrichtung verl>csserungsbedQi ftig sei, wird

vielfach ausgesprochen. Man liiUt sie al)er auch fQr

verbesserungsfäbig. Und so fehlt es nicht an mancherlei

Torschiftgen, die zanSebst dnrcbmnstert werden sollen.

Ein treffliches Wort ftllirt Tlionia an, mit dem
s. Z. der ehemalige Clief des Militär- Bildungsweseus,

General der Infanterie v. Kel^ler, die von ihm nea
bearbeitete l'rüftinp'iorihning eiiifjeleitet hat: 'Bei iler

PrOfung kommt es niclit darauf an, was der Examinand
nicht weilh, sondern wie er das, was er weifs, von

sieh la febeo versteht.* In diesem Satz ist in der

Tat fast attes beschlossen, was an Einzelvorschlägen

unil Ausstellungen noch angeführt werden wird.

V. Bitter glaubt, dafo viel weniger das Examen, als

die Art des Unterrichts es sei, gegen die die Tor-

Würfe sicli richten. Er mflssc sn ^Tstaltct werden,

dafs er für die Schaler eine Frcn<lo, und nicht eine

Qual sei, dann werde auch von einer LMieranstrengutig

bei der Vorbereitung zum .Abiturie iIcii-Kxamcii niclit

mehr gesprochen werden kftnnen. Uhlig wendet sich

dann auch gegen die Gejtflogenheit, vor der Prüfung

viele Untorrichtsstnnden zu Repelitionen zn ver-

wenden, wfthrend aie viel besser benntst werden
könnten, um den demnAchst Scheidenden noch

mancherlei Wertvolles auf den ferticrn Weg mit-

zugeben. Folgerichtig cni|)tielilt er daher, beim mOnd-

liehen Exunicn die Vorführung von reinem Gedächinin-

werk stets mit Entscbtedenhcit zurückrawaisen. Und
wie er, so Lehnann; *nidit eingepaukter Oedlebtnis-

kruin, sondern ürteilsfilhigkeit und AiifTassungsgabe,

weniger Gescbicktszahlon, als Ursache und Wirkung
der Brelgnhse.*

Einige der Xnderungsvoi-^rhlfiL'e lialten sich in

allgemeinen Wendungen, v. Ii hei n haben wünscht

die Prüfung so gestaltet, dafs sie weniger an der

Form nnd an Einzelheiten haftet, dafs sie sich viel-

mehr bestrebt, in die tiefen und dauerndeu Qoellen

unserer Bildung zn dringen. Keim riit dazu, alle

Zöpfe abznschueideu, neue» wie die Bescbrftaknng

des mOndliehen Examens anf schwache Sehtier, tn

beseitigen, absolut gleiches Recht und gleiche PHicht

t'Ur alle zu schuiTon. Schnetzlur liebt ebenfalls

hervor, dafs die Prüfung von verstindigen MAunem
mit gerechtem Wohlwollen abgenommen werden

mOfsle, und dafs auch die Leistungen der Schüler in

der Klasse gehflbrend berücksichtigt ss^ iijen möchteo

Freilich, meint v. Lichtensteru, darf die Aussiebt

auf das Schhafsexsnien den Unterricht der letzten

Klasse niclii zu einem Prüfungsdi ill 6teni|ieln, der

lediglich dazu geeignet wäre, eine gewisse Routine zo

befördern nnd jader Tertiefang enibehren mUfste.

Und Bender iiült eine wesentliche und bewtif-te

Minderung der Furdeiung iiir nöti^', dils lier Abi-

turient auch in denjenigen I .i lieni, die ihn nicht

interessieren, oder für die er keine Begabung hat,

die volle Reife nachweisen soll. Er schlügt vor, die

allgemeine Bildung mit der Sekunda abzuscliliefsen

und dementsprechend die speziellen Forderungen im

Examen anf einige Ibinptftcher zn besehrinkeo.

Die Allgeineinbildang würde dadurch nach seiner

.\usicht keinen Schaden leiden, aber die beklogeus-

werte Erscheinong wttrde fortfiillen, dafs in den letzten

Schuljahren die jungen Lenie zn wenig Zeit hätten,

sich mit vollem freien Interesse ilirer Lieblings- und
Znkunflswissenscliaft zu widmen FQr die Entwickelung

tfiebtiger Fachmänuer würde eine derartige Beform
sehr förderlich sein.

Mit noch S]>ezieHeren VorstMägen treten andere

hervor. Brentano, in der .Absicht, die Prttfuog

nar aaf die «ine Feststelhing za beselirihihen, ob es

den Lehrern gelungen ist, ihre Schüler zu selbst-

sländigein Sehen, Auffassen, Urteilen und zum klaren

Ausdruck ihrer Gedanken zu erziehen, schlägt vor,

allein die Anfertigung eines deutschen Aufsatzes zu

verlangen, nur müfsle als dessen Thema etwas gc

geben werden, was innerhalb des Erfahrungsbereiches

eines jeden Schülers liegt. Aaszuschlielsen sei also

alles, was von den ScbOlern nicht anders ah dareb

Wiederliolniig von Aiisführnngen, die sie vom Lehrer

gehürt haben, beurteilt werden könnte. Die Zerlegung

der Prüfung in «ine Reihe von Tnilezamina schlägt

Sciiultze vor, etwa so, dafs 'an einem Gymnasium
von Semester zu Scincstor erst Mathematik und

Physik, danu Geschichte und Religion, dann Griechisch

nnd Französisch, snletzt Deutsch und Latein den

PmCnngsgegenstand bildeten.' Er holt, dab daa

Arbeitapensam der Prima sieh dnrch «ine sohrhe
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gleiebinärsige Verteilaog der m leistenden Ao^be für

Lehrer und Schüler erfreulicher und ernratigender

vrerde gestalten lassen. Tlionia tritt für diu Mög-
licbkeit ein, dafs ein Scbäler, der bei der mttndiichen

Prflfbng möglicberweiie nar infolge »sitllcber In-

disposition den Eindruck der Unreife machte, sicli

sofort za abermaliger FrQfang bei einer anderen

Sehale «af BeflIrwortaDg Miner bieherigen Ldirer
meldrn dürfte, vorau8KC8etzt, dafs seine schriftlichen

Arbeiteu eine solche Erlaubnis vou seilen des Schul-

ntl gifltOgend motivieren. Ausführlich hat auch

Frtns seinen Gedanken über die Art, wie die

PrIlAing SU verbesberu sei, Ausdruck ge>;el>en. Seine

Vorschläge beziehen sich einmal auf die Klarheit und

Durchsichtigkeit der Prüfung und dann auf ihre Ver-

einfachung. Die erste glaubt er berbeif&hren zu

können, wenn nicht nur ein Schulrat der Prüfung

beiwohnte^ der schlechterdings der Aufgabe nicht ge-

irtebsen sei, die ihn gestellt werde. *Wir haben

doch heute ki ine M.uiii. r nu hr, die man Polyhistor

oder gar Paubistor ueuueu könnte.' Er schlägt vor,

sw^ oder drei Häoner tkls Komssission su sebleken,

die wirklich das ganze Gebiet übersehen könnten,

'die nach ihren eigenen Erfubrunguu aus ihrer {-.ehrer-

2eit ein Urteil dardber haben, ob die fDr die schrift*

liehe Prüfung gestellten Aufgaben auch wirklich aus

den allgemeinen Kenntnissen eines Ahilurieuten ohne

besonderes Einpauken gerade des Stoffes Ar die vor-

liegenden Aufgaben gelöst «erden können, nnd die

dorcb Fragen »ach deu Grundlagen sich flherzeugen,

ob der Schaler die Sache, die er da zum besten gibt,

auch «irklicb versteht.' Unter Vereinfachung aber

versteht er, dafs man sieh während der ganzen

Schulzeit *an weniges hilli, \v;>b 2inn Ziele erfordt-rlicli

ist, «eun es auch langweilig und trocken erscheint,

und daft man aicbt in den üoterHeht selion von den

unteren Klassen au zur Verherrlichung und Ver

Bchuuerung des Lehrstoffes Dinge mit hineinzieht, die

nicht hiueingehören, dafs man nicht SchöuKeislert'i

und iihnlichen l'iifug treibt.' Endlich hat Wendler
in einer gröfseren Zahl von Leitsätzeu seine Vor-

schläge zur Verbesserung der Schäden zusammen-

gebbt leb hebe aus ihnen hervor, dafs das Auf-

rücken in die letzte, neunte Klasse (0 I) abhängig

sein soll von einer auf alle obligatorischen Fächer

ich erstreckesdeo scbriftUehen nnd maudlicbeu

Piüfting, die nach Art des bisherigen Absolntoriams

abzuhalten wäre. Die Schültr Jlt obcrslrii Khisse

wurden dann unter gleichen Bedingungen wie bisher

der Anttall welter angehören und noch ihren Ge-

setzen weiterhin unterworfen sein. Abi r si - würden

neben gewissen auch jetzt noch gleichmäi'sig obliga-

torischen Fächern Walilfreiheit geninften Ar gnwisee
andere (an Gvinnasien alte Sprachen oder Mathe-
matik uud ^utll^wlssenschaflen). Aus deu eiuzelneu

Probearbeiten in den gemeinsamen rflichtfächern, den
mOndlichen Leistungen und zwei gröfseren vor Ostern

nnd Herbst in der Schule zu fertigenden Aufsätzen

aus dem Sachgebiete der jeweiligen Abteilungen OUt-

ständen dann die Nuten Ar ein Abgaogszeognis,

desaen AnsMI frdlleh ohne Belang Ar den Übertritt

zur Hochschule sein würde.

Damit wäre die nächste Aufgabe erledigt, die mir

gestellt war. Aus den vielfach nur einzclnt^ Punkte
der Frage hervorhebenden nnd besprechenden Gut-

achten habe ich ein Bild zu gestalten vorsucht, dos

die SU Tage getretenen Ansichten geordnet und aber*

sicbtticb in ihrer Ohnreinstimmung und ihrem Wider-
streit, in ihren u rschiedenen Schattierungen über-

blicken Iftist. ich werde mich kOner fsssen können,

wenn ich nnn dazn flbergebe, n dem, was snm
Ausdruck gekommen ist, Stellung zu nehmen. Jeder

meiner Leser — es werden ja au dieser Stelle aus-

schliefslich Facbmftnner sein — wird « ao wie so

schon für sich getan haben. Im wesentlichen, denke
ich, wird er die vorhergegaugeneu Ausführungen mit

Befriedigung gtleien haben. Sie zeigen doch tÜM
Reihe Männer von Erfahrung und Urteil in er-

freulicher Übereiustimronng mit der Schule. Dio

Hauptgesichtspnnkt«, von denen ans die Beibehaltung

der BeifeprAfnng empfohlen werden kann, sind in den

einzelnen Xnberungen znr Erörterung gekommen.

Etwas neues ist uns Schulmännern damit schwcrlicii

gesagt worden. Alle diese Überlegungen sind uns

geläufig und lusen uns, wio wir »neh in besonderen

mis btolleii möLTn, für das Examen eintreteu. Die

Abäuderungsvurschliige wird man ja verschieden be-

urteilen nlMeo. Gnt gemrint sind sie gewib am*
unhni-Ios, teilweise freilich nicht neu, zum Teil bereit«

überholt durch diu Wirklichkeit. Gäde hat denn auch

hervoruehohen, wie tatsleblieh die Reifeprüfung den

geltenden Bestimmungen nach gnnz in dem Geiste

gehandhaht werde, den so manche Gutachter ihr ein-

fliifsen za ntsaen meinen. Wenden wir uns noch ein-

mal denen zu, die sich gegen die PrOfung nns-

gesprochen haben, so ist vieles von dem, was sie

gesagt, ja durch die Ausführungen derer widerlegt,

die Ar das Examen sind. Lamprecbts Standpunkt,

statt des Absnlatorinme eine allgemeine, an den Hoeh-
scfiultu iili/.uhiilten Ic .Aufnahmeprüfung einzuführen,

gewinnt etwas Bestechendes durch den Hinweis auf

das Yerhalten der hftberen Sehnlen, die doeh Ihrer-

seits auch durch eine Prüfung eine Auslese unter

denen träfen, die sich zur Aufnahme bei ihr meldeten.

Ganz zutreffend ist das aber nicht. Die Vorscholen

la.ssen ihre Schüler ohne besondere Aufnahmeprüfung

in die höheren Schulen eintreten, und gewissermafsen

in diesem Verhältnis steht doch die hOhere Schule

zu den Hochschulen. Der von Lampreeht herbei»

gewünschte Zustund galt vor 1788, und eben um die

unter ihm hervorgetretenen ÜbeUlände zu beseitigen,

wurde die Abgangsprüfung an den gelehrten Schulen

eingeAbrt. Et erscheint mir fraglich, ob die damals

empfundenen Mifssianilt! in d«:r Gegenwart feriij^ohalten

werden könnten, sehr fraglich aber, ob in irgend einer

Weise bei dem heutigen — nieht nur Andränge,
sondern auch — Bedarf akademisch gebildeter Milnner

die Hochscliulen eiue solche Aufnahmeprüfung verliU's-

lieber gestaltea konnten als, — alle UnVollkommen-
heiten zugegeben — die Praxis der höheren Schulen

es tull Unzweifelhaft kommt durch die Plorten der

Prüfung viel Mittelgut, — viel, was diese Bezeichnung

kaum noch verdient, hindurch. Aber vielleicht ist

das ein Übel, das gegenwärtig Oberhaupt gar nicht

mehr zu vermeiden ist. Seit 1788 hat sich doch

unendlich vieles in den gesellschaftlidien Verhältnissen
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ftndiolMa. In einer Zeit, «• aldil asr Ahr die vier

eltea Fakultäten, wo filr die technischen Berufe, wo
Air 10 got wie dea gcsauiteu üffizierstand, wo für

Apotbeker-, Zahnarzt-, Veierinftrkarriöre die Reife-

prüfung gewQuscht und gefordert wird, wo in einer

gaoten Anzahl von sogenannten Sobaltembeamtonlanf-

bahnen iliojenigeii Anwärter bei der Anuabmc bcvor-

logt werden, die eine liObere LeLraoaiail bis zur

Ibühirittt dnreblsaito haben, wo Bulien nnd gröbere

lUnfiMMillMlllneer fOr ihre Angestellten dieselbe Forde-

rmg stellett, — ob mit Uccht oder Unrcclit, bleibe

neatiebieden — in einer solchen Zeit gewinnt mit

NotwendiL'keit das Ergebnis der Prüfungen ein anderes

Aussetieu. Es treten Ersciieinuogeu auf, wie Furt
wiDgler und Georg Schulze sie beklagen. Aber

ma b*t doch wobl nnrocbt, sie ganz oder anch nnr

in erster Linie der PrSfbng znr Lut zu legen. Viel-

leicht ist im Verhältnis zur Gesatntzahl der Nution

die Nachfrage nadi akademisch Gebildeten za stark

gewaebsen. Yielleiebt, dnlli tu ariner BefHedigang
die Zahl derer nicht ausreicht, die die Natur mit den

fQr eine solche Vorbildung wünschenswerten Geistes-

gaben sasrflstet. Ob das Ilinuufschrauben der An
forderungen an die allgemeine Vorbildung, die in so

vielen Ständen jetzt viel weniger aus sachlichen ols

ans gesellschaftlichen Rücksichten eifrig betrieben wird.

fBr daa Wolil der Gesomtbeit wirklicii satraglich ist,

scheint mir mindestens einer nftlieren UnteranchuiiK

wert. Wenn Bond er von der AusfObruiiK seines Vor-

schlages, die speziellen Forderungen im i!<xauien auf

einige Haoptlheber m heechrhilcen, eine IKnsebftnknng
des gelefjciitlich beklüfrten 'Bildnnps'- Horhniutes er-

hofft, so hat er vielleiciii ahnliehe Erwägungen an-

gestellt, wie sie meinen Worten zu Grunde liegen.

Bemerkenswert scheint mir auch, daJs gerade ein

Mann des proktischen Lebens, wie Sello es ist, es

fOr grciizenlüs verkehrt hitlt, 'wenn man die AbgauKS-

prOfttDg in erster Linie fUr die greozenloae Fadheit

nnd Ftaebhett des gebildeten Dnrehselmittsmenseiien

verantwortlich machen will'. Und v. Wilamowitz'
Vorschlag? Wer unter uns wird nicht aufmerksam
anf seine Worte liSrenl Ich mOcIite niclit als mnas-
fOhrbar bezeichnen, was er rät. Jedenfalls aber ist

es nicht überall ausführbar. Wo eine lllileschüler-

scbar sich zusammenBndet, wie es noch immer an der

alten PAirta und an einigen anderen Stellen der Fall

sein mag, da ist dieser Weg vielleicht gangbar, da

möge er betreten werden. Dann wird solclie .Anstalt

freilich den nicht ganz beliebteu Stempel der 'Sonder-

schule filr liervoRBgead BeOihigte' irikgen. Aber es

ist zuzugeben: *rBdikale Oleicfamacberei ist das sehld-

liebste!*

In neuester Zeit haben die *BlAtler f&r deutsche

Erziehung' einen Angriff gegen das Abiturienten-

Examen veröffentlicht'), dessen Übertreibungen und

Unrichtigkeiten so anf der Hand liegen, dafs sie bei

jedem ruhig Denkenden nichts anderes als L&cbeln

beirirken können. Anericennnng nnd Zustimmung wird

er deswegen in gewissen Kreiden tlueh gefunden haben.

Aber auch mannigfache Abwehr und Uicbtigsteiluug,

wie I. B. in temperamentvdler Weise von einem

') VgL TigUohe Rundschau Now290, SSL Juni 19Ü6.

'Abiturienten von 1883'*)! Seinen Worten wird ge>

wifs auch der Primus omni um beistimmen, der so

ruhig und sachlich die Miir entkriktlet, als sei der

Durch rliiiitischüler durch das bevorstehende Examen

zu 'öticr Büffelei' genötigt. In seiner jOogsten Schrift

'Eltern, Lehrer und SchOler in der Gegenwart'') hat

Wilhelm Münch natürlich aueli die Reifeprüfung bc-

rubren mOsfleu. Da ist es nun recht beruhigend tu

bemerken, wie die Stimmen aus den Sclittlerkreisen

mit der des erfahrenen Fachmannes zusammentreffen.

Von den bequemen Scbttlero, die nur die gerade ge-

stellten Aufgaben erledigen möeblen, spricht der

l'rimus omnium, für sie sei das Fvamen ein not-

wendiges Übel, — von den Dckadenzjunglingen, die

eigentlich gar nicht auf das Gymnasium passen, von

der modernen Waseblappeneniejiung der Abiturienten

von 1883, und Hflneh Älbrt ans, dats um der Matten,

Willenlosen, Dekadenten, Unbegabten, Nervösen willen

nicht auf.die ernste and grofse Erprobung des Wolleas

und KSnnens Versieht gt^leistet werden kSnne, die

das Examen sei')

Es ist interessant, dafs zu gleicher Zeit Wilhelm
Fri es *) zwei Äufserungen von W. Schräder nnd L. Wiese
venifTcnt lieht, die sich anf dieselben Frogen bezieben,

und unter denen die von Wieso aus dem Juhre 1884

schon auf einen Ausweg weist, der in Zukunft viel-

leicht einmal zur Lösung der Schwierigkeitea fahren

wird, der ja auch sonst in ietxter Zeit des Öfteren

vorgesihlagen worden ist'), nilmlich 'auch bei der

AbiturienlenprQfung in unbedeuklicbcu F&lleu der

WabMMbelt mehr Raum n geben, als Jetit der Fall

ist'. Wiest" li:i!t den Vorschlag der Erwägung wert,

jeden Abiturienten wenigstens zwei Gebiete bezeichne»

zu lassen, aus denen er eingehend sich prüfen sa

lassen bereit ist. Unter den Gutachten hat das von

Bender gegebene diese Frage am deutlichsten berührt.

Gegen die Vorschläge, von einer MaturitätsprOfong

Abstand su nehmen, bat Werner sich mit dem Hin-

weis gewendet, dafs dazu ein Erlafs des Kultus«

ministers nicht genüge, dafs ein BescMufs des ge-

samten Staatsmiuisteriums dazu nötig sei, und dafs

es doeb «ehr nawahrsebelnlieb sd, ob sieh da aolcber

werde erzielen lassen. Und noch unwabrsrheinlichcr,

ob einem etwaigen Vorgehen rreulscns die übrigen

deutschen Staaten folgen würden. 'Es gibt eine heil-

lose Verwirrung, Unstimmigkeit aller Art, — und da-

von haben wir, dSchte leb, schon mehr als genug'.

Dieser Umstand darf nielil eiitsi lil."ifern. Verbesse-

rungsbedürftiges ist gewiis vorlianden. Fr. Paulsen
bebt in einer Besprechung des MOnebseben Budies*)
hervor, wie die Unzufriedenheit, das Scliitn[ifen der

Eltern mit begrtludet sei in dem Umstände, dals sie

sich im wesentlichen ausgeschaltet fliblen, dafs sie

keine Selbsttätigkeit und Verantw^rllichkeit haben,

die erst *die tausend Begrenzungen un<t Hemmungen

n VgL Tägliche Uund.schau Nu.aoi^ 80. Juni 19Q6
A Berlin llll^ Alexander Duncker.
^) a. a. 0. S. 108.

*) LehrOTohen und I.iebrginge Heft 87, S.98,
*) z. B. R. We.s>el.v, Neue Jahrb. für da« klaaaiscbe

Altertum etc. Juhrg. 1906. IL Abt 8 820.
*} Schuliummer und Jugend von heute. (No. 96 der

Sonntagsbeilage xur Vossischen Zdtung. 1. Juli 1900.)
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des Wünschenswerten empfinden nrul in Anschlag

bringen' ll£it. Kritik nud Klagen, die aus iiireo

XraiMii M misere Obren seblagen, mögen d«1i«r niebt

lelefat genommen werden. Mau tut uiirecbt, wenn
nwn die vielfachen Bestrebungen zur Abänderong
ameres BiMangswesem karaerband ab laianbaft abtnt

und tlinen keine Bcachtnng schenkt Symptome eines

Druciies und einer Spannuiig sind sie sicher, llinen

nnchzugelien und ihre Grflnde in prürm, die (Jri^aclien

womü^ilich abzustellen, ist imserp Ptlirht. So werdoii

wir mit MQnch die M«ij!iRlikeit einer Reform der

Prflfungen, soweit sie Verbesserung»- und ferrdll-

komnniuigvfiUiig sind, zugeben können, aber gegen
eine AbscbaiFnng derselben als einer Verirrung nns

wehren. Es wird uns immerhin von Wert sein, dals

wir mit diesem Verhalten uns eins wissen können mit

nnebcB guten Mann in nnseram Volk«. lfltB«eht
sldit V. Boll«b«n in' der ' BeAnrortanf der Ab*

I

Schaffung des Abiturientcn*Enawnt lediglich ein Er-

gebnis des sidi mehr und ndir breit machenden

uTdlierenden Geistes, mit Bedit weist Frans nnf

die Unstrtipkeit und das Nachgeben hin, auf das

'Flattern des malsgebenden Willens nach der aura

|M>pttlari8*. Mit dem gnten Oewisten qnster Pflicb^
' erfilllimt;, mit einer nicht zti khMnon Dosb von Humor
werden wir den Angriffen und Auscbnidignngen ruliig

i die Stirn bieten IcOnnen nnd ans HUiiK erhalten fflr

1
die Durciiführung von Reformen, die di*' niS^'hstc oder

eine spätere Zukunft erfordcriicli machen wird. Denn

flsnpt in den Laften,

Ftafs anf den Grilften,

Fest auf dem Festen,

So iit's am besten.

Mordbansen a. Hars. Mu Vatlk

f«nil«wlllih«r niWtlmn 9tut Dr. K Urahalm, MtdMW«.
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Soeben eradiien:

Jaliresberichte der Geschichtswissenscbaft

1

1 \m Aiflnoe HlstortscliBi fiMiUiciiaft za Berlüi
I

^ heraosgegelMn tob {

1 Qeorg Schuster.

2 ZXVn. Jahrgang <tMMI|.

1 Erste Hüfte: Altertum, Denteehland. TjUC & (Xn, 940 o. 64S 8.)

2 Zweite Hüfte: Aualand. Allgemeine.^. Register. Lox. 8. (VIXI, MI n. 9BB S.)

S Preis für beide li&nde: geh. 44, geb. 48 M.

^ Die Mahrt'Mherichte der Geschicbts w issensch aft' siml in der ge.samten iiistorischen j|
^ Literatur diw einzige ! utcruehmeo, das eine voU8tän(iip;e ulijaliriiclie Orientierung; ütier alh' Neu- a
V erftcheinungeu auf «len verschiedensten Gebiet«» des historischen Wissens anstrebt. Die Jahres- ^$ berichte' .. wollen nicht nur dem Forscher wie dem Gejjcliicht<«freunde die Möglichkeit geben, in 9
§ kurzem I'berblickc alles zu erfahren, was ün Laufe des Jahres über einen beliebigen Teil der
« Uescbicbtswissensctiaft eiscliienen ist^ sondern auch eine Anleitong bieten, das Wicbnge Tom Un-
w wiehtigen leliAt mtersebddea sn lUlBnen.

# Die Naebbargebiete der Philologie, Theologie, Geographie, Anthropologie nrw.
w linden, sowie sie in das CkAlet der Geschichte einschlagen, die ausciebig.ste Berllelnichtiguug. Die
X Literatur der Rechts- und Staatswrissenscbaft, uamentlich die der wirtschaftlichen Fragen
^ in ihren Beziehungen zur deutschen («eschiehte, bildet den Gegenstand besonderer Beriobterstattung.

¥ Begründet in» Auftrage der 'Historischen (icxcllse haft' zu Berlin und unterstützt von
X dem Königl. Preufs. Unterrif hts-\f inisteriuni, sind die 'Juhrcsberichte' in die Welt iretreten

$ als elti rntcrnehinen der dfut.schen W i.-'sensrhaft, hal)en aber d>>n l herlieferuiiuen dcrsi Uien ent-

2' «preehend eine internationale Umfassung des Gesamtgebiets stets als ihre Uauutaulgabe
2 betrachtet. \ iter (ü geiistand, ümfimg und Art Durer Berichteistattnng gibt das sTstematisebe Inhalts-
|[ Verzeichnis Auskunft.

V Erschienen sind: Jahrgang 1878 12 1879 IG UK, 1880 16 UT, ]8$1 18 Jt, 188-2 22 M, 1883 22 M,
2 1884 S6Ur, 1885 24 UT, )K86 25 Jk, IHN 2iJt, im SO Jl, 1680 80 w«, 1S80 SOUT, 1801 80 UK, 1868 80««,

9 imMJi, i804 3ouir, leossour, isoesiJ, i897 80J, 1888 soa ieo9 seJ, imo 88««, imnJr,
9 1902 4U Ur, IfMK^ m M.

I Ote entea » 4»3utßa^ lAd««praiJi SJTlbxk,
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Verlag der Weidmannsoben Buohhandluug in Berlin SW. dS.=1
IHitechBr für il«a grieciiischeo iuid lateiaisiiliea üiterridiL

Alff Pmr. Dr. Flr.. Cicero, sein Leben und seioe
Schriften. Mit einem Titelbild, gr. 8. (VIlTv.
ms.) 1801. geh. 3,60 .i?, geb. 4,ßO Jf.

Blau, I>r. F., Pror««*or an «1«T I niv^mltiU »nllf. Die
AuMspracbe des Griechischen. uiiigeurb.

Aufl. gr. a (VlJl u. m S.) 1888. geb. 3,00 JC.

Bi|Me«n„ 0>trii«m t« ««kii. (^in 3a(|t Iliiterrid|t in
bcr latcinifdien (9rammotit (£ei^ufaa6f brr Unter«

terlia). gr, 8. (VI «. III «.) 1888. gcö-

G«Ber, I>r. Frir>drleli, OberL am Oyninaalam in Elborfelil,

Ciceros puliti8clies Denken. Ein Versuch,
gr. 8. (Xl u. 148 S.) 19U3. gelu 8,60 JC.

Camn» FmI* Die Kunst des Oberaetseas. Bin
ffilflibiicii für den lild]liMl.«l und gri«oh]«elien

Ontorridit. Dritte, irMftdi TerbcMavt« «od yve-,
mcbrto Auflage. Wt einem Bzknri flbw daa'
Pifparieraa. gr. a u. 16S S.) IIMB.

geb. 8,flOU»
Inhftlt: UaMtaadM. I. Srhiiohtbait «ad g^wiklUr

ILOrandMMtang. lU.äüuilklM Vontoll«ag
IT. lyBrajnu. V.gartifcria. VL Übewma

n. WortetollaBir. YIII. YuwMUtnag
4m wicht«». IX. Satcbau. Ann>orkane«n.

— Gramm ntica m II i t a u s. Erfalirunpen und
Wünnclie im Gebiete dej» lateiuii^i'hen umi grie-

cbi.Hchen Untorricht». Zweite, vielfach verbosi-rtp
uikI zum Teil umgearbeitete AuBa^e. kt. s. IV

U. 18t» S.) liHfü. ^-et). a,t>U . 'i'.

Inhalt: EiuleitiinK' Zweck und Mitt<^l. I. (Irntninnti-

•che TerminoloKi». II lodnktion und Üeduktiou. IlLAna-
lyao und Synthese. IV. Psyoholckgie nud Logik. V. Hi-
toriaohe Uranunatik. VL Zar Kaaiulehre. VlL Tempora.
VULMmU. IX.BaiigHaM—dMebM—to. X. BadinsaDga-
illM. Sditaft: Wiänadwft und Pnxb. Aantrkantrpn.

— Palae^tra vitae. Eiue neue Aufsähe iles alt-

Iclaasischen Dnterriefatea. gr. & {\ Ii I u. ibO S.)

ttrcf. am Jtol OvaiNafium jiu j;rant<urt oC .VlOCaj

iiiib feine (Sin Veitrag jur ^dtbung unb (frgän>

jinu; ^r^ altfloffifc^rn Stubicn auf böseren vr^ranftaltm.

SRit ftbbiitunam. RmUe mticfferU %ufUat. ar. 81

(vni «. lane.) m |c|. sui», «7. «,eou».

SngeUiardt, M., Pri)r<>«iior »tu RoalK.vmnaiium su Brem-
berg, Die lateiiiiKche Koujugution nach den
Ergebnissen <ior S|>ni(*hvi;r^leicbnDg dargestellt
gr. 8. (VJll u. 1-KjS.) 1«s7. geh. -2,40 J(.

— Die Stammzeiten der lateinischen Kon-
jugation wiaaemicbaftlich und pädagogisch ge-
oTonet Handbudi Ar Lateinldirer. gr. 8. (47 S.)

1892. geh. 1,)H)J(.

Oeaioll, Dr. Wilhelm, nir.kt<>r d«« KimiRl. evatiK (lyni-

naaianjH in I.KBiii»?. Die Realien t ' i II t az.

Heft I: Tier« und I'danaeu. — KUiduug nu l Woliiiun»;

IB dm Oadialilai dw HoiM. cc& (nra.ws i \m.
RPh. > *0

BaA 1: KwiMdM^ - Mineralogie. — Kri*t. — SpeiMn
tpod a«MbilHb lialiilMltMi. gr. (L im 8.) «ffi. geh. %40 Jt.

HeftSt DwÜMMCh. A.D«rai«OwUkJioX^ B. Der
monecbUob« 0«ift. — Wmmt nad Kida. — 0»o(n-i>p>>i<v

gr. H (177 S.) «Ol. Boll. H.Ol) . »/.

Hi'U 4: Da« Sakralweeen. — I>ie Familie. — (i<-Ht.'rlic'

ttnd Kttnat«. — Vor SUat. gr. 8. iV»&) W». geh. »Jiu.1t.

Hejaacher, M., OymuMialdirfktor in Hildesheim, Waa
ergibt sich aus dem Sprachgebrauen
Caesars im lielluni giillicuiii für aie Beiiand-

lung der lateini»chea Syntax in der Schule?
Zweite Tennebxte Auflage^ gr. 8. (IV u. 134 S.;

1880. geh. 3 J(.

— Heitriig' /ur z -i t ge mäfaeu Hehandlung
der lateiniaclien Grammatilc auf stati-

atiaelier Grundlage, gr. 8u ^ 8.) 1892.
geh. 1

HoratluB PIa«ciM, 0., Sermonen. Deutsch von C.

Hardt. Zweite verlienserte Auflage. gr. 8.

(VIII u. 241 S.; llKÄi. geh. 4.«^^, eleg. geb. 5.«.

ÜMTaa, Satiren. Im Versmab des Dichtern über-

aetst von Edmund Vogt und Fr. van Hofft.
Zweite Auflage, vielCadi verbeaaert und mit er-

klirenden Anmerkungen veneben von Fr. vaa
Hoffs. gr.8. (Vnn;i46S.) IflOl geb. 8,40««.

Mtner, Sufin, ^ie 8|il|leln bc« ^etai. «. a (IV
u. 178 e )

ÜHM). gel .%«0 .

II. Tie t'ttitnoanlifiouun^cii f<tt .vcro) in 6fn Cviftfln. III. Zu
Jievm bcr pc>(t<(itcn ffiMfid bei ^oiax IV. ^Tit UfiiffuasticiS

Mr Spificin. V. iCic Xnerbnung tu Svlftda »<• I. Sa^e*.
VI. £i( ^i(ioctf4« StkcHMia Mr ««rt(Mii. — 9tpt* V«4- —

Kouißdieii, KSmische. Ctierf'etzt VOa ('. Dardr.
8. CXXXII u. '240 S.) Itwi3. geb. 5 v«.

Inhalt: l'lan t ns . Der Scbatr., Die ZwOUaca. T«Maa.
llai Mikdohen von Andcoa, Di« üritUM'.

Man, Anton, H Olfabttchleln für dl«Au .s s u r a che
der iateiaiachen Vokale in poaitiens-
langen Silben. Mit ^eoi Vorwort von Praai
Büchel er. WissenschaftUcbe ßegrflndung dv
Quantitätsbezeichnungen indenlateiniacbenScIml-
bitchern von Hermann I'erthes. Dritte Auflage,

gr. 8. (VI u. »8 S.) 1901. %Jt.

Methner, Dr. RndeHf Pnfewior am Gymnasium in Brombeiv.
Untersuchungen zur lateinischen Tempus-
und Moduslchre mit besonderer BerUcksichti-

Bag dea ünterriditea. gr. & (Vm u. 818 S.)

»n geh.«U».

Schtuinielpfeiig, G., Erziehliche Hü r.'izlektflra,

2. erweiterte .\uflage. gr. 8, (H'i S.) 18»9.
geh. 1,30«».

8t««dl«r,Karl» Uoras' aftmtttdie Gedichte im Sinne
J. G. Bierd e ra erklirt gr. a (XVI v. 268 S.) S M.

Zrggr, Dr. Hug., ISrol. «m Jt^! (HaTruaftum tnJIoHbLn. StubifE
lur latetnt{d)cu Sqnonijini(. Sin Beitrag m
axct^bif bfä (Mi)maa1lalMrtmi4ll. gc 8. (VIII u-

S.) Insu. flfl) 10.*.

Weirsenfets,0., Prof am FranJuwiechenOyrnna«
Loci disputationis Horatianae ad disci-
pulurum usus coliecti brevibusque com-
mentariia iliuatrati. & ^VI u.l8l&} U86.

geb.

— Horaz. Seine Hedeutung für du.s Uuterriiht.^iiel

des Gymnasiums und die Priuupien i^einer

Sdraieddtnmg. a QIVI U..M7 S.) I88r>.

geh. 3 >t(.

\
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U. Kucken. Ucitru^C' zur Einlül>ruii|{ iu <ii.' ( irsi liicliio

der Philo»oplii.v K). \Vcir»enl«l»; irr?

HilxiK< BmloatanK «los »Itcnoohischen Koclites für
di« verglpichendo Itechtawüunachaft i.T. Ptatf i . , .

Ariatapb«n ia Pax, ed. J. van L«eawpn ( J. Wagnor) .

A. B U <^KIf . Boitr&K« «ar KrtomohauK itor QuctlenverfaftlU
iiiü«' in der Alaxaodarf^fschichte des Cartius (Fr.
K t

' ll-HS I

<t. H 1 (! tl ti r mann, LatainiacbdM Übunnbucfa tUr die
zwüitu Klaiiso dM Qymnaaiiuns. 0. Xaflage (K. BoM»
tlclKT) ,

N. T r« ttgh i , Not« sul. rod. Moiin<-. lir. 2« (O. WnrtM«
b<'r){)

H.Kr&i[«r, Kurse Auleituiiu xur Krtomung des Mmi-

m
Ml

m

Auaziiyt : Barliiior pkilologisobe WocfauMohriA 84.

Air lattiiBiaob« li«si]Mgi«pU«.XXT, 4. — ^'^*

—

- *A»ijva XVUI, t -
Tb« Anwriw>« JowmI dt
Mhrilk »r 4te

Arobir

ItwUirZZ,!. -
I. - «
•II,»

MMellungfn: Pri^uri)iscbe Akademio. U. und 2L Jon), 12. and
III .luli. ^ A n t iky t (i or». — Kuod'> in Thessalien. —
KnniU' in Kort'u. — Kin Corpus der messapisohen
Inschriften. — M.NI«d^rm«BBj Zar Kiilik «ad Kr-
UAruns der I " "

"

Di« Herren Verfiuscr von ItogiMitiM, Dltnirtotioinin ind sonstigen UelefnanliflitnAriften werden gtlmtiB,

KasoMittiiMnBplu« an die Wcidniftnitelie BoeUHUidlinc, Berli» 8W., Ziisneratr. M, «iaiaad« m woUm.

Rezensionen und Anzel8:en.

B. SndUQ, Boitrilge zur EiDtUliruiig in die

Oflsebichto der Pliilosopliic. Leipzig 190G,

Dflrrscbe BnclihandL TI a. 196 S. gr. 8". «4(3,60.

Das Bach ist eine ntngesitaltete und erweiterte

neue Auflage der I88ti von dem Verfasser Ter-

Sffiaailidiien ^Beiträge zw Qfliebtolite der ueneren

Philosophie'. Der Inhalt ist maonig&Ittg. Oer erste

Abschnitt bietet Forschungen zur älteren deutscheu

Philoaopbie, eiu zweiter Beiträge zar Wördigimg

Kants. An dritter Stelle exneheiat eine Bede, die

dem Andeiik«B A. IßrMddenbinrge gewidmet ist

Der vierte Abschnitt handelt über philosophische

IWleien und bietet Beiträge zur Geschichte der

Farteinameu. Den Schlnfa bilden Gedanken und

AnngangeD mrQewbiehie der Pbilowpbie. T51tig

neu «ind die Äafiitee ^Bnjle nnd Knut' und 'Ge-

«laiik-pu und Anregungen zur Geschiclite dt-r Philo-

üoptue'. Treis seines zuerst bunt scbuiueudeu In-

halts maebt das Bodh beim Nibertreten niobt

k eines auseiuanderstiebendea Vieler-

Was sich hier darbietet, ist altes ani» detn-leis

selben Geiste geboren uud strebt ungefähr deni-

selbeD Ziele t«. Ton besonderem loteresse ist die

b« der nkolerreier in Eutin gebnlteae Rede auf

A. Trendelenboig. Sie wird niobt bloib von deaea

gern gelesen werden, die Trendelenbnrg gohört

und in seinem Seiniuar Aristoteles interpretiert

haben. Eacken war in diesem Falle ein berufener

Hpreeber, niobt bloft als Sobüler Trendelenbnigs,

sondern als ein natfirlielier Geistesverwandter dieses

Mannes. Ter ^/uom j'iyfo'iaxttat tolg vfioloi^.

Trendeleaburgs Vorlesungen haben auf ihn stärker

nnd naebhaltiger gewirkt als anf viele andere,

weil sie iu seinem ibnKeli gestimmten Innern eine

volle Resonanz erweckten. Wie Trendelenbnrg

vorsteht er eigenes Denken mit geduldiger Ilin-

gabo so die Probleme der eigeutlicben Gelebrsam-

keitn verstaigen. Er bofft und wBnsobt sogar,

dafs endlich einmal eine gelehrte Korporation

einen umfassenden Thesaurus der philosopliisclien

Terminologie in Angriff uehmeu möge. Freilich

denkt er dabei an etwas HSberee als an einen

blofsen gelehrten Pyramideubau. Jeder Meiischf.

der nicht blofs der grofsen Herde folge, sagt er,

habe seine eigene Welt nnd seine eigene Sprache.

Dem also nachspBrend, was SRoSebst Anfserlieh-

keitcn des Ausdrucks zn sein scheinen, darf muu
boffei:, (las Besondere einer beileuteudeu Leistung

wie auch die Bezinbangeu zu früheren Leistungen

klar za erkenneo. Dieser bistorisobe Sinn, der

das einxelue in seine Znsammenbäuge eiutnreiben
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treibt und ilas Vergangene nicht vergangen »eiu !

iaaseu möchte, ist dem Verfasser mit aciuem Lehrer

TrendelcDbarg gemeiuMun. Dm scharfe Aburteilen

liegt uicbt in ihrem Wesen. Mit Wissen gepanzert

and zugleich mit lieluitsamster Akribie greifen sie

das Terkehrt Scheineude uu, und ilire Kritik hat

etwas YorDehmes, weil sieb nirgends Spnren einer

persönlichen Gereiztheit zeigen. Für beide ist die

Gescliiolitc «1er rhiloso|ilii(.' iiirlir als ein llin-

oud Herwogeu individueller Ansichten, die alle

nngefihr gleich riohtig nnd gleich falseh sind.

Wo andere niohts als abgerissene Fäden und

plötzliche Anfänge selien, erblicken sie Weiter-

fSbrnagen oder neue Betätigungen eines schon

tSr erstorben gehaltenen philosophisebeu Triebes.

Uralte OegensSlM sehefi sie sieb in verlnderter

Gestalt immer wieder erneuern, obgleich in

der Erbitterung eines entbrnunteu Partei-

kampfes die Gegner selbst oft nicht sehen, dafs

sie sieh eigentlich auf gemeinsamem fioden

befinden. Allerdings liegt es im Charakter

dieses gewissermafBen historisch gesinnten Philo-

sopbierene, zum Frieden zu uiahueu aber Euckeu

erkfibrt do«h audrOeUiebv dals man das Eigen-

tiimlicbe nicht abschleifen, nicht zn rasch auf einen

glatten Abschlufa dringen, sich vor willkürlichen

VereiufachuDgeu ood Vertiuchuugeu hüten solle.

Eber solehea schwächlichen Versöhnlichkeit

mSehte immer noch die entgegengesetzte Denk-

weise vorzazichen sein, welche das Eigentiimlielie

möglichst hervorkehrt, bei den Witlcrsprücheu

Verweilt und lieber die Probleme nngelSst lalat

als sie sich bequem zurechtlegt. Za einer solchen,

vor schnöder tieringschätznng wie vor charakter-

losem Zustimmen sich in gleichem Grade bewah-

renden Betrachtung des Vergangenen gibt der

Verfasser treffliche Anleitungen. Sehr ansprechend

ist die neu hinzugekommene Stndie über Bayle

aud Kant. Es ist ein Uuldiguugsopfer, dem
grofsen franzSsischen Denker snm bcTorstahenden

Gedächtnistag seines Todes dargebracht. Auch
der des Französischen unkundige Leser gewinnt

aas diesem Aufsatz eine Vorstellaug von der

wanderrolloD Elarbeii nnd nnd dem nnerscböpf-

liohen Reichtum dieser GedaiikeMwsprSgaogen.

Hoffentlich brin^'t das laufende .Jahr eine neue

Ancigabe von Bajle. Denn der Anblick der Kiesen-

folianten vom Jahre lüU7 und 1738 schreckt vom
Lesen förmlich ab. Doch hat dieser Anftats nicht

blofs die Absicht, mit einem besonders in Deutsch-

land jetzt weuig bekannten Manne bekannt zu

ipaeben, der tou dem ehrlichsten ätreben uach

Wahrhdt beseelt gewesen war nnd durch die bis

sam Ungewöhnlichen gesteigerte Kraft seines

Geistee wie seiner Feder den Zeitgenossen die krüf-

tigsten Xnregoogcn geboten hatte: Bajrle wbd
hier als ein Vorläufer Kants vorgeführt nnd zu-

gleieli der Unterschied zwischen Skepti/.ismtis nnd

Kritizismus beleuchtet. Auch der erste Teil des

Bnebes, Forsehnngen snr &ltcren deatschen Philo-

sophie, liii tet n^olir als blofse gelehrte Knriori-

taten. Wir sind es heute gewohüt, an« alle«

Winkeln der Vergangenheit tausenderlei, was

längst eines rerdienten Todes gestorben war, wie^

der ans Licht hervergescrrt zu sehen nnd mit

Posaunenton als etwas Anfserordentliches ange-

priesen sa hören. Anders hier. Der Verfasser

weiÜB andi diew MitteUnngen Aber l&ngst fiber>

holte Philosophen an seinem leitenden Gedanken

iu Heziehnng zu Setzen. Kinzelsy^'teme , welche

ihre Frucht der Geaamtbeweguu^ mitteilen und

nene zutreffendere Syatbeseu vorbereiten, sind in

seinen Angen nicht Tcrgeblich gewesen. Bei den

schaffenden Geistern, deren Lebenszweck den Be-

sitz der Menschheit gemehrt habe, sei aneh der

Irrtum ehrwürdig. So dachte auch Treudelcn-

bnrg, nnd andi Aristoteles liofli nicht leicht irgend

etwas als dnrehans gleichgültig ganz beiseite

liegen. Schon im Lallen des Kindes erkennt mau

die Hede des Erwachseneu. Und war das nicht

auch Hegels Standpunkt? Den Gipfel der Philo-

sophie glaubte er selbst erklommen zu haben;

aber er gestand doch huldvoll, dals die früheren

Systeme als aufgehobene Momente iu seinem eige-

nen vorhanden seien.

Gr. Lichterfelde 0. W^eiAls f.
bei Berlin.

Hitzig, Die Bedeutung des altgricclii sclieii

Rechtes fflr die vergleicbendc Rechts-
wissoiiscliaft. Sonderalxirnok ans der Zcitstbrift

fUr vergleichende KeclitswisseuschafU XIX. ßü.

Stattgart 1906, F. Enke. 88 S. gr. 8^. M 1,30

I)i> si'iuu öfters anfgeworfene Frage, welche

W'ccIiseUvirkungen zwischen griechischem Recht

und anderen Kucbten stattgefunden haben, will

Vf. obgenannter, interessanter Studie nicht et'

örtern; er hält dies für verfrüht. Vorher mü^se

erst das grici lii-clie Recht viel genaueren Lnter-

sucbungeu unterzogen werden, ab dies bisher der

Fall war.

Daft du gxiedibMlie Rocht — Ton wonigen

Aasnahmen abgesehen — ein Stiefkind juristischer

Erforschung gewesen i>t. hat iu der Beschaffeu-

heit der (jucllcu (luschrifteu und Gerichtsredcu).

an die man dabei herantreten mnfs, seinen Grund.
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Iniiiierliin bat es, infolge der moderDen Papynis-

fonebnng, vernichrte ßonchtunf^ gefuuden, nnd ist

za hoffen, daU neben dem griecbiücbeu liecht iu

dsD Papyri aoeh dem in d«n Inaehriflea and

Gerichtsreden enthaltenen griechischen Recht eiue

eingehendere Pflege zu teil werden dürfte. Der

Zweck des lehrreichen Aufsatzes, in dem vom Vf.

•neb n«nM, in der Literntnr bislier nnr wenig

oder gar nicht benutztes Muiterial heruugezogeu

wird, so insbesondere der Kreundseliiift.svertrag

swiscben Epbebos und Sardes aus dem Jahre dÜ

V. CShr., ist e« denn «neb, cq einer inteniiyeren

Bebandlnug griechischen Rechtes von neuem anzu-

regen. Zu diesem Ende zeigt Vf., der mit Reclit

an der vou Mitteis erwiesenen Einbeitlicbkcit des

grieebisehen Reebies, trotz neaerlieher Ängriffe,

festhält, ao einigen Punkten dea Verkebrsrecbte»,

wie den fi riechen manche moderne Ideen bereits

geläufig waren, die dem römischen Recht entweder

febleo oder in ihm aar in geringerem Mafse vor-

biiodeii> waren. Ptebt' nnd KanfrertrSge, Frei-

bwsnngon. Werkverträge, Durlehns- nnd Kredit-

geschüfte, Pfandrecht nud Pfduduiigsrecbt werden,

um dies anssnführeu, in Kürze besprochen und

dabei etoe Heng» üsiuer Details efOrtert Bs geht

nicht au, den Inhalt der kleineu Schrift hier kq

skizzieren ; irh empfehle allcu, die sich fSr Fragen

des griechischen Rechtes interessieren, die LektSre

der inhaltzvieben Arbeit. Was speziell die moder-

nen Ideeu des griechischen Rechtes aulangt, so

hebt Vf. bei den Krbpacljtverträgen hervor wie

die ifißattti, die Einweisung in den Besitz 'au die

Bostrebongen moderner Geset^bnngen den Mo-

ment des ßesitzQbergauge« zu fixieren' erinnert,

verweist auf die netiestens gefundenen Ksüiiioge

von äacben, die der Pfändung entzogen siud, uud

erörtert in vorsichtiger Weise die Frag« nncb

Iiiliaber- nnd Ordrepapieren, sowie die Frage, ob

im grieciuFohen Recht die Anfange dea Weohael-

recliteä gelegen seien.

Hitzig, der schon Bedeutendes zur Aufhellung

griechischen Beehtes geleistet, hat sieh doreh

diesen Aoftaia entschieden ein neuerliches Ver-

dienst erworben. Möehte es ihtu gelungen sein,

in weiteren Juristeokreiseo für da« griechische :

Recht das Interesse erwedkt za babao, das es wirk-

lich so sehr verdiest.

Prag. ttdL

Afistephanis Pax. Cum prolegomcnis et commen-
tnrii<« ediilit J. vnn Lecnwen. Lngd. Bat. apnd

SijlLoff. 19UÜ. b Jl.

I^AÜSISOHR PHIIiOrXJGlB. 4«l6. Nik $5. 94'2

Mit dem 'Frieden' hat van Leeuweu seine

Gesamtansgaho des Ari.stophanes abgeschlossen.

Für die Textkritik standeu ihm die im gleichen

Verlage enehienenea Faesimilia dea Baveonaa und

des Venetns tn Gebote ; aufserdem hat er zuweilen

den Laurentianns F nnd die Parisini B und ('

herangezogen. Die Arbeiten und Ausgabeu der

Vorgänger sind sorgfiUtig beaebiet, leider aneh

die von Bla^'des. Der Herausgeber zeigt sieh

auch bei diesem Stucke als malsvoller nnd fein-

sinniger Kritiker, dem man fast immer zustimmen

kann. Einige semer Konjekturen, wie v. 18: w2(-

donov, 337: xogirtt" , ti05: ^yjfi' orr^i', 834:

nqüiaioi; vvv iai\ 840: ßadi^ova' trffniqa^, 1154:

^'1 nad' AlaxivWf die Tilgung too ts. 417, 831,

1002 sowie manehe Änderungen in der Zoteilottg

der Worte an die Personen verdienen angenommen

zn werden. Auch die Verwerfung einer zweiten

gleichnamigen Komödie von Aristopbooes, die T. L.

iu den Prolegomana behandelt, ist zn billigen.

Ob dasselbe der Fall ist mit der Einsetzung der

beiden Sklavenuamen Sosias nnd Xantliias iu das

Personenverzeichnia, ist ihm selbst nicht ganz

sicher; notwendig ist diese Neaemng wohl nicht

Oer «rUirand« KtnauMotar ist anspreebend und

reichlich, doch nicht fiberladen; öfters sind hol-

ländische Übersetzungen gegeben, die dem deut-

schen Leser wohl verstäudlich sind. Vielleicht

seine Polemik gegen die Sdiolteo

etwas eiuäcliränken können; mau glaubt zuweilen

eine mit Ausfällen wider einen törichten Geguer

gewürzte Vorlesung zu hören. Druckfehler siud

leider im Test wie in den Kommentaren moht
ganz selten, fiut iwei Dutzend. Zu v. i]54 hei6t

es: 'tres (ramns convivae) manu teuebunt, cnm

cauent Hcholia'. Das ist die Strafe für die

Sobolienbefehdnng.

Berlin. J. Wagner.

Aug. Bttegg, Beitr&ge zur Erforsebnng der
QncllenrerhäUnisse In der Alezander*
gesehichte des Curtius. Inaug. INae. Baad
190G. 119 S

In dieser Dissertation wird ein neuer Versuch

gemacht, die versehiedenen in unserer Alaxandeir*

äberliefemng fibeni 1
1

' r lagernden Sehiohten

alizngrenzen. Von der als sicher angenommenen

Erkenntnis ausgehend, duls die drei Darstellungen

der Yulgata, die diodorisebe, justinisohe und enr-

tianische, das Werk Kleitarebs als gemeinsame

Urquelle habnn, •^ncht Rüegg rnnäebst den Cha-

rakter dieser i'rnuänjuelle festzustellen uud findet

ihre besondere i^igentümlichkeit in der pauegjri-
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sobcD AniTassnng uml der schwangvoll poetiacheu

Darateliuug Alexanders, die im Gegeusatz zu der

nfiohtoraen AnfhiBong der beid«D Hanptquellen

Arriaus, Ptoleinaios ood Anstoboloa, stehen. Ur-

heber dieser F^auegyrik, die wir auch bei Ilcgesias,

Ohares und Qneukritoti voranszuaeUeo babeu, i&t

Ka]lntii«iMS gewMM, au MiiMr Utk taodaBttS«

aHtionalhellenifleh g«ftrbt«ii DanteUnng Iwt Klei-

turch ^'io ülx'rnoinmeD. Alexander, den ritterliche

Grofsmiit uud Otfeuheit auszeicbneu, wird als der

liücher Griechenlands nu den Persern gepriesen

und als cpiieher Held gefeiert, der mit DioDyioe,

Pereens, Heraklen nnd vor allem mit Achill wett-

mfert. Die Autorschaft Kleitarchs ist gesichert

dareb die Fragmente mit Namensnennung uud die

Ai^ben 8ber die GrSüdang Alexandriaa (Diod.

XVn 5-2; Curt. IV 8. 1- -2: Justin XI 11, 13 ff.)

uud über die Verwuuduiip des Ptolemaios in Indien

(Diod. XVII 104, 7; Justin XII 10, 3; Gart. IX 8,

Silft>. Keiaer dar Vartratar der Vnlgat« bat in-

daetea Klaitareb direkt benntit, ancb Diodor niebt,

von dem Schwartz (bei Pauly-Wissowa) dies an-

geuomiueu hat. Die ansführlichen Digressioucu

über die gleichseitige griechische Geschichte wei-

aea auf mehr aDivarnIgeMbiehtlieheo Cba- 1

rakter der l)etjutzten Quelle hin; ihr ist eine stark

autimaktHiüiiisciie TeiKlcnz rigen (7, B. Symjiathie

für die griechischen Söldner des Dareios), die es

wahnoheialieh maebt, dafs in die kleitarebiicbe

Traditon eine s|io/.i«H griechische Geschichte hiueiu-

gearheitet ist. Di«'MC st^kiuidurc Qucl'e hriogt auch

Motive aus der ersten Üiadocheuseit, so die Ver-

giftnugtjlegeude, die vielleicht darch HierooTmos

TOD Kardia .Aafaahme ia die gaeabiobtiiebe Lita-

ratnr gefnaden hat. Eine weitere ElgeotSmlich-

keit von ihr ist die Kontiiininatiou kleitarchischer !

uud arriuuischer iradition, die in der Nicbt-

erwabaang des Ptolemaioe unter dea Rettera des

Königs beim Sturm auf die Mallerstadt, iu dea

Notizen Diodors iiUer .Mexüiiders Heeresziihlung

uud soust sich kuudgibt. Auf einen nacbkleitar-

diisebea Aator iobrep die Mitteilnagen Aber Aga-

tboklee (Diod. XVII -23) und Uber die UnterstQtznug

der Tyrier durch die Karthager; sie danken Ein-

flüssen des Timaios oder Duris ilire Entstehung

nad weisen auf nachtimäischen Ursprung hin. Vcr-

aobiedeaa ZOga, welebe die diodorisebe Darstellnng

bietet, gehören dem Stile Phykrchs au. Mit dem
Bericht der so gezeiclinetcu Vorlage haben wir

es bei Diodor zu tun, Curtius uud Justin dagegen ,

babaa eine Ober sie hinansgebende Qnelle, die

auch eine Haiiptquelte Plutarchs gewesen nud

selbst auf Arrian nicht ohne Eiufluft gebliebea ^

ist. Mit der Timi^eneshypothese (Kaernt) brechend,

hat £. Schwartx in der Vnlgata zwei weitere

Schiebten arriaatschan Gates aafgedaekt, die «st

ist Curtius und Jnstin gemeinsam, die aoikn
|

kommt nur Curtius SD. Dies nimmt Rüegg im
i

Ausgangspunkt seiner Darlegungen. Justin i>t der

Vartntn' dar atasaaderfiMadliebaa Teadant, & I

ans dem MakedonenkSnig eiaaa aataatioBalisiertai
|

Tyrannen macht, Philotas nnd Parmenion zn Mär-

tyrern stempelt und iu Dareios einen tapferen

Helden »ieht. Die Bitterkeit dieser Kritik eriimert

aa Timaios nnd Tbeopomp, voa denen sie aogn»

Mcheinüch beeinflufät ist. Aach au inhaltlichen

Abweichungen von der Diodorqnelle fehlt es nicht,

so wenn Justin XII 3 (11 4) f^r die Aoiazoaea-

königin nodi einen sweitau Namea kenat, a.s.B.

.\rri:ini8che Tradition ist nen anfgenommeo in die

Erzillthui^ ühnr das A mmoiisorakel , über die

Einzelkämpfe um Granikos, über deu Anschlag

des Lyokeitiars Alasaadar aad Aber die Gsssadtp

sebaften des Dareioe. Aneb die TertiSrqaeUe, die

eine sowohl bei Justin wie bei Curtius stark her-

vortretende Partherfreuudlichkeit verriit. war ver-

mutlich von universalgeschichtlicbem CLiraiiler,

ihr lysimacbosfreandUehar Standpunkt, d«r Cartlw I

VIII 1, 1 1—19 kritisiert wird (ygl. VIII 2, U-40\
\

ist bezeichueud für die Diadochengeschichte Ju-

stins. Eine Weiterentwicklung der justinitcben

Qaelle liegt andKeb bai Cnrtins Tor; der Autor,

dem er folgt, hat die sekundire (diodorisebe) wU
tertiäre (justinische) Quelle zu einer neneo

Alexaudergescbichte zusammengearbeitet und nn
dritten Male einen Einschlag ron amaBiNhar

Überliefernng in die kleitarehiseba DaistdloBg

gemacht. So ist es gekommen, dafs bei Caitin

die Spuren der günstigeu nnd ungünstigen .Auf-

fassung von Alexander nebeneinander stehen, Ms
die QTsprllnglicbe Anordnung mehrfoeh TerNlMbes

ist und einaelne Begebenheiten doppelt, j« drei-

fach erziihlt sind. Widerspruchsvoll sind di«
|

Charaktere der beiden Könige gezeichnet, tvt

Lösung des Widerspmebs swiseben dea kleiBÜehai

Menschen nnd ihren grofsen Taten mnfs die Vor^

Stellung vom Glücksspiel des Zufalls dienen. Hf-

vorzuheben sind die anmutigen laudschaftlicliea

Schilderungen uud die psychologische, alierdiugt
'

ielfikob sophistisdia Ansmalang das Detaib, dsm
I

Motive wiederholt sich als Entlehnungen aoJ
j

Hcrodut uaohweiseu lassen (Demaratoe — Ckan-

demos).

Zar PrSfang seiner Anstellungen gibt BGegg

auf S. 4B— III eine Inhaltsaualyse des curtiaDi-

scbeu Werkes, dureh die er die Taischisdesea
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BwtaBdteUe in mehrfaeh reebt meehaniMlier Welte

TOI eiDaader SU scheiden sich bemüht. Deu Schhifä

bilden nllgemeiue Erörterniigeu über die Ucdeu-

taog der carttaaiacben Alexaodergeachiobte, deren

AbiumiDgiieit er etwai ipater, als man es ge-

wShnlioh tat. aber doch for der Herausgabe der

Biographie Flntorebs und der Anabaab Aniaas

ansetzt.

Was die letzte I'Vage betrifft, »o halte aneh

ieh aie dnreh MStaellc üntennehnngen uiebt fBr

•ndl^tig gallM. Di« Worte X 9, 3 qai noctis

qaara paene snpretuam habuimns. novum sidus

ilhixit, sind aas Livtus VI 17, 4 entlehnt und ver-

fienn dadaroh ein gntea Teil ihrer Beweiekraft,

andererseits wird mit eins domns utinam per-

fietiia. eertc diiiturna posteritas f§ 6) schwerüclt

auf die julisobe Üjroastie Bezug genommen, aus

der mit Cbmdim lehon daa ?iarte Glied anf dem

Throne nfs. An Taettot nsn. XUI 17 inaodabile

regiium aeätimantes ist die Bemerkung: uara et

iiisociabile est regnum (§ 1) angelehut, und iiuf

»pütere Zeit führt auch der Vergleich von quau-

tan tempestatem snbit» tereaitait diiennit (S &)

mit Onmna VII 9 1 brevi illa quidem «ed turbidu

tyrannornm tempestfite discussa, tranqnilla sub

Vespasiauo dace sereuitas rediit, vgl. auch Curt.

X 9» 5 mit Oroi. VII 9, 10. Den komplirierien

HTpotbeaen dagegen, welche Ruegg Ober die Ent-

wicklung der A IcianderilborlieftTiing vorträgt,

kann ich trotz aller Anerkennung des Soharfsinues,

mit dem er «eine Uutersnobangen geführt hut,

und trots vieler richtiger BeobwditBngen nicht

beistimmen. RQegg geht von falschen Vonns«

setznnffen aus und hut Kleitarcli eine Stellung in

der Alezaudertradition zugewieseu, die ihm nicht

mkommt. Daft Kleitaroh in Alexaodrin gelebt

nnd iKub Kallistbenes, aber Tor Ptolemaios ge*

schrieben habe, ist eine unbewiesene Annahme,

bei Pbilodem Hbetor. I 180 Sudb., worauf ßüegg

sieh bemft, heilet es: dlXd tuA nolv tyr^w tmv

{ffafiimSr ttotfunS» h rafc fma^o(taXi ävttnqu-

^^Sttv. (t fiv T'C 'f{>" itTiävttov aJ; \ilxtSüfiai,

'Hy^aiac, KltiiaQxoi, 'Akt'^avdqfvg J^{ni,tQM<;].

Nun bat Sudhaus im iudex allerdings h.ltlfaq%Oi

*M»^iBnr&qtvi mifVerweis auf die angeAhrte Stelle,

aber von einem Sophisteu Detuetrios, der zu

Alexandria lebte und eine Hlietorik verfufst hat,

spricht Üiog. Laert. V 84. und ein unterscheiden-

der &satB ist bei Demetrios eher angebraoht, als

bei Kleitaroh. Deu Worten Diodors (V 7) iat^

wie die« von K. Miill<T i^cript. AI. M. 8. 75) ge-

schehen ist, zu entuebmeu, dals Kleitarr-h nicht

am Feld«ag!e AlexBadem teilgeaoiiinien hat, ROegg

liest gisrade daa Gegenteil ans ihnen. Gegen eine

solche Voraussetzung spricht alles, was wir von

Kleitarclis Geschiclite wissen, sie ist iiiclit das

Produkt eines iSulduten, sondern eiues Hhetoren.

Dafs dieste nach Hegesias tehrieb (vgl. Heges.

fr. und Cnrtins IV darf man wohl ans Pbilo-

deius Worten scliliefsei) ; dafs er später als Ti-

luiiius sein Werk Terfaiste, darf man aus frg. 1

Tlnatoi md Kltitaqxoi folgern. Arrian beraft

sidi gar nielit anf ihn, Strabo nar gelegentlioh,

aber nirgends, wo er eingehender über die Nach*
richten der Alexanderschriftsteller berichtet; das

macht nicht wahrscheinlich, dafs er ihn für einen

originalen Sehriftetcller angesehen hat Den ersten

sicheren Nachweis fÖr die Bekanutschaft mit sei-

nem Werk haben wir bei Po-seidonios fr. 75

(Müller F. H. G. III 8. 284) und bei äUenna (Oio;

de leg. I 2). Meinen Nachweis, dafs Kleitaieh von
Patrokles und seiner Erforschuug des Eaa)nsehen

Meeres abhängig sei (Rh. Mus. :>7 8. 582 ff.), lehnt

Rüegg S. 83 A. 257 mit den Worten ab: 'Es ist

ganz deotliob, dafs nnr Cnrtins und Plutaroh, aber

weder Diodor noch Kleitaroh nnter dem Einflnsse

des Patrokles stehen*, indessen wenn wir bei

Strabo XI S. 508 iSg (frjm /larQoxl^i, Sg xal nd-
qiaov r^Ytltai zu nika^oi tovio toi Ilovitx^ uud

bei Plin. N.H. VI 18 non minns boe esse qnaat

Pontnm Euxinnm, Clitarclius putut (Plnt. Alex. 44
xoXtiov ovx ilaTTOva lov Ilöt'iov qavivTo) lesen,

dann haben wir für die H^ cinflussaug Kleitarchs

durch Patrokles ein ZeuguL^, das an Detttliehhttit

uichts zu wünschen übrig lältt; hier kann man
nicht von blofsen Tatsacheukongruenzen reden, da-

zu gehen die Ansichten der Alten über das Ka.spische

Meer viel za sehr auseinander. 'Kleitaroh schliefst

dS» fieihe der Alezanderachriftscellw^; Tielleiobt

fiberzeugt sich Raegg Ton der Biehtigkeit dieser

frflheren Behauptung' von mir, wenn ich ein bisher

nicht erkanntes Kleitarcbisches Fragment ihm vor>

halte, das als Gnt KlMtarehs enthalt, was er «h
Einlage aus einer universalgeschichtlicheu Vorlage

für seine Diodorqnelle in Anspruch nimmt. Unter

JSaqdäptoe yiXtOi lieät man bei 8uidas: xai ^a0ty

j^llaic t^pOi ntSda täte x*9^ ^ JTfdyov hntt-

&fviai (sie!) — YdQvrm di ;foAjeor> nQoßsßXijfifpac

sxf^v »of x*'^ß'*?i *f'' ^qiß(**'o^ — tntua vno-

xaUty (vgl. Pbot. Lex. c. ;^7i), worüber Müller

Script, rer. Alex. M. 8. 74 Anm. bemerkt: Qnac
probabiliter sunt gloS80g|in|lbi, etsi eiusdem rei

mentiuuem data occasiono inicere potuit historicus.

Diese zweite Annahme ist die richtige, das lehrt

der Tergleieh mit einer von Rfiegg besonders fBr
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die SekuDdiirquellB betontcu Stelle bei ('urtiiis:

IV 3, 2'i aacrum quoi|iie, quoü equiileiu düs lui-

niine «mrdi ewa eredideiriiD, naitu saeenlit inter-

miMon repetendi aiHltiares qnidam erant, ut iu-

gennns piitT Saturuo iinmnlarctiir: quod sHcrilegiuiu

Terius (^uain »ucrum L'urthagiuieuses a coaditohbus

traditam mqu« ad woidiam orbis büm feenae

dicuutur. Dauach ist es klar, dafs die Worte

Kleitarcbs seiuer Erziibluiig über die Helagcrnug

VOD Tyrofl eutstammeu, dafs ibm icboa die Nacb-

liehteo de« Anton aogehSren, *6»t bai CnrtiDi

TOB einem gewi8seriuar»eu syiioptiscbeu Stiiiul-

pnnkte uns die Gescbiebte des griecbiscben Ostens

und Weatenii zugleicb betrachtet' (Uüegg S. 21).

In dem Artikel dee Snidaa wird nach der bei

Atbenaenn oft mit dem Gloaaogrspbeu Kleitarch

zusainmengpnanute Seileu citiert, nach iler Zu-

weisQDg des Saidasfragmeot« an den üistoriker

wird daher aaoh eine ernenta Untennehong Uber

dae Verhiltttis, in welcbem der Hietoriker nnd

Glossograph Kleitarcb zu einunder stebeo, ge-

fordert werdeu müssen, docb würde sie äber den

Rahmea dieser Anzeige binaasfalioo. Auf&llend

iet, daf« andb Ororia« IV 21,10 mb Jahr« 151

V. Cbr. iu einer seiner allgemeinen Retrachtnngeu

der von (Jurtius geragten Sitte der Kartbagcr gi--

deokt: Cartoginensibus aliqaando visam est iiu-

minat immolarc, eed mal« praaenmpta penoMno
brevi praetermi^sa est, aber woher ibm die Nach-

richt zugeflossen ist. kann nicht zweifolliaft sein,

Tgl. i'bilo frg. i u. i> bei Euseb. Praep. Ev. IV 10

und 1 40 (MUler Fr. H. Gr. HI 8. 570).

Mit meinen Ausführungen glaube ich den

Hypothesen Rüeggs den Hoden, auf dem sie auf-

gebaut sind, entzogen zu hüben uud auf eine

fiesprecbnog weiterer Einzelheiten verzichten zu

dfirfen. Dm mit dar antiken Überliefemng in

Widerspruch stehende Urteil, das E Schwartz

über die Beschaffenheit der Alexandergescbichte

Ariatubuls uud Kleitarciis ausgesproobeu und Rüegg

rieb angeeignet hat, darf nicht anm Anegaogqpnnkt

fnr Qnellenuntersuchungen Ober dia Alaxander-

geschichie genommen werden.

05 In. fr. Beul».

Dr. Georg Biedermann, Lateinisches Übungs-
buch far die zweite Klaiae des Gymnaiinnis.
Secbste nmgearbeitete Aaflage. Hanehen, Tb.
Ackermann. 1905. IV a. Sl6 8. 8". Jl 1,80

geb. 2

Der grammatische Stoff der Quinta ist in

wohlüberlegter Abwechselang geordnet wordeu

vnd wird jedeemab an einer reichhaltigen Samm-

lang von anschaulich und leicht geformten Hei-

spicleu teils deutschen, teils lateinischeu Textes

eingeBbt. Zwieeben die Obni^Kaaltse sind SkOdce

zuäummenbängcuilen Inhaltes eingestreut, die

ihren Stoff aus der alten üeschiclite. aus dem

bekannten Fabelschulz oder dem menscblicbeD

Leben nnd der Natar entnehmen; die letsten

12 Seiten enthalten nur zusammenhängende Er-

zählungen. Den Schlufs bildet ein Üherhlick

über einige Sjuoujma und ein deutach-latei-

ntsehes nnd lateiniieh^denteebet Wörterreneiehnit.

I>io naae Auflage wei^t eiuige vorteilhafte

An lt i luigon auf. Aufser iler Anwendung der

neuen liecbtschreibnng und Zeichensetzung liodet

sieh eine Brieiebterung für die Sebfiler, indem

die beim l'bersetzeu für nötig gehaltenen Vo-

kabeln auf die.seÜ'i'ti Textseiteu gesetzt siuJ,

auch wenn der betreffende Cbuugsstoff erst auf

der näebitaB Saite endigt. Sodann rind labl-

reiebe Anderangen in der Anordnung des Dbnogs»

Stoffes cingetretini und hierdurch öbernll eim*

Uesserung erzielt. Die früheren Auflagen werden

natürlich neben dieser neuen Auflage unbrauchbar,

wenigsteni im Unterrieht, aAbrend man bei einer

sechsten .\uflagc doch schon erwarteu konnte,

dafs in ihr nur geringfügige Änderungen, ani

besten gar keine mehr, ersciteiueu, um den

Gehnneh dar niehst frOheran Auflagen neben

ihr zu ermöglichen; doch wird hierauf in Süd-

deutschtand, wo dies Buch eingeführt ist, Tielleicbt

noch weuig Gewicht gelegt.

Intareesant ist es, daft in diesem Dbnngs-

bnche von den in Preufscn ganz gelSofigen £r-

leichtemngen für die Schüler nichts zu merken

ist. Als Erleichterung mnfs mau es ansehen,

wenn dem Anfanger noeh niebt die lateinisebe

Grammatik in die Hand gegeben, rielmebr der

grammatischt» Stoff in leichtester Form dem

Übuugsbucbe angehängt wird; das vorliegende

Bneb tetat den Öebraneb der Grammatiken von

Engelmann (-Welzhofer) und Landgraf voraus.

.Als weitere, atif-erdnlentlich wohltätige Er-

leichterung muis man es anselieo, wenn dem

SehQler dia Naehschlageu der Vokab«dn in einem

WBrterTenceiohnis enpart bleibt dadnreh, daA

sämtliche znm fbersetzen nötigen \'okabeln vom

Verfasser gedruckt zusammengestellt sind. Dies

fehlt im vorliegenden Übungsbuch, vermutlieh

ebenfalle deewegen, weil es rieh an die Qiamma»

tiken anlehnt, die die meisten von den Vokabeln

enthalten. Zusammengehöriges wird hierdurch

auseiuuudergerisseu ; denn der Vokabelschatz soll

ans dar LektOre gewonnen, niebt dia Vokabeln
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in der Grammatik für sich gelernt werden, um
sie drtun erst in der Lcktüro wiederzufinden.

Doch dies trifft vielleiclit weuiger das Buch,

ib di« Bcstunmuigeii, nadi denen rieh An Bnch
richten mufs. Die Hauptsache für ein lateioiacbes

l'bim^'sLiuch in Quinta ist die Anordniinpf des

gramiaatischeD Stoffes und die Axt des Übaugs-

•toflb«; in beiden Beriebaogea tnt dna Baob
Mine Schaldigkeitk

Waldenburg l Scfal. K. Boettioher.

I. Tersaghi. Nota sal cod. Monac Gr. 29.

Estralto da^'Ii Stmli italiaiii di Filolo^ia dassica

Vol. XIIF. Fircnzc lOO,^, Bmiardo Secber.

>iiküphoro8 Gregora», der Gescbiehtsschreiber,

Theoiog nnd Polyhistor des 14. Jahrbnnderts, hat

u. a. einen Kommentar zu der Schrift des Synejtios

Hff)'i ht'vnrlo>t' hinterlassen. T. licririitet , durch

eine Angabo vou Pa^uali darauf aul'uierksaui ge-

macht, Ober eine Haodidirift (eod. Monae. Or. 29

der Biblioteee Casanatenw), in der die Abhaud-

long nicht, wie sonst, dem Theodor Metochites,

loudern einer Frau ans dem Kuiserbause der

Pdneoiogeu gewidmet ist, offenbar eine Um-
«rbeitaiig nuh de» Stent dae «rsten Adresinten.

Kritischen Wert bat die Hnudiduift, irie T. fest-

stellt, nicht.

Berlin. 0. Wartenberg.

Dr. Herbert Krtkger, Kurse Anleitouf; znr Er»
lernuiik' dos Neiiirriec Iii sehen für solche,

welche Altgriechisch künueii. Tilsit 1905,

Druck vftd Terleg von Otte t. Mudsrede. SS 8. 8*.

Der Titel der kleinen, Cleon Rangabe gewid-

meten Schrift besagt, für wen der Verf. gearbeitet

bat und dals er einem praktischen Bedürfnis dieueu

«ilL Man gewinnt den Bindradc, dtl« der Z«eek

durchaus erföllt wird , d. b. dafs nach Kenntnis-

nahme des hier Augefiüirten es dem, der Alt-

griechisch versteht, leicht sein wird, mit deu rein

grammntiMhen Sehwierigkeiten, die ihm ein Zei-

tnnipertihel oder ein in der sogenannten w9a-
Qti'ovüa geschrieben es Hudi l)ietet, fertig zu wer-

den, ancb einem akademiscbeu Vortrage oder

einer Festrede tn folgen, wenn er sein Ohr an

die Aussprache gewöhnt hat Dafs die Haupt-

i^rhwierigkeit oft auf lexikalischem Gebiete liegt,

verkennt der Verf. nicht; doch handelt es ^-icli

dabei sieht nor, wie es umIi sdaer Dmtelluug

(B. 31) sebeiuen könnte, nm Nenbildnngeu ans

alten Stummen, sondern auch um Wandlungen

and Spezifizierungen der Bedeutung alter Worte

(z. B. TrAffio^o^M = melde, (ftvyui reise ab, dnav-

950

tatä antworte u. a.). — In der Sprachfrage steht

Kr. etwa auf dem Standpunkte vou Hatzidakis.

Er erwartet eine Liösnng durch beiderseitige Nach-

giebigkeit (8. 7). D«(b es neben der Masaisiercn-

den Schriftsprache eine Umgangs- oder Verkehrs-

sprache gibt, wird mehrfach erwähnt, dafs aber

hier die Verhältuisäe einfach su lägen, wie in

jedem Knitarlende (S. bSrt man «üsarbalb

Gricchonlandä selten bebaaptea. — Orieutfahnni

ist die praktische ZnsammensteUnng sehr sn em-
pfehlen.

Berlin. fi. Wertenberg.

Aii8ZÜ{;e aii8 ZuItMcli ritten.

Berliner philologische Wochenschrift Si
(16.Jui 1906).

S. 76")— 7f)8. P. Wessner, (Nicr neue Doiiat-

haudschriften und ein neues Apuiludorrragmcnt. Ab-

fssehen von der durch Sabbadinis 'Spotrii Ambrosiani

Utini* (Stndi ital. di filul. rliissica XI 164 fr) be-

kannt gewordenen Douathanilsclinfi, die W. wenigstens

nocii in der Vorrede som 2. Bande setner Donataus-

Ijabe benntieu konnte, sind noeb Atnf weitere Donat*

liaudschriften dnrch Wnrren entdeckt nnd in den
Harvard Stmlies XVII htliandclt worden. Davon ist

eine vou eriiebhcher Bedeutung, der Cod. Chigiauus K;
n. a. bot er in Ree. 880 das Homer- und Apollodor-

litiU, die bisher nur durch Lindouhrog bekannt

waren (wohl uns dem Cod. Cuiac), und /u Heo. 62Ü
bietet er ein Apollodorcitat, das in allen Hss und

Aasgaben fehlt ; s. Warren, Class. philol. I, 43—46.

Eine ganz geringe Spur faiitl sich vorher nur in B
(Vatic Reg. lat 1595). Ks lautet nach Wirren

Archiv fflr lateinische Leiikograpbie und
Grammatik XIV 4. (10. April 1906.)

S. 449—477. W. Ueraens, Zar Quantität 1«

positionslangen Sllbm. Schlaft (s. Woch. 1906
No. 11 S. ;]04). — S. 477. J. Denk. A-^iicr^'o

SS fl^lftätti. In liaulers Didasc. Aposi. frogm. Yeron.

Latine c. 8, 7 steht aqieivo Im Sinne voe d^^Mfiss;

tes is also ™ abs-pergo ; cf. asporto abs-porto. —
S. 478. Ed. Wölfflin, Zu den Perfecta auf crunt

und -ere. Die Fonnou auf -cre sind nicht etwa

vulgär, denn die romauischen Fonuoii gehen gerade

auf die Forin -eruiit zurück, in der Peregrinatio

Silviae steht -ere nur an zwei Stellen, -eruut an 44,

auch bei Vitmv ftberwiegt darchaus die l&ugere

Form. — In Gates Origines nnd bei Sallnst herrscht

-erc vor, umf;ekehrt sieht bei Cac&ar nur zweimal im

b. c -cre. Seinem Beispiele folgen auch seine Fort-

setzer. Den Hexamelrikem dagegen palste gerade

die kürzere Form, wie schon Finiids zeigt; vergl.

Cic. (»r. 157, Brut. 7t>. — Hei l'etruu (13 -ere,

'^ij -erunt) macht sich ein rhythmisches Moment
geltend: -ere steht nie am Ende der Periode vor

Panfct and nie b« Unger AntepaennltiBa. — S. 479

20. August. WOOUBNSaUKIirr FÜR JUiASSISGIB. PSÜiOIiO&U. 1606. Neu 88.
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—507. C. Weyman, Die editi» prtnoeps des

Nieetft «OB Remenan». Im Anrcbhnse u Barn,
Nicola f>f Remesiam. Iiis life and Iiis works, gibt

W. zalilrcicüü texlkritiscbe und sprachliche Beob-

•ehtnngeu. S. 508. H. A. Stroug, Zu den Hit-

perira famina. 8. 9, 30 (Stowa^er) saxam ^ soccotn.

10, 4 gellt aaf ein Piclcnicl< am Strande; 'jeder

Kinforderer wird von der schönen Wirtin verlangen,

(dafo sie befehle,) daTs die Anfwirter das Salz>

waaaer über den mit Aaehe beatreoten Boden achStten,

d. Ii., dafs sie ihn reinigen; lilbias = Seewasser.

8, 15 = Die Scbatloa der Nacht^ ligo xu allfir.

liard = tiefbraan? 11, 15 ganste — Mond, an

xäfinvXoq? 12, 7 Enerius: l. Nereus. 13, 9 1.

caRhis für senilis. 13, 13 ausa gebogenes Weiiteii-

gciieclit, an dem die Weinstöcke gezogen wurdtn

13, 27 geht auf Kaiais and Zeiea (cf. Prop. 1 20.

S6), die anf Hylas heruutentcbiersen. — S. 508—514.
f". Tlinlin, Fulgur, fulmeu und Wortfamilie. Fort-

Setzung (8. Woch. 1906 No. 11 S. 303 f. 4. Der
tropfoeli« Oebraneh von ftiignr nnd fiilmen. 1. Fnlgur,

d6r Blitzglanz, also = folgor, die dreisilbigen Formen
namentlich im 5. Fufse des Hexameters; besonders

häufig erscheint das Wort im Plural. — 2. Fulmen,
der Blitzglanz; wirkt noch kräftiger als fulgur.

3. Fulmen, der Blilzselilag : a. die zUndeudo Rede;

bereits in der Prosa des ciceronianischen Zeitalters,

b. fnlmen in der Kraft der Tiere; fast anaaehUelslich

kommt das Wildseliweln in Botracbt, nnr Ovid Met.

11, 367 f. gellt c< id. Ii. das Adj fulmiiicns) auf ilc;:

Itachen des Wolfes, bei Silius 12, 461 auf deu

admellan Anlanf dea TIgera, bei Ovid amor. 8, 4, IS
anf die Sclmeliigkeit des durchgehenden Pferdes;

vielleicitt hängt die Vorliebe des Vergleiches beim

Wildschwein mit dem Namen dca Biitsea bidcns (ef.

bidenlai) suiammen. c. fnlmen too der meuscblichcn

Kraft. Forsten und Helden werden a. mit Blitzen

ausgestattet oder ß. mit solchen vcrglicliea. Be-

sonders auf Alexander, die Scipioueo, Hannibal,

Caesar nnd Aognttna wird dieses Bild angewendet,

d. fulmen belli bedeutet bellum fuluiincum; so ist

fulmen dextrae der wuchtige Arm. e. Wegen des

plfitslichcn Erscheinens des Blitzes pafst (tes Bild

ot. auf das einbrerhonde Ungltlek. ß. auf die dro-

hende Strafe, auf den ausbrechenden Zorn, ä. auf

den Wechsel des Glücks, f. fulmiua Herrschaft

Jnpilera, aistrom — Herrschaft der Isis: Idanil. 1,

918. — 4. Fnimineus Icommt in übertragener Be-

deutuiiL' li.UifiLjer vor als in cigentlielier; so von Bacchus,

WO die eigentliche Bedeutung noch durchschimmert,

Stftt Tbeb. 10, 4S4; vom Schwert, von der Kraft des

Armes; von Tieren (s. oben unter fiilmen 3, b); von

Helden; vom Zorne Sil. 11, 99. — 5. Fulguro, ful-

nino stehen von blitzender Rede, vom Glänze der

Angen ; ein Held fnlminat hello oder armis. —
S. 515—523. Ed. Wölfflin, Die dreifache Al-

litteration in der zweiten Vershülfte. Es wird auf

die Vorliebe des Ennins und Vergil fQr die dreifache

AlNtteration in der zweiten Herameterbtifte (nach

der Arsis des dritten rnfst - und seltener nach dem
dritten TrocLaeus) bingewiesoo, ihr Ursprung aus
dem Satumier «abneheinUcb gemacht und nater-

ancbt, ob die spHeien Epiker die Form aneh ge>

pHegt haben, im grolseu und ganzen ist dies zu

verneineB. — S. 514—5S1. J. 0. Jonen, flianil,

simulac und Synonyma. Schlnfs (s. Wueli. 1905

No. 3 S. 70. No, 30/31 S. 848). 5. Mox mit seinen

Verbindungen. Zur Etymologie: vergl. Sanskr. maksu

1. eilend, schnell; 2. sehr eifrig, recht bald. Bei

Plautus erscheint mox 30 mal, bei Eunius 4 mal,

bei Tereuz 8 mal; bei Cato agr,, Cornificius, Caesar

nnd seittMi Fortsetzen! und Nepos fehlt es ganz, bei

Cicero ist es nicht selten, schon Q Rose. 1 und 44.

Im Catiliiia des Sallust fehlt es, im Jogurtlia er»

scheint es von cap. 79 an 4 mal, in den Historien

11 mal, aoeh in AnfxIhhmBen (prins . . deiodc . .

mox); Vergil uud Horaz babrn dn« Wort b;liifif?, bei

Livius ist es Lieblingswort, den Höhepunkt erreicht

CS bei Tacitus. Velleius hut es an etwa 45 Stellen,

Florus ebeusooft, Justin an 35, Ammian an 70 Stellea.

Auffallend ist, dafs die Juristen das Wort, dessen

Bedeutung sich so erweitert hatte (von iiaiillo post

bis SU unendlichem zeitlichen Zeiträume), dafs sie un-

dentlich wurde, nicht mieden; die Dig. haben es an

160, der Cod. Jnst. an 25 Stellen. Sodann wird

der Gebrauch von mox in Temporalsätzen besprochen,

a. Mox nt. b. Mox ubi. c Mos eimk. d. Mos
atquc. e. Quam mox. f. Mox quam. g. Mox = sl*

mulac (nicht mit siniul zu vergleichen: diesem ist ac

erst später angehängt, während dieses mox erst eine

jDngere Veriiilrznng der volleren Formen ist; die

ältesten Beispiele bat, abgesehen von dem zeitlieh

nnsiiheren Cyyr. adv. Jud. f), Commodian). —
S. 532— 604. E. Beduara, De »crmone dactjrii-

eorun Latinomm qnaestiones. Selilnfs (s. Woieh.

1906 No 1 1 S. 303). TV. Remedia syntaetica.

a. Syutuxis numeruruni. 1. Declinatioues. IMuralis

pro singulari; Singularis pro plurali. 8. COuingationea

(dieselbe Einteilung), b. Syntaxis casnom. 1. 'Saepe

a voeativo pctunt uuxilium ]»oetae dactylici.*

2. 'Necque vcro vocativus solus auxilio areessiiur,

sed etiam reliqui ea>(us intcr sc succorrore debenU*

c. Syntaxis geiierum (Itehandlttug von Wörtern wie

cinis, dies), d. l'ati-ivinn pro activo. e. Syntaxis

temporum. 1. Präsens statt des Praeteritum.

S. Hlnfige Verwondnng des Infn. Perf. Aet f. Enal-

lage. g. Ueiidiadyoin V. Rcmidia Icxicalia. a. Pe-

cli^ationes. 1. Nomina propria. 1. Von zwei

NaOMMlwzeichnungeu weicht die Wlbetnomere der be-

quemeren. 2. Statt des Personennamen« wird das

Ethnicum oder das Patronymicum gesetzt. S. Anto-

nomasie bei Adjektiven, die von Städte- oder iJindci-

namen abgeleitet sind. 4. ZuhOlfenahme anderer

SnfBxbildnng. 5. Verwendung von Adjektireii statt

unbequemer Genetive der Substantiva. 6. Bewohner

I

statt des LiSndes. 7. Umschreibungen, wie statt

Enryslei: deterioris eri. 2. Appellativa. 1. Ersetzung

unbcqncnier latcinifcher Wörter durch griechische

oder aus dem Griechischen gebildete. 2. Verwendung

von Synonymen, 3. zum Teil ad hoc gebildeten.

4. Verwendnng von A4iektiven statt der Genetive

von Substantiven, z. B. arhoreas eomas flir nrbomm
comas. r> Tiiisiiireibungen b. Coniugatioiies.

I
1. Verbum uon aptum cedit apto. 2. FUr das Koro-

I

poaltom tritt das Simplen ein. 8. Verwendung v»
I
Intensiv- oder Freqnentativlbrmen. 4. Umachrsibnngen.
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r. Partic'ulae. I. Pronomina. 2. Nnmcralia (iluo

decim). 3. Adverbia. C. Gonclusio: am besten bat

Ovid Tantnilm, dfe Spiaobe Ar das daklyMebe
Hetram gcfOgig zn machen. — S. €10 1 Nekrolog

aif Wilhelm Ton Christ.

Athonaeam 410S (9. Jnoi 1906).

S.704f. In der Sitzung der 'Hellniic Society'

rom 29. Mai behandelte ü. Sandans die Aiiertutus-

fände von Despenaperros in Spanien. Es bandelt

sii-h um r)arsl(*lliii!^;pn meiisclilirher FiL''irnit, iül' zum

Teil mclir uiideuleiiii gehalten, zum it-il abiT uucli

geiian ausgeführt sind; zu lior letzteren Art ».'eliöreii

einige Reiterstataetten. Auch eiuzelue Glieder des

menscblicken Körpers fanden sich, offenbar Volir-

gaben fQr Genesung aus allerlei Krankheiten, sowie

chimrgtiche lustmroeiite, die wohl deaiMlben Zwecke
dJeatoB. Der Vortragende wies suf die grofie Ibn-
lirblceU der hier gefundenen Stataetteo nit den bs-

kaastSB Kopfe von Elche bin.

Wtffira XVni, 1 (1906).

S. 3-20. y/. I. .iPnjNiroriO} über
das tegeaiiscbe Fragment des Diukletianischen Maxi-

sisltsrifes. — S. 81 -S4. S, BASHS, Hitteiinng

einer zn Thessalonike 1905 pcfnndt nr'ii laleinischeii

Grabiiisciirift: ßonae nienioriae Maccuüue
|

niulieris

ann -v^ XXII et Victariae
{
stve Takrielae eoii

<v XIIII <x) qnae
|
ub desiderium avunculi eorum

PI «x> Geuiilli <NJ v(iri) cv> p(erfeciissiini) comitis al)

ultima
I
Callia per diversa loea proviji

|
ciaruin ad

provinclam Maccdo | aiam foueront ibideiDq(ae) post

am
I
picxom eins et complets cnpiditate | amoris in

civiiatc Iiiissensi fati muiius
|

complerant quibus me-

noratus vir laudabilis ot coguoscere j tor iassit eis

BieBtorlsm lieri. Hierra ansfllbrlieber Kommentar; ni

beachten ist die sonst nur noch einmal vorkummendc
Erwähnung eines comea in Macedouien (Nachtrag
S. 65. 66). - 8. S5~S6. H.N. Djin^rESiPrior,
Vcröffentlichnng einer in der NiUie von Tliessalonike

ßtfunilcnen Inschrift des 2. JLds v. Chr.. einer Naraens-

Hste. — S. 38 f. /. r. B0FrE.^j4^ teilt 4 kl, inc

iDschriflen ans Pl;thiolis mit. — S. 39 f. A. A. BEH2i,
Nene Zeugnisse betreffs des Todesjahres des GreKorios

Palamas [s. Wocli. 1905 No. 13 S. 359]: der Codex
701 der 'B»t>utk i^«^^^« v«C 'EUad9i bestltigt

<laa froher gewonnene Resnltit. — 9. 41—50. 2T. N.
JPyiFOYMHX Kritische und rrLmtmide Beraer-

knugeu zu Aristoteles 'A^maitav /Joktiekt (Kap. XLV;
L?II). — 8. 50 öS. ST. N, APAFOYMHS, Be-

merkungen zu einigen Steilen des Magdola-Paiivnis

(liuU. de corr. hell. XXVI S. 95 ff., XXVll S. 174 ff.).

— 8. 54—56. D. Vertesy, Kritische Benerlroug
xn Theoorits Id. XVIII 26 f. Es wird vorgesciilsgeB:

{ «ic ävtiXhuaa juxlov dtitfave n^jöatonov

iKOfMa yintxoCt ^v»ov ioQ X't/icSra; dfiyfof.

8. 57 f. S. B., Die Insebrift snf Tlfnolmttes. Wie
Bchon Lampros, der im A'/oc 'ElX^voftvrftttif III 3

die loacbrift zuerst veröffentlichte, sah, ist sie, ob-

schon auf dem Stein nicht danach abgsCtilt, metrisch.

B, steUt die Tene Adgendennalseii her:

iW^'iiyg Tfiiwiiiätwi, Iv ixjl nttQafttiftov aiifj

(lit)(it>ijtniKf9a» (mau iov thtvoto nf^oatanoy

S 59—62. /. BOriATZIJH^, Die NiitXtävot

und die OaitäytM bei den Maoiatea. Das erste Wort

bezeichnet die Wohlhabenden, Besitzenden, des andere

die Besitzlosen, Dienenden. Satlias leitete N. von

incoliani ab {iacolA t9iKyw^t); dem widerspricht

der Yerfilsser nnd denict an Herieltnng von der Stadt

AfxAi, das mit BfXtyoat^ während der Franken-

herrschaft als bedeutendster Platz Moreas galt:

s. X4a»t*iv cotf Ma^kK «d Schmitt 176S f.:

dta to tiyai X'''Q*i ndoemif elf ilop tdv Möfitof*

Das swelte Wort bringt Satbas in Yerbindnng mit

dem noch in Kreta gebranchlichen altdorischen

äfOfUiit^s SB Diener i
Verf. vermutet, dafs es ans

Ist. familis » Dienerschaft hermgegaagen ist. —
S. 62 -Cf). r N. Zur Phonetik des

neueren Griechisch. — S. 67-106. //. Ji. OSiTlA^H^,
Erklärungen sn Aristoteles* *A&iivaU»v noXnda.
(fTtg) TiTiy iXaiöip fioquTiv xai nTiv otxfxMv vo/MV,

t'f tiftKfOqtt 7tQ6( t^y /i'ff»fTx^v uTxo*.o)iav rr«^

toi n^xov. To öixatoy (rrnfavfiai; iv tw dxtutM

dixoi>).) — S. 107— 12-2. 77. 2\ 0nriAJH2, Ans
filhrlicho Besprechung der Ausgabe des Isaens von

W. VVyse. 0. verweist auf sie, mit einem einmal

von Blase aagewendeten Aosdroclt, eos qai omnia

qnan aecnnitissime scire velint. — 8.. ISS— 144.

N. i. ES ff'XOr/OVAAOI, Charakteristllc der atti-

scheu Erziehung des 5/4. Jahrhunderts vor Christas.

The Olassieal Itevieir XX 3, April 1906.

S. 145— 147. Der Herausgeber teilt unter an-

erkennenden Worten den Inhalt des ersten Heftes der

Ctatneat I^tilology mit (s Wocheoschr. 1906 Ko. 15

S. 415f.) und veröffentlicht die Vorschlage der plii

lologiscben Gesellscbaften von Oxford und Cambriilge

snr Verbessemng der Ansspraebe des Lateini-

schen an eii;;lisohen Tlnterriclitsanstnltcn. — S. 147 f.

W. E. D. Down es erörtert die Bedeutung von *vßi-

otiftfi^ Horn, B160 (cf. j7615). — & 148—158.
II. Richards, Rcnicrkungcn zu grioclii^dicn Rednern,

bespricht I. Antiphon und zwar zunächst das Pro-

blem der Echtheit der Tetralogien (er tin lct keine

ausreiclicndcn Grftnde zu einem entschiedenen Ver-

dammungsurteil), dann eine Reihe einzelner Stellen.

— 8.153—155, R.G. Kent verficht die Bcliaup-

taag, Aristophanes sei 375 oder in den darsnf

folgenden Jaiiren gestorben. — S. 1S5 f. E. A.

Sonnenschein iiiifsert sich in einer 'Triplik' noch

einmal Ober den Konjunktiv a. s. w. Perfekti im
Oriecbisehen: s. Woehensehr. 1906 No. 87 8. 751.
— S 156 -l.'tO. Derselbe sucht die Ausführungen

CVi. I'Jjcout Uber Accent und Quantität in plaati-

niseben Versen zn eri^Lnsen: s. Woehensehr. 1906
No. 9S 8. 699. - S. 160-164. W. 0. Haie he-
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spriclit aiDgebend Uie Eigenart und den Wert des

Codex Romtovs de« Cetollm, wobei er be-

londt rs anrh auf oinc Besprcciniiitf der Oxforder

(ÄtuUaiisgahe von Ellis diitoli A'. /'. Schuhe in dieser

Woclienschr. (1904 No. 48 S. l.H05ff.) eingeht. —
S. 182. Der Herausgeber teilt den Tod des Mit-

arbeiters Dr. (ireemdiie mit. — S. 182 f. T. W.
Doogan bat eini^'cs auf die Anzeige seiner Ausgabe
d«r 7W«ii&ma< dinpui-iilontt Ciceros durch A. C.

Clark so erwidern, desgleicben A. Long »nf die Be-

aierkangen Jf. AI Ueuryx m seiner Ansiebt übt^r die

Doloneia: s. Wocbenschr. I9i)ä Nu. 27 S. 751. —
S. 184. A. W. TOD Boren gibt Ergtaningen ond
BericlitiguDgcn zu seinem Aufsatz über die Tempel
des Castor und der Concordia am römischen

Forum; s. Wucbenschr. 1906 Nu. 23. S. 640. —
S. 188. F. Granzer macht Mitteilungen über den

Idbalt des Hermann Usener zum siebzi^istcn Geburts-

tag gewidmeten Beiheftes zum 8. Hand dos Archivs
fOr KeligiooBwisseuscbaft. — S. 188. F. 11.

Harshall berichtet in der Arcbäologiscben
MonatsObersicht von einem in F.^ie i^cfuinlini'ti

Steintftfelclicn , dessen Insrbrifien Ueiliniticl eines

Angooftrztes Epagatbn« angeben, «od roo den Aos-
gniboBgeD in NvammÜa.

The Amoriean joornal of fibilologjr XXyil 1.

S. 33. A G Lainl iiandolt tlber die Bedeutung

von 4ui inaaxot bei Tbak^ didcs. Er stellt folgende

ngnMine Regel aof: *ci( httnnot dirides tbe noon
to which it rcfors f^jcncrally tho ^ullject of tbe sen-

tence) into parts aud implics thut thu diffcrent parts

act in diffiBrent «ays, at diffcrent times, or in diffe

reut placcs; or otherwisc differently if the point of

differcuce is implied by the coutext'. — U.B. Steele,

Die Kausalsätze bei Livius, mit guia. quod, quo-

MMiif, quaudo, gtäppt und tum, — S. F. A.
W ood, 1 . Orieehisene and faiteiniacbe R t y m o I u g i e n

,

2. Kini!.'e i)rüi;orniiia!f Derivata. — S. 65. G. M.
Bölling, Die Etymologie von 'Odmaivf. Mit
Kretaebmcr sei als die Originalform des Namens
X)Xvaan'i; anzusetzen; dio ioniiebe Form sei Jureli

volksetymologisclie Anlehuung an das Verbum ildtaaa-

99m eoutanden. YMmWf^ aber sei die Kurzform
eiaea aaf -okvaaoi b -oXvmoi endigenden Namens,
daasM roUe Form vielleicht AitoXwsaoi = Aho-

\

Jiianas war (von AvtökvxiK,, dem (irolsvaler des

OdjsMOS mttUerlicberseits). — S. Ü7. U. A. Strong
interpretiert die 9. Szene des S. Aictes von PIan tos'
Mosfellaria, mit beson len r He/ieljun',' auf die Be-

deutung des Nameus Trauio. — Auszüge: Archiv f.

lat. Lexikogr. d. Oramm. VI (J. C. Rolfe). Revne de
pbilol. XXIX 1. 2 (M. W. Uompbreys).

Zeitschrift fQr die Osterreichischen Gym-
nasien. LVII 5, 31. Mai i;tü6.

8. 385— 41ti. £. H(auler) berichtet aber die

Grttndnuf; des Vereint der Freunde des hnma-
nistix heil Gymnasiums in Wien, iiicicm er eiii-

gebtade Mitteilungen tnr Vurgescbicbto uud von der
grSndenden Versammlung am 8J. Härs macht. Der
in ilnr von B. t. Arnim g(^altene Vortrag Ober den

BiUiungnoert det ffriechüchen üiitetrichu wird im

Wortlaat (8. 408—414) wiedergegeben. — S. 449
—463. K. Siegel, Johann Gottfried Herder und

der moderne Uulerriehtsbctricb an uusereu Mittel-

schulen, weist anf viele Beziebungen swiaelmn Uerder-

schen Darlegaageo nad Fragen moderoer Plda-

gogik biu.

ItoMMiatolU-VerMlotiiil« phllol. SiArlften.

Amatucci, A. 6., Emendazioni e intcrprctazioni

Plautine. P. I. (Amphitrno): Boll, di filoL cl. W\ \Q

S. 224-227. Anregend, auch wenn man oft auderer

Meinung sein wird. P. Hon.

Blase, H., Studien und Krittken zur lateinischen

Syntax. I.II. Her. 15 0.246-248. Sehr beachtCD&-

wert. F. (i^fioL

Blafs, Fr., Die Rhythmen der asianischen und

römischen Kunslprosa: I)LZ. 23 S. 1432. Vieles ist

iwdi' ganz riciitii^ lieubaehtet, aber in seinen Resultaten

ist <las Buch dennoch verfehlt. Tli. ZieUntki.

Blaydes, F. H. M., 1. Sophoclis üedipus rex

reo. 2. S. Ocdipus Coloneus do. 3. S. Antigona do. 4.

Speeilegium Aristopliancum, 5. Aualecta comica

Graeea: ZöG". 57, 5 S. 417 -423. Beweist alles die

ungebrochene ArbeitsfreuJigkeit des Sechsund.acbtzig*

jahri>;en, ist aber alles formlos wüst. S. Altkler.

Blinken borg el Kinch, Exploration archdolo-

gique de llhodes. III: Un: 14 S. 239. Enthalt viel

Wichtiges. My. — Da$4.: ULZ.23 S. 1467. Hoch-

interessant ; doch ist die Festsetsnng der Entstehnngs-

zeit der Laokoongruppe wohl verfehlt. H. Winnefeld,

Bouneri J., Evideac« in Atbeniu conrts: Her.
15 8. 341 f. Gebt zwar von ei^iscbea Ansebaanngen
aus, ist aber interessant und sehr lehrreich. My,

Boarguet, £., L'administratiou da sanctuaire

rytbique an IV^siicle avant .T.-C: Rer. 15 S. 242 f.

Sorgfiiltig und reiehh.iltig, für Pliihdo^ie, Archaeologie

und Geschichte gleich beachtenswert. My.

Browne, Henry, Handbook of Homeric study:

NphH, 12 S. 265 f Im ganzen ein gutes Buch, das

auch einem Deutschen Förderung und Anregung geben

kann. H. Klwpt.

BriMi: I I, E., und A. V. Domaszewski, Die

Provinz Arabia. II: Her. 15 S. 348 f. Grundlt^nd
fBr die Geschichte des I^des. R. Cagnat.

Chic CO, M., La congiunsioBe 'cum': Holl, di

ßoL d, Xll 10 & 8S8>224. Im einzelnen hat man-
cherlei za verbessern & QtnMoU.

Cicöron, De oratore über jirimus. Oeuvres de
G. par Ediiiond Courbaud, AphJL 12 S. 267 '269.
Die Ausgabe bringt eine "vortrefflicbe Einleitang, Text
und Kommentar; in der Anfiiah:ne vun Fmeudatioucii

ist Courb. jedoch zu ängstlich. Franz Lnlerbacher.

Cicero, 1. Die Tuskniiinischcn Gespräche I uud V
erl. von P. v. BoUenMern, 2. .\nswabl ans den rlieto-

riscbou Scbrifien von W. lieebi ZöG. 67, 5 S. 428«

480. 1. Sehr instndttiv nnd sorgfUtig. 3. Zweck-
entsprechend. ^. Komiiger.
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Corpus Piipyrorum Herni opolitaiioruro.
I. Teil, von HV«,t< /v: Holl. M fUol. el. XII 10 8. 820-
222. Von liöclisteai Interesse. C. O. Zuretti.

Cortius- V. Härtel, Griecliischo Schulßrammatik.

Knnaefafiite AuBg. bearb. von F. Weigel: Zv(i.b7,b
8. 4S7 f. Der Verfasser ist eifrig bestrebt, an dem
Bvebe so bessern. Fr. Stolz.

Gartios- t. Härtel, Qriechisclio SchuIgnunmatiV,

3S. Aafl. bearbeitet toii F. W'eipel: ZoG. 57, 5

S. 423-426. Fr. Stolz liillt, noch scljarfur.' uml ein-

dringlichere wissenschaftliclie Vertiefung fOr uöUg,

um du Buch nach allen Seiten vollkonnen zu
gestalten.

Diodori bibliotbeca liistorica, rec. 77«. Fhcher.
lY: R«r. 19 8. 344 f. EntblUt gnte Verbesserangen.

Dioiiysii llaliLutnasci opusmlu cd II. Uxeuer
et A. limlermacher: ButL crit. 14 S. 26G. Die Namen
Uer beiden Herausgeber garantieren fOr den Wert
der Aasgabe. C. E. Ituelb.

Fothcringham, John Knight, The nodlcian

Manaacript of Jerooie's Veraion of tbe Chronicle of

BttsebiitB reprodoeed in collotype: Bph W. 34 S.744
-753. T'.s I'ntersucbnnpcii siml mit Sorgfult uiul

selbstäuUiger Kenntnis der U«s. augesielit. E. SchvarU.
Francotte, Henry« Loi et IMcreC dans le

droit public des Grcrs: Np/iJi. 12 S 26f) f. Die

vom Verf. aufgestellte Ansicht hält dem Wesen nach

fflr liciidg und zutreffend Hiinriefi Siooboda.

Gcvaert, A., Traitd d'barmonie thioriqac et pra-

tique. I. Her. lä S. 253-255. Beruht auf des Ver-

faaaers Stadimn der antiken Musik. ./. Combarieu.

Hellmaon, 8., Sedulius Scottns: Boll. Jißlol. cl.

XII 10 8. 337 f. Skizzierung des Inhalts, von C.

I\l»Cill.

Uomnie, A., Daa lateinische Sprachmaterial im
Wortaebatie der deotseben, franzOsIseben and eng-

lischen Spraclie: ÖIJ.! n S. 270. Kino willkommene

KrgOnsong za Körtings lateinisch-romanischem Wörter-
buch. H. SehenU.

Hommc, A., Was mufs der Gebildete vom
GriecLisclKu wissen? 2. Aufl.: ÖLbl. 9 S. 270, Ntttz-

lleh. // Schenkl.

van Hook, L., Tlic mefaplioricil terminolofry of

greek rhetoric and litcrai v criticism. Boll, di /ilol.

ei. XII 10 8. 218 f. Wüiilgelungen. O. Sttti.

Kern, Otto, Goethe, Bdcklin, Mummsen. Vier

Vortrftge tibcr die Antike: NphR. 12 S. 281 f. Die

Wilrmc der Überzeugung verleiht diesen Vortr&gen

ilireo Reiz and ihre werbende Kraft, f^tnek.

Koeb, Jnl., RSniscbe OeaeUebt«. 4. Aufl.:

I}LZ. n S 1448. Ist mit sicbtlichem Fleib nr-
baatart aod bereichert worden.

Legraa, L^on, Lea lAgendea tliAbainea dans

l'ipopöe et la tragödie grcrqnes: IJLZ. 23 S. 1432.

Weist weder uethodiscben Furtscbritt noch haltbare

Vermutungen anf. E. Belke.

Libanii opera rcc. Ä. Foersierl. II: BidLcrU.
14 S. 268. Veniiensllicb. C. E. Hiiflle.

Linder bau er, Benno, Studien znr lateinischen

SjDOBjmik: BphW.^A Das anspruchslose,

einriebe BOcbldn iat von wissenschaftlichem Geiste

dardiiogm. J. H. Stkuudt,

Mahaffy, The prograia of Heüenlani in Aleiao«

df'r's ompirc: Her. 15 S. 243 f. Geistvoll; berTor«

/ubeben ist die erste Abhandlung Uber Xenophon.

Magie, David, De Komanomro iuris publici

sacrique vocabulis soilemnibus in Graecum sermonem
convcrsis: DI.'A. 23 S. 1455. Eine mit grolser

Sorgfalt gearbeitete, verdienstliche Schrift, an der

im einzelnen nnr wenig zu bemerken findet B. /CabUr,

Mair, G., Auf alten Haudelswc(;en: ZöG. 57,5 '

S. 475. Aa&erordeutlich lehrreich. .7. MilUau.

M<^lauges P. Fredericq. Hommage de 1a

Societä pour le progr^s des ötudes pbilolo^iiqucs et

btstoriaoes: Her. 15 S. 250-252. Enthält wertvolle

Anfaftne aadi aaf dem Qebiete der klasaiscben

Philologie. I\ L.

Hilida, iL, Les escolturas del Ccrro de los

Santoa. Gueati6n de antentiddad: Her. 15 8. 855>

860. Beachtenswerte rrüfim^,' der beireffendcn

566 Stücke im archaeologiscben Museum von Madrid.

B. Paris.

Metliiicr, K., Oer sogenannte Irrealis der Gegen-

wart im Ijiteiniscben: Her. 15 S. 245 f. Der Ver-

fasser geht ZU mit; wenn auch die Benennung der

Konstruktion zn verwerfen ist, so läCst sich doch ihr

Vorhandensein nicht wegleugnen; sie kann nnr bisto-

riscli bchamk'lt werden. /•'. (laffiot.

Miseoer, Geneva, The meaning of /a^: NphR.
18 8. 370-378. Die AUberen Arbeiten sind mit

gtsuiidem und sdbstiiudigeni Urteil benutzt, und durch

die geschickte Anordnung uud Behandlung wird

unaere Einaicbt gefiirdert. J. SUgler,

Mitteilungen der Altertums-Eommission
für Westfalen. Heft IV.: 12 S. 277-279,

Wie das Heft /c\^t, sind die Arbeiten mit gleicher

Schärfe, Umsicht, Geduld und oft auch Entaagang

fortgesetzt worden. 0. Waclcermann.

Mommseu, Tiieodor, als Schriftsteller. Ein

Verzeichnis seiner Scbcifteo von Karl ZangemeitUr
nnd E. Jaeob: ßott. di fUd. d. Xtl 10 8. 338 f.

Sehr sorgfältig. V.

Mottltou, J. H., A grammnr of New Testament

Greek, baaed von H'. F. MouUen» editien of G. B.
Wiufi» prammar. Vol I. Prolei^omcna: JjAeH. 4103

S. 726- 72ö. Verf. hätte sich mit der ueugriechischen

Volkaapraebe mehr vertraut machen solleo.

Polybii Historiae, retractavit Th, Büttner -Wobst:

Bull, erü, 14 S. 265. Die Ausgabe läCst künftigen

Herausgebern nichts mehr za tun übrig. C. FL HtuUe.

Prellwitz, W., Elymologiscbes Wörterbuch der

griechischen Sprache. 2. Anfl.: ßoU. difilot. cL Xli
9 8.193-195. Empfohlen von A. Lern, 'Dane.'.

iJphW. 23 S. 719-725, 24 S. 7.'^^2-761. Das Werk
hat nach den verschiedensten Kichtungeu gewonnen
and ist zur Zeit onser bestea etymotogiachea HilA-

mittel für das Griecliischc. Solms^n.

Becueil de fac-similte d'^criture da V«aa XV11°
siiele. Mantiscrita latins ele. Par J#. Aon: Her, 16

S. 249 f. Handlich, wuhlftfi osd nQtzlich. P. L.

Roos. A. G., Prolegomena ad Arriani Anabaseos

et Indicae editiouem criticam. adieeto Aoabaseos libri

primi spedmiBe: Bph W. 84 8. 741-748. Dieae Diaier-
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tation beansprucht du mehr als gswOhoKcliM InteraiBtt.

ätianeh Seheukl.

Sabbadini, R., Le scoperte dei codicf latiai e
greci ne* secoli XIV e XV: Boll, di filol. cl XII 10
8. 317 f. Einige Zusätze gibt (i. 0. Znreüi.

Schwabe, Lndw., Kunst und Geschichlu aus
antiken Münzen: DI.Z. 23 S. 1447. Ücr Verf. bat
seine Andgabe mit Geschick gelöst, doch tritt die

knaetgascMchtlidie Bedeutung der Manzen hinter

ihrer geschichtlichen zurück. H. Weil.

SeroTäelc, A., Die autiice heidnische Sldaverei
anii das Chriatentan: ZöG. 57, 5 S. 474 f. Verdient
Beachtung. G. Juritsch.

Steyrer, J., Der Ursprung und das Wachstum
der Sprache indogermaniseher BaropBer: ZöG.57,5
S. 470 f. Unniethodisch nml willkürlich. Fr. Sloh.

^ Eaa%qdf$os ^. TattxaÄ.(iuiiae, lleqirov itovs
r^vpjuami t09 jr«vo9>MVT«c.* Bph W. 94

S. 741. Einen Fortsclirin in tlor I.ösunjr der Fraue
bezeichnet dus Scliriftchcn nicht. Ueinrieli Schenkl.

Wagen er , K., Beitrage ntr latefnischen Orammatilt
und znr Erklärung' lateinischer Scliriftsteller I: 2ö(t.

57,5 S. 430-433. Anerlcennende Angabe der Ergeb-
vina der 83 AaiUitse dordi J. OoUin^.

Wcndland, P., Anaximenes von I^nmp'^akos:

Boll, dißol. cl. XII 10 S. 219 f. Von grofser Be-
deutung. C. O. Zuretti.

White, Jnhn Williams, The mannscripts of

Aristopbanes. 1: liphW.IA S. 717-741. Die hier

aafgestellte Liste der Aristuphanes-UaniLschriften ist

oboa Ztffeifei die vollstandigate, die wir besitzeo.

Curl von HoUinger.

'EXXiiya( (TvrrQa<ff7<:- l^pli 24 S. 743 f. In

dem Buche finden sich neben seinen Mangtlu genug
anregende und nicht wenige racbt treimde Oedaakea.

MiMellunsen.

TMttfiiaeha Akadaaüa dar Witaanadtaftaii.

14. Jaoi. GaMntritnmg.

Ilprr Eiluard Meyer las über Sumerier und
Semiten in Babylonien. Die Ältesten Deokm&ler Baby-
loaieue teigen, dar» die Sumerier und die Semiten
Babylons scharf gcschieilene Vulkst\ pcn rriniisentieren.

Die Sumerier sind aber nur in SQ<lbabylonieu uach-
waiabar, and ihre OAtter leigea nlcbt sameriscben,
sondern semitischen Typus; sie mUsseo dieselben mit-

hin den Semiten entlehnt haben. Somit scheint es,

daA die älteste Bevölkerung Babylonient semitisch

war nnd dafs die Sumerier crohernd in doii Siidcn

des Landes eingedrungen sind. Sie liaben, vor allem

durch die Erfindung und Aiisbihluug der Silirift, für

die Kultarcntwicklung Hulnloiiiens die gröfste Bedeu-
tung geiiubt, stehen aber auch umgekehrt von An-
fang an unter somitischein Einflufs. Herr Waldeyer
legte den von dem Geiieralselirei&r Dr. Otto Puch-
Stein erstatteteB Jahreaberieht Ober die Tätigkeit des
kaiaarlieb deocacben Arehftologisebeo Instltats vor.

Sl. JbbL

Sitzung der philosophisch - historischen Klasse.

Herr Tob 1er besprach die ihm bisher bekaost

gieworrienan Herleitnngen des franiBaia^ea Weita

discttc und kam zu dem Ergebnis, dafs die von

Flechia vor mehr als 20 Jahren ausgesprochene, tta-

lieh von daespta (altgennas. daxeta), die am ebertn

zn billigende sei, wpim auch fflr das i des franzöii-

schen Wortes eine Erklärung zu suchen bleibe, wofern

man sie nicht in einer volksetymologischen Annäherun:

an (l«-n altfranzösischen Ausdruck estre a dire 'feUeo'

tindcn wolle. Er knüpfte daran Bemerlcnngea aber

eiian merkwürdigen Sinneswandel von tant pis (taoto

peius), das neufraaiOaiseb aehr oft 'eiaerlai, gleieb'

viel* bedeatet. Derselbe legte das von ihm bersas- '

gegebene Werk "Vermischte Beitrüge zur franzüsi&clien

Grammatik', zweite Reihe. Zweite Auflage. Leiftig

1906, vor.

12. Juli.

Sitzung der philosopliisch-historischen Klasse.

Herr Brandl sprach Ober die Szcncnfilhrung bei

Shakespeare. Bf verfolgt namentlich die Stimmungs-

nnd Enischliefsangsszcneu in Shakespeares TragödiM,
|

vergleicht sie mit denen der griechischen Dramttikcr

nnd unterscheidet von deren Nachwirkung die Kl>-

mente, die aus den altengliscben Spieleo au Shak*-

speare gelaugten, sowie dessen eigene Forttchritie

ttber alle Vorgänger hinaus. — Herr v. Wilamowitz-

Moelleudorff legte neue Bruchstücke des Euphuriuit

vor. Bei den jangsten Orabangen tu HermnpoSs irt

ein Pergamentfetzen gefunden, der Koste von rwn'

Gedichten des Eaphorion enthält. Der Stil ist seiur

charakterMttseh, Maebahnrang das KalUnaeboa.

19. Jali. GesamtsKzong.

Herr Vahle n las. Ober Horatius' Brief an die P:

sonen. Die Abhandlung serf&llt in drei besondere

Betrachtungen: 1. Iber dea pmOnlieben Anteil, des

Horaz an der Darstellung seiuer Lehren nimmt;

2. ttber die Adressaten und sonst augeredeteo Per-

•oiMn{ S. ttber die an dia Diahtknnst nnd dia aa den

Diditar geknOpftan Voracbriftan and Anhebten.

Anti^hara — Punde in Thasmiiai. — Vnala

in Korfo.

Am 1. Jnli hat man mit der Portsetzung der

Hl lMuit.'>arb(>iten hei Antikythera begonnen. Zwei

Schiffen der italienischen Bergungsgesellscbaft 'Ancora'

ist die Arbeit Qbertragen. Die Ergebnisse dar ertfca

Wichen waren nnr dürftig — eiiii;:e Vasen, Marmur-

htQcke und SchiffstrUmmcr — , aber man hofft dw-ti

zuversichtlich, demnächst wichtigere Funde zn macboi,

und jedenfalls ist es erfreulich, dafs die .^rboitffl

ilberbani)t wieder im gange sind. — Am Golfe vnn

V(di) iiat Arvauitopoulos die Stätte des alten Korop«

(an der WesikQste der Halbinsel Magnesia) festgestellt.

Bei dem Orte Rachi tn Mnrgonl hat er eine prl-

historiscbe Mauer in der Art der von Tiryns tre

fanden, die sich dicht bei dem Bttgel befindet, snf

den vor eioigar Zi>it dia laadirlft ttber daa Onkd
das Apollon Koropaios entdedit «vrda. Bier kssi
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auch ein Stück eines arcbaisciieo Umpkalos aus

obvinlichem Stein tom Voncbeia, das mit den del-

phischen Ähnliclikeit hat, ferner ein Bruchstöck einer

Voüvstele, die wobl dem erstea Jabriiandcrt v. Cbr.

angeMri Die Imebrifl besagt (naeh der Ernliisnig

vun Arvanitopoulos), (!:ifs Kleopatra fllr ihre Tochter

Claudia dem Apollon Koropeites aus Dankbarkeit eiue

Wiilninng dargebraclit habe. — In Kerftl sind seit

kurzem in der Nälic des alten Mcnekratesmonnmcnts

AasbebanKsarbeiten zur Erriciitung eines Museums im

Oanga. Bei diesen Arbeiten wurden vor einigen Tagen

in gnliiger Tiefe drei grofsc Hydrien entdeckt, die

«abneheinUcb die Ascbc von Toten bargen, wie sich

aas DOeb erhaltenen ßcrin^en Knochenresten ergibt

Zmi der Uydrieu sind zerbrocben. die dritte ist guuz
erbalten. Ihr gtfitvt» Dvrebmeeser ist 1 Va m. Ferner
Würde eine viercckiffe Platte von einem Qnadratmeter

Uinfaug, die einer Ujrdria als Deckel diente, sowie

ciae Lekrtboa (tefandea. Da in der Nike der Fund-
stelle nach Ansicht verschiedener ArebaoloKen die alte

Nekru|>ole den korinthiBchea Kerkyra sicli befunden

hat, wäre die Vornahme sysienatisehar Atugrabnugen
Taa WicbUgkeit. (V. Z.)

Ein Corpus der mestapiicben Inichriften.

Dr. Francesco Bibezzo bat es sich zur Aufgabe

geatacht, ein Corpus der messapiseheii Inseliriften lier-

zustellen. Er hat nicht nnr die bereits bekannten

Texte nachgeprüft und iu vielen Einzelbeitou bc-

ricbtigt, sondern auch an dreilsig neue loscbrifiten

irefnndcn. Er hat seine Arbeit, die neben der Samm-
lung der Texte ancb 8[iracliwissen8clmftUchc und geu

graphische Untersnchaneen enthält, der Accademia
dei Lincei vorgelegt , nnd es ist 7.u hoffen, dafs auf

die £mpfehlttug Barnabeis und anderer Gelehrter die

Akadenie nicli «ntsebliebt, daa Werk dnteken an laasan.

Sur Kritik mai IrkllraBf dw lalainisakaa VlMh-
t&felcben des AiiAall«Bt'ieh«B Corpus.*)

No. 111/112. Zwei zusammengehörige Bleititfaieben,

cefundcn mit einer Mfln/e Mark Aurels aas dem
Jahre 172 zwischen Villeiiouge und Chägnon in der

Cbaraote-Inttrienre. Zuerst veröifeotiicbt von ComUle
Jallian In den Oomptes-rendos de I*Acaddmie
des I nscri plions et Beiles- Lellres

,
Jahrg. 1897,

S. 177 ff« (mit Faksimile). Weitere Läteratar bei

Andollent a. a. O. 8. 167. Terinebt werden ein Len-

tinus iiiiil ein Tastiillus (?), damit sie einen Prozefs

verlieren. Der Text von üo. 112 enthielt ein syu-

taktlicbaa «a4 paUognpUMlMa KirtoiMi, «nf daa

«kr hiar nnlteerinan macheo nfiditan. Er lantat:

') I)ffi X ion «1 IM tululhii- <jn()iniiif iiiiiotufnint
f IUI in 'iraeeis orieiitis (juain in totiiis ix i i'lentis piirti-

l u-. jiraetcr Attiras in Corpore in«riiptii)niiiii Atticarum
e<htas. Cullf^'it, iligi'Ssit, comnuMitario iiistnixit i't

F:i'-ultati Literarum in l'niv^'r^'itatft Fari»i<-iisi priiitusiiit

i'l iliK'tori» gradiini proinovcndiis AujfustuH Andollent.
i'iu<.t.at I/uteeiar- Partsionim in aedibus Alberti Kon-
t< inoinK- Mi)( ( ( CIV. Beaproebea: W. £ KL Phil. 1906
No.ö Ö. 113—11«.

...... sie il{l)o» [in]mieo$

112.

aver ab liae l[i]te este quo-

modi hie eattutu üMmu
est nee surgere poteitti,

tie nec tili; »ic (raspecti nn[t\

guomodi iUe\

qumMdi in hoc ni|^oJm'inMl(o)aii»-

nialia omtnutuerun nee mtgt-
re potsun, nec Uli . . .

Zu der sebr merktrflrdifren Form poUnH der

dritten Zeile bemerkt der Koiiuiie:itar Audollents

einfach : potetU — poUtt, tu dem am finde der zweit-

letiten Zeile Aber der Linie stehenden tt:tt anpra
versnm in tiiin non intollego. Dieses Vcrstiiiidiiis hat
er sich, meinen wir, durch falsche Interpretation von
poUtli TemnmOgUcbt. Sobald man fwtert» ida daa
fafst, was C8 talsjichlich ist, n.lmlieli ah vulpäre

•J. Person s^. des Pcrfektums (und nicht als 3. I'orson

des Prilsens; vgl. dos italienische passato rimoto

potei, poletfi, pote), so gewinnt auch das rfttaeiliafltef

aber der Linie beigefügte »t Bedeutung.

Bei Vergleichen von der Art des auf unsaram
Tafelcbeo vorUssendan waren swai Ansdrucksweisen
denkbar und ancb wiritlidi in Oebrancb: die ob-

jektive und diu direkt apostrophierende, von denen

jene sieb der dritten, diese dar zweiten Person des

Verbttns badiente (s. die Indtees Andoilants, TI E,
S. 491 f.). potf.-ft inlioi ilern vorhergehenden (iversut

''»t nun stelit eiue höchst bemerkenswerte Ivoutami-

natiou der beiden Tjpm dar. Daa «< aber, daa den
surpe auf der zweitletzten Zeile übergeschrieben ist,

erkliirt sich zweifulsuhne daraus, dafs der Schreiber,

des Täfelchens nachträglich dem nurallelismus znliebn

jene Kontamination auch in dem ganz gloichgeartotcn

Passus quomoiii in hoc monimouto etc. durchführeu

wollte, indem er, am Ende der mit «tirj^e schlielsenden

Zeile angelangt, aoa diesem letctaren eine swaite

Ftoraott pl. dea Perfektnms, die vulglr etwa *nirati»

aus *isurgiitlia = «Mrr^j-j.vO.s (vgl. das italienische pas-

sato rirooto surst) gelautet liaheu möchte, herzustellen

sich ansehiekte, sein orhaben aber nnr teilwetaa

verwiiklichte, weil er beim Weiterlesen auf das damit
nicht zu vereinbarende potswä stiefs. Begegnet «a

uns doeh ancb beote siebt sdien, dafs wir beim
Durchlesen eines chen geschriebenen Briefes an einer

gewissen ätuUc angelautet eine Korrektur anzubringen

Iwginnen, die unsere automatisch weiterscinseifenden

Augen alsbald a\s durch das Folgende ausgeschlossen

erkennen, sudafs wir innehalten und das Geschriebene

wieder tilgen. Dafs die Tilgung des st im vor-

liegenden Falle unterblieben isti kOoute aejnen Qmnd
in der Natnr dea Sdirdbrnateriala haben. Indem auf

Blei Scliriftzi ii iitn weniger leicht auszulösclien sind

als jetzt auf dem Papier. Angesichts der grofsen

Nachlässigkeil, mit der all diese Flnebtftfelebett ge-

s<liriebcu sind, hallin wir es indessen fOr wahr-

scheinlich, dafs der Urheber unseres Textes die

Tilgung Oberbavpt für Ubarllllaalg araebtala.

No. 1.3."i. Bleitafclcben aus dem Ende des zweiten

oder dem Anfang des dritten uachchrisiliehen Jabr-

Digitized by God^Ie
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bundeila, gefnndeu in einem Gnbe in der Kihe Yon
Nonentnra (Mentnns), xvertt TerOffenilieht ron Bor-

sari in den Notizie dcffW scavi <li antichilä,
März 1901, S. 207 ff. Veriluclit werden ein ge-

wisser Makius, Solin oder Sklove 4er Mlcom nml
eine Piilira'j, Tochter oder Sklavin iler Rnfa, unter

bei (Icrarligen Verfluchungen hiiofiger uni&tandliciicr

AufKäblang alter Teile ihres Kfirpen. lu dieser Auf
zftblnng n«n tuMniat zweidial «m gant anversUlndlicbe

Wortform vor, die dem ScbarfMnn der bisherigen

Bearbeiter Borsnri, Ca^nat und Audollent ^'etrotzt

hat. Es heifst nämlich in der Veriluchang de«
Maldnat

Maln'p yicpiics ontloM
\
matnix (Itcilon brni ins ....

aeapla» umeium uervius ot-u
\
merilat veiUtr tuen-

tula . . . defico in a» tabelas

and in der Verfluchung der Pulica:

Rufai») ruiiea(x) tnanus detes
|

ocloM hraeia

venter tnamila
\

periue o»u meril«» vtHter | . . .

.

deioo (U e. d^o) in om tabdaa.

Was ateciit in Afm ritselhaften merÜtu mcnia$t
Der Kommentar .Andollents bemerkt r.n merilu»: (juiil

Sit non liquet, lectio tarnen certa est; merita» (?)

Gasnat errore, und tu meriUu: meriUu (?) Borsari,

Cm-nat, certiim r?f tnfrihts in imriftinc. Wir jjlanben

mit iJyrsari, Gagnat und Audillent, dals tncrtlu» aus

nieriUi» verschrieben ist und halten für sicher, dafs

mit letzterem meduUaa gemeint ist. Sachlich findet

diese Annahme eine StOtze an einer der Setbianischen

FlucbtJireln aus Rom (Xo löf) bei Audollent), wo ein

gewisser Üardelus, Sobu der Fulgentia, mit den Worten
verfladit wird:

hilf. MOtaifwxQiyete inavx'^*'^^^ iiaf{4]vitt

ir[aTa]fMr(tf[i«Tl( .... xal r^v t'ivx',*' ^" Saiia
mr) cor; (tvaXovf xal i[a]

j
vti-qa xai tccf oÜQxag

.... haQdr^iMt

und weiterhin:

bSSif. «fW« (tv[vxa'\Tt;f!X'i'*
!

[fOfJ OVVÖf,<Hjtt]

fois fiVttXoi( [fä vti{>aj tä^ aaQxag . . , Äcr^

Bmcrkensworf ist liiebaf, dafs, wie auf dorn

lateinischen Täfelclien inerila» beidemal hinter utiiu[iii]

steht, io aach in grieehisdiOD Text dem ror; ftva-

Xovg wenigstens an der ersten der beiden eben

zitierten Stellen id imfa vorangeht. In ganz illin-

Uchem Znsammenhang findet sich medullae ferner

aoeb aaf drei Bieit&lclchen aus Karthago (So. 247

bei Aadotlent) nnd Hadmnietnm (No. 288 and 289).

Anf dein ( isIlmi lieifst os mit Di /iij,' auf eiiiuii Tier-

fecbter Oalljcus: . . . oOliga Uli pedi[t^ tiile\m[br]a

Musua vMd»Uttf$)*), aaf den beiden aadera werden

Zirku^jpferde verflucht mit den Worten : . . . auferas

ab ein uervia vires medutifu iinpelos vtctoriae.

Nach der paläographischon bezw. lautlichen Seite

hin scheint die Identifikation TOn merilaa mit medullus

zunächst etwas bedenklich. Bei näherem Zusehen

erpil)t CS sicli indcssi ii, «lafs sie es in Wirklirlikeit

nicht ist. Einmal hat der Schreibor der Inschrift

•) Wold, wie sflioii Cimmt M riiiiitt't hat, viiln.äri'

Form von Publica; cf. .No. II«, a 3 olijo statt Miifo.
*) Audollent ergänst m«dutla{iH).

Mo. 185 die Konsonantengeminatioo ! der Uegel ver-

naehlilBsigt; ef. a3: eopito ^ enpillon, a4: mamilat
und 1)2: inamila — vifiinilla», a 5: huca» — biieca»,

a 10 und b 8: taUla» = tabtUa», b 3: o»u — o««um,

b 6: eimiw ^ enmm$, denen aar «tUu» a 5 and omu
a7 mit t^eminicrlcr Konsonanz gegWlUbersteben. So-

dann SL'i an ilie auf l iiieni in Lydney Park (Glouce ^ter-

shiro) gefundenen Zinnphlttcben (C. / /.., VII 140;

No 106 bei Audulleut) zutage gelrokeno Form anilum
mm antäutn erinnert, die zwar mit merilat a= medntla«

nicht völlig (jloich goartet is^t, demsidbon aber dorli

hinreichend nahe steht, um «s zu sltttzen. Das r von

merita» endlidi dOrfke seine Erledigung fiaden durch

deji Hinweis auf das von dem Grammatiker Consen-

tius (Ii. /« V p. 392 K.) bezeugte vulgilrlnteinische

pere$ ™ pede». Bekanntlich war im rmbrischen inter-

viikalischcs '/ durch einen dem recliischen f nahe

stehenden '--Laut vertreten (cf. Burk, Elementar*
buch der osk.-umbr. Dialekte, §§24 nud 108),

and diese Aussprache scheint sich in der Kaiseraeit

tttebt nar gehalten, sondern sieh sogar Aber ihr ar>

siirniinliclies Gebiet hinaus verbreitet zu haben; dean

es ist kaum anzunehmen, dafs das nmbrische peH

pede* der ignriaiscben l^fela and das vnlgftrlat^ni*

sehe peres des Consentius auf nnaldiäncriirpr paralleler

Entwickelung beruhen. Dals dalKi das auf ludogcrm. d

und das auf iiidogerni. dli borulieiidc lateiataeba il ta

gleicher Weise in Miilcidtiuscbaft gjuogan «ardso

mufsten, ist selbstverständiicli. Welches von beiden

in ineduUa 'Mark' vorlioj^t, liifat sieh iiitbi s.i;je.i, da

das Wort bisher nicht sicher gedeutet ist (s. Walde»

Lat «tjm. WOrterb., S. 875.')

Mo. 190. Bleitftfelchen
,

gefunden 1879 in der

Nahe dea Ampbitbeatars vou Minturnae, zuerst ver-

öffentlicht Ton Storaainolo im Bnilettiao dell'

In^tituto di corrispondcnza arrbcologica,

Jahrgang löÖO, S. Itiäff. (mit Faksimile) und danach

von Hommsen im C. /. /.., X 8249. Yerflncht wird

eine gewisse Tyche oder Tychcnc, Gattin oder Sklavin

des Carisius, mit sumtliclicn Xeileu ihres Körpers.

Aaf ZeUe 4 IL belfst aa:

.... dii iferi vobis

comedo t/tu«, memra eolore

ßevra eaput eafnUa vmbra eertlh

ru frute supf . . . . ia es uasu

meto buca». la . . . . . rbu vitu

eolu ÜMur ....

tups .... M auf Zeile 7 und la rbu aif

Zeile 8 sind längst zweifeltos richtig in »uperdUa and

tttbra wrbu(m) erg&ntt. Dagegen will ans kdner dar

auf da» am Ende der achten Zeile stehende vitn ba>

zUglichen iiesseruugsvorschläge einleuchten. Zange-

meisler hat an oiiAi, d. i. (h)alüu(m) gedaebt, Bon
mann an visu(Hi), Mancini an rifufm), .^ndoMcut SB

vullv(w): Stornaiuulo, dorn Mommscn zweifelnd ge-

lolgt ist, zieht vUn zum ersten Wort der folgenden

Zeile (in dem alle anderen col{l)u(m) 'Hals' gesehen

haben) und vermutet vMtrimdxm, Unserer Meinaug

.Mtitalii iiiseb i«t ührigt-ll-i ln /i iii;! /. nuinnii —
k niiiluUn in den auK tleiu \\\ . .lulirbuiidert .staiu-

mendea Fatü di Ceram

. kj ^ i y Google



96$ ».August W0CHBN80HBIFT FOB KLASSISCHE PHILOLOaUL IWtt. No. 86. 966

iincli verhirpt sich in viin
\ colu vielmehr rerlwolii(m)

'Wirbel, Wirbclsilale', das viiliiärluteinischc Siilistrat

«OB altfrauz. vertoil, pruveii/. vertouUk-g (cf. Tliornas,

Romania, XXVI S. 450). Das r war im Vulgär-

latein vor t sehr aeliwtch artikoHert, sodars es leicht

gftnzlich schwindeii iconntc (cf. Sommer, Handb. d.

lau Laut- u. Formenlebrü, § 97); der Übergang
des ao entatandenvii *vrtiteolu(m) in vittieohi(m) liat

ein AnalofTon in flcn vdii den Grammatikern der

kaiserzeit gerügten Vulgarformcn ptdaio, junaria,

»iiiatu» fflr pedatu, penaria, »enatui {Sommer, ibid.,

§ 77. 6). Zur Sache endlich vergleiche mau «lio in

Moparn gcftindencn ßrucbsittcke einer griethischen

Vcrfluchungstarel (No. 43 bei Audollent), wo unter

dea verflncbten Körperteilen aucli die ^ä^tg figuriert

(b 9 ff. : ißaa96» .... \nvivft]ovai xoQÖiav ^noQ
. . .

I
. . loxto ^X**' MMknr).

No. 248. Blcitilfclclicn ans Karthago mit Ver-

«ttoacbottgen gegen drei Miknner, Ziolns, Zelica und

Adesiela, damit sie in der Arena unterliegen und vcr-

vniid«! werden. Der erste Teil dieser Verwünschungen
«atbUt drei unklare Ausdrflcke. Da heifst es nämlich

:

ati[uro i\e per tlfian »ivu[in uf] faeia» Tzioln

^veru)
^

p(epfrii) [Rei't]u(a et Jzelica \nppu]ntorem
m. a [AJe»]iela ^(uem) p(ep«rit) Victorta vicio» per-

victon exaetos titiliatot ewipilatot plagtUM.

Nach Audollent w.lre ejraelos verderbt aus rx^fn)-

dato« im Sinne von e.xhau!<tox 'erschöpft'. Diese Yer-

matang Mihi sieb biosiclitlicb der paläographischcn

Wabrscbeinlicbkeit recht wohl böreo. Dag^en
spricht, daft txanelare im Ubertrageuen Sinn sonst

aar 'ausduliK n, bi~ a:i> Kuilc rrtraijen' (a, B.

anno» IteUt) bedeutet. Soilte niclit mnmAw im Sinuc
von 'aoBgenseht, durebgefiiHeD' das Richtige treffen?

Die Änderung wilre sehr leicht und lülmmte vottrefF-

licli zu dem vorausgelienilen virtox, pfrvtciD*. Wir
entieiten anf diese Weise zwei Gruppen von je drei

Ausdrücken, von denen jeder die im vorhergehenden

liegende Idee steigerte und von denen die drei ersten

sich auf die moraJiscbe, die drei letzten dagegen auf

die physische Niederlage bexAgeo, die den drei oben

genauDteD Konkarrentea gewanacbt wird.

Zu exiliatos nerbt Andollent an: «ctftalM in für-

atum est, ut qoidem sentio, ex »dicdivo eaHit

porticipiuni, nt si extenwUot disiant. Oboe die Mög-
lichkeit diei^ur Deutung ohm Wtilerea in Abrede ^11

stellen, möchten wir doch lieber eaäialoi auf ein dem-
dben Bildnngitjrpaa wie etwa *ahoeHlar4 (frans.

areiifjler)*): oculu» ungehöriges exilinre: ilia 'Weirlien'

beziehen, unter Hinweis auf die Tarallele frauz.

Am scliwicrigsfcn ist die Deutung von fxpihi'oK,

was ÄudoUeut mit Uecht aus dem Uberlie.Vrten

txipilatoB hergestellt hat. Hier wissen wir auch keinen

Rat; Our soviel gilt uns fflr sicher, daR nirlit, wie

Andollent mutmofst, viclaria zu ergilnzcn und expilare

Blitbio dmeh *b«rinben* ni ttberaetien ist. Etwa *gun

') abocuJu.i (franz. avcw/lr] wäre <lann eine post-
Terbale Itildung. Der neuerdings geuiacbte N'erfueli,

es aus 'alboaUHH herzuleiteu, scheint uns nicht
gilicklleh.

gequetscht'? Sodafs der Sinn der ganzen Stelle wäre:

'Mach, dafs Ziulns, Zelica und Adesicla besiegt, ganz

und gar besiegt, ausgezischt, völlig abgebetst, ler-

quetscbt and mit Wauden bedeckt die Aren* v«r^

lassen'.

Zug (Schweis), dea 16. Jon! 1906.
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Zwei oder drei Jahrhunderte vor dem troischoii

Krieg seadea die von Kadmos gegrüudeteu jihö-

nilnsohen Koloniea Theben and Ohalkis Aus-

wMdenungnebcran ueh idem Watten, am Bne
zu suchen; über Ithaka und Korfu gelangen sie

nach Italien. Hier besiedeln sie auniiclist Tareut

nud Metapont, dann Cumae. Was diese Koluuisteu

Mif den Handebfahrten mn d«r Mord- and Nord>

Westküste des Tyrrbeoieoben Meeres in Landes-

prodiikteu eiutauschteu. wird auf einem Landwege

(jaer durch Italien nach den iouischeu Inseln and

aaeh Grieehenland gebracht. San fw dem tro»

i»ehea Kriege Teranlssaeo Zwiatigkeiten mit den

' tnotrerit die AnswandernDg ans CamM nncb

Uchia-Scheria, der Insel der Phäakeu.

Vorher schon hatten die Phöuiker des Uätons

Utikn ond undmre Kolonien im fernen Westen gc-

gritaldat nnd waren bis zur Enge von Gibraltar

vorrrpdr'.ingen. Auch die T'hüaken anf Ischia

debueu ihre ilaadelsfahrten nach Süden über die

Agntaaehoi Inadn bie Afrika, sodann aach nach

Waatan bin uit.

Üie Henen Verfaasar von VnnfMnaen, DiwertatiiMieu nnd «mstigen tielef^enbeitaaelirifteu werden gebeten,

en die Weidnennaeke BDehbaalInnsr, Berlin SW.. Zimmerstr. 04, ojusenden m wollen.

Zur Zeit der Räumung Cumaes steuern die

Griechen ifarn Fabnenge weatwirta. Die Phöuiker,

nnd im beaondwn die Pbinknn, radien ihre Hnn-
delsinteresseu zu adhiitinn. Die Militärposten bei

der Skylla und der rharybdis, auf den .\gatischeu

Inselu, der Kirke- und der Kaljpsoiuäel haben die

Eindringlittge ahsnwebran oder in Taimiebteu.

Doch mit Theben und Ohdkis bleiben die

Phüaken in Haiidelsbezieliungeu; um 1050 fordern

letztere die fast ganz griechisch gewordeuen

HntfeentSdte auf, Metaltarbetter so aenden. Qegen

850 sied die Einwohner ron Seherin Griedien,

vermischt mit bellenisierteu Phönikern.

Um diese Zeit kommt Uumer auf eiuem grie-

ehiseben Schiff nach Sobem. ESr baabgt die

Geaebtohin dicaer Kolonie^ ihre gefithrrollen Ent-

deck nngsfahrteu, ihre eifrige Haudelstatigkeit, ihre

luiau.'ige.setzten Kämpfe gegen ausländische Kon-

kurreuteu, auf gruud der eigeueu Beobachtungen

aud der firdUilnngeo pbiakiecher Seeleote: ao

entsteht der Nostos.

Auf seiner Rückkehr kommt Homer nach

Ithaka. Im Hause eines Abkömmlings de.s Udys-

scua bat er den Hanpttet) der Odyssee gedichtet.

In den beiden Helden, Odjsseus nnd Telemaoh, iu

der Szenerie, den sozialen Kinrifhtuugen , in sei-

nem Thema (der Vendetta innerhalb einer 8ee-

mauusfamilie), weist dieser Teil des Epos nach

Ithaka, wie der Noatoi nach Seherin.
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Für die pylisclion Kolonisten in Metapont, für i

die Spartiaten iu Tureiit hIdU die sukuuclüreu Epi-

soden (TBleoMebs RetM nmeh Pylo« and näoh

LnkedSmoD) gediclitet wonlen

Gegen 825, kurze Zeit nach dem Aufentlialt >

liomera ia Soberia, sucht eiue furchtbare Eruption,

denn Voneinben der Di«ht«r bemerkt bstte, die

Inael heim und macht sie unbewohnbar. Die

Sciieriüteii kobreu nach dem Festlande rurück

und siedeln sich zom zweiten Male in Cumae an.

0ns nt im weaentlieben der Inbalt des wunder-

lichen Buches. Die Odyssee gibt im Nostos eiue

mythologisierende DarstBlluug phöniko - thebau«»-

chulkidiflcher UaudeUfabrten. Die von Odjrsaeua

berQhrtra Orte kBnnen bestimmt werden; sie lie-

gen meist im Tyrrlienischeu Meere. Die Loto-

pbagen wohnen im beutii:^eii Tunis, ilic Kyklopen

auf den Pblegräiachen Feldern, die Ziegeuinsel int

Nisidn in der Nabe Neapels. Äolos beherrscht

Ton Harittimo ans die ÄfpitiMben Inseln. Die

Lästrygonen findet Ch. an der Nordostküste, die

Stätte der Nekyia im Nordwesten Sardiniens, die

losel der Kirke in i'ianosa, der iSireuen in Likosa

(sQdl. ron Neapel), die Flankten in StromboU,

Skylla und Charybdis iu der Meerenge Ton Mes-

»ina; die Rinder des Helios weideten bei Taor-

raiua.

Es ist nieht mSglieb, dem Vf. bier auf seinen

zahlreichen Irrgängeu zu folgen. Zu der Inbalts-

sngabe fiigc ich einige kurze Bemerkungen.

Durchaua nicht glaublich ist es, dals der

DiehtoTt der mit der Topographie t. B. 'der

Troas and Itbakas so frei verfuhr, so genau die

fernen Ortlichkeiten geschildert bat. W-ilirend

der Vf. glaubt, Fahrzeit und Falirgeüchwindigkeit

naehreebnan an dflrfeu (24 fg., 46öfg.), gestattet

er bisweilen dem Dichter, von sorgfältigen An-

gaben abzusehen (!07. 145). Die Insel der Ka-

lypso floll Gibraltar sein; dal's dies eine Halbinsel

ist, macht dem Vf. wenig Sorge (418); ancb dar-

auf läfst er sich nicht weiter ein, dafs der Dichter

sich die Insel der Kirko offenbar im Nordosten

gedacht hat (x 135 i* 3). Mit Vorliebe falst Ch.

die Osnealogien der mjtbiseben PsnSnBebkdten

als geographische ZniammeDhänge auf: Pborkys

(a 7-2) ist Ni>ida 'die Inni l des Hiifens', ThoOSa,

seiue Tochter, ein Tracliytlelseu an der Ustseite

der losel (.379). Die Agatiacben Inseln entsprechen

den 15 Mitgliedern der Familie des Äolos (390);

KalyiiHo, der Fels von Gibraltar, ist die Tochter

des Atlas (des Afi'enberges, S. 414).

Nicht Obersengend oder auch nur wabrscheiu-

ich sind die gesehichtliehen AnsStie. Die
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I Besicdelung Thcbcus durch die Phöuiker steht für

Ch. fest. Um 1200 findet die Auswanderung der

Phftaken d. h. PhSniker ans Cnmae statt (290);

Ithaka ist die uatQrliche Vermittlerin zwischen

' Thcben-Euböa und dem Westen (.354). Die bei-

den ineinander vcrwacbseueu Ölbäume (e 475 ff.)

symbolisieren das Znsammentreffen des Odjsssns

und der Nansika* d. I. der Ankomraliuge mit den

alten Einwohnern von Scberia (339). Die zwei

Sirenen rerkörperu zwei phöaikische Handels-

stationen, «ne anf der Insel Likosa, die andere

gegeuäber aof dem Festlande (454). — Die so-

ziale Stellung des Weibes bei den Philakeu dient

als beweis für ihre pböoikisobe Herkunft (217).

Dasn kommt eine Menge von FMcbtigkeiten

und Fehlern im unnelnen. Über die Verschieden-

heit der griechischen und der pbäakischen Kultur

wird sehr ausführlich, aber ohne jede sichere

Gruudlage gesprochen (166 ff.). Wort islnsss

(»8) flbersetst Cb. mit trto MpmÜ ptr Ist

vaisseaux (397); nicht am diesseitigen l'fer ent-

lang (470), sondern über den Okeaaos führt die

Fahrt zur Unterwelt.

Ein wichtiges Moment dieser Methode bildet

die Etymologie. Als Beispiel gebe ich folgende

Gleiflinngen: Schera (bebr. säbar schwarz sein)

=^ i:X«git|; = Nerone (la Koche Noire); Ischra =
Isela i- Isebia (Itle de la Boche Noire); Seherioien

= 0uttjx(i; (le peiiple de la Rochc Noire, S. 140).

l'horbautia (eine der Agatischen Infeln) =^ Stute

B hebr. para-s; letzteres auch <= Heiter — tnTiöi^}

also Phorbantta die Insel des Hippotaden (3ü2).

Casamicciola auf Ischia biefs im 16. Jabrh. Caaa

NizEola d. i. phönik. uis — ail^tna t 337. 353

(8. 340). Übrigens bezeichnet das semitische Wort

(hebr. ues) vielmehr eine Falkenari

Gewifs haben die Phöniker den Griechen vieles

von ihren Rihrten «rzählt, und mauches mag dem

Epos zu gute gekommen sein. Aber Torgefafstas

Urteil nnd fiberreiebe Pbaniane lassen den Vf.

über jedes Mals hinausgehen. Er selbst sagt

(S. .311t': ä defiiut dt- temoiguages directs, ccrtaines

coajecturea unt parfois uue reelle valeor. Dieser

Grundsats hat ihn abw überall gelmtet. Resallat

und Methode sind Tscfohlt

Nenmflnster. Christiaa Batdtr.

Hedwig Jordan, Uer Erzäblungsstil in den
Kampfscenen der Ilias. (faavgnral-IMsiert.«

Zürich 1904.) Breslau, KommissiotisTeriag von

M. Woywod. 1905. 8*». 141 S. 4 J(.

Es ist erfreulich, dais die Zalil der Arbeiten

sich vermehrt, die der Konst der epischen £r^

b. September. WOOHKNSOHRirT VOb KliASSISOHK PHtIX>LOaiK. IMM. Nu. 8&

. ^ i y Google



973

zähluDgsweise sich vridtnen. Di«- Vf's. versucht

ein Bild tou der Darstelluugäteulinik. iu dea-

jao^o Twten der IHaa n geben, welehe die

Kimpfe behandeln (auch iu A', in welchem eigent-

liche Kampfesscfnen fehlen), 80 dals sif Buch für

Buch durchgeilt, deu lahalt der bierhergubüreuden

StSeke anefDhrlieb angibt and anf die Eigentom-

lichkeiten des Stils hinweiet. Am Schlufs werden

die Hauptergebnisse kurz zusammeagefar^t.

Eine mit groi'tem Fleils und selbständigem

Urteil abgefafste ESretliogaeehrift; leUreieli eind

die treffenden Bemcrknngeu über die M&ogel nnd

die Schranken der Diktion, über die geriii<;e

iiafsere Motivierung und feine psychologische

Awf&hrong, fiber die Attdehnuiig dee Tnditio-

nellen und die neu hiosatroteDdeo 2lHg9.

Auf die Forschungen über die Komposition,

auf die Untersuchangeo über das relative Alter

der epischen Lieder eiozageheii, lehnt Vfs. aas-

drBeUioh ab: Bei der ünmoigkett, die in diesen

Fragen herrscht und noch recht lange herrschen

wird, begreiflich. Doch wäre immerhin der

Versnch zu macheo gewesen, eine Übersicht über

die daratellende Knast sn geben, wie sie sieh

gföfser oder geringer in den einzelnen Gesäugen

zeigt. Jetzt ist der IMierblick ziemlich erschwert;

trotz der Bemübuug, frisch und lebendig zu sein,

wirkt die Beepreebang b&nfig wiederkebrender

Motire oft etwaü ermudeud; genauere Verweise

auf früher Besprochenes wären wfinsobenswert,

fehlen aber fast ganz.

Bei alledem bleibt die 8ebrift wertvoll als

reiche Sammlung fiir die ßeurleiluug homerischer

Darstellnngaknnst. Möge sin liic < niiHlliign zn

weiterer, historischer Betrachtung werdeu!

Nenmftnster. Cbristian Bardsr.

A. Castiglioni, De nonnullis Arriani analiasros

locis disputatio. Estratto Uagli studi ilaiiaui di

filologl» elBsiiea vel. XIV 8. 11-16. Fleieu 1906.

Für das erste Buch von Arriaus Anabasis haben

wir ilurr!i A. (i. Tujos, der eingehend die hand-

aebriftliohe Textcügruudlage untersucht und iliren

Wert bestimmt hat, eine bttdist dankenswerte

Anigmb« «rbalten, der boffsatlich bald die Gesamt-

ansgnbe der Alexandergeschichte nachfolgen wird.

Durch ihu angeregt hat Castiglioui eine Anzahl

Ton Stelleu besprochen, an denen er Boos uicht

fetgen so dfirfeB glanbt: 1 4, 3; 6, 8; 9, 4; 1 1, 2; 11,

6; 16,2; •22,2; 24,5; 25.6 und daran die Be-

sprechnng von II 24, (i: IV 6. :\; V 4, A; VII iü, 4

aDgesohloäsen. In I U, 4 wird tot xiydt'yov durch

di« OberUeferang des Yindoboneusis tovs »tydv-
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vovc mehr empfohlen, als iwf mvdvvbnv, Beachtung

verdient der Vori^chlag zu VII 20, 4 inl itädt ydd

ftitßw ^ijfÖM [inl r^de] odx «Irau ä9i^^, in

I 4, 3 m:ig xov 'latQOf späterer Znsatz »ein; die

sonstigen Ausstellungen und Vorsc hlüge Castigliouis

halte ich dagegen nicht für berechtigt, so wenn

er I 22, 2 tatf itijjcavalt als Glosse beseitigen (vgl.

I 22, I und I 5, 6 dni fuixtitnSy), I 25, 6

iliirch ifioßfi ersetzen, I 24, 5 ravrn <^dt> xar«-

Uf^'iai [yg\. II 18. 1 xaita Uyuiv^ II 27, 1 tavta

Ai0v0aq, III 27, 7 taSu» iia9w»), T 4, 3 tovttP

iovvy x6v nwx^v, IV 6, 3 <«?>i]/yy<X*i/ (I 5, 1

dYYtkXovtfi; , 12, 5 fiyyikXfto. II 4 uyylXXttca

u. ö.) schreiben will. In I G, ä kann tnfßßäftat

tteA tovrovg nicht mit xa) rtQätog [Uv aüios f^ä"
omp Staßaitw gleiehgeetellt nnd dnreh d«i Hin-

weis ;iiif ilie^^e'^ erklärt werden', in I 11, 2 darf

^dvitg weder deu Zusiitz dya3<)<; erhalten noch

als Glosse gestrichen werden, vielmehr wird der

geUlttflgea Verbindong di^ fmvuf dureb 7M-
fiiaaevi ihre charakteristische Bestimmung ge-

geben. Die Namhaftmachnng der Amphitrite bei

Arrian Cjneg. Üb (auch Judica 18, 11) macht

darnm nieht Aoab. I II, 6 den Zusats <inr) *^itf*-

TQhi}y erforderlioh, sie ist nnter den Nereiden

miteinhegriffon . wie Jud. 20, 10 und .'i uuter

den ooot älXoi i^tol Oaldoeuu. Verfehlt i'^t auch

die Tilgung von ntt\ vor nnd die Einfügung von

niv hinter cr^tof in I Ift, 12 niA aiiol ov ßa-

ßttiov X.T.Ä., da xfxt dem voraiisgeliemleii r/ in

IM tf nlfiiPti . , iXaiiovfttrot entspricht und, wie

Abieht riehtig erkannt bat, einen «weiten Gmnd
des xaxo7T(r.%rc iiiifiii^t. Möglicli ist, dafs das ana»

kolutliijiche oi di flt^nnt vntQdtiiov t7; o/'J^c

ein späterer, aus § I dnö ö;(^r^ «'§ vniqdtiiov

entlehnter Znsats ist. Von einer Andernng des

Textes endlich auch 115,8 abzusehen, wo
Castiglioin tniyortinnt f^rr'^fyQaif'H'y «r«^ für das

überlieferte tniyfjafifia in' arij vorschlägt.

05]n. Wt. Benss.

Benedictas Nüst-, Gniinlrifs der rümisclieii Ge-
suliiclite II« li^i ^'uelleiikaude. (Iwau von Müller,

Handtjucli der klassischen Aitertumwissenscliaft 1115.)

Dritte nmcearhcitcte und vermehrte Anfla«e. Mfln-

clii'ii 190l>. C. II. IK'cksclu! Verlau-slMichliaiKlIuii}?

(Oskar Bock). VllI u. 405 S. Lex. 8". Ji 7,20,

geb. 9 Jl.

Der nnn iu dritter Auflage vorli^nde treff-

liche (innnlrirs Nieses hat eiue starke Krweitening

erfahren: >t;itt der 2(15 Seiten der zweiten Aullage

siud CS jetzt 405 Seiten. Zwei Abschnitte sind

gans nea binzngekowmeu : § 50 (S.314—329) nnter

6. September. WOCHEMSOUKIFI' FÜS KIASSISOHB FEILOLOan. IVUI. No. 36.
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ilcm Titel: 'Kaisertum, Keieh iiiul Provinzen,'
[

woriu der Nacbdrack auf die Gescliichte der i'ro-

fiosen in der Katicmik entspreeheod d«it grofseo

Fortachritten der Forschung gerade Ulf diflMiB

riebieto gelegt int, mul ilor Soliliif-ipaTagrüpll (55),

der überschrieben ist: 'Die ostgothisciic iiemehaflb

in Itelien nod Jostintanna', wodaroh di« Dartt«llnug

bis nun Jahre 5(35 (Tod JuHtinians) bezw. o<i8

(Einfall ilt-r I,;uitjobarden in Italien) herahgetÜhrt

wird, was — wenigsteDS für Westrom — einen

benenn Absdilnfi bedeutet Aneh der g 15 der

eltea Auflage hat eiae Umstellung und Krweite-

rang erfahren: ihm entsprechen iu der ueut-n Auf-

lage § 15 (Verfaasungsgescbicbtliches) und § ](>

(Eintritt unter die grofsen SlichteX deisen Hanpi-

inbalt frSher den § 15 einleitete. Innerhalb dieser

Abschnitte und durch das ganze Bach hindurch (
v<rl.

S. 56 £, 76, 107 m. A. 1, 261, 346) ist voruehm-

lioh das römisobe Ueervewn nnd aein Bioflofs auf

die Varbttongsentwieklnng mehr in den Vorder-

gyond geruckt wonlen.

Neben der Erweiterung aber bat die Dar-

stellung des brauchbaren Handbacbes dareh riel»

faebe Umarbeitvog eine starke Vortiefang eifithvea.

N. hat mit der scharfen Kritik, iex peinlichen

Sorgfalt und Sauberkeit, die seine Arbeitsweise

auszeicbueu, die üauptergebuiüse der Forschung

des leisten Jahnehnte su rerwerten und einsa«

arbeiten sich beuiübt. Dem neuen Quellenmaterial,

das uns der Boden Ägyptens gerade iu den letzten

Jahren in iiuuier steigendem Mal'»e geliefert hat,

begegnet man anoh hier, vor allem natfirlieh in

der Darbtellung der KatMneit. Neben einer Un-

»uhl von Untersnchungen uud Abhandlutigen

quelleakritiacber aud darateklender Art, z. T. in

den neuen SpetialieitMibrifton f&r alte Geschichte

(vgl. S. 9) — für die Cbergaugszeit vl.ü ilt-r Re-

publik /nr Monarchie stoluMi die Forscliuugeu

Krouiu^'erä, tür die Kaisorzeit die kleinen Beiträge

T. DomaerAwskii im Vordergrund — , neben den.

teilweise ausgezeichueteu Zuäammenfaäsungen in

di'M Artikeln der Healeiie_vkl"|' iJi'.' von Paulv-

Wissüwa — hervorhebenswert siud hier die pro-

sopograpliisohen Arbeiten von MQnser — , neben

dem 'wertvollen Repertoriam* der Prosopographia

imperii Roruani waren auch gröfsero Werke dar-

stellender Art KU rerurbeiteu wie E. Vuii Storia

d'Italia, die neneren Binde ron Ed. Mejers Ge-

lobiebte des Altertums, der dritte Band von B«
loL-lis (jriochiaeherGeschichte, der die helleni^itiscbc

Zeit unter Yieirucbem Übergreifen nuuh Ituliea

behandelt, Nieses eigene dreibändige Geschichte

der grieobisobea aud makedooiseben StaateOt
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VVilckens Ostraka, Gardthausens Angnstus, Hirseh«

felds Yerwaltungsbeanitc (leider etwas zu spät er*

schienen, um noch gans ausgebeutet tu werden),

Seeeks Uotergang der antiken Welt u. s w. Wahr-
lich keine kleine Aufgabe! Neue Probleme sind

aufgetaucht, die alten teilweise in neue Beleuch-

tung gerllekt. NaturgemaTs hat die Darstellung

der Entwicklung des Orients unter der Römer«
herrschaft und der östliclicn Provinzen eine be-

sonders starke Ausgestaltung erfabreu: die ueno

Erkenntnis, die N. ans der Durclwrbeitnng der

helleuiätischeu Gesobiebte erwaohaen ist, ist auch

diesem Buche zn gute gekommen. .Aber der Vf.

hat auch sonst, wenngleich oft nur andeutungs-

weise, äbernll su neuen Hjpotheseu Stellung ge-

nommen, bat den Staad der Forschung knapp und
klar skizziert; alx-r lrot7 allor Kürze ist der Bah»
luen des Ciruodrisses fast scbou gespreugL

Dafs die Hitforsoher nicht mit allen Anf-

stellttttgen eines Werkes, das einen Zeitraum Ten
über tausend Jahren behandelt, einverstanden sein

können, liegt auf der Hand. Ich möchte als Dank
fBr die nelfaobe Anregung, die ich wiederum dunsli

die Arbeit des Yf.s erfahren habe, einige Punkte
herausheben, in denen ich abweichender Ansiebt

bin. Der zweite Abschnitt (.S. 10 ff.) ist über-

scbriebeu: 'Itali&che und römische Geschichte',

aber trotsdem schligt soirobl die Qaellenübersicbt

wie die Darstellung in diesem Abschnitt den um-
gekehrten Weg ein, <1. h. sie spricht erst von Rom
und dann von Italieu, eine Uuikehruug der Dinge,

die frflher sohon beanstandet worden ist (vgl.

Holzapfel, Rtrliiur |iliilol. Wochenschrift 1897
8. lO.HlM, die aber lieute, seit dem Erscheinen von

Pais' italischer Geschiebte, erst recht unmöglich

genannt werden mnfs; so wird anf 8. 20 der

etruskische Einflul's in Horn beiührt, die Etrusker

selbst aber erst Ö. 23 ff. vorgeführt. Auch die

Auorduuug des Stoffes innerhalb de» ^ 4 (Italische

Stamme) lafst riel zn wfinsehen 8brig. Die starke

Zurückhaltung gegenüber der neueren Forscboog

in der Etruskerfrage (24, 1) kann man verstellen,

unhaltbar erscheint mir aber, wie die Dinge

augenblieklich liegen, die Annahme (28) einer

Em Wanderung dieses Volkes in Italien anf dem
Lamiweg von Norden her, wie auch Nissen sie

uocb vertritt. — Zu iS. 11: Die Zarückfübrong

der dtodorisuhen DarstelluDg der Üteren rSmisdiea

Geschichte auf Fabius ist trota aUer neueren Ver-

suche, Mommseus Ansicht zu stützen, nicht mehr

augilugig, darüber demnächst ti.Sigwart ia KlioVL
— Die S. 11 Äum. 4 nur kurt erwähnte Arbeit

Ton Enmonn im Rheiu. Mus. 190'i hitte wdil «t>
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was mehr Beachtung verdient. — S. 14 ra. A. 2:

|)ie Aniinlirae eiuiT Benutzung des Livius durch

Dioujs ibt luit Schwurtz zu bestreiten. — S. 15:

Die Remltete der Fasteolnritik bitten

hier doch etwas deutlicher zur Darstellung ge-

bracht werdea köuneu. Dtircli die Xelieii^ätze

mit 'auch wenn' and Veuu auch' wird der Gel-

tnngBirert der ^nptiitse doeh wbr stark ein-

gesebrtinkt and die Snohlage eher Terdnokelt als

erbellt. — Auf 8. 29 wird der Anschein erwekt,

als wenn von der uralten Kiugtuauer der sugen.

Roma quadrata noch beute Ueste licbtbar wäreu,

Tgl. dagegen Biehter, Topogrnpbte * 81. 4. — Dnr
aeti auf S. 3Ü: 'Wie die grieehisebe Phyle setzt

auch die Tribus das Ganze voran» uud kann erst

geschaffeu sein ahi die Geuiciude schon bestand'

bedarf snm mindesten der Einsebränknng; Bber

die griecbisehen Pliyltm vgl. jetzt die tretFlichen

Ausiuhrungen von K. J. Neuiuami in Syl>el liistor.

Zeitschr. 1^. F. 60 Ib E, über tribus meine Dar-

legung in Klio V 87 £ m. A. 6. — Maeh 8. 35

sdietnt es, als ob die rSmiseh-karthagiflelien Ter^

tlige ülter seien als die etruskiseb-karthagischen.

— Mit den Ausführungen auf 8. 37 niülstc das,

was iu 38. 4 steht, in VerbinduDg gesetzt werden.

— In den Litemtnrangaben anf 8. 43 und 44 tmv
mifst man die beachtenswerken alteren Arbeiten

von C. P. Bürger, vgl. dagegen R. Gi. Bei der

schwierigeo Frage nach dem Wege, den liuuniltal

bei aeinem Alpenfibergang eingeschlagen bat (S. 1)5),

dürfen doch wohl die Kesuitate, zu denen Otto

Ciint?. in dem wertvollen Bnclie 'Polyl/nir^ u^mI --e-ii

Werk' gelaugt ist, uicht mehr aufscr Acht gelassen

wardm. — Anf S. 109 stellt sieh N. besQglich der

AsfEHsang der fibsneeiseben EVriitik der RSmer,

conäebst deijenigen gegenüber Philipp von Make-

donien, in einen Gegensatz zu Mommseu (Anm. I

am Schlal'a). Weuu damals Rhodos und Ägypten

aneh nieht an den Bundesgenossen Roms gehörten,

80 standen sie doch iu einem Freundschaftsver-

hältnis zu der neuen Grofsmacht des Westens (vgl.

ä. 7ö and 102); so ganz ohne Anlais begauneu

daher doeh die RAmer niebt den Krieg gegen

Philipp. Jede Vergrüfserung der mukedoniaeben

Macht bedeutete auf die Dauer eine Schwächung

Borns, das längst schon auf die ßalkaiiliailnnstl

hiafibergegriffen hatte. — Die Behauptung auf

8. 135, dab Plntareh, Tielleieht aneh Appian,

stark den Strabo l>enntzt hatten, ist nicht zu be-

weisen. — S. 142: Niederlage und Tod dos Prae-

tor* Jnveutius durch Pseudophilipp vuu Mukedouien

sstet die neue Lirinsepitome ins Jahr 148. —
8.151: Bkwaa weiter -sind wir beate doeh sehon

beiBglich der zeitlichen Folge der Gesetse des

C. Gracchus. — ]b6: Den Sieg bei Viudaliuni

erfocht Cn. Domitius Aheuobarbus aU Prucou.sul,

d. b. also im Jahre 131, seinen Trinmph setieo

die acta trinmphalia ins Jahr 120 (Niese ius

.lahrllS). — S. 173, 1: Weun Mithradates die

korrekte Form ist, sollte mau es auch iu den

Text setnn. -- 8. 344 nnd 357: Ob OetaTian im

Jahre 36 schon die gesamte tribunicia potestas

erhielt, ist mir mit Kromayer doch sehr fraglich;

vgl. den Bericht des t'assius Dio 49, 15. — S. 26H:

Die techntche Bezeichnnug des Provinzialtaudtags

war nieht oonventas, sondern ooDeilinm; Tgl. meinen

Artikel bei Pauly-Wissowa. — 8. 270. 2: BHoara
Augusta und Augnsta Astnrioa in Spanien sind

uiemals römische Kolonien geweseu, so wenig wie

(trots Taettos) Angusta Vindelieomm (vgl. 8. 887

uud 320). — S. 284 (vgl. S. ,11;)) wird immer noeb,

trotz Asbach, die unhaltbare Ansicht Mommsens

vertreten, duls die Erbebang gegen Nero vom

Jahre 68 der Wiederberstellaog der Republik ge-

golten habe. — 8. 286 gesehisht die Erwäbunng

des Limes etwa.s zu früh. — S. .^01 ff. lifitte der

brauchbare Artikel v. Rohdens über Hadrian bei

Paulj-Wisaowa mehr benutzt werden sollen. •—

8. 301, 4: Hadrian war niebt in Rom, sondern in

Italica iu Spanien geboren; für die Frage nach

seiner Adoption hätte Ües.sans Aufsatz in der

Kiepert- Festschrift zitiert werdcu müssen. —
S. 303, 6: Fnr die allocntio Hadriani in Lambaesis

wird auf Cautarelli verwiesen, warum nicht anf

CIL VIII '2y.]2 n. Supp! 18042. dazu noch Heron

de Villeiussu iu der Uirschfeld-Festüchrift Id-S.'i

— S. 304, 4: Aneh hier erwartet man das Corpns-

sitat CIL II 8nppl. 6278. — 8. 311 wird Caraealla

in den Worten: 'Dabei hat er weder als Heer-

tnlirer noch als Uegeut Fiihigkeiteu gezeigt' wohl

zu liart beurteilt. — ä. 319: Von zwei Provinzen

Ober^ nnd Untergemuinien kann man erst vom
.Jahre 90 u. Chr. ab reden. - .S. :V>(): 'Städti.sche

.\nsiedlungcn' gibt es, abge-selien von Köln, in den

biüdeu GcrniaDieu der bessereu Zeit nicht; es

wurden daselbst wie in Gnllien nnr Volks- oder

Gangemeinden gegründet. — WShieod es S. 321

heilst, ilal's Paunonien zwischen lOj und 107 ge-

teilt wurde (CIL III p. 415), steht S. 30U kurzer-

hand dasjahr 107 für dasselbe Faktura. — 8. 321, 1

fehlt ein Hinweis anf Sehnehardt, Jahrb. d. arch.

Inst. XVI (1901); - 8.32(5 (Scidenhandel mit

China) ein solcher anf N'i>seti, Bonner .Tbb. 9,),

1094, S. 1 ff. (Der \ erkehr zwischen China und

dem rSmisehen Reieh). — 8. 838 sind die Sitae

Ober das ins gentiom gar in mager; auch sollte
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d$a granüiegeuüe Buch von L. Mitteis, Reicbsrecbt

oiid T<dkirteht, wenigateD« nnter den sitierteo

Werken steben. — Avt 8. 346 (am Bode) ist die

Bemerkung ü))er die spätrttmilcbou gewerblichen

Zwangsverbünde (corporn) sehr nnklar, vgl.

WalUing, Corporatious profeäsiouoelles 4 Bde. uud

meinen Artikel eolleginm \m Paaly-Wtnows. —
Noch dürftiger ist die Notiz über den Kolonat

S. 347, 1. Die Kolonisten der Gracchenzt it durften

hier nicht beraugczogeu wcrdou. Dauak wurde

Ar kvru Zeit der Staat aelbet cmn Graudberrn

erhoben, and die staatliche Grundherrscbaft diente

dem T?iinern9chutz, eiu Verfahren, das ohne Nach-

wirkung blieb; vgl. K.J. Neumuau, Die üruudlierr-

ebaft der rSmiseben Republik 33. — 8. 361 : Der

Frigidns der Alten wird neuerdinge nicht mehr

mit der Wi])i);icli. sondern mit dem Hubel identi-

fiziert, Cuutz Jubresb. d. üsterr. archüui. Inst. V,

1902, BeibLlSOf., L Setimtdt, Geschicbte der

deutscheu Stämme I 2 191, 2. — S. 372 flF.: Der

Yf. schildert mir hier im Schlulsubscbnitt etwas

zu einseitig die weitereu Schicksale Westroms t>eit

476 ood betrachtet dieee letste Epoehe rOmieeber

Geeebiebte zn sehr unter abendländisc-hem Ge.sichts-

pnnkte. Anf 0^t^()ln nl>er riilite diunals der

Scliwerpunkt: das kommt uicbt genügend zum
Ansdrack. Daher fehlen im LiteratorvMveicbniB

auf ::181 auch Bücher, wie das von V. Jörs Über

Justiniaus Kciclispolitik, Cb. Diehl, Jnstinien.

lui Anschluls hieran verbeiisere ich eiu paar

kleiiie Venehen« die dem Vf. antergelanfen sind.

Auf 8. 6 rnnfi ei heiraen: der erste, zum Ted in

zweiter Auflage erscliieiieiie Hand von CIL ; eiida.

hätte aucli die Fortsetzung der Archüologisch-

epigrapiiischen Mitteilungeu aas Österreich, die

Jabmhifis da StUr. areh. JhtlUuttf notiert wwden
sollen; weiter mufs e^i liier heifsen: ßulletiu de

cor, hfUeiiique; S. !), 2 .labrbb. für Jas ktoss. Alter-

tum. Nicht überall iat die Abkürzung CIL., wie

aof 8.Vin aogekOndigt wird, dnrehgefiihrt. Auf

8. 132 mafs ee heilsen: 'd^v römiiebe dtj/io;',

133,1-* 'i/a* iii Rom Aufnahme fand'. Aus der

alten Autlage sind ein paar Verweisungen stehen

geblieben, die nnn niebt mehr paseen, so 8.81

(S. 16 statt S. 11), 8. 191 B. 199 (verbessere % 34

8. 186), S. 343 I8.6f.)»)

*) Tch benutze die Gelegenheit, auch einige Omck-
fchli-r (;ili|;i'scln ii \un den in den N.'irlit lü^'en ver-

lit--c rt( ii; /.II iiiiJieren : S. «3, 4, S. Wi Z. 'J«» oben, S. ör>. 1

(Desjar-lius). S. 102, 1, S. l72Z.12u., 8.äüBZ.20w, S.ynl

(adoptiert'), S. ;{:j(i. S. 3:!l. 3. S. .140 lier:iiis-,.i:.-li.'ii

werden *). S. :m {:m >*tatl aio), S. .U!>, 1 erweisuug
auf Mä, 4).

Mancherlei, was im vorigen oder im laofendeo

Jahre eraobienen ist, hat dar rGbrige Yi leider

.

nicht mehr benntsen können, wie (so 8. 63, 5)

L. Deuhners Arbeit über den Opfertod der Decier

im Archiv für Ueligionswisseuschaft 1905, zu 8. 101

das von Wilokeu herausgegebene So8yloafi:iigmeut

Hermee 1906,n 8. 12, 135 und 204 Hinelifeldf Aaf>

satz über die römische Staatszeitung in deu S.Ber.

der ßerl. Akademie l'JOj, 45/47, zu S. U«? über die

Provinz Asien das Buch von V'. Chupot, iu province

romaine proeonsalatre d*Ade, so8. 1 48, 2 B.Maeehke,

Zar Theorie uud Geschichte der römischen Agrir-

geselze 190*), zu S. 200, 1 G, ßoissier, la conin-

ratiun de Catiliua Paris lUUä, zu S. 252 bezüglich

der Nachfolger des Taeitna mein Dneh, Katter

Hadrian und der letzte grofse Historiker von Rom,

das zwar zitiert wird (S. 'MM. 3). aber wohl für

den Vf. zu spät erscliieiieu ist, zu S. 294 über üea

Feldlog des Pinarins Clemens Ebrag im Kon«>
spondcnzblatt des Gesamtvereins der deutschen

Gesebichts- und Altertuinsvereine 190.'. S. 20 f.,

zu iJ. *^9ü, 1 jetzt auch Wolters iu Klio V 8. 333 ff-,

zn 8. 321 bezüglich Moesten jetst B. Filow, Die

Legionen der Provinz Moesien, (>. Klio- Heiheft,

/.II S. J'.VI, 2 und H.H'J viil. L. Schniirlt. Gescbielite

der deutscbc-u Stämme bis zum Ausgang der Vöiker-

wanderang I 1 v. I 8 bei 8ieglin, Quellen nnd

Forschungen zur alten Geacb. nnd Oeogr. Heft 7

Mitdll und Heft 10 /I!)05), zu S. H(iO die neue

alczuudriuiscbe Weitchronik lierausg. von A. Bauer

und Stnjpgowiki in den Deokscbriffcen der Wiener

Akad. 51 (1905), zn S. 372 nnd 381 Th. Lindner,

Weltge-eliielite seit der Vülkrrwuiideraug Hd. T.

Doch genug hiervou. Die im Vorstellenden

angedeuteten Vwseben sind geringfügiger Natur,

die Desiderieo mm Teil solche, die der Yt gar

nicht hat erflillcn können. Den paar Stellen, in

denen ich abweichender Ansicht bin, stehen gar

viele gegenüber, in denen ich voll uud ganz xa-

stimme, nnd mit einigen Hinweisen anf solche

Punkte möchte ich die Besprechung ausklingeo

lassen, z. B. 8. 18. 3 auf die Ablehnung von Eu-

mauos uud Pais' Auffassung der römischen Königs-

gesehicbte, 8. 35, 2 die Kritik der antiken Legende

von der Vertreibang der Könige, 8. 39, 2 die

Stellungnahme gegen Pai^' Vermutung einer sam-

nitiscbeu luvasiuu iu Luttum, >S. 53, 1 die Hemer'

knugen Ober die neue Kontroverse bezSglieh des

Dezemvirates (doch ist hier das letzte Wort noch

nicht gesprochen), S. 70 mit Anra. 1 über die Un-

sicherheit unserer Keuutnis vom Hergang und

.Schauplnts der Entsebeidnagssebkcbt g*gßa Pjr>

rhos, 8. 74, 6 Aber Cn. Fhirius, 8. 75, 1 fi|)«r die

/
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BSrgerrechtsverleihung an die Sabinen im J. 268(

S. 87, 1 die Chronologie des ersten piinischeii

Krieges, S. lOG, 1 dos Schlachtfeld von Zama,

&1U, 1 Stellung iiiid Rang dea P. Coriieliw

Scipio Africanot im Krieg gegeu Antiochos,

8. "217, 5 den neneu Streit beziij^lich der Rechts-

frage zwisclieii Caesar uod Fompejus, S. 237, 1

die FrovimmiTertmlong naeh Caeewe Tod, 8. 257,

1

die Stellnoguubme gegen Ed. Heyen Aafiatsung

der augustischen Verfassung, S. ;<53 mit A. 2 n. 3

die Würdiguug Koostautins a. s. w., um aus dem
reieben Inhalt dee Bnehes onr Einiges sa oeDoeo,

was Tolles Lob verdient.

Dostreitig ist die Forschung Ober helleuistische

Geschichte in der letzten Zeit stark iu den Vorder-

gmnd getreteu. Wer aber diese neue Auflage des

Nieeeeehra Grandrisees onter eteter Yergleiehung

ndt der alteren Auflage durcharbeitet, wird bald

inne werden, dafs auch in der römischen (loschicbte

Doch frisches Lebeu pulsiert. Und wie sollte das

neb anders sein naob deu gewaltigen Anregungen,

die wir auf dieiem Gebiet Tb. Mommeen ver-

danken? RingHum pprofst es empor ans dem
Samen, den der Meister so überreich auf allen

Gebieten ausgestreut hat. Die Ernte erfordert

Dooh Tiel Zeit und noch Tiele KriAe.

TBbiagen. & Koraemaiin.

Oarolw Bretsebneider, Qdo ordine ediderit Ta-
eitns singalas Annalium purtos (laaugural-

ilissertatioii). Strefsbnrg 1905, C A J. OHHkr.
75 S. 8".

Der VerGueer dieeer Abhandlung bewegt sieh,

Vt. HBniera Sjpnren folgend, anf einem Gebiete,

wo der Forscher selten an Gewifeheiten dnreli-

dringt nud sich meistens mit Pclilussen ans Wahr-
eheinliebkeitsrechnungcu zu begnügen hat. Ii s

Beobaehtaugeu sind darum nicht weniger inter-

einnt aod lebnreteb. Er setat ganz mit Recht

TOnuM, dala die Auualeu el)enäu wenig wie die

Historien anf einmal das Licht der Öffentlichkeit

erblickt haben, und um die Grenzen zwisciteu den

«meinen Gruppen eowie den engeren Zusammen-
hang gewisser Böcher festzustellen, findet er Kri-

terien namentlich in der Art und Wei-e, wie Ta-

citus auf vorher erwähnte Personen oder Dinge

Besag an nehmen pflegt. Dies geschieht je nach-

dem mit einem karsen *quem diximos', 'nt memo-
ravi' n. derg!., wenn bei dem [je-^ej- oder Hörer

noch frische Erinnernng vürau^zlli>etzen ist, aiidern-

llüs wird das froher Gesagte uocbmaU /.uaammen-

gebbt. Die gröAere oder geringere Aneltthrliob«

Iteit and Dentliekkeit eoleber BBekrerweinngen

bildet einen freilich sehr subjektiven Mafsstnb fiir

die Beurteilung, ob die fragliehen Abschnitte dem-

selben 'Corpus' angehören oder nicht. — Bei Nen-

noog omebmer Personen gebraneht Tao., wie ea

damals üblich war, in der Regel zwei Namen, bei

wiederholter Erwähnung begnügt er .sich mit

Einem Namen, ebenso wenn bei Uochgesteliteu

die Amtswflrde hinaugefügt ist. Anderseita wer*

den geringe sowie ganz berühmtu Persönliehkeiten

gewöhnlich nur mit Einem Namen bezeielniet.

Wird also bei Tac. ein Manu höhereu Standes

mit nur Einem Namen angeföhrt, so dfirfen wir

I

folgern, dafs w in demselben Teil des Werkes

schou genannt worden i^t. Wo zwei Namen
stehen, liifst stell, wie der Verf. vorsichtig an-

merkt, 'kein sicherer Schlafs ziehen'. — Einen

Untersehied maohte Tae. anfterdem bei der Auf-

zählung von Konsalu und bei ihrer Erwähnung

im Zusammenhange der Erzählung; auch sonst

variiert er öfter aus mancherlei Ursachen, au denen

aneh die Veraohiedenheit benntater Quellen ge-

hören mag.

Auf derartige Anhaltspunkte hin prüft R zu-

erst den, für ihn ergiebigsten, zweiten Teil der

Annaleu und kommt an dem Ergebnis: die Be-

giemngsteit Neros B. XIII—XVI (XVII?j bUdete

ein Ganzes für sich, ebenso die des Calignla und

des Claiidins; diese Corpora sind in beträchtlichen

Zwischenräumen erschienen. Ob die Verteiluug

der Baeber: VII—VIII (Calignla) und IX— XII

(Claudius) zutrifl't, bleibt m. E. fraglich. — Über

diesen Teil der l iitersuchnng berichte ioh an

anderer Stelle und lüge hier uur ei|i von B. nicht

benntstes Beispiel hinan; Der VI 81 snerst erwifmie

P. Snillins whrd XI 1 ff. sechsmal mit dem blofseo

gentilicinm genannt, was für den engen Anschlofs

des XI. Buches au das vorhergeliende sprielit.

Daun taucht er XIII 4*2 gleichsam von neuem auf:

Varüs deinde . . rens . . damnatnr. Is fiiit /V
bliug SuilliuH, imperitaote Clandio terribilis sq.

Diese Stelle allein würde m. E. liinläiiglieh be-

weisen, dafs mit B. XIII eine besondere Gruppe

der Aonalenbileher beginnt.

Die Regieruugszeit des 'i'iKeriuH /erlallt in

zwei ileutlich getrennte Hälften. Die ersten

Worte des III. Buches ^Nihil iutermissa uavi-

gatione sq.) bestätigen dessen Zuaammeohaug mit

II; dasn kommt die Korrespondens der beiden

Passus II bb exercitio equitum, decursibus co-

liortiurn intercsse (Fiauciiia) und III ;jH (ohne Nen-

nung der l'l.) praesedissc nnper feminam exercitio

eohortinm, deeorsa legionom, ferner die Anf&hmngs-

wetse des sanbem TrinmTirate (*ooosimili studio')
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Vitellius, ^>ervaeus, Veranins: I 70 und (aus be-

souderetQ Gruude) II 6 P. VUdliMM — II 74 u. III

10. 18. 17. 19 yUellim; abw V 8 P TitelHw. —
II 56 Q. Scrvaetts — III 13. 19 Servaeus; dagegeu

VI 7 wieder Q. Servaens. — II 56 Q Verntiius —
II 74 u. III iO. 13. 17. 19 Veraniiu; aber XII 5 (iu

der Eomttlatebezeiebnnng) Q. Venorai; XI7 29
Yeranius, nach der Hs, wo j«doch Ritter bereits

die Hinzufiigiing dos Vornamens verlangte, eben

weil die Steile tod den frühereu durch eioeu wei-

ten Zwieehenraam getrennt nod weil der Vorgänger

dee T., A. Didiua, mit zwei Namen beietohnet sei.

Wie t'iiir 1^- I und II zusammen gehören, seigt

sich oamentlich in der Scbiideruog dar Vorberei-

tungen tum germaniwslien FeMinge. Die ünter-

fBldberm dee Germanicoa: Silins, Ceennn, Ster-

tiniiis, im T. R. Tiiit je zwei Namen eingeführt,

werden im weitcreu Verlaufe ihrer Tätigkeit (II

6 o. 8) mit aor Einem Namen bezeichnet.

Dab mit & IV ein beeonderer Abeehnitt be-

ginnt, zeigt schon das eigentümliche proocminm

mit der Oliarnkterzeichnung dos (bisher mehrfach

erwäliuteoj Maunud, der tou jetzt au auf des Ti-

bwini Sebielcaal bestimmend einwirkt: des AtNut

SeianuM, wie er hier zum erstenmal (nach I 24)

wieder genannt wird. — Die beispiellose Macht-

stellnug des Emporkömmlings und seine fatale

Bedentnng f&r den alturaden Kaieer tniA aller-

dings nnnmebr immer stärker herror, Sqan be-

tritt, 80 zn sagen, die Böhiit-; B. ist sogar geneigt,

ihn gewissermalseu zum dramatischeu Mittelpunkt

der taeiteiseben Danteilnng(B.IV—VI) ta maehen,

und glanbt, nach berühmten Mastern, von einer

Tragödie 'Des Sejanns Glück und Ende' reden zn

dürfen. Er will eine 'Tragddie von Tiberins'

(B. I^VI), wie sie Leo rarsebwebte, niebt nn-

erkennen; der Inhalt der mannigfachen 'actioues'

(Its Kiiisers yoi zu rcicli für Eine Fabt-l; sie seien

gleichsam iu zwei Dramen zu verteilen: 'Des Ger-

manicus UlOck und Bnde', und 'Des Sejanns G.

n. B.* Das klingt ja reebt geistreieb nnd nett —
nur frage icb« wo blmbt Tiberin«? — Verum
enimvero de voeabulo tragoediae nolim pognare

(B. S. 67).

Honbnrg . d. B. Idnard WoUt

H. Joachim, Geschichte der römi'^rhcn Litera-

tur. 3. durchges Aufl. Leipzig li^Uö, Göschciiscitc

Bachbaadlong. 19» 8. kL 8". Geb. 80 Pf.

Eine sehr ansprechende Darstellung der römi-

schen Literatur, die trotz ihres milfsigcn LnifauKes

vieles bringt uud bei aller üedrüugtbeit docli

dorebane niebt troeken ist! Aneb ist der Veriuser

bemüht, sich vor karikierenden Übertreibungen zu

hüten. Er redet uicht ganz in dem geriugschätti-

gen Tone von der Begabnng der RSmer, in wel-

chem in Deutschland immer noch von ihnen ge-

redet wird, obgleir.i die Zahl der anders ürteileu-

den im Wachsen begriffen ist. Will er doch der

lateiniaeben Literator eigenen Wert niebt *gaat

und gar' absprechen. Ein Zoeata rOmiscben Geistes

scheint ihm vorhanden, 'mag er auch immerhin

gering sein'. £r ist also znm Modifizieren der

bei une fiblieh gewordenen lebarfen BenrtMfamg

der römischen Schriftsteller bereit, wenn er ihnen

schlicfslich auch nur mit zögernder Hand ein

kilrgliches Lob bietet. Die lateinische Literatur-

geschichte, nmnt aneb er, sei uiehte ab die Qe-

eehiebte dee grieebleeben Einflnsses anf Rom; er

fiigt aber gütig liinzn, die Römer hütton das

Empfangeue mannigfach umgebildet und in ein-

zelnen Fällen selbst Neues uud Eigenes hervor-

gekuraebt. Das Lob, welebes er den rSmiiebee

Leistungen auf dem Gebiete des Rechts spendet,

unterschreiben wohl alle, die sich auf diesem Ge-

biete des antikeu Geisteslebeua heimisch gemacht

beben. Wenn er aber der rSmieeben Beredsam-

keit vor allem einen römischen Charakter nach-

rühmt, so könnte mau, dem zustimmend, doch

hinzusetzen, dais die audereu Gattungen der Lite-

ratur, in Rom geflbt, gleieb&lle r5miieb geworden

sind. .\uf keinem Gebiete ist die römiscbe Lite-

ratur eine einfach nachahmende ohne nationale

Eigenart. Derartiges möchte man in etwas volle-

ren T8nen verkfinden bOren. Das wSrde den Wert

des sehr gehaltvollen und in klarer, gefälliger

Sprache sich durbietenden Büchleins noch erhöhen.

Gr. Lichterfelde 0. Weifsenfeis f.
bei Berlin.

Aoesttse aua Zeltaehrlfteji.

Mit teiluugen des Kaiserlich Deutschen Archäo-

logischen Instituts. Uöinüche Abteilung. XX
(1905), 3. [97. Mllra 1906.]

SO,"). A. Mau, N 1.1 hiiuils die alte Säule

in Pompeji, verteidigt seine Auffassung dieses

merbwOrdigen DeokoMls «egea dmettige Batnm»
(Studi e Maieriali III 1905 S. 216 sqq ). Dazn 2 Abbil»

duugen im Text. S. Woclienschr. 19U5 No. 39 S. 1068.

^ S. 20ü— '213. I'. Häuser, Plinius uud d«t

censorisclie Verzeichnis, widerlegt die Vermutung

JJei/ef'fus, dal's Plinius fast alles, was er Qber in

Rom befiiitllicbe ScIiOpfnngen der Kenst zn ssgen

wdCi, eiuem eeDsorUcbeii Veneicbnis der im Staats-

besits beflndilcheu Kunstwerke verdanke. — 8. SI4
— 222 W. Atnelunn stellt die Grtnipeii dos Ili-rakli'S

am Uesperitieiibaani nuter den erschreckt dttcbteiideu

Nympbeo in Wöriitz and desselben Helden mit eine«

. kj ^ i y Google
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getöteten Löwen in der Sala degli animoli im Vatikan

(im Text abgebildet) al« Reite einer pergameni'
sehen Darstellung der Taten des Hrralil* s zu-

saromen und suclit diese zu cliaraltterisiereii. —
8. 333-339 0. Pfttseb, Der {Hjrlsebe Zoll
und (lif> Provinzialffrenzen, legt dar, dafs die

•Statiüiicii dt's veeiigal lUipricuni nickt, nie v. Doinnu-

zewfki wollte, ledigHcb so den Grenzen lagen und
diese Grenzen bezeugen, sondern dafs auch Binnen-

Stationen bestunden nnd also das v. J. aucli ein

Binnenzoll war. — 8.390—366. A.Hau, Rostra
üaeaaris, verficht in einer sehr eingebcndeii, voo
13 TextfiffnreD begleiteten Untersncbnng im ichon
von Nicliols bewiesene, aber von Tliclitert HftheB
u. a. angefochtene Ansicht, dafs in dem Roetn*
Complex auf dem römischen Forum das Hemleyclivm
iir iiltcstc Mestandteil, der Qnadcrbau ihm nocbtrili;-

lii'h vorgelegt ist. Das Uemicyclium ist danach die

von Cäsar erbMte, von Antonios dedirierte Bahne,
hinr hielt Antonius dem ermordeten Casar die Leichen-

rede, an seiner gerundeten front waren Uostra be-

festigt; der Quaderbau ist jfiuger. — S 267—276.

|). Gnoli schildert den ehemaligen nnd j<:lzigen Zu-

stand des Gartens und des darin befindlichen .\n-

tiqnariums des Kardinals Federico Cesi

(t am Fu&e des Janicolum hinter den Ko-

lonnaden Berninis. Das Antiqnarinm ist vielleicht das

erste Gebäude, das als Museum im heutigen Sinne

bexeicbnet werden muTs. (ö Textfignren.) — S. 377
—383. L PolUk vn«ffeDtlieht aof Tof. 7111 in

zwei Ansiihtcn den rechten Arm des Laokoon,
den von ibm im römischen Konstbandel erworbenen

Rest einer im tbrifen verlorenen antiken Copie, die

den Mufsen nach nngedthr ein Neuntel kleiner war
als das vatikanische Original. Dieses Bruchstück

beweist die längst ansgesproohene Behauptung, dafs

der Arm zum Kopf zur(lrkL^t>fflhrt wor und die Hand,

die wahrscheinlich das Ende der Schlange gepackt

Idelt, das Haapthaar berQhrle. Zw«! Zeichnungen

im Text zeigen die richtige Ergänzung. — S. 283
—385. 0. Beeck verbindet die Inschriften CIL VI
1723 und 1757 zu einer nnd bezieht diese anf

Lollianos Uavortias, der 355 o. Chr. contul

ordinariM war. — S. 886—388. Beriebt Ober die

6 Sitzungen vom Dezember 1905 bis zum Marz

190ti und die Ernennungen zu ordentlichen und
korrespondierenden Mitgliedern. Knrs referiert ^rd
Ober die Vorträ^'f vr-n Koerte (Das Volomnicrgrab

bei Perugia), Engelmann (Das Mosaik Scalambrini,

nach der curipidelseben Tragödie Erechtbens gedentet,

und V( rilüdcrungen auf Knpicen antiker Gcmi'lldc)

aod liüisen (Die Curia Julia auf MUnzen des

Angnstm).

Zeitschrift fQr liumismatik. XXV. Band. 4. Heft.

8. 831. 0. F. Hill, Nochmals das 8tabkrettz. Mit
Bezug auf einen Artikel Assmanus im 3. Heft S. 215 ff.

wird dargelegt, dafs der (^uerstab an dem auf dem
Schilfe der Mtaten von Aradns anfgepflnnzten Schafte

wohl nnr ein mifslnngener Halbmond sei uml dafs der

Gegenstand in der Hand der Atbena auf panathenäi-

schen Vasen, den Assmann ffir einen Anker hielt,

wirUksh ein Stabkreua ist. — 8. 835. U. Dessaa,

Die Entstehung der Ären von Gangra und Amnsia.

Das Aofeng^br der ersteren ist das Jahr 6/5 Chr.,

(Ja Angnstns i. J. 5 zum 12. Male das Konsulat flbcr-

uahro, das der letzteren 3/2 v. Chr., da Augustus

1. J. S snm 13. Male jenes Amt bdtleldete. Die amasl-

s<^hcn Mllnzen des Geta als KatffuQ 2Ußa(iiüi; vom
Jahre 208 der Ära widerspreciien nicht, da er jene

vollere Titulatur sihun von 800 n. Chr., nicht erst

von 209 n. Chr. ab führt. — .\nhang I: Jahres-
berichte über die numismatische Litteratur

1903, 1<)()4. S. 1—63 antike Mfluzkunde, bearbeitet

von K. Begling. — Anhang II: Sitzangsbarichte
der nnmismatischen Oesellscbaft sn Berlin
1905. S. II. U. Weil, Funde ^'riccbisiher Münzen

in Beludschistan. 8. 13. Danneuberg, Vorlage

grieehiscber MBnseo.

Journal des savants, Juni.

S. 321—333 J. Deniker, Der internationale

Katalog der wissi-^nsiliaftliclicn Literatur. Der Ge-

danke, ein jährliches internationales Verzeichnis der

Abhandlmgro und Werke aller Wissenschaften zu

verfassen, wurde 1900 in London beraten und fand

die Zustimmung aller Akademien. Es wnrden 1901

in allen Ländern licr Erde 24 Arbeitsstellen gegrOndet,

die sich bis 1905 auf 33 vermehrt haben; London
ist die Zentrahtelle, an welcher bereits 50O 000 Zettel

gesammelt sind. Der erste Ilalbbainl (Tsi lii'.n l'JO'i.

Bis Mai 1906 sind bereits die drei ersten Jahrgänge

volhtindig ersehimMB, jeder in 17 Binden, der vierte

ist zur Ilillfte fertig, der fQnfte bereits in Arbeit.

Jeder Band enthält oine Einleitung in vier Spracheu

(eiigliacb, flraasOsiaoli, deatscb, itaUaaiidi).

Das hnmanistisohe Oyinnasiara X?II S, Mai
1906.

8. 81— 109 werden die Verhandinngen des
preofsischen Abgeordnetenhanses vom 7. nnd des

preufsischen Herrenhauses vom 30. Miirz 1900 übur

Fragen nach der Gestaltung des Gymuasialuuter>
riebt 8 im Wortlaat mitgeteilt Daran sebliefst

S. 109—113 Cr. Uhlig ein Nachwort. ('Wir haben

allen Grund zufrieden zu sein'.) — S. 114— 116 be-

richtet U(hlig) über die 16. Jahresversaaimlong dea
Sächsischen Gymnasiallehrervereins [darin

Ulile, Dus Latein in den oberen Klassen und die

doppelten Prüfungsarbeiten]; 8. 116— 119 referiert

derselbe aber dio Oslcrdienstagsversammlung rluMni-

scher Scbnlmftnner [darin Jäger, ist es müglicü

nnd rätlich, den Ixhrplan der oberen Klassen höherer

Schalen Areier an behandeln und zu gestalten?].

S. 119—183 wird der Anfeng eines in Firankfbrt

gehaltenen Vortrags von Kyiüijel, Was lernen wir aus

Uoraz fUr die Gegenwart? abgedruckt. (Fortsetzung

folgt.) — Streitfragen der Gegenwart aber Orga-
nisation und Betrieb des höheren Sclmlunterrichts er-

örtert S. 123—138 G. Uhlig. (Fortsetzung folgt)

Ku/criNtoiiit- VorzeiciinU philo!. Schriften.

d'Arbois de Jubainville, La famille celtique:

Bull. crit. 13 8. 353. Aus dem Inhalt des intereasaaten

Baches whrd einige« mitgeteilt von G.DoUin.
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Bissing. F. W. v., Die MosUba des Gemnikai.

Im «rete nH A, E. P. Wägail hrag. 1. Bd.: LC. 36
S. f)Or)-907. Wir haben in tlieseni Buche trot;: seiner

Maii}{el eiu fUr (iio Kuustgescliiciite des alten ägypti-

schen Reiches äabent wiehtlfes Werk vor ans.

B. JieL

Ctc«ronis orationcs Pro Roscio, de imperio,

pro Cluentio, in Catiiinam, pro Murena, pro Cai-lio,

rec. C. Clark: /^or. 17 S. 282-284. Bietet vieles

Nene oad Wertvolle. E. Thomot.
Gybnlski, Steplianus, Tabulac ijuibns aiitinui-

tates Graecae et Komanae illubtrantur. XI: Das
römische Haas. V, VI, YII: Das römische Heer.

J<. Lo>per: Das alte Athen: Aphlt 12 S. 272-274.

Das Werk ka:in nicht anpcicgentlich genug empfohlen

vonien. Bruneke.

Demosthenei. Jabrcsbericbt des pliilologischen

TereiBB zu Berlin, von W. Nitsebe (Forts, folgt) Dem.
will Anaximenes: Z.J.d.Gymn. Mai 8.105-136.

Enripidis fabulae. Becogoovit brevi^DO aUno-

latione erltiea imtrazit GHbtrtw Murray. Ton. I.

II: LC. 2G S. noo. Diese nonr Atispabc dllrfle den

aii eine solche hilli^cr Weise zu stellcndeu Auforderangen

entsprechen H'. AV«</e.

Fick, A., Vorfirierhisclie Ortsnamen als Quelle

ftir die Vorgeschichte Griechenlands: IJoll. di f'üot. cl.

1905, 11 S. 241-S48. Sehr dankenswert. A. Leti.

Frits, W., Die handschriftliche Überlieferung

der Briefe des Bisehoft Sjrnesins: W, 85 8. 779<

777. Fififsip uiiil als Vurbote einer kritischen Ans-

gäbe zu begrafsen. F. Maa»,
Oaspar, C, Olympia: Boa. difitd. d. Xli S.351 f.

Vortrefflich. l>. liimi.

Giri, J., De locis qni sunt aut habentur corrupti

in Catulliano canninr LWI: Boli di MoL d.W. \\

8. 249 f. Vurlrefaich. K Vürano.
Haie, W. 0., and Garl Darling Ituck, A Latin

Grommar: Z. f. d. Gi/fnii. Mai S, 813. Ganz auf

dem Boden wisienschaftlicber Forschung, zeigt dieser

interessante Tersnch einer ganx neuen Anlage der

Syntax zugleich priiziso Fassung der Regeln und über-

sicJitliche Anordnung des Stoffes. II. Lailmann.

Healy, P. J., The Talerinn penecution: a study

of tl/o relations bctwpcn clmrcli aiul state in tbe third

Century A-D.: At/ien. 41U4 S. 759 f. Interessant,

dofb wird die Behandlung der Stellen der *HiBtoria

Angnsta* etwas hemltngplt.

liehsig, H., Katalog der Handschriften der

ruivcrsitäts- BihliotliL'k zu Leipzig. VI. Die latei-

nischen und deutschen Uaudscbriften. Iii. Band. Die

juristischen Handschriften: LC. 26 S. 897 f. Aus-

geseicbnct durch peiolicbe Genauigkeit und Sorgfolt

des Herausgebers.

Hemme, Ad., Das lateinisebe Spraehmateriftl im
Wortschatze der deutschen, französischen und eng-

lischen Sprache: Z. f. d. Gymu. Mai S. 318. Dem
anfserordeiitlich sorgikUig und grOndlicii gearbeiteten

Werk ^vüIlscht ileii verdienten Erfolg f. ^tftjmanti.

Holmes, \V. G., The uge uf Justinian and Theodora:

a hisiory of the sixth Century A-D. VoI.lt Atkem.
4104 S. 700. X'erfasscr sti lit in der B» iirti iliiiig des

Byzantinischen Ueiclies ganz aut iltm btan<l]<i>nkl von

Oibbos und Voltaire { seine DarsieUoog ist lebhalt

und interessant, die Beherrschung des Stuffes an-

erkennenswert.

Horati Kpistola ad Pisoiies, reo, G. J'ierleoni:

ßoU. dt /Hol. <L XII 1 1 S. 250 f. Die Anlage des

Buches als Schulbuch ist verfehlt V. U»saui.

Horovitz, J., Spuren griechischer Mimen im

Orient: Her. 16 S. 261. Die Spuren sind nur gering.

J. Ii. Clt.

Judeicb, W., Topographie von Athen: Z.J.d.
Gytm. Hai 8. 338. Macht in jeder Ansicht einen

vorteilhaften und vertranenerweckiindeD Eindruck.

0. Weißenfelt.

Kern, 0., Goethe, BSekltn, Monmsen: Bph M'. SS

S. 7i>2 f Skizzicning dos Inhalts. Ä'. Bruchmam.

Lambert, Raimund, Der Wunderglaube bei

Rönwni oDd Griechen. I. TnI: Das Wunder bei deu

römischen Historikern. Eine religionsgescliiihtliclie

Slndie: A)»/iA'. 12 S. 274 f. Aus dem Inhalt teilt

mebreres mit /•'. /.uterLacher.

Legres, L., Les Inendes Tbibaines en Gries

et & Rome: Ber. 17 S. 879-281. EothAlt wenig

neues, aber eine gute Kritik der bisherigen Arbeiten.

A. CartaidL

Leipoldt, Johannes, Didymns der Blinde ven

Alexandria: l.C. 20 S. 882-884. Eine frisch um!

anregend geschriobeno Studie, die sieb von einer

Übersdifttinng des Da^iestellten vOllig freibRlt. J.

Skbgr.

Libanii opera. Kecensuit RicUurdut Foer$ttr,

Vol. III. Orationes XXVI-L: LC. 86 S. 901 f. Die

Gestaltung des Textes verdient wieder in vollem

Hufs die schon Öfter gespendete Anerkennung. W. S.

May, J., Rhytliniisciie Analyse der Rede Ciceros

pro S. Roscio Amerino: BphW. 25 S. 777-785. Ab-

gelehnt von Th. Ziefinm.
Pindar. Five odrs of Pindar, rendered into

cnglish verso by U". Ji. rotou: JJphW. 25 S. 769-

771. Woldgelungen. Sr.

Briefe des jttugeren Pliniui her. und criclärt von

B. C. Kukula: BpItW. 25 S. 785-787. Die Auswahl

kann empfohlen werden. Th. Stanyl.

Preufs, S., Judex LoeraUus: Z,/. d. Gj/mn.

Mai 8. SI9. Bietet für weitere Sprackforsdivngen,

hrsonilors for die Geschichte des Spraehwtndels eine

gründliche Unterlage. Br. Keil.

RoBtagno, L. A., Le tdee pedagogiehe nclia

filosofia cinica o spezialmenle in Autisicne: Bpli W.

25 S. 771 f. Nicht nur der PMtosophiehistoriker,

auch der Pädagoge kann aus der in dieser Sdirift

gebotenen Übersicht einiges lernen. K. JoSl.

Schanz, M., Geschiciite der rüniischen Literatur

bis zum (iesetzgebungswerk des Kaisers Jastiuisn.

III. Teil: Die Zeit von Hadrian 117 bis auf Constantin

324. 2. Aufl.: ApA/^. 12 S. 276. Durch die Hin-

ziifügung eines alphabetisclicn Rci^isters ist die Be-

nutzung des Büches erleichtert und seine Brauch-

barkeit erhobt worden. O. Ww.
Schanz, M., Gesrlii^lite der römischen Literatnr

bis zum Gesetzgebung»werk des Kaisers Justinian.

IV. Teil: Die rOmiiche Literatur von Constantin bis

zum nesctzgcbnngswerk Justinians. 1. Hiilfte: Die

Literatur des 4. Jahrb.: AphJi. 12 S. 276 f. Das

Buch findet reichen Beifall bei 0. Wmt,
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Scbeiikl und Weisel, Übungsbuch zum Übor-

setzen aus dorn Dcutsi heu ins Griechische für die

Klassen des Obergymnasiums. 1 1., giinzlich nmgMUM>
tete Auflage: Z./. <L Gyam. Mai 8. 325. Sehr raieh-

Italtig nnd «at Tervendbir an nicht -preafsisdten

Anstalten. G. Sachge.

Setti, G., La Grecta letteraria nci 'Pcusieri' di

G. Lcopardi: Boll, di ßol. cl. XII 11 S. 243. Aus-

geuiebaet. G, AvMoro^t.

Statt Silvae recogn. J. S. Philtimorf: Bull. crit.

13 S. 245. Eioe wichtige Etappe auf dem Wege
n «im! «MlKtltisen Aosgato dar SilTCn. J, Vuarmu,

Saetonii libri VIII, rec. L. Preudltommel Rcr.
16 8.261-264. Verdienstlicb. E. Thotiiat.

Tiobler.En IKe Piilbemebriebt«ii bei Josephns:

Bph W. 25 8. 772- 775. Ergebnisreich. W. Liebenatu.

Tbveydidea I. ed. hj E. C. Marehant: Boll.

A'/fM. r2lXII 11 8. S48f. Oat, vielleicht etwas

cu knapp.

Un nianuel tironiRii du X" Rit'ele, publik d'aprös

le ms 1597 A do la Bibliotheque nationale pur F. Le-

paicfr«: Hef. 16 8. 264 f. Wird die Grundlage für

eiu nenes liCxicon Tironiaiiani bilden. P. I^fjay.

Waldstein, Gh., Tbe ArgiviB Ueraeam. Vol. II:

Bph W. 25 S. 789-79S. Zeigt erhebUebe Mtagd.
A. Furttcäiipler.

Weifsenfels, ü
,
Anthologie ans Plato: Z./.d,

Gyam. Mai 8. 277. Wird voa K. JMmimhi ftwidig

be^rOfst als von hohem Wort fBr die altüiebe Aas-
bildong der OyoinasialscbQler.

Zailfhlerl, T., fitodlo sn BaeebiKd«: BeU, di

fihl.el.XU II S 215 248. Wenn auch nicht in

jeder Bezieljuug einwandfrei, so doch eino recht

ncbdfa Arbeit A. Taeeon§.

ZIelinski, Th., Die Antike und wir. Auforiüierlo

ObemMzoDg von E Sehoeleri ApItK. 12 S. 179f.

Wir haben es hier nit weitblieiieiMln, fUneimitgen

md tnunahenigen TortngeB m ton. fSnuk.

Hm«uii]ig«ii.

Aeaddmie dei iasoriiitieiM et bellea^lettree.

30. Mftrz.

U6ron do Yillefosso, Römische Tarifinscbrift

ftr die Ffthre Aber den See von Tonis; zweiMbaft
ii-t ilie mit F L fipzciclnictc Mdiizsortc, vielleirht die

kleine lironzeniauze Fuilis. — ll^rou de ViUefosse,
BIddegel dea tta^ofe Portonias von Karthago, der
sm Konzil von 655 teilnahm. Ein anderes BlHsicgel

desselben trug auf der Rückseite die Bezeichnung

R G VI (= Regio sexta). Karthago war wahrschein-

lich wie Rom in sieben Bezirke geteilt und Fortuuius

Bischof des sechsten; fflr den 7. Bezirk hat bich noch

keine Inschrift gefun<ien. — I'h. ß erger, Weih-
inschrift des Gottes Sadrafa in Karthago, welcher

wahitebrinllGh mit dem griechischen «od syrischen

Satrapes identisch ist. — P. Foocart, Didjnnoe

(Fortsotznng).

Die Trajantiftnle. — Kopie des Myronischen Sislco*

boiot aus Laarentom. — Amphorenfand von Ostia.

— XrilfOffiaBknal u 4er ¥ia lalurift.

Wie sclion fi-flhcr crw.ihnt wurde, hat sich Houi,

der Lieiter der Forumsausgrabongeu, in der letzten

ZeAt aaeb mit dar üntersocbong and Siehernng der

Fundamente der Tnyonss.lule beschilftigt. Die Aus-

liöblung ist offenbar durch Schatzgräber des Mittel-

alten vorgenommen; die Sch&den, die sie angerichtet,

waren gröfser, als man geglaubt hatte; auch hatte

man noch vor dem 11. Jahrhundert eine 2,:i5 Mtr.

tiefe und .sehr geräumige Grotte gegraben, die fast

unter das Piedestal der Säule reichte und als Kirch-

hof diente. Es machte grofse Schwierigkeiten, ihren

Schutt, in dem auch 15 Skelette entdeckt wurden,

fortzuschaffen. Dann wurde sie ansgemaoert, sodafe

das Piedestal eine iwtie Stütze fliod. Eine andere

Höhlung an der Südostecke des rundanieiits war

durch Fortschleppen von Tnivertinblöckeu eutstaud^u,

aiieb sie werde aosgefUIt, sodais die Sftnle wieder

ein festes Funiiament von dem Olinlicben Umfang

orbalten hat, wie es ihr Erbauer Apolludor ehedem

angelegt hatte. Die aoagenanerten Hohlrftome be-

tragen nicht woniger als IT'/j Kubikmeter. Bei der

Ausfüllung des umliegenden Grundes liefn muii nur

ein Stück von dem Pflaster der alten Strafsc, ver-

mutlich Clivus Fontinalis, frei, die seinerzeit vor

1800 Jahren durch den Bau des Trajansfomnis

bedeckt worden ist. Man wird auch noch die ver-

gitterte FensterOffiDang wieder schlielsen, die von den

Moanen der Kirebe 8. Nicola de Colamoa in den

Sodiel der Süuie gebrochen wurde, als diese den

Dienet eines Glockenturms der genannten Kirebe ver-

sehen ranfste. — Anf dem Terrain der MoigHehen
Villa Castel Por/innn im Gebiete des alten Laurentum

wurden jttugsl Rtiste eiuea antiken LAodbaoses frei-

gelegt, dessen Bav von den Begeln TitroTs erlieblich

abweicht und das eine Art Jagdst hlofs gewesen zn sein

scheint. In der Niihc dieser Villa tund Lanciani eine

aus der ersten Kaiscrzcit stammende Kopie des Diskoa-

Werfers von Myron; der Kopf fehlt, im übrigen Qber«

trifft die Figur an Schönheit die im Besitze des

Flnlen Lancelotti befindliche Kopie desselben Werkes

;

dne andere Kopio stebt b«ltaontiicb im Vatikan.

Der K>inig hat dieses neue Exemplar dem Mnseo
delle Ternie zum Geschenk gemacht. Bei dieser

Gelegenheit sei erwähnt, daCs der König den Archäo-

logen des Vatikan ein Stttek seines Landgutes Villa

Savoia (früher Villa Ada) der salarischen Strafsc

iu Rom schenkte, weil in ihm die Katakomben der

alten Basilika van San Silvestro entdeckt wurden. —
In einem antiken Keller zu Ostia ent lerktc Pa>ii[ui

kürzlich eine Sammlung von Amphoren, die etwa

vierbuodert aattsaDie Formen enthielt. Nach längerer

Prüfung fand er, dafs es sich um Konditorformen

handelt, die sUfsc Kuchen von je einem römischen

Pfund Gewicht lieferten und als Aufdruck Tierbilder,

Tbeatersienen nnd Vorgänge aas Zirkos nnd Amphi-

theater zeigten. Im gleichen Keller fanden sich aneh

Weinmiifse von ^/^ Liter Inhalf. Aus ostien^ischen

Inschriften wei& mau, dals die Stadtverwaltung der

Halinatadt van Rom bei gewiaeea Festen ein oisnt»

liebes Habl Tenuntaltete «epnla pnbUea*, bei dem
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(lea Borgern ncrustnlaiu'' (Pfcfferkncben) and ,inBteain*

(Honigwein) geipendct worden. (TVtnkf. Z.) — An
der Via Salaria wurde iu einer Kutfi rmiiii; von adu-
zeiiu Kilometern von Korn ciu Deukmal aus den
Zeilen der rOmiachen RepabHk nnagegraben. Es bnt
die Form eines Portals, dessen Durchmesser 34 Meter
und dessen Höhe vier Meter beträgt. Das Bauwerk
bt aus Travertiu-ßlucken hergestellt. Der in Ort

und Stelle gesandte Regicrungskommissar vermutet,

dnli das grandiose Portal ein Denkmal fQr die Ge-
Mienen in der Schiacht bei der Aliia ist und auf dem
Scillaclitfeld selbst errichtet wurde, da es sich gans
in der Nftbe des Alliaflnsses beflndnt, der heute Fosso
della bettieft beifat. (?. Z.)

Verzeiclinia neuer Kücher.

Chronik der KOnigHchen üniversiiat zn Breslau
für das Jahr vom 1. April 1905 bis 31. März 1906.
Jahrgang 20. lireslau. Grafs, Barth <& Co. 165 S. 8.

Endt. J., Studien zum Commentator Cruquiantu.
Leipzig, Teubner. VIII, 86 S. 8. Jt 3.

Köster, A., Das Stadion von Athen. Berlin,

Albrccht-Dttrer-Raus. 38 8. 8. M 0,«0.

Maller, J., Dos Bild in der Dichtung. Pbilosopbfe
nnd Geschichte der Metapher. II. Die griechische

Metapher. Jälrafsburg, C. Bongard. V, 241 S. Ö.

Scbjott, 0., Die rihnuehe Geschichte im Licht

der nenesten Foracbangen. Cbristimia, J. Dybwed.

31 8. 8. .// I.

Struck, A., Makeduuisdie Fahrten. 1. Ckalki-

dOsL Wien« A. BarUeben. V, 6S S. 8 mit 12 Ab-

bilduufren und 8 Klrtcbee in Text md 1 Bottteekwte.

JC 2,25.

Suetonll de vite Caebarum libri VIII, rec. L.

Freud'ftomm«. Grooiogen, B. Wolters. XII, 388 S.

8. je 4.

Thulin, C, Die Götter des Afarlvmm CapdU
nnd der Bronce von Piacenza. Gicfsen, A. Töpel-

nuum. IV, 99 8. 8 nrit 9 Abbildungen nnd 1 Tafel.

M 2.80.

Thulin, 0., Die etruskitfhe Disciplio. II. Die

Hemspicin. Göteborg, Wettergren A Kerber. 548.

8 mit 2 Tafeln ^ 1,50.

Torbiöriissüu, T., Die vergleichende Sprach-

wi$seMehaft in ihrem Werte fflr die allgempiiie

Bildung und den UnterridiL Leipzig, £. Heberlend.

III, 56 8. 8. M
Urknijilen draniatisclicr Aufführungen in .\then.

Mit eiucr Beilage von (J. Kaxbel herausgesehen von

A. WUMm. Wien, A. HOlder. 979 8. 8 mit 68 Ab-

bildungen. M 16.

Urkunden, ijricchisclic, der Faiiyruiiainnilun^'

M Leipiig. 1. Mit Beiträgeu von U. W'ilken heraus-

gegeben von L. Mitteis. Leipzig, Teubner. Xil,

380 S. 4 mit 2 Tafeln. JL 28.
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T. Zanghieri, Stuiii su Barchilide. Opora die

ottciinc il I'remio Mobd LatU'S ilalla Kf^ia Acra-

demia Stietitili<'(>-I.«tleraria «Ii Milauo. Heidelberg

1905, O. Kicker. XV u. 144 S. g«. 6 Jl.

T. ZangbieriB Stadien zn fiakehylides zeigen

eingeheoile Bekaunischuft mit Piuilar und Bftkchj*

lidns; ancli li:it sieh der Verf. ungelegen sein

laasoD, diu betreüende Literatur geuau zu studieren.

Dabei bat er sich aber sein aelbetöndiges Urteil

gewahrt, und ao ist ihm gelnngien, die fon ihm
behnndelteii Fragen zn föril<-rn, t-inige auch sa

eutscheideu. Jeiiocb ist er oft wortreicher. &U

uotureodig gewesen wäre; auf dos jetzt schou

Festetehende hätte Qbenll ein kntser Hinweis

geuugt.

ab. Man iiinfs hier gt-nau zwi^clu n den eiuzeluea

Gattungen der Lyrik uuteiäcbtiiiieu; Stesichoroa

s. B. in eeioeD epieeh-lyrtMhen Kompotitionen

steht in dieser Hinsicht freier da. aU ein Epiuikieu-

ilichter, iler durcli vielerlei HiicksictitfMl ETebuiiden

ist, uicht zum weuigateu durch die Benutzung der

Lokniaagen, die ihre festgeprägte, für den Dichter

anabänderliche Gestalt liatten.

Die Epiuikien des Piudar und BakchylicK'S cnt-

balteu fast audDuhmslos Mythen; ohne solche siad

stets die kurzen, wie BiAch. 2, 4 und 6. Die

Erg&QZQQg Eenyon« am Anfang der 3. Ode ver-

teidigt der Verf. gut gegen Bluss; mit Recht hält

er diesem (ielehrtcn gegenüber auch daran fest,

data die 4. Ude iu Delphi gesungen wurde. Aber
am Sehlnls der 6. Ode hStte er daa fiberlieferte

n^odoftotf nicht in nQodqöfiOiq rindern sollen, das

Die erste AI)liandlung Ijescliiiftigt sich mit den den Sinn ergibt, als ob Gediclit dein »Sieg

Mjtheu, die sich in deu Ciedichtcu des Uakch}*- vorauseile; das Liedclieii wunle als Ständchen vor

Udee finden. Der Verf. weiat naeh, dafa sieh der

Dichter iu ihrer Bebandlnng durchweg konaer-

dem Hanse des Siegers gesungen, was ja aueh
sonst vorkam. ObiigtM ist ?. 3 nigojfiaU» dtfStts»

vativ zeigt; dabei lehnt er aber die weitergehende d»' Saaa xiA. zn ergänzen: 'all die Vorzüge asi*

Auuahme, die von Wilamowitz herrührt, als ob
,

geud, infolge deren' u. s. w. Bei Bakchylides sind

ein solcher Konservatismns in der Verwendung der I diese kurzen Lieder alle an Ort uud Stelle, wo
Mythen allco Lyrikern gemciusam sei, mit Recht ' der Sieg gewoniicfi wurde, gesongea; aber f&r
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Piodar behauptet der Verf. dies mit Uurecbt, du

ei hier nar fiir P. Yll gilt, während der lubalt

teigt, daA 0. XIV in Orohomeoo«, N. II io Atbeu,

0. III in Agrigeot und 0. XI io Lokri gesungen

wurden. Die^e kurzen Lieder dieoten aber aufser

zur Jiegrüläuug um Kcstortc selbst auch zum fest-

liehen Empfang der Sieger sn Hanse.

Die Vergleichong der Bakcbylidcisclien Epi-

nikifii mit deu Pindarisclieu fördert nichts Neues

SU tage. Das Ergebuis, zu dem der Verf. ge-

kommen sn sein glaubt, n&ndieh daft der Mjibm
vom Dichter nnabbingig von dem betrelfonden

Gedicht verfufst und in ilieses dann nnr eingereiht

wortlen »ei, ist unhaithur; er kann zum Beweise

dafür uur diu zum Teil harteu Übergänge an-

fahren, aber diese kennen wir, teilweise in ooeh

scbroflPerer Form, schon aus Pindur, uud von vorn-

hereiu ist es doch wahrscheinlich, daln sich die

Wahl des Mjtbus uaob der Person des Siegers

richtete. Mnn kann doch nicht annehmen, daft

fiakohylides alle möglicbeu Mythen poetisch be-

arbeitete und auf Lager legte, um dann im He-

dürfiiisfull deu eutsprocbenJeu daraus bervorzu-

boleu! Grol'ses Gewicht legt der Verf. aaf die

Trennnng der Siegeelieder aaf Hieron von den

anderen; jedoch sucht mau auch hier nach einem

positiven Ergebuis dieser Trennung verpehenn.

Der Verf. betont, dui's iu deu audercu Epinikieu

der Mythns immer dem einheimischen Sagenstoff

entnommen sei. Btk Bakefaylides trifft dies zu,

aber es sind im gauzen nur vier solcher Gedichte,

dflS Beweismateriai ist also anzaläuglicb. Zielit

man Pindar nnr ErgSnsong herbei, so ergibt sich,

dnls diese Verwendung der eiuheimiscben Mythen

ans naheliegenden Griimleii zwar bi>Iiel)t, aber

dnrchaus nicht notwendig war. Wenn nuu, wie

der Verf. selbst sagt, die Kolonien keine Sagen

hatten, so kann es doch gewifs nicht anfhlleu,

dj^fi Bakchylidcs sowohl als Pindar andere Sagen

in die Lieder auf Hieron verflecliten. l her Stel-

lung uud Uedüutuug der Mythen in deu Epinikieu

urteilt der Verf. richtig,- man darf keine Paral-

lelen cwiaehen Sieger uud Helden des Mythus auf-

spüren wollen, uud daher hätte der Verf. auch i

ans dem Mythus in der 3. Ode nicht im Anschlufs

an andere folgern sollen, ddk der Dichter nndeoten

wollte, Hieron werde nach leinem Tode sn den

Hyperboreern versetzt werden. Der Mythus ge-

hört als feststehender Teil zu den festlielieu Ge-

säugen und wird uatürlich vom Dichter zu dem

Feste in möglichst innige Besiehnnggesettt; er tragt

zur Aiissihmiickung uud Veranschaulichuug des

Oedaukens bei, der die Einheit des Gedichts bildet.

Der zweite Aufsatz behandelt das Leben ood

die Chronologie der Gedichte des Bakebv

lidea. Hier bleibt, soweit wir nicht bettimate

chronologische Anbaltspnnkte haben, alles unsicher.

Der Dichter lebte nach dem Verf. etwa .')i)7— 4:^.

Das älteste Gedicht ist Ode XH, das der Verf. mit

Pracoaroli in das J. 484 settt, indem er Bim*

Bemerkung, währeud des Athenisch - ägineti»ch«a

Krieges hätte das in Bakch. XII und Pind. N. V

enthaltene Lob Athens in Ägina nicht wobi m-
gesprochen werden kSnnen, fQr nicht entschsidead

ansieht. Ich lege diesem Umstand gidlseres Ge-
|

wicht hei, und glaube, dafs sowohl Pind. N*. V als

Bakch. XII vor dem Ausbruch des Aginetiscbea
j

Krieges, also etwa im J. 487 eutstandeo uai

Bakchylidcs war damals nach der Chronoiogis dw

Vei£ 80 Jahre alt, kann aber auch ^chun iltar
|

gewesen sein. Die Verbannung verlegt der Vtrf.

auf grund von Ude V, in der sich seiner Meionug

nach Bakchylidcs dem Hieron anbietet, in du

J. 476 und läfst den Dichter his etwa 465 ii

Syrakus bleiben. Auch dieser Grund schfjiit 'in-

zureichend, denn Ode V macht uicht deu Emdrack,

als ob sich der Dichter damit dem König em-

pfehlen wolle, und anfserdem nennt sich dw

Dichter in v. 12 ja schon t^yog des Hieron, vsi

also schon von früher her mit ihm bekannt: (le:u-

nach kunn es uicht wander nehmen, dal's er ibm

ein Epinikioo sendet. An der Feindschaft da
|

Pindar mit Bakchylides b&lt der Vcfi Art,

schmückt aber die Sache etwas romautisch äus.

Er meint, Bakchylides habe mit der V. Ude deu

Verdacht Termciden wollen, als ob er beabsidi-

tige, sich bei Hieron an Flndars Stelle sn sslam;

daher hübe er diesen mit dem Adler vergüchea.

um ihm seine Huldigung darzubringen; aber Piuikr

habe dies nicht rerstanden und seinem Charakter

gemSTs barsch geantwortet. Diese AnfÜMSuig dir

Vergleichong ?ou Seiten des Verf.s ist nm so aaf-

fiillender, weil er im folgenden Aufsatz, der in

gelungener Weise über die literarische Be-

dentnng des Bakchylidcs handelt, die *«d

BUCn gegebene Deutung billigt, nach der Bakcby-

I lides die reiche Fülle seiuer Stoffe mit dem ecd-

losen Luftraum Tergleiobt, den der Adler durcit-

mifsi Sich mit dem Adler sn vergleichen 8bc^

läfst Bakchylides dem Pindar selbst.

Der letzte Aufsatz untersucht die Akreti-

tuatiou des Papyrus; er ist derjenige Teil *1«

Buches, der am wenigsten befriedigt, üewifi

dienen die Akzente, wie der Verf. darlegt, sovit

alle diakriti.schen Zeichen dem Verstäudni*; all««

der Verf. bat übersehen, dafs iu ihrer Anweudssg
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ID nnierem Papyrns kein fester Pian, sondern Zn-

fall uutl Willkür herrscht; «lassellip Wort hat bald

eiueu Akzent, bald aacb wieder nicht. Wie will

nuui daraQ« BOTerliwige Ergebnisse gewioneD?

Der Verf. schliefst aus der Setzung des Akzentes,

dafa der Benutzer ilcs Buchen in der Betonung

der Wdrter uusicber und mit den Eigenuameu

wtmg v«rtniat gew«Mn mi; dani nimmt «r noeh

die Unwisaeaheit in der Metrik and die B«Mbaffeu-

hcit der Korrekturen, die neben Golungeiiem ancb

ganz Verfehltes aufireiseo, um gegen Keujoa aod

Bbm, wtloba nmn Exemplar nasb etnem aDdero

korrigiart aaui lassen, die Ansicht aufznstelleu, dals

Andeningon von i'iiiein Schüler nach Angabe des

Lehrers erfolgt seien und sieb demgemärs eben

rar aaf das entreeken, was in der Rebala galeaen

worden aai; du andere sei ankorrigiert geblieben.

Nun fitulen sich aber die Korrekturen Qberall;

sie sind nach dem Verf. nach «lern Exemplar des

Lehm» orgenommeu; also besteht Keujous und

Blatt* Auaiebt naeb wie vor, unr dafli die Sebole

ia Mitlfidcnschaft gezogen Ut: dieae wird man
aber gern beiseite lassen, wenn man bedenkt, dafs

aach gar nichts Schülerhaftes in den Korrektoren

sidi findet. Bemerkentwert, aber aneb sonat «eben

bekannt, ist der Gravia auf der rorletzten und

drittletzten Silbe bei Oxytona, z. B. jirfln. Diph-

thonge haben den Akzent regelmiilkig auf dem
«Ilten Vokal, in seltenen Antnabmen auf dem
tweiteo; darin darf man aber mit dem Tot£ keine

Andeutung auf ilie Aussprache suchen, sundern

uur eine Schreibübuug im (iegeuaatz zu dem sog.

negatiTen Aksent, abo an sl an Ii n. a. w.

Später, als der negative Akzent nicht mehr ge-

sehriebeu wurde, betonte man den zweiten Vokal.

Zorn Schlul's ist die Bibliographie des Bak-
chjiidea ana den Jabren 1897—1905 beigegeben.

Freibnrg i. Br. J. «tiler.

The Philoctetes of Sophocles with a connncntnry

ubriilged frum tüe larger ediliou of Sir Kicliurd
C. Jcbb, bjr fi. 8. Bhaekbnrgb. Cambridge
1006, Univcrsity Press. 4 sh.

Die Grundsätze, nach denen die vorliegende

An»gabe gearbeitet ist, sind dieselben, welche der

Verf. in den Vorreden cor Antigone (1902) nnd
«om ödipus auf Kolonos (1903) ansgesprocheu

oud Rof. im Jahrgang Jü und -21 dieser Zeitschrift

besprochen hat. Danach wurde die gruf^ere Aus*

gebe daa Philoetet (Cambridge 1890 n. 1898) von
R- C. Jebb, deaaen im Januar erfolgten Todes

^ackbnrgh in der Vorrede gedenkt il may ut

Inat dedicate this book — so far at it is my

'.)98

work " to the beloved memory of a kind and

generous friend). um ein Drittel gekürzt (shortened

bjr about a tbird), jedoch so, dafs mitunter W'e^sent-

liebea vom ünwesentliehen nicbt genau gesebieden

werden konnte (tbe setection has sometimes been

difficiilt). Was nun zoniichst die Einleitung (Tn-

troductionj betriti't — die gröl'sere Ausgabe um-

fbAt S& Paragraphen, die kleinere 15 — , so itt

mit Recht § 1 The liouie of Philoctetes § 12 The
Oracle und g ]'A Ejiisoile of tlie laerchant fast ganz

fortgelassen, mit Unrecht dagegen iu g 19 (12)

der mit 'Leasing* beemehaeta Absdimtt, die ttbri-

gen sind wie § 20 erbeblidi besebnitten worden.

Aufserdem ist in §21 (13) The scene of the sa-

orifice die dem Text eingefügte hübsche Abbildung

der Opfersceoe, die auf einem im Louvre vor-

handenen Weingeföfse sich fiodet^ richtiger hinter

die Worte: It is therefore interesting to kuow

how tlio whole scene gesetzt, in § 10 (7) Analysis

of the play selbstverständlich nichts verändert

and § 16 (11) Topograpbj nm eine anaehanliebe

Skizze von Lemnos bereichert wordeo. Ahttliebe

Karzungen siiul in den weiteren Abschnitten der

Einleitung: Mauuscripts, Editions, Metricai Ana-

lyaia n. a. w. vorgenommen, BbarflOasig die doppelt

angegebenen Dramatis peraonae, Text nnd Indices

(Greek-Graramatical), soweit Stichproben statt»

fanden, ebenso wie in der Antigone und im Odi-

pne auf Kolonos bahandeli Die Anmarknugen
(Notes) bat der Verf. teils mit Geschick gekfirzt

oder wie t. 43 dXX' 'ttJ ifoqßti^ vöfSrov i^fXtj-

Xvlttv gnt verarbeitet und wie v. 391— 402 This

Strophe ete. im Wortlaut richtiger geordnet, teiU

mit erkläreuden Zusätzen versehen und zwar ent-

weder mit Benutzung der englischen ÜberMctzung

der gröfsereu Ausgabe wie v. 827 'Ynv odivag

ädctr^i, 'Ynv» d* dlyiuv, Sleep strauger to anguiste,

paiuless sleep!' oder von ei>;ener Hand wie v. 671

ot'x ax^Ofiai, 'I rcjoico", 'I havn no cause to rcijret'.

Doch hätte eine blolse Übersetzung des griechi-

schen Wortes wie V. 2 aattmot *notrodden*, r. 166

invrt^ 9t9]t*9^i 'io ghastly wretchednesa*, v. 755

Toifilftayfin *tlie burdeu' etc., welche da» Ver-

ständnis nicht fördert, unterbleiben, ancb zu grofse

AusfShrliehkeit, wo niebt am Platae, wie v. 581

^ets fsSc, 'openly*, opp. to natd etctkoy, 'darkly*,

'in diirk whispers' (578) vermieden werden sollen.

Eudlich würde es sich, gerade in einer Ausgabe

für Anfänger, empfehlen, die SSabl der zum Yer^

gleieh herangeaoganen antiken Diebtentelleo an

vermindern, dagegen die der modernen Dichter

wie Byron, Tennyson. Shakespeare zu vermehren,

von welchem letzteren zu v. 931 ani(tii(iijxaf tov
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ßlov TO t6^ (IdSy sehr treffoud die Worte aus

Mercbant of Venice IV I, H71 'You take my life

Wbeu jou do take tlie ineau» whereby I live'

fom y«irf. angeführt werden.

Allee io allem verdicut anch diese Bearbeitiing

Yon Jebbs pröfserer Ausgabe Anerkoiuiuiig und

mag dem Bildungsgrade der studiereuden eug-

lieobeo Jugend enteprechen. Drnek nnd Ane-

atattong ist, wie üblich, vortrefflich, Drnckfohlcr

Bind nicht bemerkt, aufser p. 105« wo statt 381

—402 zu lesen ist 391—402.

Berlin. H. Steinberg.

Anonymer Kommentar zu Piatons Theaetet (Papyrus

978"J) III list (imi Bruclistückcn philosophischen In-

lialU (Pap. N. 8; P. 9766. 9569) unter Mitwirkung

von 3. L. Heiberg bearbeitet Ton H. Diele and

W. Schubart. Mit zwei LiLlitdruckt;irelii. [Ber-

liner Klassikertexle, Heft II.J Berlin 1905, Weid-

numnecbe Baebban<Uanfr> XL+ 6S 8. 5 Ä,

Die AaeprUebe der Meaeebm nnd beeonden

der Too Natur auspriichsvolleu Philologeu wachsen

schnell. Vor '25 Jahren hätte die Auffindung

eiuea gut erhalteueu Koturaeutars zu einem Dia-

loge Piatons TemratUeh reine Begeietemi^ erregt;

heute glanben sich die Heransgeber gewiMenDafsen

entschuldigen zu müssen, tlufs der Kuchen, den sie

nna diesmal vuräetzen, nicht ao viele und uicht so

grofee Rosinen entbftit, wie der vovjfthrige. In

der Tat wird, wer mit Erwartungen, wie das erste

Heft der Klassikertexti* sie erre<jt hat, jetzt au

das in erfreulich kurzem Zwischenräume erschienene

aweite herangeht« enttSneoht werden, trotsdem wir

ea diesmal eicht mit eioem einseitig auswählenden

Exzerjit, nicht mit einer Priv;itii))si'hrift zu tun

haben, sondern mit einem scbüuen liuchhäudler-

ezemplar, das nns Gedanken nnd Worte dee Ter-

fiusera unverkürzt wiedergibt. Aber Didymos

schrieb seine Hyporaueuiatii fiir Gelehrte, der Ver-

fasser des vorliegetideu Kommeutard spricht lu

Studenten. Einiges fällt ja — nm die Boeinen

heraussnpiokeo — doch auch an Raritäten ab;

vor allem die Angabe über die Kxistenz eine^; tiii-

echten i'rooimions (col. d^'^iÜ), die, wie die Angabe

der Anfangsworte nnd dee Um&uges {axt^ov twv

lomv vUjsu») beweist, aas guter pinakograpbiieher

Tradition j-tammt. Dann ein bisher nur in matten

doxographischen Abklatschen bekanntes Kpikur-

fragment (col. 22, 39); es zeigt den Hafs des

witaigen Mannee gegen die spaaisohen Stiefel des

collegium Ingicum so hiibseli und charakteristisch,

dafs ich es bersetxeu möchte: 'Kpiknr behauptet,

Worte seien deutlicher als Begriffe. Es sei doch '

lächerlich, wenn einer statt zu sagen «guten Tag,

Sokrates», saire «guten Tag, veriiunftbegat»te8,

sterbliches Lebewesen».' Und so noch ein paar

Kleinigkeiten. Aber der Wert dee Gänsen darf

nieht nach diesen paar Brocken wirklicher Gelehr-

samkeit bemessen werden; höchstens negativ, dHfs

es eben nur so wenige Fettaugen sind, die auf

der breiten Bettelsnppe dieser Exegese eehwinmen,

wenu man die entsetzlich breitspurige nnd el>euso

triviale, oft nur paraphra.sierende Art zu erklären

überhaupt mit dem Ehreuuameu der Exegese be-

nennen darf. Die Lektfire dieees Kommentars

wirkt niederdrückend bei seinem völligeu Mangel

au Frische tiud Originalität, an Fälligkeit Weseat-

liches nnd Uuweseatliches zu scheiden, wobei die

Akribie snweilen seltsame Bifiten treibt (a. B. 24«

22—24; aber die grofte Anmerkung tu der ein-

fachen Redensart agtara {tvi^Qomtav 44, 41 - 4.'), 40

bat, wie der überraschende iSchlufs zeigt, eine

gewisse Bereohtigaug); bei der Stupidität, mit der

Feinheiten der Piatonisehen Inseenierungskunst

behandelt werden (ein Musterbeispiel etwa 12, 26

siclier ergiin/tj; bei den nicht seltenen Milsver-

stäuduisseu des Wortlautes (z. B. 51,34 — 5.', 22;

aneh 71, 40 47). Der Kommentar ist ein neuer

Beweis, wie furchtbar selinell und wie furchtbar

tief die Wisseusciiaft in der spätlieileuistisclieu

(römischen) Zeit gesunken ist. W% eine demon-

stratio ad octtlos, wie der pbiloeopbisohe Unterricht

im saee. II p. Chr. besehnffcu war, gewinnt der

Papyrus ein uicht zu nuterscli&tzeudes kuHur-

histurischeä Interesse.

Die Herausgeber haben* sieh als eebte Philo-

logen des mifsratenen Kindes ircilieh ebenao liebe-

voll angenommen, wie des älteren S|m)f!=lings.

Für sein anständiges Auftreten in der Ütfeutlich-

keit hat anfser Diels nnd Schnbart, Ober deren

Arl)eitsteilung S. 62 berichtet wird, als dritter

der beste Kenner antiker Mathematik, Heiberg,

gesorgt, von dorn die Anmerkungen zu der matbe-

matisehen Partie ool. 25~46 stammen. Znr Er-

gänzung des Textes hat auch VVilamoarita manches

beigetragen. Per Text ist daher nngewühnlicli

gut lesbar und die Torgenommeneu Ergänzungen

80 wohl fiberlegt, dafs man nur selten und nur in

Kleinigkeiten anderer Meinnng eein wird.*)

Höeh^tllls eines könute man bedanern, dafs die

Editoren au stärker zerfresseneu Stelleu nicht

*; Kirii'u wlrklicluMi Fli-ckm iui Texte liihlet nur

das sinnlose üvoftofwy cul. Im, U statt iftoluiy. {.Das liut

inzwiscbw Kj^, Bert. PUlol. Wocbensehr. liNKi, 1807

verbessert.] — fi0^2a ist jcdenfnih wg vor il^tf7ov( aus-

gciullen.
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liberaler mit der Anfiiahme eigener Vorschlage

gewest'ti sind oiicr sich überhaupt enthalten haben,

solche zu luuclieu. ßei der Neigung Feroer-

Btebeoder, im Texte stehende Ergäusnogeo der

eilitio prinoepa obue iroiteres als Überlieferung zu

bf liiuuh'lii, wird mau doch diese Zunirkhaltung

wieder billigeo müssen. Die Aufgabe der Editoieu

ist diesmal dnreh den Zostend des Pupjrua sehr

erleiebtert worden; die Schrift ist eine sehöue,

her|uem zu le>fiMli' Rnnhschrift. wovon »ich der

Beuut/er durch Tuf. 1 überzeugen kann; der Er-

haltungszustaud ist recht gut, soweit der Koni-

mentar fiberhanpl orhandeo ist — er geht näm-
lich nur bis 15H E, wozu noch zwei anf 157 E
158 A bezüf^Hohp Fragmente kotnmeu, umfafst

also nur etwa das erste «Secbstel des Dialoga.

Leider fehlt aneh der Anlang und mnft sehon im

Altertum gefehlt habeu (8. V); in der jetst ersten,

nur in den Zeüencmlcn erhaltt'iicn Kolumne war

von Protagoras die Uede. Ob uns damit wirklich

wertToUes Material Tirloren ist, wird man be-

Bweifeln, wenn mou die dOrftigeu Notisea über

diePersouen des Dialogs (2, 1 — 1 1) and der Rahmen-
erzählung (3,50— 4,3) ansieht.

lu der Einleitung berichtet zuerst Scbubart

Uber Erwerb ond Besehaffenbeit des Pspyros, so-

wie Bber den Schrifboharakter, der die Bolle ins

snec. II verweist, 'eher im Anfan<^' als gegen Endo'

(8. V— Viil). Seine Aasführuoguu werden von

Dtels, dem die fibrige Einleitnng Terdnnkt wird,

ergänzt durch Mitteiluugeu über die äufsere Ein-

richtung des Textes. Lesezeichen , Jjcnnnata

(VIII—X), Worttreuuuug und Interpunktion

(XVIII—XX). Aas einem charakteristischen Fehler

(ytißtfm : Ufttuu) schliefst D. aaf eine Vorlage

iu kursive. Stimmt das, so war aber die knrsiTe

Hs. die direkte Vorlage — denn der Korrektor

hat den Fehler verbessert — und daun auch wohl

identiseh mit dem Urmanoskript. Sehr aiisfHhrlieh

bespricht D. sodanu die Orthographie des Schreibers

und des Korrfktors ( X - XVIII). wenn das wirklich I

verschiedene i'ersouen waren. Sie zeigt io deu

bekannten Punkten ^ Sebreibnng dee i, otf:Tz,

litterae mobiles, * mntun — die bekannte Un-
sicherheit. Ein interessauteres Problem stellt der

Wechsel der Formen nodulog und nodiaTog. Von

besonderer Bedeutung ist der Abschnitt über deu

Platontext des Papjrns (XX—XXIV); auch diese

antike Hs. bestätigt die allmählieh wolsl zum Hange

eines wissenschaftlichen Dogmas sich erliebende

Beobachtung, dal's die Texte der Klassiker, die iu

wiseren Hm. stehen, in allem wesentlichen anch

die der spSthellenistiseben Zeit sind, dals die

wirklich schweren Korruptelen, an deren Bosciti-

gnng die Konjekturalkritik nun schon so lauge

arbeitet, ohne doch iu deu uieisteu Fäileu mehr

als ein Wahneheinlichkeitsrsattltat sn ersieleu, in

der Zeit der 'wilden' Überlieferung in den Text

gedrungen und deshalb iu die mafsgebenden

antiken Editionen aafgenommeu sind. Wir sind

noch gut daran, wenn es sich wirklieh nm Kor-

mptelen bandelt, deren Existenz wenigstens der

aufmerksame uud sprachkundige Leser feststellen

wird. Ob ihm die Heilung gelingt, ist cara poste-

rior. Für die Volgata 152 E ndvttg Sßis e* oofiel

ist sie Dids gelnogen. Leider stellt sieh aber

auch immer dentliober heraus, dafs an zahlreichen

Stellen eine echte, aber glossematische oder aus

irgüud eiuem anderen üruudo schwerverständliche

Lesart allmShIieh gaos aas nnseren Texten ver-

schwuudeu und durch ein gewöhnliches Wort er^

setzt ist. l her solche Stellen liest lUiin beim

Fehlea kritischer Scholien hinweg, wenn nicht

durch seltenen Zo&U ein irgendwo erhaltener Best

alter Gelehrsamkeit die Oloase mit der Erklamng

bewahrt hat. Wer fiir solche alten Entstellungen

Hilfe vom Papyrus erwartet, sieht sich getäuscht,

weil sich der philosophische Kommentator um
Textkritik gamieht kflmmert Trotadem verbenert

er implicite infolge seiner Freigebigkeit in An-

führung der leinniata mindestens 5 Stelleu des

Textes, vuu denen nur eine durch Konjektur ge-

heilt war; an swei anderen ahnte niemand die

allerdings nicht schwere Verderbnis (147 A handelt

es sich um solcii ein selteneres Wort, das in der

handschriftlichen Überlieferung durch seine Er-

klärang verdrängt ist). Prinzipiell wichtiger als

diese Einielheiten ist abw das hofftutlieh end-

gnltige Dementi, das der Platontext des Papjrns

der Zweihandschriftentheorie entgegensetzt. Der

Wert namentlich des Viudob. W tritt durch seine

zahlreichen Übereinstimmangen mit dem Pap. ins

hellste Licht. Dafür ein charakteristisches Bei-

I ^[)iel: der dual loitoi 153 A, der nur in W steht,

verunlaleit den Kommentator zu einer seiner we-

nigen grummatisehen ErUirnngen (col. 73, 4)

tovtt» dvtu&s. BT haben tovto. In 7 Ton den

8 Pälleu, in denen Pap. mit W gegen BT steht,

ergibt ihr Cunsensu.s die richtige Lesung. Sonst

kommen so ziemlich alle deukbareu Kombiaatiooen

vor (8. XXII mit dem Naehtrag S. 56); F^p. : BTW
(23 mal), W Pap. : BT (8 mal), TW Pap. : B (6 mal),

BTPap. : W (•_'2mHl; die Häufigkeit dieser Kom-
bination erklärt sich aus dem Charakter von W;
den prinzipiellen Wert dee Vindob. heeiotzichtigt

sie nicht), TPap. : BW (4mal), BWPnp. : T (9mal).
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Nnr lU'ap. :TW komtiit nicht vor. Aber keine

der Kümbinatioaen kauD aich au Bedeutung der

yarianteii nut dem Ootraenaas WPap. mttsen.

Der letate Abachnitt der Eiulcituncr (XXIV-

X\X\'II) busoliäftigt sich mit dtir Frage nach tleui

Verfasser dea Komnientara. Mit seiner Daticroug

dmoh dieSetnift atinint dars in ihm noch *jeier

HMch dea Neaplatouisinns' fehlt. Um so stärker

iat die Misclinng mit stoi!<chen und peripafftischfii

Elemeuten. Die Art, wie nauieutlicb die letaterco

auftreten, verweist den Verfaaaer, an deMon Zn-

raehmiHg mr Akadtmie kein Zweifel ist, eher iaa

zweite als ios erste Jahrhundert Seine Exegese

zeigt eine Neigung zum philologischen. Sehr aus-

gesprochen iat aie freilieh niehk aod fibar das,

was onmiitelbar mm VentllndDis des Wortlautes

nStig isii fBhrt sie ihn kaum je hinaus. Und wie

der gelehrte, so fehlt auch <ler »chriftstelleriüche

Ehrgmx. Vou atticistischea üestrebuugeo ist nichts

an mwkea (beaehtenswert erseheiot iHnrigma aoeb

für die Frage nach dem Antor die durchgehende,

jedenfalb ai'f den Verfiwser zurückgehende Schrei-

bung vnuür^fn^ig 3, 14. lä, 25. dytUi^inpis 59, 48

und ergaut 66, 39. Nur einmal iutalinf>$( 22, 7.

Vgl. namentlich Schweizer Gramm, d. I'crg. lusclir.

17ü). Eine Durchmusterung der bekannten Platon-

exegeten dieser Zeit ergibt sehr starke Koiuzi-

densen mit Albinos, fBr den Abfiissong aneh von

Kointneutnren gegeuilber Freudeutbals und Zellers

Zweifeln eri ent bewiesen wird .Auch der Kom-

mentator hat aufser dem vorliogeuden mindeäteus

noch Hjpomnemate m Tinmios Phaidon Symposion

gesdlrieben und interpretierte, wie die Verwei-

sungen zeigen, die l'latoiiisclieii Schriften in einer

bestimmten iieibeufuige. Trotzdem lehnt Dieis

die Identifiriemog ab anf Grand aekr Isiner Beob-

achtangen über gewicse üntarsehiede m der Art,

wie beide dozieren und dna vorgetragene ihren

Studenten möglichst verständlich zu macheu suchen.

Die daran geknüpfte Frage, wie sich Albinos Lehrer

Uaioe hier rerbielt, wird ja vielMebt ooeh Beant-

wortung finden. Vorlänfig bleibt der Kommentar

anonym und läl'st sich nur sicher *als ein Erzeugnis

der üaiischeu Schule' betrachten.

Der Anhang gibt drei BrnebstBck« (swet davon

in Lichtdruck Tafel II): I. ein Blatt aus einem

philosophischen Traktat, das ans der Rolle heraus-

geschuitteu und zu einem liriefe verwendet ist.

Das groAe Pbaidroantat gibt Ar den Text niehts

ans. 2 Der obere Teil einer Kolumne mit einem

Auszug ans Piatons Gesetzen, der vielleicht noch

iuü äaec. I a. Chr. gehört. 3. Zwei Fragmeute,

in denen die Heransgeber swetfelnd Reste ebes

philuäophisohen Dialogs etwa ans saec. U a. Chr.

erkenneu.

Drei Register und die «wei Liohtdmektafeln

bilden den Absclilofs dieses zweiten Heftes der

Klassikertexte, dem mittlerireile schon das dritte

gefolgt ist.

Bresiaa. I. Jaeeby.

Plotin, Enneaden, ia Auswald, abersetzt und eiii-

Keleitet von 0. Kiefer. 2 Bde. Jena 1905,

£. Diederieha. XXIV, 289 u. II, S08 8. 8« broeh.

14, ceb. 18 Jl,

Der Verfasser hat seine rixTscfzung für die

Gebildeten bestimmt, iu denen eine Sehnsucht

nach Vergeistigung der Religion lebt. Wer sieh

vom Geiste eines Kant, Sebelliog, Hegel, Scbopen-

hauer, Hartmann oder ron der indischen Philo-

sophie anfTezogen fiililr, der, meint er, werde sich

auch mit Plotiu befreunden können. Überdies ii^t

in letiter Zeit doroh E. v. Hartmanos Unter-

suchungen Ober Plotins Axtolt^e nnd über seiue

Kategorienlehre die Aufmerksamkeit wietler auf

diesen letzten groi»eu i'hilosopben der llelleueu

gelenkt worden. Wir leben nicht mehr in dem
Jahrhundert der Aufklärung, wo alles Mystische

einfach als eine Art philosophischer Wahnsinn be-

trachtet wurde. Im Gegenteil, das dem gewöhn-

lioben Denken nieht Zugängliehe steht allen Be-

inülmngen der exakten VVisseuschaftcu zum Trotz

wieder besonders hoch in der Schätzung. Die

Mystik ist eben nicht eine znfiillige Verirrung,

sondern die natOrliebe Heimat des dem HOebaten

zustrebenden Geistes. Wie wSrdcn aaoh sonst

ganz unabhängig voneinander Mystiker ver-

schiedener Zeiten dieselben Bahueu eingeschlagen

habnil Wie in jedem yollmenseben sieh etwa« Ton

der Art des Dichters regt, so ist es uns ancb natSr-

lich, unser methodisches und nüchternes Denken

mit etwas Mystik zu versetzen. Dadurch setzen

wir unserem Geiste gleichsam Flügel an. Zwiseb«!

dem per hnmnm repere nnd dem nnbes et iuauin

captare liegen eben viele mittlere Formen des geisti-

gen Erfassens. Wer dies alles zugibt, wird dem

Übersetzer Dank wissen, dafs er diesen verehruugs-

wflrdigen und sympatbisehen Apostel der ekstati-

schen Erhebung sum Hdohsten durch eine gewissen-

hafte und dabei doch recht nir>nschHch kliugeude

Ijbersetzuug dem weitereu Kreise der über das

GewShaliehe sieh Hinanssehnenden angiagUeh ge-

macht hat. Von dem, was Plotin 9tm e^iOMi^fiwt,

iyfQyfJy xaia tf)»' Oralav, Inatnv Xoyov nennt,

fiudeu sich weit eutwickelto Keime nicht blol'a

bei Flato, sondern auch bei Aristoteles vud den
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Stoikeru : aber eindriuglicher ala Plotin hat keiner

das Hiustrebea zur (Quelle des Leb«as uud die

Seligkrit des Sebaaeus geschildert, weleba der

Seele io weitoo Zwisoheorftnnien sn teil wird, in

beiligou Aiigeublifiken , wenn es ilir gelnugen ist,

sicli gatiz vom Irdischeu los/ulüseii. Diuii kommt
das historische luteresse, welches Plotiu gewährt,

fiüla man nnter Geediiohle etwH Höben« Tersteht

als Kriege nud TerriiorinlTerscbiebluigeii« Es spie-

gelt sicli, wiß Her Ubersetzer sagt, in seiaer Philo-

sophie eiu tiefes äebaeu uach etwaa Würdigerem

und Beteerem als ee der ganse Pmnk dei rOmiaeben

Weltreiches bieteu konnte, uiul der allgeineiDe

Ekel, den geraili' ilie besten Mäiii.er jener Zeit

vor der so unsauber gewordeueo politischea Tätig-

keit empfaodeii.

Der Verfaaaer li«t oidit dee ganaeu Plotin Ober^

setzt. Auch das wird jeder billigen. Ausgelassen,

Iiis fiir (Jiis Ziel, wclclies sich diese l'bersetzuug ge-

steckt hat, bedeutungslos, siud die Kapitel, welche

rieb mit der Kategorieolebre beaebiftigen. Femer
die antiqnierteu miturphiloiophischen Abaebuitte

über den Himnie], über die Kroisbewef^ung des

Himmels, über die deu Gestiruen zugeschriebeneu

Einwirkuugen and abnliebe. Aneb einige Kapitel

der sechsten Enneade über die Einheit des Seien-

den, deren Dunkelheit aller Erklärung zu spotten

scheint, sind weggelassen worden, sowie einige

andere, in denen an anderer Stelle Gesagtes nur

rekapitoliert wird. Oi« Übenetanng ist von ga-

winoendor Klarheit and klingt weder altfränkisch

noch tnodfrn. Am Schlns-ie des zweiten Rniides

werden zu schwierigen Stelleu kurze Erlüuteruugeu

geboten. Daxn gaaoUen sieb Hinweianogen anf

ferwandte Stellen vor* und naebplotinischer Philo-

sop!:en und Theologen, ans denen ersichtlich wird,

wie weit der Eiufluis dieses groiaen nnd ehrwürdigen

Fkilflaopheu gerakdit bat. Aneb da« sei erwftbut,

dala die Verlagahandlnng dem tiefsinnigen Boche

eiue sehöne Ausstattung gegeben bat. Möge es

die verdiente Ueachtuug finden!

Gr. Lichterfeido 0. Weiliienfeli f.

bei Berlin.

E. Sehwartx, Gbristlielie nnd jfldisctae Oster-
lafeln (Abhandl. d. K. Gesellscii. d. Wiss z. Göt-

üiigcn, phil.-hislorisdie Kl. N.F. Vlil. No. 6). 4".

198 S. m. S Tafeln. Berlin 1905, Weidmannaebe Bb.

Die Entwicklnngsigeschiehte des christlichen

Osterfestes hängt mit dem Paschafest der Juden

laeammen. Aufanglich war es wie das letztere

an den 14. Niian, den Tag dea IVBblingavoll-

moudee, gebunden. Nnr gana alloAbHeb haben

sich die Bestimmungen der christlichen Kirche

hierüber davon abgelöst. Der lauge, mehrere

Jahrhundert« danwnde Ostentrett gibt Zeugnis

ron dieaer fiitwidElnng. IMe mit dem 3. Jahrb.

beginnenden Versuche der Kirche, die Osterdaten

mit Hilfe von (Jvklen vorauüziiberechneu, bilden

deu Abschluis jeues laugeu Prozesses. Der Ver-

huer hat ea aieh aar Aufgabe gemaoht, die EnU
Stellung dieser verschiedenen Ostercvklen in den

abendläiuli.schen Kirehengemeinden luul der Kirche

vou Alexaudrieu und die Entwicklung der gegen-

•eitigeu Benebuogen eingehend an verfolgen.

Mittelst Nachrechuung und sorgfältiger Verglei-

cliting der uns überlieferten Ostertafeln zeigt er,

dals eigentlich keiner dieser Ostercyklen während

des Pasobastreites definitive Qeltnng erlangt hat,

ondem dala daa Oetardatnm dar damaligan Zeit

mehr eiue gegenseitige Konzession des Ostens und

Westens war. So geht z. B. ans der Vorgleichung

der Daten iu deu Osterbriefeu des Athanasias

mit der alexandriniaeben Raobnung hervor, daft

zwischen 328—373 Ostern in Alexandrien wmig-
steus dreimal nieht an dem cyklischeu Tage ge-

feiert, sondern als Konzession flogen die Römer
verlegt worden tat Den Ansg.iiig4)unkt derünter^

snohnng bildet die im 3. Jabrh. von dem Alexan-

driner Anatolios mit Hüfe iles 19jährigeu Me-

tonscheu Cyklus entwoifeac (Jüitertafel. Verf. ver»

sucht eiue liekonstruktion derselben, die sich

aller^nga nur nnter Voranaietinngen (Yerf. nimmt

22. März als Ostergrenze, audere nehmen 20. oder

21. März) durchführen läf-t; er setzt das Jahr 1

des Cyklus gleich dem 12. der Aiexaudhuer, wie

aneb aonat angenommen wird. Von der Oaterinfel

des Kyrillos, welch« 9b Jahr«, iu fQnf Abtei-

lungen zu je 19 Jahren nmfafste, ist uns bekannt-

lich nur die letzte Abteilung (von 513— 531) durch

Dionjaina Exignua eriialten nnd biaber ali «eht

angenommen worden; Verf. vermutet aber, dafa

der Teil ninht vou Kyrilloa herrührt; deu Prolog

betrachtet er, wie schon Kruseh, als später

hiuzu erfunden. Über die Ostertafeln des Auia-
noa nnd dea Theophiloa geht V«r£ aiemlieh

Hchnell hinweg, um desto eingehender von den

abeudländischeu Entwürfen des Hippolytos, des

Augustalis, deu sogen, beiden Romana Suppu-
tatio nnd dem Kanon dea Yietorini an handeln.

Er vergleicht zuerst die auf einem unrichtigen

16jährigen l'yklus beruhende Oatertafol des Hip-

polyt (von 222—333) mit der alezandrinischen

Bedmnog, nnd «benao jene, weleh« von einem

.Unbekannten (flUaoblioh flbr Oyprianua gebalt«u)

ebenfaUa anf falaehem Prinaip, mit 1. April 342
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begiDucnd, üuf^'ostellt wonlen ist. Iber den

letetereu Kotuputiäteii gibt der Verf. veracbiedcuc,

andanwo uieht 1«iehi Torfindllche Details. Uier-

nuf wendet »ich Verf. za deu beiden 84jahrigeii

O.^tercykU'n, welche im 4. und 5. .liilirli. iu der

ruiuisclieti Kirche im (Jebraucb WAreu und welche

man gagenwärtig iu der Chronologie nnler twei

besouderen Bezeichniingeo, ab filtere und jSngere

Horaana Supputatio, beide mit 12jahrigeni SaltuB,

aber in der Äuuabme der Oatergreuzen ver-

sehieden, tod einander nntenebmdet. Hier ist

der Nachweis wiohtigi den der Verf. UDternimiut,

dafa es eine ältere suppiitafio l'oiiiaua nicht ge-

geben habe, dals vielraebr die oiuzeloen Fälle von

Abweiehnngen der in Rom wirlclieb gefeierten

Ostertage gegen die alexandriuisch berechneten

sicli :ils Ziij^e.stän<ini98e an die Alcxamlriner er-

klären lassen »ollen. Als Beweismittel dienen

mehrere naeh dem 84jähr. Cyklne roraasbereehnete

Ostertafeln de« 5. Jabrh. und zum Vergleichen die

linndertjährige Liste der in Rom i>i?o1):iihtcten

Ostertnge von 312—411 im sogen. Cbrouograpben

von 304; die Zweifel, die man gegen die Zurer»

Uflsigkeit einiger Teile der letateren biete tot-

gebracht hat (auch gegen die von 34S— 411 an-

gegebenen Oaiorfeste), hält der Verf. für niclit

berechtigt. Nachdem die Schriften des Julias

Hilarianns und d«i Afrikanm Agrinttia be-

sprochen sind und die eigentümliche Rechnungs-

weise (lieser Kompntisten austeinandergesetzt ial,

wendet !<ich der Verl. zu dem laterculus des

AagQBtalis, wdebem Krosob bekanntlieh einen

14jährigcn Saltns Uinae zugeschrieben hat. Baopt-

sächlich sucht Verf. die von Krnsch gemachte

Kombination über das Osterfest von 303 zu er-

aehfittern; diaaes Datnm an den An&ng der klein-

aaiatiiehon Christenverfulguug zu knüpfen, sei

nustatthaft, der wirklich gefeierte Ostertag von

303 im Abendittude und im Orient sei vielmehr

niebt naebweisbar; er halt an der Irfiheren An-

nahme fest, dafs der lat«rculns des Augustalis

den l"2jährigei) S:ilni-* hiitte l'tier den kartha-

gischen Komputisteu vüu 4äo berichtet Verf. ziem-

lieh anefSbrlich; die Zeüaer Ostertafel Ton 447

(mit 12jährigem Saltos) sei keine offixielle Tafel

des f'apsttnms gewesen. Nnu folgt eine ppiinnc

Analyse «Ics Kanon des Victorius, welcher auf

einer 53°Jjäbrigen Periode, mit besonderer Anord-

nnng eines ISjttbngwn Saltns, bemhi; die ürsaobea

der Vuriiiitei! vieler Daten in deu Haodächrifteu

werden dabei aufgedeckt. Verf. kommt iu einem

besonderen Kapitel nochmals auf den 84jährigen

Cjkloi mit 14jlhr. Saltns anrilek ond auf die

Beweise, ans welchen man die Existenz eines sol-

cheu Cyklus gefolgert hat. Das Uauptzuuguis

bildet der ton Krnseb entdeokte sogen. Mfinebenar

Komputist. Diese Handschrift hat Verf. photo-

gr.iphicrt nnd gibt ausfülirliolien Bericht ihre«

Inhalts. Ein 14jähr. Maltas wird in der Rechnung

allerdings angewendet, aber die Schrift stellt nnr

einen auf Beunt/.uurr anderer Kompntisten inrSdt«

gehenden Versucii dar, die Sljähr. Oyklen, wie

sie im 5. Jabrh. im Oebrauch waren, umzuformen;

mit den laterenlns des Angnstalis hängt die Saoho

direkt nicht /.naammcn. Die weiteren Ansführungea

des Verf. sind Rückblicke auf die Geschichte des

Osterfestes vor dem Aufkommen der Versuche,

den Ostervollmood dnroh Cjklen m bestimmen.

ESr rerfolgt die Spuren, die von der alten Obser-

vanz, den Ostertn^ auf den Sonntag nach dem

jüdischen Faschafest zu legen, allmählich zu selb»

stiuidigen Bestimmnugeu Abrten. Dieser Gebraneb

hat sieb in einselnen Proviosen bis iits 4. Jabrh.

trotz der kirchlichen Dekrete nnd Konzile er-

halten. Anf dem Konzil von Sardica (342) setzte

die orientalisebe Partei eine Ostertafel flSr 80 Jabra

fest. Diese Tafel ist noeb «rbalten, nai iria dar

Verf. zeigt, enthält sie eine Liste der gleichzeitig

gefeierten Pascha der Judeu, welche in der Da
tierang noch ziemlich enge Beziehungen zu den

ehristliohen Ostern aafwMten. Dar letatere Um-
stand bestimmt den Verf., sich noch mit dem
Zustande des Kalenders der Juden vor der Zeit

der Tempelzerstöruug und der neueren Zeitrech-

noi^ derselben (llatmouides) an befassen. Er
weist darauf hin, waleb« Unselbständigkeit in der

jüdischen Zeitrechnung vor dem Teropelbrande

herrschte. Betreff der talmudischen Rechnung,

welehe nns oamentlieh dareh Maimonidea fibcr-

liefert ist, bebt er die Wichtigkeit der Naeb-
riehten hervor, welche uns hinsichtlich dieser

ueaereu Zeitrecbnuug der Juden (und einer Reibe

anderer vorderasiatiseher Völker) dnrob Albtrfln!

(973—1048 n.Chr.) erhalten sind Von besonde-

rem Interesse sind die Schaltcyklen der .ludt-ii der

damaligen Zeit. Albirüni nennt drei Schaltregclu,

die alle ton der sfmtereD des Malmonides ab>

waieben. Beachtung verdient nameutlich die

dritte ??ch»ltregel, im lUjährigen ('ykliis das .''».

8. II. 14. 16. \d. zu Schaltjahren zu machen; sie

soll zu Albiruuis Zeit die meiste Verbreitung ge-

habt haben; er schreibt ihren Ursprung deu 'Babj-

k>niern' (babylonisehen Juden?) an.^ Den Anfang

*) Auf diesen Schultcyklus habe ich ebeufalU

sobon (Usodb. d. matb. u. techn. Chronologie 1 1808,
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diese« bolfylODiscIien Cjrklns setzt Albimni auf

13 Seleac. = 300/29;» v. Chr. F.etzrpn-s .Inhr po-

wiaut als Aiifucgsjabr nooh au Bedeutuug durch

itn Omstand, dafi «i all entw der Sabbat* mid
Jdbeljalne (des Cyklvs Toa 350 Jahren} galt Die

Tekuphabereehnung naoli R. Ad du kuun erst im

11. oder 12. Jahrb. ii. ('hr. fiugeführt sein, da sie

dem Aibiräui noch aubekanat ist. Diese sowubl

wie die Telraphareebniiog des R. Samael sind aber

Modifikationen einer frUhereu, welche Albirrini

überHi'ff'rt, und diese letztere wiederum geht allem

Auscheiu uacb weit in die alte Zeit, jedenfalls vor

die 3. Periode des jfidiseben Kalenders, rartlok.

Berlin. V. X. fllaisL

artin Sohau, Oetehicbto der römischen Litte-

ratnr bis snm GeselzgebunKSwerk des Kaisers

Jsstioian. III. Diu Zeit von Hailrini) 117 bis anf

CSoasiantiu 324. Zweite Auflage. Mit alpbabeti-

schein Register. (Handbuch der klassischen Alter

tnmswissensctiaft, licrausKCfScbcn von I. v. Möller,

Band VIII. Dritter Teil.) Manchen 1906, C. U.
Beck. XVI, 519 8. Lex. 8». geh. 9 Jti in Halb-
franz geb. Ji? 10,80.

Ehe wir die vorliependo NciiluMrlteilmig des

dritten Bandes von ävbauz' Literaturgaächiclite

bespreehen, wollen wir daranf hinweisen,' dafs

vorher auch die erste Hälfte des vierten Bandes

enchienen ist.*) Der ttberwiegend patrisüsehe In«

S. 18S Anm. 2), allerdingis aus einem andern Grunde,

aufmerksam u'Pinaclit. Das Sclirilfiin<:s\vi'sfii , welclies

He alten Itiiliyluuii-r bei ilireiii Mondjahr aiigewt-mlft

haben, ist «ierzfit noch unbekannt, und der Versuch

von K. Mahlet, <>iuen hypotbeti.M-lien .*<chaltcvkluH

einzuführen, hat keine Uefriediping uejjeben. Nun ist

Ii . I k \v!i! ili^:, dafs der obige alte Sohalteyklus von Al-

birüni den 'Uabyloniem* sugeschrieben wird. Die baby-

lonischen Juden werden wobl lunni die Krflnder des

Cvkius sein, itfiui von eLner wissenscbül'tliclit'ri i'önli'

ruog des Kalenders durch dieselben ist uicbts bekannt.

Vielldeht wXre also die Mutnisrsnngm erwägen, ob sie

den CykluB dureh ili«' liab}I(»nis<-lien .Vstmiuiinen er-

halten haben. Die Prüfung, ob ibu die Hab^ luuier bei

ihrer Zdtreehnung aelbet angewendet haben, oder inwie-

weit etwa "-efion bei den .Tndcn eine Modifik.-itioii vor-

liegt, könnte an <l< ii Si-ltalfjahren vor(;enonim<'n werden,

welche uns ans lii r s|iriteren Zeit von den Babyloniem
überliefert fiiud. Auffallig ist jedenfalls, dafs der .\nfanp

des obigen jüdischen ( yklus am v. t'br. fiillt, in ilie

Zelt, aus welcher gerade wir viele keiliusehriftlich

vermerkte astronomische Beobachtungen derBabylonier
besitzen, und in welcher Zeit die letzteren schon die

r!' \vi'>{un(.'sv4'rhaltnisse des Mondes und iler Sonne mit

überra«cheader Genauigkeit — und zwar vor llip-

pareh — gekannt haben, wie aus den Unterwuebungen
Kuglers hervoriiebt.

*) Martin Schanz, Gesell ich te der rüiuischeu
Litteratur u.s.w. IV. Die rümlsche Litterator von

halt dieses Teils liefs es wünschenswert erscheinen,

diH Iirzension einem auf diesem Gebiete besonders

bewunderten Fucbraanue zu übertragen, und wir

hoffen, dalb .demnachnt eine Würdigung der Arbeit

in der 'Woeb.* ereebeinen wird.

Was min den dritten Teil angeht, so reigt

eine Vergleichnng der vorliegenden Neuliearlieitung

mit der eräteu AuÜuge (s. Woch. 1Ö97 No. 9

8. 2S2£), daTs der YeifiHser die gante, weit»

schichtige Literatur über die aahlreiehen Probleme,

die hier r.n Keliaiuieln waren, mit gröfster Ge-

wisseubaftigkoit durchgearbeitet und verwertet

bat. Dadnreb sind uatSrlioh sahllose Andernngea

benrorgemfen worden, die einzeln uufzn/.illilen fast

nniiiö(_'lich ist. leli glaube, dals sich nicht eine

Seite ändet, die davon unberührt geblieben idt.

Auch die Einteilung des Stoffes in Paragraphen

ist davon betrdÜMi worden, doeb sind die Zahlen

im ganzen dieselben geblieben, wie früher, da

ncncs mit a, b u. .s. w ln zcichnct oder sonst in

zweckusälkiger Weise dutür geborgt ist, dal's nach

Abwmcbnng innerhalb kleinerer Partien die Zahlen

immer wieder mit denen der ersten Auflage in

Ubereinstiminnug gebracht sind: auch die kleine

Verwirrung von § biU—623 ist jetzt beseitigt.

Das Inbaltsrenmcbnis ist etwa« kfirzer gefafat, als

früher, rernintlich deshalb, weil das alphabetische

Hogister nianehes nl)erflii^.sig machte. |)ie Heigabe

dieser liegister für die einzelnen Abteiiuugou ist

einer der vielen Vorzüge, die die «wetten Auflagen

gegenBber den ersten aufweisen. — Da die Anlage

dieses Teils in der obenerwuhnten Bespiechuug

ausfuhrlicli skizziert worden ist, so darf ich hier

nrohl davon absehen, auf lünzelbeiteu einzugeben;

zu meiner grofsen Frende sind einige der dort

gemachten Bemerkungen in der Neubearbeitung

berücksichtigt worden, so z. B. zu § 54}> (^Frontos

Todesjahr), § 547 (die Stelle Capitol. Maor. I 3),

§551, 12 (Benutzung Herodots dnrob Fkonto). —
Abgesehen von der wissenschaftlieben Bedeutung

dieser Literatnrgoscliiclite ist immer als ein be-

sonderer Vorzug iinerkauut worden, dafs es Schanz

verstanden bat, den Leser durch seine frische, ich

mSebte tut sagen, gemütUebe Dwetellnngsweise

auch da an fesseln, wo es sich um trockene Pro-

lileme nnd um ganz unbedeutende Schrift.steller

liaudelt. Auch hierauf ist in der Neubearbeituug

weitere Sorgfalt verwendet worden; sahlreiebe,

oft wenig nmfangreiebe, aber sehr wirksame

Ck)nstaotin bis sum Gesetsgebungswerk Justininus.

Erste Iliilfte: Die Litteratur des vierten .Tuhrbunderts

(Handbuch u. s. w. Vi 11 4, 1). München ilNH, C. 11. Beck,

XV, 4fl9 S. Lex. 8». geb. JC 8|fi0; in Halbfrans Jt 10.
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Amiernngeu und Znsätze lasaeti erkennen, dafs

der Verfttsser aucii auf die Ausgeataltuug der

äafaercn Form seines Werkes sorgfültig bedacht

isfc. — Hoffuitlieb ist der AbiehloJk des Gaax«D

io niebt zu langer Zeit so «rwurteo. Wir werden

dann ein Werk li«,itzpn, nin das uns die aodereu

Nationeu zu beueuleu ulln Uräiiclie haben.

Berlin. Vius Härder.

Bndolphni Freiiwerk, De iiivent ioiic (irationnm

Ciceroniaoaruni. Diss. Hasel 19Uö, l'r. Ueiuliardt,

124 8. 8<*.

Preiswerk beieidinet seine Arbeit selbst als

ein Sapplftnent n der aosgeseichneteu Königs-

berger Di^^sertation des früliverstorbeueu Franz

Kohde, Ciceru i^uae de inveutione praecepit, quate-

nns seentos nt in orationibns geeeris indieialis

1908 (Tgl. diese Woclionscbr. i :io;S S. 829 f.). Wäh-
rend es diesem ul>er lediglich darauf ankam, zu

uatersacben, wie sich bei Cicero Theorie and

Phms zn einander verbaltenf nnd er somit ttb«r>

all von den in den rhetorisohen Schriften des

Redners euthaltenen Vorschriften ausging, schlägt

F. einen andern Weg ein und richtet sein Augen-

merk namentlich auf »olche Punkte, die von Cicero

tbeoretiscb niebt erörtert nnd daher anch Ton

Bobde niebt beachtet wovden sind. Da er sich

ferner im Gegensatz zu diesem nicht auf die

Gcriciitiiredeu beschränkt, sondern aucii das geuus

demonstrativam nnd deliberatiTnm berSoksiebtigt,

ist er iu der Lagt>. meli nach dieser Seite bin die

Dnrstellnng seines Vor^' intrcrs zu errfiinzcn; natSr-

liob mufste dabei seine Behandlung weniger gründ-

lieh nnd enohSpfend ansfidlen, wenn sn nicht

einen sn grofsen Ranm beaaspmehen sollte.

Nach einer kurzen Praefatio (p. 5— 6) handelt

Abschnitt I (p. 7 21) von den räumlich am weite-

sten auseiaundersteheudeu, aber sachlich enge zu-

sammenhiagenden Teilen der Rede, dem Ehcordinm

nnd der Pcroratio. Den Gegenstand von Ab-

schnitt II (p. 25~'M) liilden die Narrationes. P.

snobt hier den Einflufs der Kotuüdie nachzuweisen.

Ebenso gnt aber ist es denkbar, daß die nene atti-

sche Komödie nuter der Einwirkung der Rhetoren-

>«chule gestanden hat und sich daraus die Verwandt-

schaft zwischen dem von Meuauder abhängigen

Terenz und den narrationes bei den römischen

Rednern erkl&rt FBr die Erkenntnis der Ent>

Wicklung aber, welche Cicero als Redner durch-

gemacht hat, ist, wie I*. treffend hervorhebt,

wichtig die verschiedene Hehaudluug, welche er

tn verschiedenen Zeiten diesem Teile der Rede

bat angedeiben lassen. Noch wichtiger daftr je-

! doch ist die Hetrachtung der Argumentationen,

über welche »ich Abschnitt III (p. 35—78; sehr

ausführlich verbreitet, indem zuerst die EioseU

flUle, dann im allgemeinen die mntmareliekan Vor-

bilder Ciceros erörtert w^erden. Die von P. be-

hauptete Benutzung ih - ))^"l1dolyHiaIli^*chen E;n-

phios iu der XIV. phiiippischeu Rede erscheint

mir sehr sehr «weifelhaft Besonders interessant

ist Abschnitt IV Personaniin tractatioucs ({>.?'.•

—

Ofi). Diese zerfallen iu die Beschreibuug de«

^Vul'seren von Personen (die depictiones) und die

Charakteristiken vermöge der ntnparaläon«! «md

landationes. Oer letato Abschntti (p. 97^123)
iiefafst sich unter dem Titel Compositionis forma«

artificiosae mit der ratioclnatio und oontentio.

Das Ziel, das 1*. bich gesteckt hat, zu zcigea, dals

neben der von Rohde dargelegten Befolgung der

Theorie der grtecbiechen Rhetoreuschate aneh die

bei den Römern ausgebihlete Praxis in Frage

kommt, hat er voUkommeu erreicht. Schade, daU

die Brauchbarkeit dee ntltilieben Sehrifkehens unter

dem Fehlen eincä Stellenverzeicbniases leidet.

Königsberg L Px. Jobaaaes I^lbiahu.

Fanuin Apolliuis. Carmen Johannis Fascoli ex

Csstro Saacti Manrl In esrtanine poeHeo Hoeaff-

tiano praomio aureo ornatum. Acceihinf Septem

))Ocmala laudafa. 18 S. 8". l uilius riüpcrtio.
Carmen Jacobi Joannis Hartman Leideusi«. 1 2 S.

8**. Metus inanis. Carmen Jacobi Joannis Hart-

man Leidensis. 31 S. 8". Ancapinm. Carmen An*

gell Sommariva Genuer.sis 17 S 8". Krügereis.
Carmen Fetri Rotati Interamaatis. 26 8. 8". Pro-
tesilans. Csnnen Jaoobi Joannis Hartman Lei-

dpiisis. i:! S 8". Codex. Caiinen Peiri Helberti

Damst^ Uitrajecliui. 18 S. 8". Apud Horatium
coena. (Mrmen Alafiridi Barteli dvis Plstorieasii

et Grosset an!. IIS. 8**. Anslelodami spnd Jo'

Miiilerum. MCMV.

Bei der Fülle der zum vorjährigen dichteriscbeu

Wettkampf eingegangenen Gedichte fallt ee niebt

gerade schwer, abgesehen von dem preisgekrönten

Gedicht, zwischen den übrigen zu wählen. Dieses

'Fauum Apolliuis' bezeichnete und iu Uexameteru

geschriebene Gedieht behandelt den Stnrs der

heidniseben GStter nnd die Erstehung des Christea-

tums nnd zwar so, dafs die Haupthandinng in ein

Zwiegespräch zweier einstigen Jugendgcspielea.

des heidnischen Tempelhüters (aeditnmus) nnd des

ehristlidien Prieeters (presbyter) eingekleidet und

dsreh einen Lobgesaug auf Christus . . . adqne

anres pervcnit hjmnus: Tu lux vera ocuHs. tn ms-

iur Holti, diem qui Restituis de nocte uovnm, tu,

dnx hone, Christo . . . besoblossen wird. Dil

Sprache ist mit wenigen Ansnahmen gewandt asd
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verrät ilcii Kouncr lateinUcher Dichter, uaiiieut-

lich des Huru/. Xilebitdem verdient in. E. dns

'Krügereis' Überschriebeue uud in Disticbeu ver-

faTvte Gcdlebi AnerkeunuDg, wdehw in gef&Uigea

Versen Transvaals reiclie BudenschStse schildert,

«lainit die niiheilvollen Folgen (Iiiveiiies patriis

iniaiicuo) fiuibus auram, Fnaestum patriae quod

pwsl «ntinm) d. h. dm Krieg d«r Baren und

EnglSoder v«rica8pft mid i» dem Wettgesaug der

Mtnen mit dem inhaltlich anfechtbanMi Distichon

•cbliebt: Hoc sine labe iacet tumulo dux illc

Krfigeros, Fnitae qni patriae mole raentii obit

7ou den ttbrigen eeebs Gedichten bebe ieh die

EUoge 'Ancupiam' nach dem Yorbildo der Rnco-

lica Viffrils hervor, welche ein Zwiegespräch des

Fulvius (Cur igitur, ijuue uuper eruut spectacula

oordi, Nene tibi lini tarim, trahsnt enr te toe»

sole, Sen siot deserio nemoti in tramite colles,

Sive silcns piceisqno et sentibn« horrida vallisV)

nndSilvius (Non equidem iuäcior: spectacula tulia

qaondun Seepe meoi tennere oeoloe; et peroipe

porro Cur harum cepere hodie tne taedia rerum)

über die Vor/.üp<; des Stadt- und Landlebens (vgl.

Uor. Epist. 1 10) catbält, sodaua da» Gedicht

*Codes^, in welchem der Verf. in anmntenden

Venen den Codex Venetus Homerl in der St. Mur-

ens- Bibliothek zu Venedig seine Seliicksale er-

zähleu lälat: sed paacis a priucipio rnea fata re-

Tolfam, nnd Apnd Horatiam coena ein Seitenatöck

SB Hot. Epist. I 5. Dagegen haben dem Hef.

weniger gefallen die Gedichte 'Tnllus Propertio,

Protesilaos und Mettis inanis, von weichen das

letalere, an brmt angelegt and ansgeHihrt, anf den

Leier eher ermBdend als anregend wirken mnA.
Ausst:ittni)g nad Drnek laesen nichti au wfla-

acheu übrig.

Berlin. H. Bteiaberg.

1

Oikar Altenbarg. Lateinische« Übungsbuch fOr
Prima im Anschlufs an die Tatsaclicn- und
Gedankenkreise der Lektüre nebst stili-

stischem Anhang. Berlin, Weidmannscbe Buch-
handlung. 1906. VIII u. 1.32 S. gr. 8. Jl 1,60.

Mit dem vorliegenden, für FVima hestiramten

Teile bat das liu^h-lViesscbe L bungsbuch seinen

AbeehlnA «reicht Alle die VorsOge, die Ref.

den beiden von Kuauth i&r lie Sekunda ver-

fafsten Büchern nachrühmen konnte (vgl. Jahr-

gang 19, 39 a. 20, 7 d. Ztschrft.), gelten iu fast

noch h9berem Hafte für dae Ton Altenbwrg be-

arbeitete Buch, das in drei Abschnitten gröfaere

eusammeuhängende Stücke enthält, von denen

der erste (12 Vorlagen) fessolnd geacbriebeuu

Sohildernngen ans dem Kulturleben, der zweite

("27 Vorlagen) wolil gelungene Nacherzählungen

nach der Lektüre (rnuist nach Tacitos' Aunalen,

Agriook und Gernttnia), der dritte (18 Vorlagen)

sinmefohe Betraditangen pluloaophischen Inhaltes

nach Cicero und Horaz bietet. Znnüclist ist die

geschickte Art zu loben, in der e« Verf. ver-

stjinden hat, die in der LektUre der Prima be-

handelten Stoffo mit einander zu yerknöpfen, an

erläutern und zu vertiefen. Dadurch wird der

Gedankenkreis der Schüler um ein Bedeutendes

erweitert — ein Vorzug, dessen sich die metitni

streng im Anechlaft an die Lekttre terfaftten

Cbungibtteber nicht gerade rühmen kdunen. An-

zuerkennen ist ferner, dafs die Vorlagen nicht in

einem allzu 'blühenden Stil' geboten werden;

die Zeiten lind Torflber, in denen die Lehrer den

Mut hatten, Schillersche Abhandinngen oder die

Einleitung in die Beruhanlysehe Litenitur-

geschicbte ins Lateinische übertragen zu lassen

— freilich mnftten sie rieh andi im Zeitalter der

pataestra Cicerouiaua mit oft sehr zweifelhaften

Elaboraten begnügen. Auch <larin hat Verf. das

Richtige getroffen, dals er iu allen Vorlügen dem

Schaler Gdegenheit gibt, seine KeBbtaine aaf

dem Gebiete der lateinischen Grammatik an Ter-

werten: es erfreut den Lernenden, wenn er zeigen

kann, dafs er sich das iu den unteren und mitt^

lereu Klassen in mühsamer Arbeit Erworbene an

danemdem BeritBC angeeignet hat. Am Schlüsse

des Buches sind 'stilistische Winke' zur Wort-

kunde (10 S.) nnd zur Satzkunde (17 S.) gegeben,

die eine Fülle dea Lehrreichen entiiaiten, da Verl

•ich nicht daonfc begnügt, für erstere nur die

Form der Vokabel zu wählen, sondern allent-

halben entwickelt uud erklärt; für letztere werden

einige gut gewählte Proben, namentlich ans

Verree IV, anr 'Zerlegang nod mm Wiederaufbau'

geboten.

Berlin. A. fteokiey.

Dr. Hermana Lndwig, Lateiuischo Stilttbuugen

für Oberklassen an GynnMien nad Real-

pymnasicn. Übersetzung. Zweite, umgoarbeitete

Auflage. 8". (100 S.) Stuttgart 1906. Verleg ?oa

Adolf Bona A Comp. Geb. 1,85 M.
Bereits nach vier Jahren ist eine neue Auf-

lage der l bcrsetznng dieser eigenartigen Stil-

übuugen notwendig geworden. Es darf dies als

am Zeichen Ar den- Wert des Buehes angesehen

werden, aber ea geht auch daraoe herTor, dafi

die Vorlagen von ilen Fachgeuosscn benutzt

werden. iS'ur zu leicht gewöhnt mau sich bei

. kj ^ I y Ltöpgle
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fler Anfertigung vou Übersetzungen in das Latei-

nisclit' an eine iK^-^tinuntc Form des deutschen

und lattiinischeu Au^iiniuks. Darum empfiehlt es

sieh, znr AaftiidiQog tob Zeit %a Zeit fremde

Vorlagen zu benntzeu. Ludwigs Buch ist eine

Zusaiiimenstolluuj^ wirklich be;irbeiteter Prüfungs-

arbeiten. Es küuute für den lateinischeD Unter-

richt aar förderlieb sein, wenn aneb anfterbalb

Württembergs der Tertdw Imteinisclicn Prüfungs-

arbeiten in dvn Programmen veröffentlicht würde.

Die Zahl der Übungsstücke ist iu der ueueu

Auflage nicht Termehrt worden, aber der Herana-

geber hat eeioe Übersetzung einer Durchsicht

unterzogen. Öfter ah bisher ^ind die Stellen

(meist aus Cicero) beigefügt, nach dcueu die

Übereetsoug gebildet ist Yiel&ch iat ein nn-

kbrnischer Aasdroelc doroh einen korrekten er-

setzt worden, so wenn AiiU 'et ipsc' ißt 70)

jetat 'ip«e qaoque' gejicbriebon wird. Aber der

Verfiueer dfirfle in dieser Beziehung noch weiter

gehen. E> finden sich manche Wendungen, die

von den guten Schriftstellern gemieden werden.

Dazu reolineu wir: brevi post (St 133). das erst

von Livins ab für das kliissinche paulo post

gebraneht wird, in eihia se abdidit (8t 183) Hr.

in Silvas se abdidit, wofür die Speziallexicu die

Beweisstollen liefern, victoriam ile tnli populo rc-

portatam ^St 1 1 1 ) für Yictoriam ex tali pupulo

partam, pngna ad Pbanalnm commisaa (8t 185)

ffir pugnti iul Pliiirüiihun facta, denn proelium

conimittere bedeutet iu der Kegel nur den Kampf
begiuueu. Auch dürfte der Eigenuame Cuuaza

(St 40) nicht nach der ersten Deklination flecttert

werden, vielmehr wie Susa, Ecbatana, Cabira,

Artaxata nach der dritten Deklination, also: ad

Conaxa.

Berlin. Petri.

Auszüge uiiH Z.ciUclirlften.

Neue Jahrbücher fOr das klissisebe Alter-
tum, Gesciiichtc uixl deutsche Literatur
un.l für Pädagogik XVII und XVIII, 4.

1 S. 233. Waltber von Marecs, Die llhaka-

legende auf Tliiaki, ist nach zcbumonatigeii stu lien

nnd topogra|diiscbca Aufnahnion, wclciic er auf Leukas

und seinen Nachbariuseln vurgeiiuuimen und auch auf

Tbiaki ausgedehnt hat, zu der Übcrzt uguni,' gekommen,
ilafs die IdboI Tliiaki nie nnd nimmermehr mit der

LandschaftsBchilderang Homers, in Einklang gebracht

wer<icii kann, und sucht dies an den Eiiizellieiten mit

steter Puleinik gegen Michael, Laug u. a. nacli-

tnwciscn. Dafs nor Lenkas hier in Frage kommen
kann (vgl. Dni-pfeld)

,
versprirht er nach Fertig-

stellung seiner Kurten ausfulirlich zu beweiben. Der

Aufsatz ist datiert von I^ukas, November 1905.

Der Verfasser ist ein Milil&r. — S. 246. Albert

Thnmb, Friniipienfragen ta der Kcine-Fonehnng,

beklagt die geringe Teilnahme besonder! der Schul-

niänncr an seinem Spezialgebiet, weist darauf hin,

dafs das Stutlium dos Mittel- und NeugrieeblidMB ab
Hilfswissenschaft für dieses Gebiet von anbar*

ordentlichem Nutzen ist, howohl was Sprache als aneh

Volkskunde angeht, nnd geht dann n:iher auf die Er-

forscbang des oentestaroeotlicbcn Griechisch ein.

Er erOrtert ausfBbrlicher die sogenannle Hebrafsnen-

frage, die in ihrer Hedeutunp noch immer tlhersrliiitzt

wird, wenn auch die Möglichkeit vou Semitismen

nicht geleugnet «erden kann (vgl. Radermacher im

Philologus G.'>, 1, 147). Aach mUfstc sieh bei deu

Theologen klarer die Überzeugung Bahn breclien, dafs

exegetische und qaellengescbichtliche Fragen von

grolser Bedentaag anft eogate mit sprachUclien Pro-

blemen verknilpft sind. ScbliersHcb wird tob den

xou;,'- Dialeklen und von Charakter und UrsprOBg

der ÄoiKij iu grofsen Zttgeii gehandelt. — S. S64.

Thaddäus Zielinski, Die rffmiacben Bleitesaerae

(mit zwei Tafeln), gibt eioc Übersicht Uber den

wissenschaftlichen Ertrag folgender drei Arbeitcu von

Michael Kostowzew. 1. Tcsserarum urbis Romae et

suhurbi plumliearum sylloge. 2. Pliototypiaclier AÜtS
zu dieser Sylloge. .3. Römische Blcitesscrae. Peters-

burg 1903.) Die Tcsscrac waren: Pensionsmarken

für das Verpflegungswesen (seit Mero), Schauspiel-

marken (Billets), Marken, die rieb auf die Oi^ni-

sation der .lugend beziehen, Privattesscrac vnn Col-

legiou, Vereiuen, Personen, Eintrittskarten, Fahrkartcti,

Baddnirten, Bona «tw.— 8.289. Hermann Kramm,
Ilebbel als Tragiker. — II S. 193. Krnst Boehm,
Zur Schulreform: Stellen die Vorschlage der Unter-

richtskommission der (Jesellscimft deutselicr Natur-

forscher nnd Ärzte einen Fortscbrilt auf dem Wege
der Schnlrcforro dar? — S. 305. Rudolf Hethner,
Geltungsbereich und Wesen der la(eii:isi:licn Consccutio

temporum (Schlufs): 1. Tempusverschiebaug nach

einem bisioriachen Prisens. S. BedentaogiBnteraehied

zwischen Coni. impf, und plnsijpf. 3. Tempus-

verscidebung in sogenannter doppelter Abhängigkeit.

4. Kommt auch in iodikativischeu Nebensätzen eine

Teinpnsvcrsehiebuiig vor? 5. Versuch einer sclml-

miUsigen Fassung der Kegel. — S. 218. Hermano

Peter, Die idealisierte (stilisierte) Geschichte des

griecMsebeo Altertums auf dem hamanistischen Gym-

nasium. — 8 280. Bernhard Hnebner, Bericht

Uber den G. altphik>k)giscben Ferieokunna in Bon
(April 1906). —

Kevue beige denumiamatiqne 1906. LXILJahig:

2. Heft.

S. 117. ],. Forrer, Les signatnrcs de gravcurs

sur les monnaies grcques. (Suite et ün.) Philislion

auf Manzen ton Terina, Metapontum, Velia, Plulo-

kles (?) auf solchen Ton Herndea, PhrygUlos acf

soKlieu vi n Syrakus, Chari . . . auf solchen der Ar-

kader, Chüiriun auf solchen von Catana ; Schlufswort.

Liste der nicht mehr als KQnstlersignaluren zu be-

trachtcndi-n Namen. — S. 193. Comte Alberte

du Cbastcl, Lettre ä Mr. le Vicumte B. de Jougbe.

. kj ^ i y Google
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Tafel VI. Der ncpeiislaiul, den ilic Arabia auf Traians

Httnzen mit Araüia Atiquüila im linken Arm trägt,

ist kein *roMaa*, iond«ra die Heta da Cireu.

Revue de i'hilologic XXX, 1.

8.5—80. J Lesqnier, Die griechiscli-ägyptischen

Elirtreniinnjisaktpn. Forniularsludic Darniitcr sind

aicbt die iJescbeinuugeD eines gerichllieben Erkeunt-

niMe« anf Orand einer iMim Bieliter «nbftngig ge*

niucliten Klapc za vmtelieii; ps handelt sich liier

vielmehr um Kontrakte, abgeschlossen von Persüuen,

die iliren Verträgen beim Notar eine rechtsgültige

Form geben lassen. Es sind im ganzen fttnf solclicr

Urkunden erhalten. Sie werden unter Angabe ihrer

Uerkunll und Datierung aufgeziihlt. Es folgen Fest-

Btellang, Analyse ond Formular der Texte, genauere

ErOflerong ond Wiederbefstellang von drei Teiten,

die einzelnen Artikel lirr 6no).oylcii. einer der beiden

Hanptklassvu der Vortrage, uud Angabe des Ursprungs

des Foranlars. Daft die Urkundra aber die mornlisehe

Peile der Khcschr iddiif? und ihrer Gründe garnicbts sa-

gen, erklärt sicii aus ihrer Furro und Art. — S. 31— 51.

G. Raniain, Das Gesetz des vorletzten Fufsos in

dem Text des Tereas. In der Rev. de pbil. 1905,
8. 305— 236 hatte R. festftestellt, daTs bei Plantn«

im vierten Fufs des Scnnriiis (Klcr in dem ent-

sprocbenden des trocbäischcu öepteuarins der schwache

Halbfafs niemals dnrcb ein jambisebcs Wort mit ver-

kürzter Endsilbe gebildet wird oder durch ein Wort,

das durch Position janibiüch werden kann, o<Ior

durch zwei Kürzen, die nicht Teile desselben Wortes

sind, oder — in einem Wort mit melir als zwei

Silben — durdi eine kürzende und verkUiztc Silbe,

oder endlich durch die lumtraliierten Formen uii,

Dil, dis etc. far mibi, nihil, dcis, etc. Ein« Prafung

der KomSdien des Terenx zeigt nun, dafs dieser

Dichter peniiu dasselbe Gesetz befolgt. - S. 51—53.

P. Boudreaux, Das Lexikon dos Lucion, unterziebt

das von Badimtnn in den Aoeedota graeca II 8. 817
— 348 veröffentlielite Lexikon des Lucian einer nein n

Kollation, durch welche viele Lücken, schleclile

Lesungen ond unerklärte Verbesserungen cnnittelt

und beseitigt werden. — S. 54- 57. Id. Bonnet,
über einige Stellen ans den Briefen Cieeros an

Attikus (Buch 9 und 12), bessert und erklart unter

Yerwerfung iUtorcr Emeudutioaeu folgende Stellen:

9, 10, 7; 12, 3, 1. 11. 18, 1. 25, S. 40. S. 45, S. -
S. 58-60. M. Bonnet, Juvcnall, 105, erliotert

die Verse 105 - 109. Der Ausdruck qoadringeuta

bezeichnet weder das Vermögen noch die Einkünfie

des Freigelassenen, sondern den Census unil daher

den iiang des Ritters. — S. til— TO. 1'. Dinioff

und J. Vcssereau, Zu Rutiliug. I. Die Ileimut des

Bntilias Mamatianus. Kutilius stammt weder aas

Poitiers neck aus Toolouse; es ist Tlelmebr das

«akrcdMiniiehste, dafs seine Heimat <lic Ge^-end von

KaiteoM gewesen isu — II. Das Datum der Reise

des Rntilins. Ratilins hat Rom am 18. Oktober Ter>

lassen; sein Aufenthalt in Porto erstrceklo sich vom

14. bis zum 28.; am 29. hat er »ich einKe!-cbifift.

Diese Daten passen nur anf das Jahr 417 n. Chr.

Die neuere Annahme, dafs es sich um das Jabr 41t>

hauUclc, ist also zu verwerfen. —

Athcnaeum 4104 (23. Juni 1906).

S. 771. In der Sitzung der 'Society of Biblical

Archaeology' vom 18. Jnni 1906 las Sayce Ober die

'Chedor-Laumerlafelii', die vor 1 1 Jahren fOO Pincbes

gefunden wurden. Es bat sieb als Raas sieber her-

ausgestellt, daTs der daria enrlhnle KOnig von Elan
Chedorlaonier ist, wie Pinches bereits vermutet bat.

Sodann gebt S. näher auf die Komposition des
Werkes ein.

üMttBdoiM-Ventelcluils phiiol. Mirlflen.

Acschylos' Clioepboren. Erklärende Ausgabe
von Friedricli Ulasi: LC, 27 S. 935 f. Der Kom-
mentar ist aufs beste geeignet, nicht nur Otwr eine

Menge Einzelheiten zu belehren, sondern auch das

Verständnis im ganzen zu fördern und zu vertiefen.

Ii'. Xestte.

AlUgre, F., Sopboele. Etüde sur les ressorts

dramatiqnes de »on thMtro et la eomposition des ses

tran6dies: ./. .Z*-.» t„v. VI S. 2S9-.'?02; VII S. 352-35!>.

Subjektiv, aber interessant und verdienstlich. JU.

Croitei.

Altniann, W., Die römischen Grabaltfue der

Kaiserzeit: ./. des sav. VI S. 336 f. Dankenswert.
K. Mich Olt.

Tbe Annnal of the British Scbool at .\thens
No. X: hphW.i% S. 820-823. Auch dieser Jahr-

gang bietet eine Falle des lutereisanien. H, Engel-
niaun.

Berg, George Olaf, Metapher and compariioa
in the diahigiics of Plafo: />AZ 24 S. 1500. Zien*
lieh anspruchslose Arbeit. O. JimniscL

Bezold, Carl, Orientslische Stadien, Theodor
NölJeki' zum siebzigsten Geburtstag gewidmet von
Frenndcn und Scliüleru . . .: LC. 27 S. 933-985.
Fast alle hier vereinigten (86) Anfsätzo bedeoten eine

wertvolle Förderung der Wissenschaft. S -//.

Binder, Otto, Die Abfassungszeit von Seuccas
Briden: DLZ. 84 8. 501. Den uOhsam erarheitelen

Ergebnissen kann K Htrmu grobenteila nicht bei-

stimmen.

Bliss, F. J., The developmcnt of Palestine ex-

ploration: .-DA«». 4105 S. 710 f. Vnrtreftlich.

Breasled, II., Ancieut recurds of Egypt: ./. iie*

>^ov VI 8. 835 f. Gmndlich nnd verdiensilich. G.

Brieger -Wasser vv)gel, Lothar. Plato und
Aristoteles. Klassiker der Naturwisaenscbaften, heraus*

ceuebcn von /... Bri^tr ' Wtumwigd. Y. Band:
Jiph W. S6 S. 807. Das Bach sdgt vidfach eine

dur> !iau" sellistiiiidi;;e und eigenartige Aoffiusang und
Verwertung des Gegebenen. //. StatUer.

Brunn-Brnckmanns DenkmiUer griechischer und
römischer Skuliitur, fortf/efillirt von l'uui Atiull:

UL/,. 25 S. 1595. Aufserordcutlich wertvoll uud
dankenswert. A. Furtwätipir.

Budde, Gerliard, rie^ebicbte der fremtispnicb-

liehen sdiriftlichcn Arbeiten an den höberun Kaubeu-
Scholen von 1812 bis auf die Gegenwart: ßph W. 26
S. 823-825. Dem Vorteilen des Verfassers kann man
im aligemcinen nur zustimmen. Julius Zuhm.



1019 12. September. WOCHK^SCUKUT FOK KLASSISCHE PHILOLUOIB. 11NI8. No. 37. 1020

Cardiiiali, G., II ri'giio di Pergamo, ricerclic lii

Storia c di diritto publiio. Stiidi di stotia :uitica

pobblicaU da üiulio Uelock. Fase V: Üph U . 2G
8. 819 f. Diese bOcbit willkommenen Darlegungen

rulieii auf einer sclir graiulliclien und Tollstlndigen

Kenntnis des Materials. Adolf Bauer.

Ornm, W. E., Oatalogve oi tbe Coptie mannscripts

in tlie British Museum: Mhni. 4105 S. 792 f.

bki^/ierung dos Inhalts der lukhst interessanten Publi-

kation.

Cybulski, Steph., Die Kultur der Grieclieii und

Kömer, darftestellt au der Uaud ihrer Gebrauchs»

gcf^enstilndc und Bauten. Bilderatlas nach dess. Vfs.

Tabulac: DLZ. S5 8. 1584. Von diesen verkleinerten

Reproduktionen kann sich flDr unsere Scbüler keinen

sonderlichen Natten tersprechen Fr. Buumparleu.

d« G. Davi«s, M., The rock tombs of £1 Aniarna.

Part. III: il(/«ctt. 4105 S. 799. Anerkennende Skiszie-

ning des lobalts.

£icbenberg, Aug., De Pcrsii sotirarum natura

•tqne htdole. Pars prior: Bph W. 8€ 8. 807 f. Die

an sich tliir<ii,'e und gut disponierte Dissertation er-

bringt keinen vollgültigen Beweis. Curl Honiiis.

Foug{:rc8, G , Athenes et scs environs (= (iniilfs

Joanue. Gr^re I): Bull. erit. 15 S. 294. Borulit

auf den neuesten Forsch ungserftobnissen. R. Miehow.

Frammel, Otto, Die Poesie des Evangeliums

Jesu . .: LC. 37 S. 921 f. Ein inbaltreiches, gedie-

genes Bneb. C. Katf»er.

V. d. Goiti'., K., ^iöyo; Gwit]Qti<<; nQog i^y naQ-
%}ivov. Eine echte Schrift des Atlianasius: ThLZ. \'2

8. 353-355. Die vorgebracliten Gründe für di« Echt-

keit sind nicht nberzeut'end. (i. Kiüyer.

Greecc. Painted b) .hiiiii J-'iillfit<flove. descrihed

bj- ,/. A. ArCItfmont: Athen. 41ü5 S. 803. I>ie

AbbUdnugen aeigmi mancbe Mängel, die Besclireibung

nützt die vorhandenen Quellen nicht raieklich geung

aus und bietet nur wenige eigene Bcubacbtungeu.

Grofs, Adolf, Die Sticbomytbie iu der griecbi-

achen Tragödie and Komödie: If. d. et tfr. 1905

8. 390. Gute Methode uml geschickte .\nalyse treten

in dieser, den Anfänger übrigens nicht verlcugiiendeu

Arbeit zu Tage.

Gnimet, K., Conferences faite» au Mus^e Guimet:

At/ifii. 4105 S. 793. Eine dieser im besten Sinne

populären Vorlesungen behandelt die Gescbicilte der

MemnonsJUile in böcbst iutereasauter Weise.

Hall, H. R., Goptic and Qreek Texte of tbe

Christian period from Ostraka etc. {Briti'-h Museum):

Al/ieu. 4105 S. 793. Vortrefflich, nur wird die Au-
wendoBg der veralteten koptischeb Typen bemingelt.

IIcliiinL', C. Die Pr.Lpo^itiooeo bai Heroiiot mnl

andern Uisturikern (Beitrüge zur bistorischeD Syntax

der griecbiscben Sprache von H. Scbana Heft 16):

Bainr. BL 8. 427. Kann ticli den besten Tdlen
der SatnmIuHg zur Seite stellen. J. Duioit.

Hemme, A. , Das lateinische Sprachmnterial im

Wortschätze der deuti^clieti, französischen und englischen

Sprache: ÖLbl. 9 S. 27U. Füllt unleugbar eine empfind-

liche LQcke in der lexikalischen Literatur ans. //
üetienkL

Judeich, Waller, Topographie von Athen (Hand-
buch d. kl. Altertnmswisseuschaft): H.d. et.gr. 1905

S. 394. Füllt trotz Gurtius, Wacbsmulh, I nuer,

Gardner auf gewissenhafte und objektiv« Weis« eise

Lücke aus. T. H.
Kappstein, Theodor, Ahasver in der W(lt>

jKii si. Mit einem Anhang: Die Gestalt Jesn in der

Dioderueu Dicbtung . . .: IX. 27 S. 936 f. Verf. legt

den Mabttah des g«bild«t«n Meosehen der Gcgenwirt

an die ihm in den Wurf g«konai«n«n nendenttdiea

Dlchtongeii. L. Fn.kL
Külpe, 0., Allfange psychulouisclier Ästhetik bei

den Grieciien (in den philosoph. Abhandlungen, Max
Heinze zum 70. Geburtstag gewidmet) : Bayer. BL
S 422. Einseitig. Fr. Stülilin.

Lanza, Pietro, Rhegium Cbalcidense, storia e

nnmismatica, Rom 1905; Ifernte belpe de »um. 1906,

199. Sehr geloht von 1'" B. Je 'j.

Legras, Leon, Les Legendes tkebaiues dans

VEpttp^ et la TragMie Grecqnes: Bph IF. 36 6. SOS-

SOG. Das Ganze ist eine höchst sorg^ltige und auf

grünliiicll^tenl Quellenstudium beruhende Uiitersucliuiig.

Lembert, R., Der Wunderglaube bei Römein
und Griechen. I.: Vif.Z. IS 8. 352. Brauchbar sIs

übersichtliche Sammlung und lehrreich far di« Ent^

wicklang des Wunderglaubens. NiebergaiL
Lncian, Tranm und Obaron, Schulansgab« von

Fi:>,>: Ptrhhmvir: !!„,/',. Bl. S. 4'»r}. Als handlich

uud zweckuiiif&ig trotz einiger Ausstellungen buzeichuet

von K. liaab.

von Mach, E., A handbook of greek and roman

sculptiirc: Atlien. 4105 S 804. Nützlich, aber in

inaiiclieu Ik/iehungeii noch vcrbesserungsbedQrftig.

Mayr, A., Aua deu pbünikiscben Nekropolen von

Malta (Sitzungsber. d. K. Bayer. Akad. d. W.): Bayer.

Iii S. 448 Sacbgeroftfe nud anschaulich. K KtwlL

Mayr, A., Di« vorgeschicbtlicben Deukmüler von

Malta (Abbandinngen der K. Btjer. Akad. d. W.):

/>ui/>',. B!. s. 447. Sorgsam«, klar«, «aaebaulicbe

Beschreibung. E. KnoU.
Methtt«r, R., Untersnehongen rar lat. Tempus*

ntiil Moilnslehre: Bayer. BL S. 430. Eit'.c wertvolle

Bereicherung, in vieler Beziehung eine t'inkehrung

unserer bisherigen Anschauungen. II'. Sehuupp.
Meyer, tlduard, Ägyiitische Chronolofiie. (Ber-

liner Akad. Abb.): It. d. ei ,jr. 1905 S. 9. TroU
mancher Zweifel bleiben die glitiizenden Erörieruogen

Mejers unentbehrliches HOliEsmittel ftlr Uellenisien

wie Ägyptologen. T. R.
Michaelis, A., Die archäologischen Entdeckungen

des 19. Jahrhunderts: Haider. Bl S. 451. Vortreffiicta.

MMber,
Mnzik, Hugo, I.ilir und Anscliauang<hehelfe

zu den griechisclien Scbuiklassikern: Bph II. 2U S. 823.

Es aladct viel Fleib in der Arbeit K. BrueimaHii.

Ofiii, Walt er, Priester und Tempel im belle-

ni>tisv lien Ägypten. I.: /{. J. et. <ir. 1906 S. 399/400.

Von unbcstroii barem Nutzen, namentlich wenn einmal

der 2. Band mit den Indices erschienen sein wird.

A. J. Reinach, der aufserdcm zahlreiche Verbesse*

rangen und Zusätze macht.

Philosophie, Sokratische, Platonische, Aristote-

lische 1901—1904: Arrh.f, G»ek. d. i%>7M.IV4
8. 517-572. Jahresberieht von JU, Gomperz.
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Pistner, Gricch. Übungsbiicli I': Baijer. Bl.

8. 428. Mcüiodisck und sorgfältig darcbgMibeitet.

G. Ammon.
Preiswerk, lludolf. De iiiventione ontioiram

Ciceroaiansran: DhlC. 25 S. 1571. Scb&UeDBW«rter

Beitrsg lar Erklftmng der Cieeronischeo Reden.

Alfr. Klotz.

Prodinger, K., Die Mensclicu< and Götterepitiieta

b«i Homer in ilircr Beziebang auf die belleniseben

Person, iinanicn. II: ßphW. 2(5 S. Kül-,s()3. Aus

debnung der Untenucbang wird gewttDScbt von Karl
Fr. W. Sekmidi.

Quintiliani qaae feruutur declainationes XII

naiores ed. G. Lauert: Boyer. Bl. S. 441. Gediegen.

A. Beeker.

Roinaeb, Solomon, Apollo, lüstoirc geii^ralr drs

arts plastiqnes: B. J. et. gr. 19üä S. 405. Kin tretT-

Uebea •demeenn Air alle AnhuHssUidierendeii der

Kwistgcschirhte trotz niiinclier Au^^Iassun^'pn uuti Ein-

fllbrung scbr bestreitbarer moücrticr Hypotliesen. A. /..

Cl. Rvtilias Namatianafl, ^ition eritlqne

accompapii^e d'une tradu<-tioii friin^aise vi d'un index

et suivie d'uiie etude liislorinue et lilieraire sur Toeuvro

et l'auteur par J. VWmiM: Uph W. 26 S. 808-818.

Eine sebr aorgfUtige and gewisseubafte Arbeit. B.
HAm.

Scheiberl, Carl Gottfried, Briefe eines alten

Scbulmaoues, Aus dem Macblasse berausgegeben von

f^9drieh SeAvÜM: IX. S7 8. 940 f. Heramgeber
hat sich den Dauk der Leser verdient. SIgr.

Schodorf, Beiträge zur genaueren Kenntnis der

attlachen Oeriebtsspraebe (Beil rüge zar bist. Syntax
der urieilj. Sprache von M. von Sclianz, lieft 17):

JJat/er. BL S. 427. Fleifsig and scbarfsianig. J.

IhUoit.

Schreiber, W. , Praktische Gramniatik der nlt-

^rlecidschen Sprache. Für den Selbstunterricht.

•2. Aufl.: J)/.Z. 25 8. 1579. In Einzelheiten ver-

bessert, im Wesentlicben unterftndert, bietet das Werk
kein ansndchendes Bild vom Formcureicbtum der

griecii. Sprache.

Sopboclis Ocdipus Rex
;
Oedipos Coloneus. Denuo

recensnit /Hat/Je»: Uymitaaium 3 8. 92. Belehrend

and anregend. J. Sitzler.

Wilson, C. W., Golgatha and the Holy Sepnlchrc.

Ed. by ( . M. Wattoir. Alhtn. A\Qb S. 790 f. Vor
sichtig nnd lebrreieh.

Wittneben, Alb,. Das Periklcisthe Zeitalter in

Aristoteles' Schrift vom Staute der Athener: DL/.. 25

8. 1585. Beferat.

MtttoUnnff.

Tranfsiiobe Akademie der WisBentchaften.

M. Joli. Philosophisch-iiistorische Klasse.

Herr Wilhelm Scbnlze las Uber die Stellung des

Possessivpronomens in den germunisclien und den

romaDiscben Sprachen. Die Nacbstelloug des Possessiy-

pronomens war einmal bei den Romanen nnd den
Ostficrniancn all^'emein, bei ilcii We-s'ij.Tmanen nur

im Vokativ Üblich. Die heute innerhalb der weiit-

enropäischcn Kulturgemeinschaft, wenn auch nicht

obne Einscbr&nkttog berrscbende Gewobnbeit, das

Pronomen dem Svbstantivam vorangeben ta lassen,

hat sich walii-sclioiiilicli unter ilcm Einflösse der

Deutscheu und ihrer Sprache durchgesetzt. — Uerr
Ed. Meyer legte im Auftrage der Verfis«8«rin das
der Akademie überreicht- Werk: 'ChnniiMillimi Sein

Leben nnd sein Work' von Ii. llartiebcii. 2 Bünde.

Berlin 1906 vor. Herr Sachau legte vor Ihn S;iad,

Dil. IV T. 1. Biographien der Mah&girün nnd Ausär.

Herausgegeben von Julius Lippcrt. Leiden 1906.
Herr Con/.c h:>,'tc das 15. lieft ikr im Auftra«e der

Kaiscrlicliea Akademie der Wissenscbafleu zu Wien
ht raasgegebenen 'Atliscben Orabrallefe* vor. Mit dem
Hefte schliefst der dritte Band des Werkes, und die

/weite und Uauptperiode dieser Denkmäler, vuu den

Pcrserkriegen bis MI DanetrioB «ob Pbaleroa, ist dap

mit beendet

Verzeichnis neuer KQoher.

Arata, L., II lingaaggio poetico in VirffiBa ad
uso dell« seaol« seeondarie elassidie. CItti dl

Castello. 68 p, IG. L. 1.

Biasutti, R., Lc fonnazioni storidie del moiuh
autieo: sitiariona • apaiio delle proviad« aalrO'

pologicha nal mondo antioo. Flrenze. XII, 91 p. 8.

L. 2.

Caaklgliooi, L., Stndi Intomo alla fönte e alla

composizione delle metanorfosi di Ovidio. Pisa.

383 p. 8. L. 6.

Consin, G., Etüde de giograj^U aueieane.

Berger Levrault. Fr. 40.

Laucia ni, R., La viUa AJriatiu: guida e

deieriiifiM. Bona. 40 p. 16 e 1 piaata. L. 1,50.

Lodge, G., Lcxicon Phititt'num. I, 4. Leipzig,

Toubner. S. 289—384. JC 7,20.

Maietti, VEqitto^ seeeado gl! scrlttori antiebi

e moderid. I.eiture ad uso delle scuole secondarie.

Fireuze. XXVll, 422 p. 16, fig. L. 4.

Heiser, K., Studien m LukUm. HOnebea,
G. Franz. s. 2S 1 — 325 der Sitzongaberichte der
bayerischen Akademie. J( 0,öO.

Pbilosophisebe Bibliotbek, Band 41. /oi-

tiiiiuHfl Kdutü GrumllcpunR zur MctaphvMk der Sitten.

Herausgegeben und mit Einleitung suwie einem Fer-

soneu- nnd Sachregister versehen von Karl Vor-
lätiiifT. 8. Auflnt'e. Leipzig, DQrr'scbe Bb. 1906.

XXX, 102 b. 8. Jt 1,40.

Siebirollo, Oiac, II coooetto della storia in

Ci(i>roiit\ c una paßina delle leggendc apiopraficbe

del p. U. Deleliayo. Rovigo. 152 p. 8. L. 3.

Sneeo, FV., Rbythmltebw Ohoral, Altarwelaen

und </ iiV (7(i.i*'/if Rlnitlunrti, iti ihrem Wesen darge-

stellt (lurrh eine Hhythnnk des einstimmigen Oe»
Sanges auf Grund der Arccnie (iiliersh)li, G. Bertds»

mann. VIII, 405 S. 8. JC 1
\

geb. «.

Tliedenat, II., I'oiitpu. I. Uiatoire, vie privce.

II. Vie publi jue. Lanrens. 2 fol in'4 avee 193 et

77 urav. Fr. 8.

VMBkl«»itlicb«r Itodiktoar: tioC Uw. iL l)rftli«iiu. FrieilMiML

. kj ^ud by Google
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ANZEIGEN.
Vei lü« der Wei<lmunnfachen Huohhaudlung in Sei-lin.

3tt St^ttlfiriititirn geeignete Wttkt*
oon nuiriM €4mc &tintt 1

8Ube 64tmf fn Stwßlim tcjintcn. 4kliiiilxn in Sd»'
®efd)id)tc öcr beutfdien iHtUtatur *^ s**"** *"^"«*^ ^

manb 10 3«., in yicbt)iibcrb<inli 12

,Sor aU bcn la^lni.trn roi'uläicn Sitcialuisgci^iditcn, bic fcU bei Silmnf^M crfi^iencn )inb, ^al unb li<^>1U bit 6<btrctfii<

•otaii«, kai fit auf titncm OufUtnfiubium na^ Bifftaf^alUt^n V«tt»b« iMk aftf MllMtr S«nMitua$ ktt flnMUsiften UnUriH^BOlitn

iätxte lea, Vi']Mi,t<t :(. jinb He „.^»«n jur fliilofepbie her ötf,lii(*tc btr lRcii(*l'fir'.

2itti

9<k«^ k« von kcT<lTB|( iiak«MaU kcc«^MuMm »nnin kwc^knanta aM Mffk «riHnl^Hi, Mlh|t nb vrMhHI«
edialuntn CrUalmin((n niikl iitnc trf|tii Vraal ] Cakc Mm

jCtf|tU|10 DrdllttU
^"^ ^^^^ ««fem 3di Soll Safta» ArHwr. 3s ekflontem Stincii'

Wn «Ortiflck MMnUlltf im MtrwittR, 6i(incr« Xramcn, (Inc Ift^tttf^« ertlfiruiHi ker ktei e«ffiH(fi|«i 9>niiHfM «nf kr«it«fl«T

litfri)tuil<iftorifit<r nnintta.]«.

l^rfltftlY Mm« &kriie nnk ffinrr ««Grifte« mr tri4 eMiM. Bmcile mbibcrte «ttflafie. a»r. «•

ilttiJi riliM Liii, Mcif? i*iu1) i.it (tue l-i'i- ,ilii!miiMUM tiOitnU'Ecl.lj ti itiMuii iLiiiji-i.i.r., t'ic iniciti bfutdl't« tM^Ht MC |l|t

|u nute gcismmcn finb, ju crttdccn. Zern Sttfafjcr fitbt ein cmiiitnits Xiiteiii iüi ^la^ettbe utjamltccifill (u «J^cbolt.*

Tic PKicn ^oiintn MttKMiim kmifilcr 6««* IMk 9t(^M^ tMcMtiMit gcBtl «nfmv Saamk cloif* »trtirat i« Miknu
nie ble bc<i tl,iffif,1icn aitevlum«

:XmntrlutBfltiimm its ütbm. J'.:.!;'S2r,.Tt^"Äii»
DAi^An iiTkü An'faH4'9A von Theodor Mamillen. Zweite Aufluge. Hit swd BilduMeo.
J^eueU Ung iimBatZO !„ eleKant.'m Leinenbaad 8 M.

überall in ilicsivm Bnriic tei^ sich Uoiinnx ii tiU Ji-r Mi'iittar dM WottM. Di« FUl« und Tlsfe der nuB AwdMok
kiMnmi-n>l)'u (!ftlHnkfii verloilit «leni WVrk«- sninon MmiIm ihIi u Wi rt

SU eifl4t fbik |rt|ttnMtt km .MIk«« «*• ker ktulKM" Sctganin^cit* cnlaoaiMii N*k tatifter £lnlt fAt ktc nVm Siignk

ktfttntml; ker |k «i«c «iiItTtattnA« mik Itiml^t SiRltR kIHni.

VI AnVlianVl A HTl^a (y/ifll ATI l^'»<^rsetzt von Ulrich von WIlamowiir-MtH'lIciidorlT. Erster
UrriOtUlOi/IAe J.ra.güUJ.OUt lun,.]. Sopbolde«, OeUipus. - l'.urii.id.N, Il)ppolyto8.-Eu-

ripiti&s. Der Mfitter RittKuiig. — Euripi(ie<<. Herakles. Vierte Auflup'. In elegant«in T<«initnbau<l

AM. — Zweitor üand: Orestie. Vierte Aullnge. In elegantem I^inenbund .'j M. — Dritter Haud:
Eiiriiiiil<>s, Der Kyklop. — Eiiripidcfi, Alkestis. — Euripides, Medea. ~ Enripieles, Troerinnen. In

el«'|,';in1rin l.ciufnband G M.
I'li'si nl» IUI i^t. rliail ftrii'i kanii»< u 1 bcr«rt2un>.;< ii c' i'-' 'li« l'tT Tr4kgwtlii>n wvmleii aich an «lai grujfic gebildut«

l'ulilikam. si<' k<'1"'» '><'<|' i-'-^' r . iiifii xoiiiu Ui^KriiT <i. r iir>'!s,- .ii-r titm Dramatikwr. Jadar wild tuM waadan, wla
ui'iiii; «iii-Ät Si ii. .|>1ungi'n von ilirt-r \Virkiu»jc hin himti.' vrrl'-r. u li:i1><.iii.

Leben der Griechen and Römer ^^Ä^ÄÄ:
Mit lUtil Abbildungen. Gebunden iu Ilulbiuilerbaad 'M U.

Onhl and Kc»n»r M »ins dar baaten. aowia am reiebatan nul aebtaatan ülwtfiaftoB W«Hw ftbar daa Laban

dar Alten Knlturx i ll' * r r - . < l) ile • im- Fitllo von Rt>lclln]n(;>^n für jolen Frt-and dat MoaalatthaB AltarlOBWi

Geschichte der rönusohen • Von Fr. AI/. Geb. 9 M.

Um CBBMdBvcBrtäiidlkhgaarhriabamWark >« > ii >' rt in kniian OMiiaaaB,

i

«Be ItetwiiAaluiv dar ittadadbaa Idtamtur von dan Aniituccn bia anr Sali daa VMUlae, Mr ntle

Altatrtama ein« gwinfazaiebe LaktHriL

VerlaK der WeldmaotuebeD Buehhnndlung, Berlin SW. Druek tob Leonhard Simion Vit, Berlin SW.

jd by Google
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GEOKG ANDRESEN, HANS DKAHEIM
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Bucbbaiullnngwi FRANZ HÄRDER
Praw
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23. Jährging. Berlin, 10. September. 1906. Kt.38.

ttfatHtiimm und Auweia*''*! BrnHa

H. Scbulti, De elocotionia PindsiioM ooloro epioo (J.

tiitdorj lOÜft

JL Fnrtwftngler, Di« Aoeincti-n in der OlypColbA
KKnig Lndwica 1. nach <lc<n Kasnltaten dir nMun
bnyeriaetieu AosKi'BliaDK Watzinifer) tl.i2R

IL V. O rooto. Dio Hntslbhiinii; de« ionUchon KHpitiOls
and soino Hi ilriituni; (Tir <lic ifritchisciht' Hitakanst

It. M n i K I- It , (trierhiü^lH' Altei-t iiui^ikniiiir ut-u hrarheiU^t
von Kr. rolilhammor. 3. AuHügu iS<:bDoi<ier) . .

F. K n o k o
, Begriff der TmcSdle noch ArtolotelM (Chr.

Muffj •

ILBdw«r4i. 3lM pottie •laaMDft to4te nUmmmI
«piÄM orsärMal (O. Wiiltaaftto t»

P. W»l«slBg, Stndi» MlinMilOT* (Boenic)

Ittät

loao

loao

Tb. 0«k1I Ft'ln, Horn nml ilio Campsfroa. G. Aaflaea
(H. Bölling) lOaS

Aunzäii«: Ilvrlinur philologisch« Woclicnm-hrift <iKS!7. 8BL —
The nuoiiKmatic chronicle an«! joarnal of Ute roykt
nomisniatic «ociety 2.'. II — l'rocodlitigs of tb« royal
uuintarnAtic «oiittty tlt.ln,'B. — llullittinu «lulli» cum-
miMÜon« •roheulogion oomnDale di Koma UUBb IV. —
Blatter tBr du tamteilw OywwMliaiNinihnMa B
und 6 um

Müteitungeti: Aoademie dee inaoriutions, tt.A»rU. — Alter*
tnmataid« mP*ri«. — VortM«mM d«rÄ«i
lo MauMtia. — Motftikfttmd m AfrUw

FmriBto» MM

lOtt

Die Herren Vfirfasocr von VmgTuniini n, DissertAtionoii nnd «onatiifen WelcRetilieitsschriften werden gebeten,

Hezeusiiiu«exeui)ilare ait tlie Weiil inaunsche BucfaliuidliiDi;, Berlin SW., Ziuimerstr. 94, eiusenden zu Wullen.

Rezensionen und Anzeigen.

H. Sdiiilts, De elocntionis Pfndaricae cdlore
epico. Diss. inaupuralis. GWttogea 1905» Di«to-

richsche Buchhandlung. 64 S.

Der Titel der fleifsigen aod tücbtigeu Disser-

tetion T»n H. Sdinlts irt m weit; erweokt er dooh

die Meinaog, tia ob der Vorf. die Spraehe Piadarg

in ihrem ganzen I infang zum Gegenstand der

Untersachaug machou werde, während er in Wirk-

lichkeit nar einen kleineu Abschnitt davon aus-

«ihlt, nimlieh die Epithetfti die j« allerdiiigi iQr

die apnuhe einee Diobters boaonden beselehneod

sind.

Die Art und Weise, wie der Verf. die Uuter-

niehmig Ahrt, ist lobeoiwert. Wie seboo der

Titel seiner Dissertation zeigt, will er nur die

epische Fiirltnnp, welche die Sprache Pindars anf-

weitt, darlegen. Dies spricht er auch auf S. 12

lüer eita, wo er beiieont, dnb er eof dem ^nd-
pnnltt A. Oroieott und U. r. Wilamowits'i und an-

derer steht, die den Godauken an sprachliche ün-

selbstaudigkeit nnd Kompilation von Piudar fern-

halten. Darum spricht er auch uicht von Nach-

ahiDQBg und Eotlehneog Pindars am Homer, und
diesen seinen Grandsatz will er offenbar aneb da

Mfieoht erhalten wiesen, wo er im Lanfe amDer

Untersuchnog Ausdrücke gebraucht, die an sich

soch aaders verstaudeo werden köuuten. Ich kauu

ihm Dvr beiitimmeo; deon Pindar kennt Homer nnd

überhaupt die gauze epische Poesie in weiterem

Umfang als wir. er is't siolifrlich auch mit der

Lyrik der früheren Dichter wohl rertraat, uud er

bentet all hoehbegabter Diobter ohne ZweiftI einen

Bufaerat empföngliohen Sino fBr alles Poetische.

Das Fremde verschmilzt iu ihm mit dem eigenen

zu einem untrennbareu Ganzen, und wenn er dann

selbst dichtet, so nimmt er davon, was er bran-

eben kann, nnbek&mmert nod nnbewnftt, wober

ea atammi Eineu Beweis dafQr erkenne ieb in

der sprachlichen T'mprägnng sonst vorkommender

poetischer Formelu und Ausdrücke, die bei Pindar

gar flieht leiten ist.

H. Schultz gellt bei seinem Nachweis des

homeriacheu Kolorits der Piudarischcn Sprache

von der 4. Pythisohea Ode aas, die ja einen aua-

gesproobenen eptiebra Charakter bni Sr widmet

das 2. Kapitel dieser Frage. ZnnSehct «iblt er die

epischeu Formelu iiud Ausdrucke auf, die sich in

Pindars UJen unverändert fiuden, dann dif nur

weuig veräuderteu, zuletzt die freiereu Piudarischeu

Wendnngeo. Zeigt sieh eehon hiw, daß Pindar

sehr frei und selbständig verfährt, so wird diese

Beobachtung dnrok das Material, das der Verl in

Digitized by Google



1027 1&> September. WOCHENSCfiRIFI fÜB KiiASSISCHB PHILOLOGIE. 1800. No. 86. 1028

den Kapiteln IV—VI bMbringt, gläozeud bestätigt,

sQDil «aDii nMUi badeukt, daft aoeh vwle sog.

epische Formeln poetisches Gcraeinfrnt sind, das

jedem Dichter au sich obue weiteres za geböte

stand. Oder braaohte ein Dichter wirklich ein

Vorbild, iiin BedooMtfteD in bilden, wie mUos
ia3X6v, ifißaXftP x<ana$g (auch prosaisch), aQfta

i^oov, dou vaic, syxo? Z''^*'<'*'> ftiXatva yv^, ödcv

i,y(ltovei>fty u. s. w.V LHee hat der Verf. zu wenig

beadttet nnd audi eonet gebt er da und dmrt in

der Annahme einer Änlebnnn^; an das EpiHche za

weit, so z. R in Weoiliingen wie oniCofih'wy tic

tinty , riXvOoy xtlyov xaiä xkiof, n(^otQOntiday

ftvrwf, die doeb wobl Ghc jeden IKebter, ja selbst

für Prosaiker nahe lagen.

Im 3. Kapitel wirft der Verf die interessante

Frage auf, ob zwiHcheu den iu der Jugend und

den im Alter redaftten Gediehten oder awisehen

den verschiedenen Diebtangsarten Pindars hin-

sichtlich der epischeu Färbung der Sprache ciu

Unterschied wahrzunehmen seL Die letzte Frage

iSAt er sofort wieder feilen, da die ans vorliegen-

den apärlicheu l }>erreBte eine sichere Entscheidung

nicht ermöglichen; hinHichtüch der andern Frage

aber stellt er einen weseotlichea Unterschied mit

Becht in Abrede. Den Gmnd findet er darin,

dab Sprache und Stil eben Gemeingut der Dicb-

tnugsart sei, und weist zum Keweise dafür auf

Ol. V hin, dessen Unechtheit ans der Sprache

nidii erkannt werden k&ine. Wenn v dabei unr

an den Gebrauch der Epitheta denkt, so will ieh

nicht mit ihm rechten; die^e verwenden alle

Dichter. Fafst mau aber die sprachliche Dar-

stellnng als Ganzes ins Ange, so sticht Ol. V trotz

aller Ahaliebkeiten im einseinen doeb hinsiehtlieh

der Sprache ebenso sehr rou der Piudarischen Art

ab wie hinsichtlich des Metrums. Wie crrofs die

sprachliche Verschiedenheit auch innerhalb der-

selben Diebigattnng ist, seigt eine Vergleieknng

der FSndariscbcu Epiuikien mit den jetzt wieder

anfgefnudeueu Bakchylideischen, und dies ist auch

gauz natürlich; denn jeder Dichter, der diesen

Namen Tordient, drnekt seiner Spraobe den Stempel

seines Oeistee aat Daher kann ich auch dem

Verf. nicht beistimmen, wenn er im 7. Ka])itel

meiut, dafs sich aas der Sprache die Kaust und

das Genie des Pindsr nicht erkennen lasse; diese

ist für den thcbauischeu Diebter ebonso ebarakte-

ristisch wie der Inhalt.

Freiburg i. Br. J. Sitsler.

lolf Fortw&ngler, Die Aeginsten in der Glyp-
tothek König Ludwigs I. nach den Resnltaten
der neuen l>ayerischeu Ausurabnnij. Mit

14 Tafeln und Abbildaogen im Text. MUocbcn

1906, A. Bnehbolt. 8". dS S; 8 UT.

Das kleine, gut anigestattete Bneb gibt eine

sehr Iwaachbare und auch für weitere Kreise ver-

stäudliche Übersicht über die Ergebuisse der neuen

bajeriscben Aasgrabnngon auf Aegina, die Fort»

wiogler bereits am Anfimg d. J. in dem grofsen,

zweibändigenWerk 'Aegina, Heiligtum der Aphaia',

der Wissenschaft vorgelegt hat. Es enthält eine

kurze Schilderung der ersten Entdeckung, Erwer-

bung und Anfttellnng der Giebelgrnppen in der

(ilyptothek und aufgrund der ueneu Ausgrabungen

eine Darstellung der geschiclitlichen Eutwiekelnng

des Ueili^^tum», der Architektur des Tempels uud

seines Skuli turensehmnekes. Besonders wertroll

als Ergäuzuug des Katalogs der Gly{)tothek tod

11100 und als Ersat?. för den eiitsprecheudeu, durch

die ueueu Fuude vielfach überholteu Abschnitt

9ber die Skulpturen ist die genaue AnMblnog
und Beiehreibnng aller Reste der Giebeigmppeu

nach der neuen Auorduuug S. 21—46. Auch die

Gründe, aus denen sich die Neuordnung der

Giebelfignreu ergeben hat, sind an der Spitze d«r

ßeschreibung übersichtlich uud knapp zusammeu-

gefafst. .'\m Schlüsse folgen einige knrze Kapitel,

in denen die Deutung, die Komposition, der Stil

und die Datierung der Tempelsknlptnren behandelt

werden. Im Text 8. 14 ist der Gmndplan de*

heiligen Bezirks ergänzt nnd unter Weglassnng

der Reste aus älteren Banperioden nach Beilage b

des grossen Werkes abgebildet; auf den 14 Tafeln

sind awei Ansichten des Tempels, die Giebel-

gruppen nach der alten uud neuen Aufstelinn}:,

zwei Rekonstruktionsskizzen der Tempelfrouteu,

Aufnahmen der erhaltenen Pliutheu der GiebsK

figoren, das Akrotnion des Ostgieb^ls, ein nea

gefundener Kriegerkopf von einer als Weihgescheuk

aufge*tolltcn Kanipfgrnppe und das Bild eines

Kraters iu Boston mit dem Kampf tles Diomedes

nnd Aeneas wiedergegeben. Bei einer Neuauflage

wäre es wobl zweckmälsig, die Tafeln 5— 7 uud

8 10 zu einer Tafel zum Auseinaudcrklappen zu

vereinigen, so dafs muu die Komposition der bei-

den Giebel leicht flberbiioken kann, die jelst ia

drei Stücke zerschnittflu sind und auch auf den

beiden .\nsicliteu der Tempelfronten nicht sehr

deutlich berauskommeu. Für die Veröffeutlicbuug

dieses bandliehen Anssngee ans der grofsen JPnb&

kation wird jedermann Furtwängler dankbar sem;

doreh die Beigabe der vielen Bilder nnd die gs*
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oane Beschreibung der Skulpturen iat das Buch

nicht nur für den Besucher der Glyptothek uütz-

licb, souderu auch ein bequemes Uil&mittel für

Ue, die sidi lehoeU ortentuiren wollen and die

grofte Pttblilration nieht rar Haml haben.

(krl Watdafer.

eximilian Ton Oroote, Die Enlstehuug des
ionisobea Kapitells und seine Bedeotang
fftr die griechische Banlconst. StnAburg
190», J. H. Bd. Haltt. Ln. 8». VUI»M & 8 UT.

Der Verfasser beliandelt aufs Neue die Frage

naoli der Kiitstehuiig des ionischen Capitells. Die

Keuutuis dea Materials verdankt er im weseut-

llehen celnen Vorgängern, Poohetein, Lange,

Reber, Perrot- Chipiez and Dieulafoy; eigene

Sammlungen scheint er nicht gemacht zu haben.

Die Arbeitsweise uutersclieidet sich von der

arebiiulogischen, Bber weldie der Verfaner eine

uugünstige MeinoBg bat, dnreh Betonung des

Künstlerischen, praktische Anwendung moderner

Ästhetik, ferner dadurch, dafü die Hypotheisen

dea Beweises kaum bedürfen. Der Stil ist nicht

ebeo Torbildlieb, die Polemik findet, sowat ieb

sehe, ihren Gleichen nur in kleineren Tages-

zeitangen während eines besonders heftigen Wuhl-

kampfes. Eine Förderung der Frage bedeutet

die Arbeit im gansen niobt.

Zuiichst wird auseinandergesetzt, dafa das

iiülische Capitell von ägyptischen Volntenkelchen

abatamme und anfänglich nur ein schmales Auf-

Isger in der Mitte gehabt habe — die Typen

mft breitem Anflager seien spätere Umbildnngeu;

beitig wendet sich der Verfasser gegen die

Forscher, welche dies Capitell vom 'Sattelholz' •

herleiten. Das horizontale Vointeupaar des ioni-

soben Gapitells soll sieb ans dem verUkalen

des äolischen entwickelt habeu, und zwar, wenn

ich recht verstehe, in Athen. Das untere Glied

des ioaiscbeu Capitells war arspröoglich ein

Toms, was sieb bSren lifst, der Eierstab des

normalen Capitells spfttem Art stammt vom
orientalischeu Sclinppenornanient ab. Den Schlufs

bildet eine äatbetiiobe Erklärung dea ionischen

Capitells, womos man n. n. erföhrt, daib dessen

Tointe noch soweit fiber sieb hinanadentet, *wie

sie sich entrollen liefs, d. h. ins Unbegrenzte'.

Ferner wird behauptet, der dorische Tenij»']
j

habe ursprünglich keine C'ella gehabt, souderu nur

sine S&nlenballe, der ionisebe Tempel nnr eine Gella.

Hoffentlich macht iL r Verfasser den seblimmeu

Eindrnck disses Baohes bald dureb eine gute

Arbeit wett.

Griechisch e .\ Ii ert n rn sk u nd o von Prof. Dr. Richard

Maisch; neu bearbeitet von Dr. Frans Pohlbammer.
Mit 9 ollMlders. Seaimlang OOacliei» 16. 6«iclitt.

3., verbesserte Auflage. Leipzig 1905, G. J. Göschen«

sehe Verlagsbuchhandluiig. 220 S. 8". SO Pf.

Nach j Jahren ist der 2. Auliuge die dritte

dieses sweekdienlieheu nnd gefiUligen Bttebleins

gefolgt. In seiner Anlage nnd dsr Paragraphen«

einteiloug, aucli den Bildern genau Jas gleiche,

zeigt es in Einzelheiten mehrfach die be:>sernde

Hand, etwa in der Satskonstmktiou (S. 37) oder

den Zahlenangaben (S. 15, 20). Die Übersiebt öber

die Literatur ist ergänzt. Im Text sind einige

Bemerkungen über Lykurgs Perbönlicbkeit und

Yerfassnng fortgelassen (S. 28). Die Änderungen

und Zositse sind gering (& 89 Thne. I S7; S. 43

IpßatlfM»; S. 98 'auch als Unrov' ', S. 162 die

Lage der Tempel; S. 191 über die .Akropolis

Athens, wohl nach Judeicb). S. lUi^ wird das

*nsnlieb gefnnden* allgemadi fidseh. Die swei —
nicht ganz vollständigen — Register vermehren

die Brauchbarkeit dieser No. 16, die sich neben

No. (Swoboda, grieoh. Geschichte) nnd No. 70

(Gereke, grieeb. Literatnrgeseb.) ebrenroU be*

hanptet Der griechische Satz dieser 3. Anfli^
ist deutlicher, die neue Rechtschreibung durch-

geführt, ein Druckfehler ist mir nicht begegnet.

Frankfurt a. 0. Scbaeider.

Begriff der Tragödie nach Aristoteles. Von
Dr. V. Xudce, Direktor des Batsgymnssinms sn
Osnabrflek. Berlin 1906, Weidmann. 83 8. gr. 6<>.

Aristoteles und kein Ende! Was wird es

wieder sein? Die Verteidigung einer der vielen

Ansichten, die fiber die Aristotelische Definition

der Tragödie im Laufe der Jahrhunderte geäufsert

nnd zu schier unabsehbarer Menge aufgehäuft

sind; vielleiebt mne kleine Veränderung, eine Br-

weitercng, eine neue Begründung, wobei doeb

alles beim Alten bleibt und alle Liebesmühe um-

sonst ist. So dachte ich, als ich das Buch in die

Hand aabm. Aber wie angenehm sab ieb mich
enttänscbt! In der Schrift von Knoke entsBckt

nicht nnr die Neuheit nnd Hröfse des Fundes,

hier fesselt auch von Anfang hin zu Ende die

Beweisführnug. Die berühmte Stelle der Poetik

1449b 34 ff. wird Wort Ar Wort erklärt, aber

im Zusammenhange und ans Aristoteles beraos

erklärt. Auf die bisherigen Deutungen wird ge-

bühreud Rücksicht genommen; was sich als richtig

ausweist, wird beibehalten, nm Terwerfcet sn wer-

den, das Falsebe wird als solehes anfgedeekt nnd
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ein- für allemal abgehiu. Nichts wird aufgestellt,

WM nicht eingebeud begründet wurde; etwaigen

BtttwBrfen wird von vorolMtvia negreioh begagoet.

Die Klarheit nnrl Sicherheit des Vorgehens macht

den güuätigsteu Eiiulnick. So wächst der Baa

TOD Stufe 7.U Stufe, bis er, eio wohlgefQgtes, fest-

gesimmertes Gmmm, Tor fl«m stMoeodeii Blioke

dasteht.

Von den wichtigsten Paukten führe ich unr

folgende au: ekto^ kuuu nur das Mitleid seiu, das

der Znwbamr mit dem laideoden Beiden bat; 91«^
nar die Furcht, die der Zosobaner Ar den Beiden

empfindet. — Uuter tmv xoiortmv nn^ijftatcov sind

die vorher erwähnten Gemüisbeweguugeu iitot und

ifißoQ Dod niditt weiter so Tentehen. — Die mt-

9ttQa%i bedeutet niofat 'Eutltidnng der AffebtioDen*,

Sondern'Reinignng von solclienUeiiiütsbe wegungen',

Wiederherstelluug des Gleichgewichts der Seele,

naebdem die Leideniohaft ibr Werk rerriebtet

bat. — Mitleid und Furcht können nicht als die

Mittel hetraclitet werden, durch welche dieselben

Gegenstände ausgetriebeu werden sollen. Mau bat

bitber fiUscblieberweise die beiden Satie di»' iUw
na\ ^oßw und nt^imvaa ti^v xtSp totoviiav na-

9fifiat(av xaQ'/nQnt^ mit einander verbundeu Zu

dieser Einsieht ist K. dadurch gekommou, dafs er

ab, die eigenüiehe Definition gebe nmr Ins '^tn

den Worten ttfe fM^loic nnd von iftivmp ab

folgten erlüniernde Zusätze zu den gegebenen Be-

atimmuttgeu, und zwar werde nl^HfttQ n^'^^tui

dareh dfewuN' od dt* dtmy/tUtti, OAevdalac

durch di iUoo ual i^6ßov, tü^of durch ntQat-

vovaa tipf tm¥ tenotkmr naStnu^tuf Kadt^tr
erklärt.

Das Ergebnis seiner Uutersuchuugeu fali»t K.

dann in einer Obenetsoog der berfibmten Stelle

zu'^iimmcn, wie sie noch keiner gegeben hat nnd

von der er nicht ohne berechtigtes Selbstgefühl

sagt, dafs sie die einzig vernünftige seiu dürfte.

Sie lautet: 'Es ist also Tragödie die Naeb-
ahmung einer ernsten nnd abgeseblosseuen
Handlung von bestimmter Ausdehnung iu

wohllautender Sprache, deren Terschiedene
Knostformen in den einselnen Abschnitten
jedesmal besonders zur Anwendung kom-
men. Sie vollzieht sich in Form der per-

söulicbeu üuudluug uud nicht vermittelst

der Era&hinng, anter Erregung von Mit
leid uud Furcht« doch so« dafa sie wieder
eine Reinigung yon diesen «Tt-mütsor-

reguugeu bewirkt. Uuter einer 'wohl-
lautenden Sprache* aber rerstehe ich eine
solche, die Rhythmus, Barmonie nnd Vers-

mars aufweist, uuter 'Terschiedeuen Kunst-

formen besondere*: dafs einige Abschnitte

lediglich in Versen und wieder andere ver-

mittelst Gesanges vorgetragen werden'.

Was auf den letzton Seiten über die Frage

nach Schuld und Strafe, Sbor die Art des trsgi*

sehen Beiden, über die Befriedignng des sittlichen

Gefühls wie überhaupt über die positive Wirkung

der Tragödie gesagt wird, ist ebenfalls lehrreich

nud aller Beachtuug wert, unr haben darüber

auch andere schon terständig genrteilt; dagegen

ist die Deutung der Aristotetesjitelle bei aller An«

lehnnug au die verdienstvollen und von K. warm

aoerkannten Arbeiten Stissera doch ganz eigen-

artig, nnd wird darum nicht Terfeblcut bei Philo-

logen und Philosophen grofsea Anfseben sn w-

regen. Sie ist, so viel ich sehe, die LSenog des

Rätsels.

Pforta. Ghiisttan MnC

Ph. H. Edwards, Tlic jujetic element in tiie Ss*

tires aud Kpistles of tlorare. Part. 1. fielU*

mors 1908, J. N. Forst Company. 49 8. gr. 8".

Eiue recht beuierkeuswerte amerikauische

Doktordissertation. Der Verf. trii^t aus lloraz'

Satiren und Epistelu alles deilsig zusammen, was

geeignet scheint, sie als etwas Qber die eiofadie

prosaische Darstellnng doch Hinausgehendes er-

scheinen zn 1 i^'i u. Es ist das die honte bei sel-

chen Arbeiteu übliche Methode. Gleichwohl bin

ich der Meinung, daTs sieh mit der gprindlicfami

Anaijse einiger weniger Stellea in Fragen, wie

diese, zn besseren Resultaten gelangen IfipHt als

mit solchen Stelleusammluugen. Horaz' Sermoueu

siud reich au Gesprächsclementen; aber mau soll

sie deshalb nteht fBr ttfiehterne, in Versfbrm ge-

zwängte Gespräche halten. Der Verfasser maoht

Jagd auf einzelne poeti-sche Wendungen, nnd

alle Stellen, die er anführt, erheben sich ohne

Zweifel nicht blofs Aber die TulgSre Sprechweise,

sondern auch über die kunstvoll gestaltete litcra-

risclie Pro-sa. .M)i>r damit ist das letzte Wort

doch noch uicht ausgesprochen. Weuu iiuroz

auch kein lyrischer Dichter in dee Wortes Tollem

Sinne war, so erfufst er doch die Dinge, die

.Menschen, die Probleme der Lebensphilo^opliie

mit der freien und, so zu sageu, siuulichen Denk-

weise des Dichters. Weder des Denkens noeh

des Schauens konr.te er sieb entschhigen, uiul

dieser eigeutümlipln n mittleren Hegaliung ent-

sprechen seine Sermoucn dem Inhalte wie der

Form nach. In mancher seiner Oden ist Horst

nicht er selbst: in den Satiren nnd BpistelA, deren
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uatiirlicher Ciiiiriikter seiner Nutnr ganz entspriclii,

lastet keio Ürack auf ihm, uuü mao fühlt, dar« er

hier gun in moem Elemente wt Diewin litera-

riaebea lGttd«)ia»kt«r Mttpriobk aneli mIhmi die

ktmatrolle Nachlässigkeit des Versbaues iu deu

Sermonen, rnbesorgt ura MilsvorstiiiKlDisso bat

er doa Oelieimuiä dieser schwer zu würdigeuUeu

Gattangen nirgends in «rseböpfeuder W«iM ent-

hQllt. ESr liefä sie reden, jene, die da nieinteu,

dafs man solche Verse tansend uu einem Tage

macbeu könne. Nur bin und wieder lüftet er ein

««Big den SehMer. Bieweilen SH$tt er freilieh

auch unr Hulbrichtigea, wenn er vou sich und

seiner Poer^ie redet, und es scheint f;ist, als ha\>c

er denen eine Schlinge legen wollen, die einst in

kommenden Zeiten alles Heil immer rom Citieren

•rwartea würden. Bapentei per bunnm sind diese

Sermonen im allgemeinen nicht, und der Zwischen-

raum, der sie vom simplen Gesprüclio trennt, ist

selbst uu deu nicht augenfällig poetischen Ötelleu

Tiel breiter als man naek dem Aasdmok sermoai

propiora erwarten sollte. Die Sermonen des Horaz

stellen keine reiu poetisclie Form dar; rIkm- oin-

nibus calcuiis sabductis möchte die Eutsclieiduug

doch dakin an treffen sein, dafs sie der Poesie

näher stehen als der Prosa. Äneb wenn man
seiüf Worti-, wie er selbst vorschlägt, umstellt,

erkennt mau meist noch disiccti membra poetae.

£s gibt doch viele Proviniwn im Reiche der Poesie.

Nur an dem HaTsstab« des grande genas gamessen

scheint ihm Luciliusv wie er sich selbst aacb« kein

Dichter (sat. 1, 4). Aber auch das tenne geuus

ist ein legitimuiu poesia geuus. L'nd weuu er

glaieb daranf die Grandiloqnens des Eunins be-

wundert, so ist zu bemerken, dafs diese Bewunde-

rung etwas Iroiii-ches hut Kr wurnt ja doch vor

der Überschätzung dieses Dichters (epist. U 1, 50).

Das Merkwürdigste aber ist, daA er sein« 8«r>

mmien bisweilen da garade, wo «r rie prosaisch

nennt, in die stolzeste Poesie übergehen läfst. So

z. B. am Schlufse der Epistel au Augustus. Dicht

neben Verse, die vou einer Pracht des Rhythmus

nnd des Ansdmeks sind, die kein rOmiseher Oiebter

übertroflFeu hat, stehen dort ganz prosaische. Auf

die wahrhaft maje««tätischeu Worte et fonnidatam

Parihis te principe Komam folgt ein jäher Ab-

stmra in die gewSknliehe Redeweise (si quautum

eoperam. possem qnoqne). Im äbrigeo verweise

ich auf meine Erörterung über die Sermonenform

in dem Eiuguugskapitel meiner 'Ästhetisch -kriti-

scbeu Analyse der Epistula ad PIsones' (Görlitz),

die der Uanptsaehe naeb im aweitan Bande mei«

n«r ^Earnfragan* rapradanert isV und der KieA-

liii(? in seiner Aasgabe in kraftigen Worten an-

stimmt.

Gr. Liohterfelde 0. Weibenfels f.
bei Berlin.

J. F. Wsltiingi 8tudia Minuciana. Loavain et

Psiis 1906. 86 8. 8«.

Unier obigem Titel verOffiBntliebt der dnrob

seine Arbeiten Aber Minucius Felix (Octuvius,

Dialof^ue eutre nn i)aTeu et uu chr<5tieu, par M. F.,

Traductiou uoavelle etc. Louvain iyj2 und M. Mi-

nnoii Pelieis Ootavins Loavun 1903) als grfiad»

lieber Kenner dieses Autors wohlbekannte Lätti-

clier üniversitätsprofessor J. V. Waltzing in fran-

zÖ!)i.scher Sprache drei nicht unter einander zn-

sammenbäiigeudo Abhandlnngeu.

Die erste ist Tom Heransgeber selbst nnd ftthrt

den Titel: Miuncius Felix et le Thcaanrus liogoae

hitinac. Bei den Vorarbeiten zu eiuem lexicon

Miuuctauuu), das W. demuüchst eu veröffeatlichea

beabsichtigt, hat sieb heraaigestellt, dalb Min. Pel.

im Thesaurus uicht die ihm gebQbrende Beaebtnng

f^^'fiiiHieii liat. Er gilit daher die ilim notwendig

erscbemendcu Zusätze zu deu vorliegenden Artikeln

des Thesmras (toI. I: a— amyzon; toI. II: an —
beo [beatns]) an. Diese sind vou sehr verschiede-

nem Werte; zum Teil sehr berechtigt, zum Teil

jedoch vou so gcriugem Belaug und so weuig

cburakteristiscb für Miu. Fei., dafa die Herans-

geber des Tbesannis sieberlieh Reoht haben, wenn

sie ne ignorieren. Es ist zum Beispiel m. E. nn-

uStig, für diejenitien poet. Ausdrücke, die Min.

seinen Lieblingsdiuhtoru uutlehut hat, die Stelleu

besonders ansnflihren, desgleioben erBbrigt es den

Miu. Fei zu citieren, wo er sich im Ausdruck deu

besten Vorbildern der klassischen Zeit, besonders

Cicero, auschlieiat. actio z. B., das W. veruiilat,

kommt bd M.F. dreimal nar in der Bedentang

der besten Zeit vor: 14, 3 ReehtMtreit; 8, 3 n.

1.5, 1 — Anklage, in einem auf deu vorliegenden Fall

übertragoiieu Siuno . . . oder aperire in dem Sinne

von *erläuteru'; mau vgl. Cic. fiu. IV 24, ti7 dubia

aperire: — oder aarsni dar« 4, 6 vgl. (Se. Att. 1, 4

aurcs dare üBeoi. — Anderseits tibersieht W. vieles,

was iiätte vermerkt sein sollen. Icii verniisiie im The-

saurus: Oct. 32, Ü cum le . .a fuimiuibus abacoiula».

— Oet. 38, 1 etsi omne qnod nascitnr nt ioriola-

bile dsi mnnos nullo opere corrnmpitur, <ib.itiuemu$

tarnen. — Oct. 27, 7 pront fides patientis udinvaL

— Oct. 24 aditllei iuin uicht = Ehebruch (wie 23,

7; 25, 11; 35, 6). aoudsrn <s> gesehiedene Ehe. —
Oct 5, 11 ac^Mors neqaitiam meliort&M.— Oet 82,

9 oyjfsrs nb Deo. Oet 10» 4 ad«o uiUtu ris;
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ferner adeo in der Bedeotuug 'gerade deshalb'

36, 8 omDea adto Testri Ttri fmrtee . . . flornerntit

und 37. 7 in hoc adeo qnidatn erigautar (Sittl,

Die lokalen Veracbiedenbeiteu der latcin. Sprache,

Erlaugeu löä2 S. 137). — 1| 4 solus in amortbiu

oottteitM. — Oet. 26, 11. 13 «ngtH, — Oot 19, 10

arfpurt anorfm; 14, 5 anditone . . . • peritioribua

artjmnitur. Oct 32, 4; 37, 3; 38, 4 at enim. —
Oct. 18, 10 aufer additamenta. — Scbliefslich wäre

iiocii «n Tanahan an vwbamrn S. 5: aeeipere

findet sich im OetaTini dreunal (oialii sweimal)

nämlich: 4, 6; 23, 5. 12. —
lu der zweiten Abbandlung: *Le Dialoguo dans

rOctavins de Miuncius Felix' Tenucht G. Cbarlier

den O^fiaa ak Emntirark xo wfirdigen. Naeb-

dem er die Erfordernisse eines gotea wissenschaft-

lichen Dialügä angegeben hat, die er aua dem

Platoniecben Dialoge ableitet, gebt er auf die oin-

salaen Teile dea Oetavim nSher ein nnd spendet

vor allem ein bewonderndes Lob der Einleitung,

der er in Cbereinstimmuug mit der bisherigen

Kritik eiaeu poetischen Beis nachrühmt, der jeden

Laser abenrasclieo and fessehi mofs. Gleiebseitig

erweckt damit Miuucina mneo so hohen Grad der

Wahrscheiulichkeit, dalaja, wie bekaunt, der Dia-

log auch heute too einzelnen Kritikeru ak ein

tatsSeblich gehaltener nnd an« der Erinnerung

aufgezeichneter angesehen wird. Anders steht

jedoch mit der riiarnkteristik der auftretenden

Personen. Uier hat Miuucios uoob jiiugat scharfen

Tadel tou Moneeanx (Htstoire littAwire de TAfrique

cbretienne, p. 500) erfahren miij^eu, der die drei

Personen als hiofso 'l'uppcu' bezeichnet. Mit

Recht sieht Ch. darin eine arge Übertreibung

und findet namentlieh die Charakteristik desCae-

oilins überaus scharf und wohlgelnngen ; denn seine

Eigenliebe und Empfindliclikeit, sein Dünkel und

jugendliches Ungestüm treten sowohl in dor Ein-

leitung als «aeh wlhrend seiner Rede klar her?or;

wie anmaftend ist die Art nnd Weise, in der «r

den im [.eliciisjahren und Erfahrungen überlef:jcneii

Üctaviii» zur Diskussion provozierti Dabei aber

ergibt »ich eine Uu Wahrscheinlichkeit: ein solcher

Mann sollts wäbrend der langen Bede seines Geg-

ners und auch nachher geschwiegen und sich ohne

Widerstaiul ergeben haben! 'Allerdings nicht be-

dingungslos', bemerkt Ch. Und uuu folgt eine auf

fmner psyebologiseber Beobaobtnng bembende,

sehr ansprechende, ueue Erklärung einer viel er-

örtcrteu Stelle am f^ehiuase des Dialog.«? cap. 4(i, 2:

etiam nunc tameu aliqua conaubsiduut uou ob-

strapantia Teritati sed perfeetae institntioni ne«

eessaiia, de quibns erastino, qnod iam sol oceasni

declivis ist, nt de toto congrueutes promptins re-

qniremns. — *Die Beicebmng des Caeoilins*, sagt

Ch., 'ist gerechtfertigt.. Min. macht sie wahr«

scheinlich dnrch das auffallende Schweigen, das

den tiefen Eindruck der Kode des Octavius offen-

bart. Caeeilitts gibt aiob ptötilieb besiegt; das

entspricht seiuer impulsiven Natur, seiner jngsad-

liehen Lebhaftigkeit, tlie wir an ihm kennen ge-

lernt haben. Gleichzeitig tritt jedoch seine Eigen-

liebe hemr: er will nieht ohne Widerstand be-

siegt sneheinen, sondern am folgenden Morgen

von seinem Freunde noch einige Anfklärnngeu

verlangen. Dadurch rechtfertigt sich die dognia-

tiscbe Armut des Dialogs; die Bekebrnng des

Oaedlins ist dnrdi das GeepiSeh nnr vorbereitet;

in die grofsen Wahrheiten der christlicheu Religion

soll (JaeciliuH nunmehr eingeweiht werden'. —
Auch die Uuwahrsclieiulichkeit, dafs Caecilius

wihrend der gaasen Bede des Otttavins wider

seine Natnr schweigend zuhört, versacht Gh. m
erklären. 'Naicb der Einleitung erwartet man

eiueu Dialog 'da toc au toc' und tiudet im Gegen-

teil Bwei lange Advokatenreden ohne eme einaige

ünterbreobni^ — also keinen wirklichen Dialoge

sondern zwei Monologe, unterbrochen durch eine

kurze Zwischenbemerkung. Weshalb dasi' Nach

Ch.s Ansieht erkannte Hin., da& die Übelstinde,

die der platonische Dialog aufweist (Umwege, ter-

lorene Zeit) weniger empfindlich sind, wenn das

Feld der Erörterung eng begrenzt ist. Kier j»-

doeh, wo ea sieh nieht nm einen philosophisdisa

Begriff, sondern nm entgegengesetzte Wslt-

auschauungen . die mit einander im Streit liegen,

handelt, würde eiu Dialog mit wechselnder iiede

nnd Gegenrede nieht Klarheit, sondern YerwoRaD-

heit schaS'eu. In die^ier richtigen Erkenntnis fiUUe

M. alle Beweisgründe in zwei Reden zusammen;

er verlor zwar dabei au Wahrscheiulichkeit, ge-

wann abw an al^mMnem Interesse und gab der

Argumentation mehr Beweisknift*. — Diesen intsr>

essauten, aber etwas gekünstelten Deduktionen ist

die viel einfachere Erklärung eutgegeuzubalteu,

dafs die drei disputierenden Männer Juristen sind

nnd der Advokat MinnoinB die Form des ProsesMS

auf den vorliegenden Fall anwendet. Das Christsa-

tuni wird angeklagt durch Caecilius (actio) nod

durch Octavius verteidigt (responsio). Nach der

Verteidigung nebt CSaaeilias seine Anklage sorfick.

Ob bei der Wahl der Form auch Erwägoogeo,

wie sie Cii. ditrstellt. mitgesproohen, wird sieh

nicht entsclieidea lassen. —
Die dritte Abhandlnog von Waltsiog: 0es

interyersion de denx fenillets dans TOetatfaN d*
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Miiiucius Felix (Chapitres XXI—XXIV) scheint

durch eiue jaug«t ira Rhein. Mus. Bd. 60 (1905)

S. 310— 312 erscbieoeue Abhaudlung vod Wilb.

Kroll in Greiftwald TeranUfit m teio. Ee lumdelt

sich um die bekannte Ton Lioduer (Laugensalza

1760 nud 1773) vorgeschlarjene und seit Halm von

allen üerausgebera acceptierte ütastelluug der

Ktpitel 31, 4—33, 8. Kroll fiodel, dafs jene Ein-

lage Ton Lindner niebt an die richtige Stelle ver-

setzt sei, denn weder üir Anfang noch der Schluls

pasae dabin, wu er jetzt steht, uud eine iu sich

geeobloeiene Erörterung werde in störeuder Weise

natarbroehM. fii gelingt Oim jedoch nicht« die-

jenige Stelle ausfindig zu machen, an die der Ab-

schnitt gehört; dieses will er einem andern über-

laaaen, der vielleicht glöoklicher ist. — Die vor-

gcbnehten Bedenken teilt nicht nur W., eonderu

ireifs noch andere gegen die Umetellnng Lindners

vorzubringen, bei der nicht nur am Aufiing und

£nde die pausenden Beziehungen fehlen, sondern

die Oednnkenfolge dm ganzen Abschnittes dadurch

durdieiBaiider gewcrfeii eel. W. wdft Abhilfe:

man stelle nicht nur die bereits von Linduer ver-

setzte Stelle, sondern alles, was darauf bis znm
cap. 25 folgt — etwa doppelt ao viel — also swei

Btttter «tntt eioee um — und alle Sohwierigkeiten

sind 'fortgessanbert*. — loh kann nicht finden, dafs

durch diesen Vorschlag viel gewonnen wird; im

Gegenteil, es werden neue Schwierigkeiten 'herbei-

gwaobert'. c«p. 28 in. s. B. enthUt ob Übergang

eine Anfibrdemng, den Mysterien ond ihren Ab-

snrditiiten Anfmerksanikeit zu «clu'iiken; considera

deuique sacra ipsa et ipsa mjsteria : invenies exi-

tns tristes, fata et fonera et loctas atque planctns

miseronm decvnm. In der von W. Torgeeehlageoen

Reihenfolge ist dies jedoch schon geoehehen; denu

eap. 24, 3 qnornm (sc. Romanorum) ritus si per-

censeas, ridenda quam mnlta ^qnam multa]> etiam

niisenuida «nnt! steht hei W. an einer früheren

Stelle. — cap. 25 in. At tamou ista ipsa snper-

stitio Romanis dedit auxit, funJavit imperiiim. cum

non tarn virtate quam religione et pietate polle-

xcnt sdilieftt sieh nnendKoh tiel hesser an die

Beispiele aas dem lAmischen Knltns mp, 34, 8—

5

alx, wie bei W., an die griechischen Sagen vou

Laomedon uud vou des Mars nnd der Venu.<<

Liebesabenteuer au u. s. w. — Iu der von ihm

voigesehlngenen Beihenfolge werden nun die Ka-

pitel abgedruckt und sollen gleichzeitig eine Text-

probe geben der demnächst iu der CoUeotiou

Hemmer et Lejaj, Textes et documents pour ser-

vir & r^tode hietoriqne do ebristianisme (Paris,

Picard) cnefaeiBcnden Ausgabe. Danas geht her-

vor, dal's Herr Prof. Waltzing bedanerlicherweise

geueigt ist, ältere Konjekturen, insbesondere die

scharfsiuuigen, aber meist anuötigen Zusätze

Vahlens in den Text an&anebnien. Zn Terwerfen

sind cap. 22, 4 de hominibos aves et feras tt dt

l'tpi'liliii» bomines. — cap. 22, 5 8imi!iter ^rrm-f-

rwii erga <leos qaoqne maiores uuetti. — cap. 22, 7

. . qnod apod Italos esset ^puitis parentibns pro-

ditns vd repenUmo adveidaaH, «s( dieUiti — cap. 82,

8 qoae pinra possit adniteria nunierare quenn pur-

tu». — Ein geuuuea Studium der Handschrift mit

ihren eigenartigen Fehlern sollte Herrn Prof. W.

dahin bdehren, dafs die geänderten Stdien steh

tu weit von der Überliefemng entfernen.

Königsberg i. Pr. Boenig.

Th Osell Fels, Rom und die Campagna. Sechste

Auflage. Mit 6 Karten. 63 Plänen nnd Grundrissen.

61 Aasiobteo. kl. 8<*. XVI S. + 1146 Spalten. Leipzig

nnd Wien 1906, Blbiiograpbisebes Institnt. Oeb.

M 13,ftO.

Die Vorzüge, die wir an der f). Auflage rahm-

ten r.'Ol No. 3ü), sind iu der vorliegenden be-

wahrt uud vermehrt. Diese wird im Vorwort der

Redaktion roa Meyers BeisebQehern eine *nene

grfiadliobe Durcharbeitung and Ergüuzaug* ge>

nannt, mit vollem Recht, wie wir durch Verglei-

cbnug der beiden iu verschiedenen Teilen nud auf

Tersebiedenen Gebieten feststellten: in den 'wirt-

schafllicheu Angaben und Adressen*, in dem Be-

rieht über die neuesten .\iisgrabnngen de? Forums,

iu deu besouneticn Angabou über das Landgut des

Horas. Nur vernuigea wir nicht eiusnsehen, wamm
der von KieMng za Hör. e. II 18, 14 gekenn-

zeichnete 'grobe Schnitzer', es Sabinum zu nenueu,

nicht endlich an.ogemerzt wird;*i ebenso ärgerlich

uud zwecklos i^t eä, dui's das lauiculum noch im-

mer mit febeher Namensform beseiehuet an wer^

den pflegt.

Den Verfasser der gründlichen uud gediegenen

Nenbearbeitnog gibt uur das Vorwort an, nicht

des Titelblatt; dmm sei er hier mit Anerkennung

nnd Dank besonden genannt: es ist Dr. R. Schee

-

Her in Rom.

Berlin. H. Bölling.

AusaQg« uiiM ZeitMclirlltvn.

Berliner philologische Woebensebrift 86
(30. Juni 1906). 27 (7. Jnli 1906). 28 (14. Juli

1906j.

*' V<»1. ruifser den von Kiefslinp nn;ii^fiilirteii Sti'Ilcn

uueh Cic. Culo M. iü: quae quideui vtiuiu iu üabitiis

perseqni solco.
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S. 831. C. Wessely vermifst in von WilamowiU'
YerOlTenttichnngen flb«r die griecliischen Bnkolilter

einen Iliiiwci?; auf die in Paris uiul Wien aiiflx-waiirtiMi

RabIo einer Tbeokritbandscbrift, die seit 20 Jalircn

pnUMot TorKegen (s. Wiener Stadien f. Utn. Piiilol.

1886, Heft 2, und Mitteil iuis der Sammlung Papyrus

Erabenog Kaincr 11,111 1887 S. 78 f.). — H. 832.

Dar & 56 1 Z 1 1 (f. erwilhnte Stein befindet sicli seit

Ungerer Zeit im Arrhäol. Zcntralmascnm lo AUien

(Mitteilung von A. Moscliides in Alcxan*lrien). — 27

8. 861'—864. F. Meister, Die Epitonio Quintilians

von Fnnoeaco Patrisi. I. [Wir werden ober den In-

b«H der Ablinndhrog berichten, irenn sie V6lbttndig

zum Alidrui-k golongt sein wird] 28 8. 89S—895.
F. Meister, Die £pitoine asv. II.

Tlie nitmltnntie ebroniel« and Jonraal of

the royal nnmismatic society. Fonrth itties.

No. 22. 1906. part II.

8. 98. George Hnedonald, Roman mednllions

in the Huntcrian tollection. Tafel VIII — XI. Kataloj;

der 95 römischen Medaillons im Hunter-Museum zu

Glasgow, 92 von Bronze, 3 von Biilon. Die wich-

tinston sind auf den Tafeln abgebildet Zu eiiii|.'en

werden wertvolle Noiiztn chronologischer Art hinzu-

gefügt. — S. 127. Percy H. Webb, The eoinage

of Allectos. Tafel Xtl. XUI. Nach einem Icarzen

Abrii^ der Geschichte des britiseben Gegenicaisers

Allectus (:'93—206) werden adne Münzen bcliandelt-

Stil, Metall (meist Bronze, Gold selten, Silber nur in

einen Ezenplär bekannt), Gr66e, Gewieht vnd Typen
derselben. Ausführlicher Kafaloj; aller bekonnten

Varianten, nach den Mün/stütten Londiniam und

Camlodanum geschieden, über deren Officinbeieicb*

aaagen aaaf&hriiclt geliandelt wird.

Proeeediags of the royal nnmismatic soeiety
1905/R.

S. 5. Webb, Fund rftmiacber Münzen in Uttle

WelNogton Wood — 8. 9. Boyd, Sesterz des

Ati^iistuü mit (aleiandriiiischcm?) üe^ensteuipe! des

Yespasianus. — 8. 12. Hc Dowall, Die Cuutor-

Btaten werden als Spielsteine erkllrt vad ihre Ver-

wendung bei den tatnilno InsoriBO erliatert, auch

einijie neue Tvpen derselben mitgeteilt. — S. 19.

.1. KviLiis, Zwei seltene Mfinsen des Garansins. —
Grueber, The eoinage of Luceria in Apniia: die

MOnzen rOniisrIien Typs mit ^ gehören entweder nicht

iiacii Luceria oder duch einer sweiteO} militlriscben

MUuist&tte an diesem Orte au.

Ballettino della commissione archeoiogica
comanale di Roma 1905, IV.

8.289—293. K. Lanciani, Alterlumsfunde bei

Porta Forba. Mit swei Kliscliees (s. Wocb. 1905

No. 52 S. 1425). — S. 204— 20f» G. Gotti, Das

Haus und die Tliernien der Neratii. Verf. iritt für

Lancianis Ansetzun^; am Vicus Patricitis rin (Bull,

areh. com. 1874 S. 84 f.). — 8. 300—315. 0.

Maroccbl, Ober einige neuere AltertomsAtnde aas

eliristlieber Zeit an der Via Flamiaia. IBebandelt die

ueoen Fragmente der Damasasiaacbriften, die ia den

Msnern der Bariliea des beiligen Valeatinas geftraden

sinil, Eowie IG andere ebenda gefundene Inerhriften

(hiersu Tafel IX). - S. 316—328. G. Gatti,

Cbristliehe Reliqaiengeßllke. Pletro Reri iiat dem
Comnne di Tlunia ein fast wflrfdfftrmlges Bleigefafs

geschenkt, das als ein Keliqaienbeb9ller angesehen

wurde. Die einzelnen Quadratseiten siml ca. 0.28 m
ianvr; auf jeder der Scitentliiclien ist ein stem-

artigcs Zeichen dnrgeslcllt, das als Monogramm für

Vt^dorf Aßiffiöc hilufig begegnet. Das Gerät ist

1877 im Territorium Castel di Monte, Provinz

Aquila (Abmzzen), gefunden. Ein Ähnliches GeftA
fand man beim Theater zu Amilermim (s. Nuovo

Bell, di arcbeol. cristiaua 1903 S. 191 f.;; auf diesem

sind da SvastilM and ein Palmenswdg darfiestdtt.

— Ein drittes GeM% ithnlichcr Art werde I89S bei

Castel di Sangro, ebenfalls im Abruzzengebiet, ge-

funden; es hat Verzierungen von Siemen, Kreisen,

deren vier Arme im Kreise eudigcu, in die Mensehen-

gesiebter eingezeichnet sind. Diese Art von Ver-

ziei-uiig sclieiiit nicht auf ehristliehcn Ursprung hin-

zudeuten, und so wird auch fOr die beiden anderen

GefUfse xweifdhi^, ob sie wiriclieb ah Re1iqaien>

belialter anzusehen sind. — Da/ii ist auch zu ver-

gleiche» ein im Etruskischen Museum des Vatikan

befiodlicbes gleichartiges Geflfs nnbeiiannter Herkunft

;

auf einer Seite ist eiirc Palme, auf einer anderen ciit

acblstrahliger Stern liurgestellt. Galli schliefst sich

Honis Meriiung an, der in diesen Gefllfsen Exemplare

des Qoadraiital erkennt, in den 'Versieningen' Aichnngs-

wichen (hierzn Tsfel X— XII). — 8 339—848.
F. Toniasseiti, Pemerkuiigen (Iber einige römische

Kirchen (S. Maria iu Aveutiuo, S. Stefano del Cacco,

8. Gregorio in Martto, 8. Giovanni de* Genovesi). —
S. 344—355. G. Gatti, Neuere Funde in Rom und

Umgegend inielircrü Inschriften). — S. 350— 377.

L. Cantarelli, Funde in Italien und den römischen

Provinzeir: Bilder in Pompeji: Mars. Rea Silvia usw.,

Ariadue auf Naxos; Khreninschrift für Hadrian aus

Dernta, weleho zeigt, dafs die Velier aus Todi

stammten ond so die Angabe einer zu Ciualalla ge-

fundenen Inschrift — Mnratori Thee. 8. DCCCLVI
— bcstiiiinen: Terrakoltenfnnde zu Palestriiia: s.

Nutizie degli scavi 1905 S. 124 f. (Woch. No. 1

8. 14); Inschriflenftnide bei Terracina, Oegliari,

Hciicliir Hanihra (Tiriiis), Segei'mes (in eiirer ist ein

eurator viae l'edanao erwithnt), Delus (s. Homoile,

Bull, de con . hell. I 283 f.); Fund einer Milliras-

Statue iu Meriila (llinerita, Spaaieu); lUBcbrift VOn

der Insel Elephaniino, Diadnmeninnos gewidmet,

woraus wir den Gentilnumen .Inlius ih s l'iaefekteii von

217 kenneu lernen, von dem nur der Name Basi-

lionos bekannt war; bei dieser Gelegenlieit weist C.

darauf hin, dafs aus dem von Vitelli e Merten Papyrus

ein bisher unbekannter Praefekt Aegyptens aus Licbl

gekommen ist, .inrelins Basileus, 244/245. aus dem
Ruinacbschen l'apyrus ein Praefekt des 3. Juhrhunilerts,

Aurclius Procnlinus, und ein Vice-Preefekt Aurelius

Pliilarrtiiions, 215 216; von der bilinguen Inschrift,

die Botti im Bull, de la Soc. arch. d'Alexandrie 1902
8. 51 ferftffontllehte, wird eine IjeMOR wn Da Ricci

mitgeteilt; es wird darin eine Expedition des Sol-
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piciDS Serenas (auter der Regieranu Hadrians) gegen

die Agrfoplias«" PUn. »• h- 75, SoUdqs 30, 6;
Peripl. mar. ir\;lir. 2) crwillint; aufnUliß ist der mr-

triscbe CbarjktiM- eines Teiles der Insclirift: 'piae-

dunqvp tot.ini cnm comelis apstulil'; Inftcfarift von

Mainz (s. Körkr, Korr. d. Wtstd. /. f C. u. K. 1904
8. 165); Ilcili}:tum des Mercurius J^jlvius zu Duugga;
Fuude in Serbien fs. Jahreslieftc d. Ost. arcb. llMt
in Wien YllI, 1905» Beiblatt S. 1-24).

Butler fOr das Gymnasial »Scbalwesen ber-
aisg«geb«n vom Baj«r. GymoasialUbrer-
Terein 43, 5 and 6.

8.369. E. Stemplinger, Aristopbancs und die

'poUtiidi« Woclieustobe' von H. Prutz. Eine litorar-

Mstoiiscbe Stndie. — S. 381. A. Geifslcr, Der
Strafaiitrag in der Platonisilien Apologie des Sokratcs,

nimmt die Beliaaptung K. Meisers wieder aaf, oaob
der der nraite Strafiinira^' ( Aiiologie 88 AB tuä
iyo) u/ia — d^iöxQfM) die [ilunipe Fitlscbong eines

Lesers ist, um sie gcgc» U. Goutpcrz zu verteidigen.

Er kommt zn folgenden Ergebnissen. 1. Darob den
Geldantrap wird ein unleu^'barer Widerspruch in die

Apologie Platus liincingetra^jen. 2. Die Versnchc,

diesen Widersprucli zn beseitigen bezw. zu crklilren,

aind mUätaageu. 8. Ea l&bt sieb in sachlicber und
epraeblieher Rinsiebt ein Weg nachweisen, auf dem
nir)i;licliet weise der Zusatz, in .las Werk Piatos gc-

itommeu ist (vgl. Diogenes Laertius 11 41. 42). —
8. 891. Ft. Vogel, Zn Platons Apologie, bebandelt

1. den delpliischcn Sprucli über Sokrales. 2. töi>

ijiita iöyoy x^lttu notttv. 3. Wodurch wurden
die Wolk«i des Aristopbanes veranlal'st? 4. Was
nacht uns die Anklage und das Tü<lcsnrtcil des

Bokrates erklärlicher? Zu 1. wird bewiesen, dafs

Plalou den Sukrates garnicht behaupten Ififst, der

Orakeispmcb habe den Ausgangspunkt seiner ge-

aanten Öffentlichen Titigkeit gebildet, sondern dab
er den Sokrates den Glauben an seine göttliche

Berufung vielmehr ans göttlichen £iogebangen jeder

Art erklären llbt Bei S. will V. glaoblieb machen,
die drei Stellen, die den bekannten Satz eulliallen,

verlangten die Ausscheidung des^^elben als eines Kin-

schiebsels. Ist das richtig, 80 ist auch die platonische

Apologie nicht gegen die zweite Aasgabe von Aristo-

pbanes' Wolken gerichtet. 3. Zwischen der Anfrage
des Cliairciilion und den Wolken des Arislophanes

liesteht seitlich und ursächlich ein Zasammeahang.
4. Lysias 80. Rede and Ed. Meyor (V S. 218) sind

zur ErklÜruHK heranzuziehen. — S. 3!t8. G. Hranib«,
Zn der pseudokonstauUuischen lieUe an die heilige

Versammlung, fallt in der Heikeheheu Ausgabe des
Eusebius I Bd. 7 S. 183, 18 f. die Lücke hinter

oXXvtat durch das W urt iuf aus. S. 184, 29 erklärt

er das ijyoyto als riciitig (= tjovio ti^ ^^«(a»'). —
8. 399. Chr. Höuer, Zum Verständnisse tob Uoraz
Sät I 4, 35, repliziert wieder gegen Melters Auf-

fassunfj <ier Stelle. — S. 417. G. Aminon, Die

üomermethode 'lIuruemauu.Agabd', lehnt die BUcber
fgr den MaMennatenicfat ab, oliae sie an aicb als

uttbraaelibar la erküren.

KezentilonM-VerzelclialM plillol. Schriften.

Acschylus, Choephoreii, erkl. von Fr. ßlann: Boll,

difilol. c/. XII 12 3. 267 269. Vortrefflich. A.Fnreone.

Alt mann, Walter, Die römischen Graballttre der

Kaiserzeit: IX. 29 S. 1013 f. Das Buch legt ein

reiches Material Ui fortreffliebea Abbaadlaogen dir.

A. SeliuUen.

Amante, A., Vote Partaniaae . . .: Bj^W. S7
S 838-841. Verf. /oi^t viel Solwrftlna aad logische

Konsequenz. VV. Üelimid.

Bans, Romuald, Die Wirdignng Oieeroa I»

Sallusts Geschichte der catilinnrischon Vcrschwflnmp . :

/Jpli ir. 27 S. 845-847. Abgesehen von Einzelheiten

vermag; den AafeteHaageD de* Verf. keine ttber»Higeada

Kraft beizumessen Hans Wirt.

Baumgarten, F., Poland, F., Wagner, R.,

Die hellenische Kultur: J. du an. VII 8. 893 f.

Vorlrefflicb. Am. üauvette.

Berendts, A , Die bandsehrifUiehe Oberlieferaog

der /nrliarias- und Johannes- Apokryphen. Über die

Bibliotheken der nietcorischeu und Ossa Olympischen

Kloster. Texte und Untersuchungen, herausgeg. von

V Gebhiirdt und llaruack. N. F. XI, : liph W. 27,

S. 841 f. Der Ertrag sehr dankenswerter Bemühungen.

ErtciH l^eusehtH.

Bibliotheca Script. Oraee. et Bon. Teub-
neriana: ÖU-l. 10 S. 808. QaUn von ffdmrtidi,

Didymi de Demosfheite coiniuetda rec. Dielt et

Sdmbari, Dionya. Hai. ed. U$entr et liadermaeker^

PUudaeronit nhoHa ree. O. KMer beapridit //.

SeliciikL

Bonolis, Guido. I tiloli di nobilitä neir Italia

bizantina: LC. 29 S. 997-999. Die kleine Schrift

ist ubersichtlich and mit Sachkcuutnis gescbriebei.

K. (ieiloud.

Brieger Wasservogel, Lothar, Plato und

Aristoteles: I.C. 28 S. 9Ö7 f. Der Verf. hat es aa

Fleifs nicht fehlen lassen and erfreat darcb mandie
gute Beobachtung. —y

—
Burger, Franz Xaver, Hinncins Felix und

Seaecat BphW. S7 8. 847-849. Die Uutersnchnng

ist ebenso ^'ewanrlt wie besonnen und u. E. abecbliefiiend

gefuhrt worden. VVdhfltu JJeraeut.

Carter, J. IJ. , The relij^ion of Numa and other

essays on tbe religion of ancieut Bome: AUtm. 4106
S. 13. Bietet tu wenig Detail; auch mofs man gegen

einzelne Aufstellungen des Verfassers HedLiiken uufsern.

Catalogus codicum astrologorum Graeeo-
ron. IV.VI deeeripsemnt iVoiM, Oimoirf, Martim^
Olivieri, liolK Kroll: Byz. ZUcl,r. XV S. 644 -649.

Eingehende Mitteilungen (iber deu reichen Inhalt

macht F. Boll.

Die Gedichte des Christophoros Mytilenaios
herausg. von A'. Kurlz: Byz. Ztxclir. XV 639-641.

'Christophoros gehOrt jetzt zu deu wenigen byzantio.

Dichtern, die als ediert gelten können.' F% Manu,
Colin, 6., Rome et la Grtce de 200 k 146 bt.

J.-C: Bull.crit. 16 S. 309. Eingehende Würdigung

des Verhaltens der BOmer gegenfiber deu Griecbeu.

A. Bmtdrüiart,
Crnm, W. K.

,
Coptic Ostraca from the Collcc-

tions of tbe Eg)pt. Explor. Fand, the Cairo Museum
aad otkera: BgM, ZUekr. XV 8. 641-644. Et ist

. kj ^ i y Google
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des höchsten Dankes wert, dafs sich der Verf., 'ein

dwnso kenntnisreicher wie sorgfältiger Oelelirter', der

nObscIigen Arbeit wie l>ei den griech., so auch bei

eleu koptischen Ostraka unterzog. /'J. Preuaclien.

Dioscuride» ed. M. WtUmonuW: Boll, di fitol-

e/. X1112 S. 270f. Ausgezeichnet. C. O. Xuretti.

Eicbler, <)., Grieth. Übungsbuch für üherätkumlu:

Gi/nin. 4 S. 128. Bestens zn empfehlen. ./. Silder.

Euripides, The AudroniAebe, ed. by G. Aor-
wood: Athm. 4108 8. 70. VoitrelTHcliea Scbnlbaeh.

Fick, August, Vorgriechische Ortsnamen als

Quelle fflr die VorgeidticLte Grieclieulands verwertet:

BphW. t7 S. 851.858. Das Bndi wird die Grnnd-
la^'e für alle zukünftigen KorscbUgWl Mof dl—Cm Ge-

biete sein. Soltmeu.

FUeher, Theobtld, Miltelmeerbilder. .: LC. S8
S. Pßß. .\nrh die Kultur des Altertums findet in diesen

tüchtigen Al»handlunt;eu Bcrüeksichtiguug. K—ff.
Friz, K., Sotieuannte Verbol-Eliipse bei Quiuti-

lian: Holl, di filoL cl. Xll 13 S. 279 f. Flalkig asd
ernubiiisreich. /,. F.

Goffcken, Job., Das griechische Drama: Ö/M.
10 S. 305. TrdrUcbcr Ftthrer dnrcb das Reich der

aiitiken Tragödie. A. Kipper.

Giduljanov, V, Die Med u| ulireii in Jen ersten

S Jabrhuudei tcu des Cliristeutums (russ.): Ut/z. Zuchr.
XV S. «95 - 637. 'Ein aat selbatliidiger UalcrtDebvng
erwachsenes, seinem Leserkreis rddl« Belebmilg dar*

bietendes Werk.' A'. Jioun-et$eh.

Gniraud, Paul. Ktudcs 6conomiiiucs snr l'anti-

qait6: Ii. d. et. yr. 1905 S. 390. Treflf liehe Aufsätze,

wenn auch zuweilen in der Tendenz, alle grol'sun Kr-

ei^iuisse des Altertums auf ökonomische Verblltnisse

KurUciisufQbren, ni weit gebend. T. J{.

Haavette, Am<d^e, Areliiloqae, sa Tie et «es

po6sie8: Ji. d. •t. gr. 1905 S. 3','2/:i Zweifellos die

wiclitigste Pubhkatiou aber Archilochosi zu bedauern

ist , dafs eine neue Ausgabe der Fragneoto «ad etne

GesamtsohilderuiigdcrjoniadlMlOesellMbaftini 7. Jabi^

hundert fehlt. T. lt.

Herodotns, book IV, ed. by E. S. Shtiekburgh:

AÜtm. 4108 S. 69 f. Weist oebea manchen Vorzügen,

die das Buch fttrScbMer als brauchbar erscheinen lassen,

einige Mihifrel, bi s;ii)'lei-s iu den Anmerkungen, auf.

vftu Uerwerdeu, Ueuricns, Viiidiciao Aristo*

phaneae; ßph W, 97 8. 888'838. Kauftige Heraus-

geber werdf'n .luch diese Vindieiac einer sorgfalltigen

Kritik von Stelle zu Stelle unterziehen müssen. Carl

von llolziuger.

Hilgenfei tl, Heinricli, Verzeichnis der von .\dolf

Hilgenfeld verialstcii Schriften . . .: JX 29 S. 994 f.

Eine sorgHlltige Zusamraeustelluug. C.

Hoffmann, Otto, Die Makeüonen, ihre Sprache

nnd ihr TolltBtom: AC.'99 8. 1002. Das fleifsige,

tltchlige Buch brin^-t einen sehr wertTOlleD Baiing
zur makedonischen Frage, i/. Hirt.

Köbm, J., AMateiniscIieForseboDgeB: Bjpk W. 97
S. .H42-844. Das Bik !. ist recht wertvoll: sowohl

dureh das sorgiftltig zusammengetragene .Material wie

durch die gewonnenen Ergebnisse. P. W'eanuer,

Lietanann, H., Apollinaris von Laodicea und
seine Sefavie I: liyz. Zuehr. XV S. 628-633. Ab-
•cbliefiMadas Werk. Joe. SMUitbetfer,

'S

iASSlSCUB PHlLUUKjIB. IM«: No. 86. 1044

Livius, The secwid Macedonian war, ed. hf
II. ./. Hemsley and J. A»ton: Athen. 4108 S, TO.

Die Einleitung ist zu knapp, ia den AonerknugCB
wird die Schwierigkeil, die das Verstlndnis des liTiua

den ScbDiern bereitet, nntcrscbätzi.

Martialis, (ienmiro de I^tippi*, (Ui epigramml

lettcrari di M. Valerio Marziale scelti ed auuotati:

lioU. di ßoL cL XII 12 8. 275-277. Nicht sorg-

flütig genug aod daiuoi nicht frei tron Miugeln.

F. BtugnUa.
M^laniies Nicole: Boll, di tihl. ei XII IS

8. 265-267. Skizzieruug des luhalu. L. V.

Patsch, Karl. Arehlolog{sdi.epigrapblaeh» Untar.

suehnngen zur Geschiclitc der römiseiicn Provinz Dal-

matien. VI. Teil . .: ßph W. 27 S 850 f Findel

Beifall bei F. Hauff.
Perrot, Georges, et Chipiez, Charles, Uistoira

de lurt daus l'antiquilä. Tome VIII. lA Ortee

archaique: La Sculjilure: It. d. et. gr. S. 401 2.

So Tonreflich Perrots Eiuselarbeii ist, so mnls docli

die isolierte Behaudhrng der Skulptur geladelt werdan.

T. R.

Pcrsius, Le Satire commeutate da A. ^otaran-

toniot Boll, di fiM. et. XII 19 8. 9741 Gelangen.

T. Teil fori.

Pia tos Laches und Enthjphron, Text und Kom-
mentar von .4. V. Ba$Hbtrffi Qjfmiuuium 4 8. 196.

Trefflich. J. SiUla:
Piaton, M. 6., Observatlons sur le droit de

nifOtittTjOi.; eil droit by/.aiiiiu

:

8. 649/65Ü. Es 'kann die gehaltvolle Schrift allen,

die sich Ar die Qasebidita da» GmadsigaMmit im
byzantinischen Reiche latermisnB, baatana anplUilm*

r. Seup^ert.

Prodi Diadochi In Platonis Rempublicam Gosil-

meiitarii. Ed. Kroll: byz Zttchr. XV S. 622-625.

Eine in joder llinsicht Lob verdienende Ausgabe.

A. Patin.

Propertii £legiaa leleetae col commento di

&. B. Bmmo: BM. di filol tt. XU 19 8. 978 f.

Oute Schulausgabe. G. Ferrara.

Radford, R. S., 1. On tba recassioa of the latin

aceeiit in connection tritb monosyllabie words and the

traditional word-order. 2. Studien in latin accent ;iiid

metric: BolL di fUoL el. XU 12 8. 272 f. Skixziej uug

das Inbalts. V. üurmd.
Rein ach, S., Manuel de philologic classiqne.

2. ddiüon: Bull. crit. 16 S. 306. Unentbehrlich.

a E. Ii.

Roetlie, Gustav, Humanistische und nationale

Bildung, eine historische Betrachtung: LC. 28 S. 965.

Der herzerquickende Vortrag klingt aus iu einem

markigen Hiaweis auf die Notwendigkeit dea bamar
nlstiscbea G}innasittmB.

Schulte, Jos., Tlieodoret Ton Cyrns als Apo-

loget: Byz. ZUehr. XV 8. 6SS-636. 'Ein sehr

dankenswerter Beitrag: origtnall in der WOrdignag
der a]iolot;et TiHinkcit Thcodorets nnd zugleich gut

orieiitieieiid Uber den gegenwärtigen Stand der damit

zusammenhangenden Fragen der Theoderetfonehnnff.'

L. Kötter» S. J.

Vie de SÖT^re, Par Jean, supirieur d« mmaalhn
de Beitb>Apbtonia. Teile Syriaqna pabU6, tndnit el
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annot^ par M.-A. Kugeuer: Byz. /Anchr. XV S. «36 639.

*Wenn Jio kflnftige F'orscliung über dm Patriarclieii

unter so gutem Sterne steht wie die Arltoiten Kugcncrs,

SO wird 8«veros bald zu den besUtekannteu GrOfsen

der orienteliscben Kirolie gehören.* 0. Krügtr.

Tacitus, erkl. von Nipperdey. I. Ab excessn

Divi Aagosti I—VI. 10. verb. Aufl., bes. von G.
Andreaenz Boll, di filol. cl. XII 12 S. 278 f. Vor-

trefflich. L. Vabnaffffi.

Wellbausen, J., Einleitung in dio droi <:rslen

Evangelien: LC. 28 S. 95ö f. Das Buch wird uufserst

beAnditaiKl taf die Forsebong wirken. Sdim.

Wessely, C, Topographie des Fayam in grircln-

scber Zeit: J.de» »av. VII S. 39U—S92. Gründlich,

wertroll ned bravefabar. P. JoupuH.

Williclm, Adolf, rrkiiiidfii diainatisclicr .\uf-

flUiruDgea in Athen, mit eiocm Beitrage von Georp
Kaibd . . .: LC, 99 S. 1009 f. Wird empfeblen durch

F. D.
Xeiiophontis opuscula poliiica equestria et veua-

tica, rec. G. rierUoni: Boll, di filol. cf. XII 13
S. 370. BegrlUst Ton C O. ZureUi.

Mitteilungen.

Aoaddmie dei inicription» et beUee-lettree.

6. April.

Cagnat berichtet aber nene Funde von Denlt-

ni;il(Tn in SQd-Tunis, die von der Llande8vcrmes8nn^'

durch Tiberius berrabren. — Besnier, Marokku im

Altertttn: Lndesprodebte, Imperteo, bartbaidscbe und
römische Faktoieien - - Ilanssonllicr, Die in Mllet

von Th. Wicfrand entdeckte Stephanopboreuliste: es

lind 434 Namen der Kponyroen von Milet, welche

vom 6. Jaliriiundert v. Clir. Iiis zum 1. Jahrhundert

n. Chr. reichen, vou hohur Bedeutung für die Gc-

seiüebte.

AltertQflBtfniide sn Fari«. — fortaetiniig der Ana-
grabmigett am Vnnaiitia. — Meaaikftind in AlHka.

Bei den Arbeiten für die Pariser Untergrundbahn

sind mehrere wichtige Fände gemacht worden; be

Bondere Orabsteine, z. T. mit Inscbriften, kamen
zam Vürsc)icin. Sic j;ehüreii dem I . bis 3. Jahr-

hundert D. Glir. an. Eine der Inschriften lautet

D.M. MAIAMAE MAIORIS FILIAE BT APRIL!AE
MATKIS SIBI IPSA 1.N8T. - - Auf einer ai.dercn

lusclinft stehen die Nanieu LIl'VGE^A und BELL.I-
COVIA; letzterer mofste naeh H^n de VillefoBse

ciL'PiiMirli BELKioVIA lauten. .\uf einem crofsen

(irabdeiiknial s)elit man eine ganze bäuerliche Szene
mit Wagen, Pferden und Personen, die irgend etwas

auf den Wagen laden. Eine lange Inschrift lünit

ringsom, die man noch nicht hat entziffern k()niieu.

Auf einem andern Stein stehen drei Personen neben

einander. Zwischen ihnen hingen zwei Fische herab,

und eine ansgezeicbnet gemaebte Wage auf der Seite

Iftfst vielleicht darauf schliefsen, dafs sicli hier ein

Fischbäudler ein Grabdenkmal setzte. Die Steine

waren in eim Maner verbaut, die offenbar bei Oe-
leijenbeit rinea feindlichen Atigriiüi in aller Eile ber>

gestellt war; auch Steine aus der Arena finden sich

darunter, wcnißstcus zeigt einer ganz deutlich die aus

anderen römischen Arenen bekannte Form: Durch-

löclierong zar Aofnabme eines der Masten, die daa

Velum trugen. — Der spanische Unterrichtsnrinlstar

Jinienos hat bei der Verabschiedung der zur Unter-

snchnng der Ausgrabungen in Numantia entsandten

Kommission erkllrt, er werde diese Ansgralningen auf

das Eifrigste fördern, nötigenfalls unter Exiiroprialion

der nötigen Grundstücke, wenn deren Eigentümer

flberlriebene Forderungen stellen wollten. Auch iet

die Gründung eines iiumanlinisclien Museums in Aus-

sicht genommen. Hoffentlich vcrgifst man in Spanien

nit'lit ganz, dab es Deutsche waren, die zuerst die

Lage von Numantia festgestellt und das System der

Festungsanlage nachgewiesen haben. — Wie der

•V. Z.' berichtet wird, entdeckten fünfundvierzig Kilo-

meter südwestlich von Kairuan (auf der Bahnlinie

nach Susa) in dem Gebiet El-Hanria vor einigen

Tagen Arbeiter ganz zufällig ein mit nnsgo/eichnctcn,

vortrefHicb eriiolteueu Mosaiken ausgelegtes Zimmer.

Der Besitzer der Domlne IMs soibrt weitere Kaeh*

graliuiigou veranstalten, und diese führten zur Ent-

deckung von vier ucacn Zimmern. Das erste Zimmer

iat mit Rosetten nusgelegt, die vou groben sehranben-

förmig gewundenen Fransen eingerahmt werden. Das

zweite Zimmer ist vou elliptischer Form. Das dort

gefundene Mosaik ist an den äufsersten Enden der

grofsen Axe mit dekorativen Palmblilltcrn geschmückt

und /eint drei Figureu. In der Mitte ein gcHügelter

Genius, der vor einem Tische sitzt und in der linken

Hand einen Palmcnzweig hält. Vor ihm auf dein

Tische steht eine Vase mit weiter Öffnung. Zwisclien

den Knien hat er eine Palme, die bis zur Erde geht

und Aber das Haupt des Genius hinausragt. Mit der

rechten Hand seheint der Genins etwas von dem
Tisilie nehmen zu wollen, um es auznliieten. Er

trügt eine rote Toga, die auf der liuken Schulter

festgehalten ist. Rechte Schulter nnd rechter Arm
sind nackt. .\n Arm und Handgelenk Armbänder.

Ueclits vou dem üetiius eine Minerva mit Helm, ruhig

aufirecbt stehend, das linke Bein über das rechte ge-

schlagen, in der linken Hand eine Lanze, die sie auf

die Knie stützt, wahrend sie mit der Hechten ihren

.Mantel an der Hüfte festhält. Zu ihren Pulsen eltt

Schild, der gegen den Tisch lehnt. Arme und Hand*

gelenke mit Annbändern geschroackt. Daa Kleid ist

rot und der Mantel blau. Links von den beiden

Figoren ein gedrungener nackter Manu, wahrschein-

lich ein Satyr. Er hat in der linken Hand einen

Stab, mit der Kecbten liiill er eine Scliiirpc fest, die

über die Schulter geworfen ist. Im dritten Zimmer
ein Mosaik mit Amoretten, die mit der Rechten einen

Knn/ balten. Weiter Blumengewinde und Tiere.

Im vierten Zimmer sind ähnliche Mosaiken. Alks ist

ausgemiebnet erlialteo. Dio Naehforacbnngen werden

fongecetzL

VerxfIcIiiiIh neuer Kücher.

Alt mann, W., Die italischen liundiauten. Eine

arrbftologiscfae Studie. Beiiin, Weidmann. HI, 101 8. S
mit 30 Abbildungen. A 8.

Digitized by Google
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AI;, W., Do Aetcht/li copia verbonim capiU
MT«eta. Berlin, Weftlmann. VI. 114 8. 8. Jl 4.

Aristotlc, Do sensn, and Do memoria. Text

and translation. With introdaction and commcutary
by 7'. /{o»». Ckunbridg« üniver^ty Pren. S16 p. 8.

Net Sil. 9.

BaUK, M-, I>ie (lennauen im rüinisclien Dienst

Ina zum Re^icrunt^santritt Coimlantins L Barlin,

Weidmann. VIII, 112 S. 8. .^4,80.
Gramer, J., Die errassungsgcschiehte der Ger-

manen and Kcltin Kiii r.eitraR zur vergleiclieiiden

Altortumtknude. Berlin, K. Siegisinund. VlU. 208S.8.
Jl 4.80.

Ernst, P., .\ferflpt. oder vom Weaeo dee Tragt«

sehen. Berlin, .1. Hard. 32 S. 8 J[ 1.

Hart leb Oll. H., Cluwipollion. Soiii Leben und

sein Werk. Berlin, Weidtnnnn. 2 Hätide. XXXII,
593 o. 636 S. 8 mit Titelbild, Tafel un.l Abbildungen.

Jt 30.

Beierli, J., Vmdonitta, I. Quellen und Lite-
,

ratnr. Aarao, R. R. 8naerUlnder Co. IIS 8. 8 mit i

9 Tafeln und 1 Karle. l^so.

Uicrokles' etliisclie Elemeutarlelire (Papyrus

9780) neliet den bd Stobaen erkaltMieii etbiacben i

Exzerpten aas Uierokles. Unter Hitwirkaog von

W. Sehubart bearlieitet von ff. ». Armbn (BwliiMr

Klassikcrtcxtc IV). Berlin, Weidnami. XXXTf,
76 S. 8 mit 1 Tafel. JC 6.

Janell, W., AusirevSlilte üiadM/tm. GrieebiMh

und Deutsrh. Rorliu, Weidmann. VIIT, 148 8. 8
mit TilelvigneUc uml 3 Abbildangeii. .4^ 4.

Klotz, A., Quncstiones PUnUutat geograpliiea«

(Quellen nnd Forschangen XI). Barlin, WddmMn.
VII. 228 S. 8. JC 7.

Longioiis, Oo tke nbliaie. The gredl tMl.
(Müted by />. Priekard. (Oiford Glanical Tezta.)

Clarendon Press. Sh. 2,6.

Mosellanni, P., Pttedologfa, heranagegebm von
//. Michel fLafcinische Literntnrdenkmäler XTIII).
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Dit Herren V'erfaüsu- von Prog^aiumcD, Dissertationen und sonstigen äetef^enhcitascbrifteu werden gebeten,

II die WoidniAiiaache Bucbli&udlang, Berlin SW., Ziminerstr. 94, einsenden su wollen.

P«vl Vmgi, De poetarum leaenteoriim grt«-
cornm sermone obsorvationes seloctac.

Dissertatio inauguralis. Göttiflien 1905, L. Uofer.

lOi 8. gr. 9f.

Der Verf. dieser fleifsigen und sorgfttUigeii

Abhandinng hat sich zur Aufgabt» gemacht, den

Spracbgebraach der griechischen Tra<;ikcr und

der attiadieii Komiker aof eioem eugljegreuzteii

Gebiete tod WSrtem und WortAunilieo mit ein-

ander zu vergleichen und uachzuweisen, was hier-

bei in der Sprache der Tragiker als dem Atti.schen

eigeutömlich, was als aus dem Epos oder der

Lyrik entlehnt, was endlieh ab von den Diehtem

selbst geschaffen uiul :iu.sgebildet zu betrachten

ist. Er hat seine Rculjjichtang zunächst auf die

Verwaodtscbaftsoamen gerichtet and ebenso die

Allgemein fibliehen AmdrBeke ttt Vater, Mntter,

Etten, Sohn, Toehter, Kinder nod dergl. in Be-

traobt gesogen, wie die nur der gehobenen Sprache

der Poesie augehörigen wie xäatif yöyoff x6ko{

u. a., und er bringt iu eingebender Weise snr Dar^

stelhmg, wie rieh bei den vexeohiedeaen WSrtem
der Spracbgebraach der einzeluen Tragiker an

einander und wie sich der der Komödie zw jenen

verhält. Eä ergibt sich dabei, tlal's Euripides die

Diktion des Aiscbylos übemabm and weiter au»-

bfldete, und Sophoklea, der sieh anfinglidh von

der aeeehyleischen Sprache anterschicd, später sich

dem Vorgang des Enripides anschlofs, dein auch

die neuere Komödie folgte. \VühreDd die Tragiker

gewbmn AnidrOeken eine fibertragene Bedentang

gaben, andere von den alteren Diehtem entlehnten

oder selbst bildeten (« tfxoh'. ^ nxovffa, ti
(f
vanq,

0* (fiaaviiq), hielten die Komiker im allgemeiueu

die orsprttngliche Bedeatong feat und nahmen
manehe Beniehnnugett, die in der Tragödie «ehr

üblich waren, überhaupt g>ir nicht auf.

Das zweite und dritte Kapitel der Abhand-

lung beschäftigen sich uiciu uusschlierslich mit

der Bedeotnng, sondern aneh mit dw Form ge-

wisser Wortbildungeu, die für die Fesbtelluug der

T'uterschiede im Sprachgebrauch der Tragiker

und der Komiker besonders geeignet erscheiueu,

nämlieh der a0fmi& nnd der nonana agmti».

Der Verf. schliefst von den ersteren die Wörter

auf 0?, tj, ia, Tog, rtj ans, weil deren fipbrauchs-

weise keinen Unter^citied bei Tragikern und Ko-

mikern ergibt, und behandelt nnr die Verbalia

anf -dtSy, -«»c, -ofcr, -ftpg and -fut nnd fon den

uomina agentis — unter Weglassnng derer anf 9S,

tiv nnd I? -— nur die auf low, rijp und ir^q, fem. ttf,

AusfBbrlichere Besprechung erfahren uaiueutlieh die
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YerbttlM auf -fuv, bei denen konstatiert wird, dafs
[

die Komiker diese Bildnnf^en als reine Substantiva

bebuudelo, dagegen die Tragilier oft geuug ihre

verbale Natur «ir Oeltoog kommen lassen. Von
dte BOmina agentis hüben die anf nag, tr^Q (tqta,

TQif), riji tinr in der Kunstsprache der Tragiker

uocb Anzeichen verbaler Hedeutung, so besonders

die Wörter anf tuq bei Aiachylo« and Sophokles,

namentlich die von Verben oder Verbalstämmen

aligoleiteteu, aber nicht bei den Komikern, die sie

nur aU Sobatautiva oder adjektivisch gebrauchen.

Im Laofo der Unlersacbaog gebt Hr. M. aof

eine Amabl ron kritisch aweifelbaften Stellen der

Tra(;pker ein, fÖr welche er aus der genaueren

Feststellung des Spraclipolirauclis ^^röfsore Sicher-

heit der Entscheidung über die Lesart erreicht zu

haben glaabt. Atsehyl. Choeph. t. 502 rieht er

die uberlieferte L«art atsaifs ägaepos y
iftoi- yovoy trotz der Terrohiedenen Krkläninps-

rersncbe fär uu haltbar au, da iffiivs yövot nach

Aisohylos* Sprachgebranck nnr *ptnu$ fimmtMum*

hedenteo könne and yovot im Sinne von Tochter

orsl TOD Euripides gebraucht werde, und lirinrrt

die ron G. Hermann recipierte Verbeuerung Hain-

bergers yöos wieder zu Ehren, die einen guten

EKnn ergibt. — Dagegen gbmbt H. AisebyL Sepl

T. 793 (807) den überlieferten Teit Oidtnov ti*o(,

woßr jetzt gewühulich Oi. löxot oder röxw geschrie-

ben wird, mit Bezug auf beide Sühne des Oidipus

festhalten an können, was wir niebt empfehlen

mOditen. — Weil dem regehniifsigen Sprach-

gebranehe des Sophokles die Auredc nai Antig.

1S89* die hier an deu Diener gerichtet wäre,

wtdempridit, nimmt H. mit Reeht an der Lesart

Anstois and will nat beseitigt wissen; ob er aber

mit rTf'iTTOi für w nni d;is I{icbtige getroffen hat,

Bcheiut doch sehr zweifelhaft. — Mit gutem Grund

entscheidet er sich Soph. El. 187 ff. fiir tadmy

statt des überlieferten teaAsfi 'tu wte morüo mt
in libeiis »pes positu e»t\ Aber die Wiederher-

stelhiDg dcH (). Col. v. 11 von den Handschriften

gebotenen i^äxotGtv, welches M. statt des allgemein

uugenommenett ^«faff«»y empfiehlt, wird sebwerlieh

Bei&ll finden, da^vKotcriv als lokaler Dativ voruti-

gestellt zuuiiclist ganz beziehimg^los erscheinen
!

würde und sich auch nach der längeren Unler-

breehang dareh die Worte st uva— ^«wy mit

dem ersten ImperatiT n^eov nicht einmal natSr-

licb rerbinden liefse. Gegen ^oxr^atv im Sinne von

'Gelegenheit zum 8itzeu' ist nichts cinzuwcudeu.

— Ebenso wenig scheint uns Soph. l'hil. v. 534

riehtig aofgefialkt; twar striiabt rieih M. mit Beeht

gegen die monströse Bildung «lovivfe»«', aber ohne

1052

Grnnd weist er die Verbindung äotxo; dlx^gif tu

Sinne von domtut quae uvn est tiomvs (unwohBÜche

Wohnung) zurück, die ebenso zulässig ist «i«

vtfvot Smv9Q nnd dergl. Eine riebtigsis

fassnng kommt in die Stelle, wenn mso iefar

nicht, wie M. will, vom Fortgehen versteht, *oa-

deru vom Eintreten iu'^die Felsgrotte, was freilich

die Ändemng von «r(oeavott>>sss in nfnarimnif

nötig macht. Die Emendatioo des VenseUsmi

bietet das Scbolion: koUtK».

Berlin. H. 6.

W. Oemdl, Bemerkungen zu Xcnophons Ait-

basis. Teil V. Progr. Liegnitz 1906. 29 S.

Vorstehende Programmabhaudlung verfolgt liec

Zweck, die 'ziemlich einscbueidende Bevision' m
begrfinden, welehe der Anabasistext darob dn

Verfasser in seiner nenanfgelegten Schulaoqgabe

erfahren hat. In seiner kritischen Ausgabe hatJf

er von der selbsteiogesehenen Uandscbrift C sitli

etwas freier gemaeht als in der Seholaaigsbe —

fortosse quia 'maior ex lunginqno reTersotia' «rH
i

—
, inzwischen scheint diese maior rorerent'a

wieder zurückgekehrt zu sein und der HeraQ»-

geber bat sich an den Text von C p r 'noch eng«
'

ab froher angesehlossen*. Damit ist er iväbA
|

zu dem früher angefochtenen Text, den Hng g^

boten hatte, zurückgekehrt: I 2, 9 l^^XTi

nach meiuem Vorschlage [vgj lutxti)* ^
äfia^vt6f, 8. 11 9ttms da^Uatoem (teiwfm, 9^9

w( omUm», 6, 7 ndhv di, 9, 31 exf^y min
rrrgäiH'jutr, II 3, 16 ft>avfiaaav

, 5, 18 onömz a*

vfuäf ßovlüfUxfa (vgl. mein Progr. Saarbrückea

1900 8. U), y 2, 6 4 d< iraw «1^ AaUtttK, 2, H
ual ^yf<c, 2, 21 aal %ßy onhttitf, 7, 2 sei pÜs

— dyoQavöfiovi;, während der Text von Kelidaiiti-

C'urnuth (-Nitschei wieder zu Ehren gekomm«

ist; l b, '6 niiaftat, II 4, 6 oiöaftfv, 4, 12 dnipi

(Progr. 8. 13). 5, 28 mtl furnr'i'ni^^* HI 1.4)

«V loff noXffunoit^t IV 2, 12 iSvvayio txaotoi, i'21

dö^ijtf — dijlwaijif, 6, 7 Hox'O.OKidt, 8, i;^ tV*"

nktovfxttlv t VII 6, 37 xaiaxaivtiv. Wenn

Sorof anf die aneh hm Pape veraeiehnete Pisdih

stelle (Netn. VI 61) bingewiesea, GemoU jetit I

•J, 1!' seinen Irrtum zurücknimmt, so schiefst «

doch weit über das Ziel hinaus mit der dnrcb

niebt« gerechtfortigteu Bemerkaog: *wir Iw^

also bei Xeoopbon moe BemJniseens an Piste'-

Die früher in V 7, 2 getilgten Worte behält er

jetzt bei, weil er sie den Stellen zuzählt, "aa

chen die Darstellung nicht ausgeglichen is(i *^

dem eise Art tod DoppelriMniion TorUegt*. ^
fBr diese Annahme liefern die geltend gsnsoU«
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Stellen (1 2, 3 u. 9, V 6, 28 ff. und 7, 5 fF., V 7,

34. .35 und 8, I) keinerlei Beweis. .So verteidigt

V 6, 28 ff. Xeoopbou sieb gegeo den toq Silauos

io Umlanf gebraebtea Tormöf, or besbriehtige

em« KoioDMgrBndmg. Als darnieb Timaston and

Thorax ihre gemachten Versprechungen niclit hal-

ten konutea, legten sie Xenopbon den l'lau nahe,

nach Pbasis ta fohrea; dieser leimte es jedoeh ab,

darflber «io«ii Antrag m sftelleD. Glaiebwobl ward«

er deswegen von Neon angegriffen und s.ih sich

gezwungen, auch gegen diesen Vorwurf sich zu

verwahren. Dafa hier eine Doblette vorliege, kann

man im Emst doob nieht babaapten wollen. Von
den sonst von Gcmoll aus C p r vorgeeoblageneD

Lesarten mag man mit II 4 3 ahov li monitvftn,

4, 12 fixoai naQußuyyai (vgl. III 4, 7 t^v lö trqOf

nipn Kor) «Skoob nükf . . . ^ nt^todo^ dv6 nafu-
tfayya$, doch ntebt bier der Artikel, der II 4» 13

bei nt,xos f'elilt), 27 oi'c iyc0.fx<n> sich einver-

standen erklürtju,' uu haltbar ist aber 1 10, 18 fug

iUrovf, III ], 3 h^rvafw huunofj IV 2, 12 Uv-
vavTo fxaffiog, and in III 1, 43 mafi mau mit

Cobet und Tlnii lovioog lesen, wenn man

ojfot Hbf halten will. Ganz unverständlich ist mir

di« EÄllmog, welebe Ton III 4, 8 gegeben wird.

Zq der Übersetzung: 'l ine Wolke sich vorziehend,

zerstörte Helios die 8tadt durch lllitzschlag'. pafst

weder der Nebensatz ftixfi^ i^iltnov o* üfi/ftionot,

Boeb die Fortwtzuug: »er) eftt»^ ialu. Die Stadt

wurde in eine Wolke gehüllt und den Blieken dar

Perser entzogen, bis sich die Einwohner gerettet

hatten; dasa vergleiche man: Moses II 14, 19 u. 20

*Die WolkeafliBte trat bintar ne nnd kam iwiaeben

das Heer der Ägypter und daa Heer Israels, dals

sie die ganze Nacht, diese und jene, nicht zu-

sammenkommen konnten', llios XIV 843 tviSoy tot

iyoi vitfOi dn«f'MaXvtlm (V 50U n. 507).

In einer zweiten Gmppe stellt GemoU die Lea-

arten zuHammeu, die er C 1 oder den geringeren

Handschriften entnommen bat. Mit Hng bezw.

Nitsche liest er jetzt IV 8, 11 tfi üi.^ q^^aXayyi,

wo m. E. die Erg&mnog von ilg entbehrt werden

kann, II 5, .31 fnl raTg (aber VII 3, 16 nur

inl &VQtttg). V 1, It) inl j6 tttqttiinfdov. und ver-

schlielst sieb, obwohl er dies hier ebenso wenig,

wie an anderen Stellen knndgibt, anob IV 7 16

nicht den von mir (Saarbr. Progr. 19(h)) gegen

seine frühere Schreibung geltend gemachten Grün-

den, sondern stellt wie Nitscbe IV 7 16 t'x fai'>i<j^

o t^i Xfi'qai ^Xfl*t> ans G ] ber. Von anderen

Lesnngen bat er aufgeuommen: IV 19 i9tlitv-

(Tioi (fftivun'ittt . 7, 12 diiy^ejj'tyorTo. VIT 3, I I fjn-

y/^(fiiiaif» (i). Nach dem Oxyrhjncbos i'apjruü

(VI 6» 9—24) wird gelesen: VI 6, 10 idom ti

TTQayfia fofc 'EAijjffi»', ]S o(f'i^f(r<'h , 19 jUfr« mvin

inoQfttio (so auch C), 20 xfjLtim>al ae und ij dvo

xaif doch scheinen mir die drei letzten Leanngen

die Ar andere Texte ans den papyri gewonnene

Tatsache auch für Xenophou zu licwrisen, dals die

Verderbnisse iu unseren Handschriften frühe ent-

standen sind. Eine Reihe von Beispielen fSbrt

Gemoll an, nm V 2, 4 «ebe von mir (Saarbr.

Progr. S. 22) unter Zustimmung von Nitscbe ver-

worfene Schreibung nieU>i>g ^ el^ jrtAtor; zur Gel-

tung za bringen, überaiebt aber, dals an allen

angefBbrtsn Stellen das adverbiale Nentrnm nUw
(nicht nXftovf oder ähnliches) steht nud dafs die

Präposition ini die Bedeutung 'auf eine Strecke

von' hat; seine Übersetzung: >beliefen sich auf

mehr, als 1000* ist daber nnriebtig. * -
'

Au dritter Stolle werden dio neueren Konjek-

turen verzeichnet, mit welchen die dritte Auflage

der Schulausgabe bereichert ist: I 4, 24 [artüfj

inipccv^, III 4, 21 tofj inipam» wm^ey ....

TOT** dt nafftiyov, IV 7. 16 tt^jt« nv%ttav, VII 4, 18

'Itoon vitür Tf Evßoia. Was die als beachtenswert

bezeiclincten Vorschläge zu 1 3, 18 oiav ntq^

1 3, 21 iiv <m> ht, II 5, 18 ifults dMoseQe^
oiiT<>f, III 1, 21 ^ rjfiitiQa dnogla (vor Nitschc und

Pont^ma von mir Saarbr. Gymn. S. 16 empfohlen\

2, 1 1 dtpavtovvttay üqdijv, 4, 28 dmyäyotev, IV (i,

1 1 tcX4tpa$ . . . . fj {(Qndifm betrifft, so sind die

Vorschläge von Pout^smu sn I 8, 21 nnd II 5, 18

recht itberflüssig. In I 3, 16 vermifste Gomoll

früher vavai und stellte es aus ndkiv her; mit

nieht mebr GlBek ersetst er dies jetzt dnrch

nUovtoi nnd tilgt fraievfiifwv. Eine AnqrieInng

anf die Sehiffe ist liier nieht mehr geboten, wie

Hellen. III 4. 4 ih lüpiaoy löv oiöXov inouXio -, die

Annahme gar, dafs Xenopbon der sophokleische

Vera Philokt. 1037 orgesebwebt bebe, ist mebr
al.s 'knhn'. Von den angezogenen Reminiscenzen

aus Sophokles ist kaum eine, die sich nicht auch

bei Plate oder Ilerodot oder Aschylos nachweisen

lielhe. Niobt glaoblieber ist die Erklämng, dafs

Xenophons Licblingswendung 'vor Scham in die

Krd<' sinken' in Eurip. Hipp. 12!)ü nüg ot^ i''^"

yl^^; xäqtaqa xQt ntftg öefiag ala^wi^tig ihr Vorbild

habe. — Die Ändemug von «rj in di^ wird II 3, 28
jetzt aufgegeben nnd dafür xai geschrieben, wahr-

.scheinlich ist es dnreli W icilerliohing d'-r letzten

linchstabeu von idoaav entstanden und daher mit

Hag nnd Rebdants^amoth an streieben. In IV

2, 3 ist dem früher getilgten uftattafovg wieder

Daseinsbereehtignug zugestanden nntl ilultir x«i

ihxiiovg aufgegeben; ich habe Wooheuschr. f. kl.
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Phil. 1891 S. 18ß auch x«i nXitov<; beanstandet,
'

wie dies mit xal nXttoy xai (tttov vou Gemoll
\

Xenopb. Hipp. I Iti gesciiiebt. Ist VI 5, 19 eine

UoHrtelfaiDg ootwMid^, M m«ft rie nach dem
Vorschlage Hartmauus gemacht werden, für un-

bedingt geboten halte ich sie nicht: Erhaltuug

uuäerea Lebens ist unsere Absicht, ludusseu ohne

Kampf kommen wir Abetfampt ron bwr oiobt fort,

RetioDg aber kuin um nur ein Sieg bringen.

Diese Einsicht ninfs uns das Geläude bringcu, das

hier nicht schwieriger ist, als bei früheren Gelegen-

haiten. Dann Kampf erwartat vm in der Ebene,

in dan Bergen und am Pootos.

Ein weiteres Kapitel bfschiiftigt sich mit der

Verwertung der Uosultate der neuereu grammati-

aeben und inBcbriftliebeu Arbeiten. Ob ktlnv

oder ^lo»y f&r die Auaha^is zu wühlen ist. will

ich uicht etitsc-liL'i<l< ii, du mir die von (iemoll iin-

geführteu Uatersuuhuageo Lautcusacbs nicht zur

Hand sind; daß aber Anab. II 2, 8 n. 13, Hellen. 1

6, "21 die Verdrängung ?on dvvoyios und ditwn
durch divioc und dirn ein Gewaltakt ist, wirtl

durch das eine von ihm beigebrachte Beispiel

Aescbjl. Suppl. 255 n^b^ dvpovrof iUov erwieaen,

ganz abgeseben daron, dafs die Formen von dvy»,

xata<h'fu), sxdi'yo), iydvyu), dvadvvü» aich aus

Homer und Herodot zahlreich nachweisen lassen.

Für die Augmeotierang von <« und w hält sich

Gemoll niebt mehr an die Ton Meisterbaaa aaa

den Iitsehriftcu abgeleiteten Regeln, aonderu folgt

den vou Lauteusach über die Sprache der Tragiker

und Komiker gemachten Beobachtungen. FQr

J^aAi^fcev und SfAi^ta enebeint VI 3, 4. 5 jetit

il/fx^io; und Mixqtjxa. für *AÖQaftvtt9V in VII 8, 8

jel»t IdtQafiVTiiov. Zu der schou in den frühereu

Ausgaben beliebten Schreibuug ^txvwv wird S.

bemeiM: *übrigens Terteid^ Sebweiter wieder

die alte Schreibuug mit die Form ^ittvövw

läfst sich schou aus der Weihinschrift von Platüä

bei Ditteuberger 8ylloge i 7 Ö. U belegen.

Den SehloA bildet eine Znaammeutelinug der

in der .^nabnsis vorkommenden Eigennamen uud

ihre Deutung, die in .Anlehnung an Bechtel-Ficks

Nauieubucü uud Kretsuhmers Einleitung in die

Gesebiebte der grieebiseben Sprache gegeben wird.

Wenn ich auch au Ableitungen, wir \4n6XXiav aus

äntiXf^, appellare, AnolXutvlörfi aus \inoXXu)v-txi-

'Afmilui» aus U^ifg-inno; n. ä. nicht zu glau-

ben Termag, mnlk ieh es doeh anderen überlaaaen,

Sber ibre Znlassigkeit und Riebtigkeit ein Urteil

abzugeben.

Aus dem Mitgeteilteu erhellt, daiijGemolls Kritik

bin- aud beracbwankt und daTa er vieles, was ihm
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früher zweifellos sicher erschien, jetzt untieileiiklich

über Bord wirft; manche der ueuvorgetrageuen

HTpotbeaen wird in späteren Bemerkungen too

ihrem Urbeber wieder vorleognet werden. Aneh

die neuest« Auflage der Teubnerschen Schnlans-

gabe dürfte daher uiclit geeignet sein, das harte

uud, wie mir scheint, ungerechte Urteil umtu-

stimmen, das T. Wilamowits in den Gfttfeinger ge-

lehrten Aiizeigeu 1904 S. 824—830 über unsere

'eleudeu .Vuabuäisausgaben' und ihre ^schandbaren

Texte' gefällt hat.

Cöln. Tr. Baui.

W. A. Merrill, On tlie infliicnce of Lucrctins

on Horace. Uaiversity o( Califoruia publications,

ckasical pbilology. Berkdey 1905, tbe Univecsitir

press. 19 S. gr. 8". 0,25 sh.

Der Verf. sucht bei Horaz nach Anklängen an

Lucrez und gelangt, alles susammeufaiiBeud, zu

folgendem Resultat. Im Au&nge seiner litera-

rischen Laufbahn, wo er die Satiren schrieb, sei

Iloraz stark dureii Lnerez liceinHiifst worden. In

den währeud der Periode seiner Iteife verfaTsteo

Oden hingegen sei wenig daron an q»Bren. Aber

im ersten Buche der Episteln mache sieh dieser

Einflufs wieder geltend. Im zweiten Hnche der

Episteln und im vierten Bache der Oden aber,

d. h. iu den Schriften seiner letateu Periode, weise

niebta naeh Lneres hinfiber. NaMrIieh ist ron

Bezögen auf die rein didaktischen Stellen des

Lnerozischen Lehrgedichts kaum die Uede. Ivs

waren vielmehr die schwungvollen Einleituugeu

zu den einielnen Ktebero, ferner die Absehnitte

über den Tod und über den Entwicklungsgang der

Meusehheit im dritten und fünften Buche des

Lucrez, welche auf die Eiubilduugskraft wie auf

den Geist des Horaa einen tiefen Eindniek maeben

mufsteu. Von deu meisten Stelleu, die er neben-

einander stellt, gesteht der VerfaRser selbst, dafs

sie nichts beweisen. So uügetalir hätte Horas

sieh aneh ansdrOoksa kSnnni, selbst wenn er nie

Lucrez gelesen hätte. Iu Wahrheit bleiben also

nur einige wenige Stellen übrig, wo die Beziehung

auf Lucrez unleugbar ist. Ferner soll mau uicht

glauben, dafs Horaa ak angehender Diditer, ah

er im Sattel der Poesie, so zu sageu, noch nidlt

fest safrJ, mich poetiseheu Bliiuiclieii. die auf freni"

der Wiese gewachsen waren, ausgelugt habe. In

Gefolge eines Lneresisehen Gedankens vielmehr,

der iu seiner Seele ein Echo erweckt hatte, stellte

sich bei ihm wie von selbst ancli im Ausdruck

eine Übereinstimmung ein. Es liel ihm sicher uie

ein, ein Nachahmer des Laerea sdn an wollsa.

. kj ^ i y Google



1057 2Ö. September. WOOHENSCHRIKl KÜR KI.A.SSISCHK PHILOI/)ÖIB, 1906. No. 89. 1058

FBr Mine Afaaiehtoii aocl in aein«r Zeit glaubte er

ein« gua Midera Spraebe nStig zu Imbeu. Ein

V'ergleich der gauz wenigen anagefahrteo Parallel-

stelleo zeigt das gaaz deutlich.

Gr. Ltehterfeld« 0. Waibmfdi f.
bei Berlin.

C. Snetonii Tranquilli <le vila Caesarum libri VIII.

lleccusuit Leo l'reud'lioiume. Groningen 1906,
J. B. Wolten. XII+ 338 S. 4«. f. 8,25.

Die von K. Kniper, J. 8. Speyer and J. r. Wage»
liiugen besorgte Mibliotliecu Batava, von der mit

1er vorliogcndeu Ausg. der neunte Baud erseliltnieii

iHi, verfolgt zunächst den praktischen und uatio-

naleo Zweek, den Bedarf der niederländischen

Mittelaebnleu un griecbischou und lutiMuiächen

Textpn vom ausliiudiscben Ruchhaudel uiiabliiiiigig

zu umclu'u. Der Erfolg dieser Unubhüugigkeittt-

beweguug ist kanni uoeb aweifelhafk and angleteh

begreiflich. In den Texten — gena» kennt Ref.

die Curtius Rnfus-Ausg. von P. H. Damste — sind

Qieittteus die sicbereu ueneu Forschungsergebniäse

benutzt, und auch produktive Kruft wird uiemuud

Oraeisten wie H. v. Henrerdeu oder Latiniaten wie

>!|»ejer absprechen; der Kommentar ist den Be-

lürfnisseu der tiymiiasieu angepafst, Papier und

Lettern, DruckUberwachnng und Preis sind jedem

aasländisoben Wettbewerb gewaebeen.

I)er tenurste Band sind bis jetzt die Kaiser-

biogrii|)liieu Snctons. Alit-r diese Ausg. Preud'-

houiuies, «ine» t>ohUlers des (ieuter Latiniaten Paul

Thomas, hik ibr 6eld reiehlieb weari ist eine

wisseuBcbalkliehe Leistang, die gegen&ber C. L.

Rotbs Tenbucriana vom J. 1875 einen grofsen

Fortscbriit bedeutet. Der oft geiinfscrte Wunsch,

<lie liss. der Cuosares müchteu eudlicii nach Stand-

ort nnd Alter erschSpfend feneicbnet, erstmals

oder nochmals rer^icben and binsiehtlich ilires

Wertes und der gegenseitigen inneren Rezieluing

gekenuzeichuet werden, ist von Preud'bomme in

den lotsten Jahren dnreh drei besondere Ab-
liuudluDgen erfüllt worden. ') . Die wesentlichen

Kr;,'fbnisse dieser Spezialuntersuchungen sind

im Vorworte und im kritischen Apparat, der,

in Gegensatz zur Tenbueriana, erfreolieherweise

nnter dem Texte steht, niedergelegt. Die Klaasi-

iikatioM der Hss., unter denen dem Memmiauus des

ü. Jahrb. immer noch der Prinzipat verbleibt, er-

') Riilletiii de PAcad^niie roynle <le Hcluicpie llXCi

^. •.t)!»— .{-JS iinil ."44

—

"kM; Mi-moircs coiironiies et aiitrfs

memoin-s publi<Ss par FAca«]. r. de Belgi(|uc 1. 1JClil

S.1-M.

weokt, soweit sie sieh aas den nicht ToUBtSadig,

sondern in Auswahl mitgeteilten Varianten be-

urteilen liifst, keine ernsten Bedenken, vielmehr

scheint jetzt für die Emendutiou oiue ebenso zuver-

lässige als breite Gmndlage errielt an sein. Unter

diesen Umständen kann man sieb nnr fronen, dafii

der bclgisclie Gelehrte den Text der Caeaans anob

für den Thesaurus 1. L. festgestellt hat.

Die Zahl der Konjekturen, die Pr. ans den

letaten dreifsig Jahren Toneiehnet — die Pnbli-

kationsstellou sind nicht angegeben, auch im Voi^

Worte nicht — oder als solche nachweist, die in

jüngeren ilss. vorwcggeuommeu sind, ist grols.

Zahlreich sind aach jene yerbessernngsTorsehläge,

z. B. 1». Beiitleys, die lange vor 1S7.5 veröffent-

licht worden, aber Rotii unbekannt geblieben sind.

Die Stellung Pr.s allen Konjekturen gegenüber,

nicht an^genommen die von tbu erdachten, ist

die der än&ersteu ZurSokhaltang: seine Text-
gestaltnng ist hocbkonservativ.

Gewils wird sich selbst über die meisten Beut-

luiana sicher erst urteilen lassen, wenn einmal

ein ToUstindiger index Tocabnlomm nnd ein index

grammaticns aller erhaltenen Schriften Suetons

vorliegt. So z. B. liest Pr. Galba 17 mit der Vul-

gata: Pisonem, uobilem egregium(|uo iuveuem ac

sibi olini ('von jeher') probatissimnm testamentoqne

$e>ii/>fr in bona et uomeu mlseitum, . . . repente 0

tiirliii salutaniium adprebendit. Da Semper nie

'für immer' bedeuten kann, sondern nur 'allzeit'

oder *von jdier* oder *jeweilig*, so halte ich nnr

Bentleya iiuupsr oder Cornelissens mip«r fBr mdg>
lieh, vorausgesetzt, dals Sueton jene im Sinne von

'obendrein' uuklassische. aber livianiseho Partikel

auch sonst verwendet. Onue jenes le.\ikalische

und grammatische Hil&mittel abmwarten, ghinbe

ich jetzt schon au Bentl^ E019. sn Nero 14 nnd
Xero '2. Dort heilst es: Imperator con.salutatus . . .

lauum gemiuum clausit, (am nuUo quam residuo

hello statt iam n. (^lu/gnttm r. b.: DieVersebrei-

bnng Ton iam zu tarn zog die Verstfimmelnng von

usqnani nach sich. Hier: vir ueipie satis constans

et ingenio truci, iu desjH-ratiouo rerum mortem
timore appetitam ita expuvit, ut baostum veuenum

paenitentia eromnerit medicnmqne mannmiserit,

(piod ^ilfi prudens ac soiens minus noxinm tempe-

rasset statt tfjin'ri'. ^^'as will der dem expavit

sinnverwandte Ablativ iu einem Zusanimeuliauge,

wo man nnr ein ZnrQekgreifen anf ingenio tmci
durch einen Ausdruck wie uullo cousilio, nulla

ratione, imprudenter vermutet? Aug. <i4 haben

alle Hss. und Ausg.: uei^uc ceuavit M/ta, nisi ut in

ino leoto amderent (nepotes), neqae iter feoit.
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iiiii nt T«biculo aoteirent Pread'bomme cobnibt

im App. fortasse [irno]; «ber Bentlejs nu(|. = nn-

qiimn scheint mir so sicher wie im CJrouov-

seltuliunteu zu Ciceroa liedeii 4-11,8 (»rouuvs uuu-

quam MX ianto oontoatio Terboram inter ioimieos

quaiitns couteutioues telis coufeoit itatt des hhuc

der Leyileuer \h. iXa* K). Jahrli.

Zu Jui. äG 8übe nmu im App. geru die Ab-

weicbnogen nostrer ÜborlwferDDg dar OrigiuaU

stelle (( ic. Brnt 262)« die acblechter ist aU die

der Suetonliss., angemerkt; zn Tili, (w die zwei

Varianten des Tiberiuabriefes aus Tacitus A VI ü{

in JuL 56, wo C. F. W. Maller Beliqoit ei de ana-

logia dnos librosi et Antiento^ü (-nes die Hss.)

totidem gcfonlcrt hat, l'hit. raos. f) I m6 ßißXiov

\ivttxäiti>v iniytyqantat) und audreräeitä Juveu.

YI 3H7/8 (penem Maiorem qoaiu eont duo Caeaari«

Autioatones) nebet CSe. ad Att. XIII 50. 51.'.)

Zu deu Stclk'ii. tin dcnon ein Fehler aller Hss.

in allen Ans^;. fortlebt, gobörea auch Claud. 2

(nebst de gr. 17) und Cal. 54. Im Hermes XXIY 155

und im Rhein. Mns. XLIV 317 ist ans Inschrütea

(CIL VI 1-2010 und Bull, di comtn. arch <uni. di

Koma XV 'J21j sowie ans den liss. des Üio (LI 15

und LIV 25) aud der Fosti Casaiodors nachgewiesen

wordM, daA der im J. 2 t. Chr. hingeriebtete

zweite Sohn des Triuinvirs .Viitoniiiä und der Fii!

via Julius Antonius biel's. Er füiirt also weder

deu dreisilbigen Namen luius, den bei Vergil der

Stammrater der jnlieeben Dynastie bat, noeb den

Nnmeo Julias, welchen dem Gemahl der Marcella

bei Tacitus (A. III 10. 10. IV -IL Ii, y\2.\. auch I

10, 1!)) der Mediceus gibt, bei Horaz c. IV 2. 2

die meisten Hss., bei Telleins II 100, 4 nud bei

Sneton Cland. 2 nud de gr. 18 die gesamte Cber-

liefernnur. Ihr fol<,rt Pr . der im .\|ip. nnr anmerkt:

Julü Torrcntiu»; iihulicb schrieb Kr. Aug. Wutt zu

de gr. 18 Inl[i]am Antoninm.

Cal. 54 haben alle Hss. und Ausg.: quondam

tres rnn.sniares secunda vigilia in l'alatium aecitos

multoque et extrema metueutis super pulpituiu

eonlomvit, deinde*) repente ntagno tibiamm et

) Kreilich A«timm«n die Worte Juvensl» mit8ueti<ii

blor> 'hiiiii iibeieiii. wenn m:iu ••lie zwei' iilier>L'1/t,

il. h. «Iii' si'liun IUI Khi>-^i.sclien u:tcliwei>l>are Lii.->sigkeit

iler VerwendnnK von duo für ambo annimmt.

- i/i 1/ .7. )<; f7i/c .\ '<I<T Meniiiii:iliii' iirel 'li r inter-

|iii!|. rtc 1), dir iilirlueii Wohl rielitiiier itciu. ."^ueton

>\ii> exiii iiorh eini^eiii»! hat, z. II. Nero 13 p. 'Jl.'>, l'i,

wo I> wie<lennii ilie seltenere kürzen? Kiirni zur hiiu-

litferen lüiiL'eriMi erwi itert hat. Natürlich h:it I) jidt

r \ Ii 1'. innen wi<- MaL'i-tin-. ^,/o certawini praepo-

buil 'bcricbtijjt': Ncr« lü p. 211, 2±

loeo

soabellomm erepitn enm palla tnnieaqne talari

prosiluit ac deaaltato cantieo altüt. Zu ninlta Hegt

weder offen noch verstockt ein Gegensatz wie

plura, plurima, pauca, uuam vor, »oudern der Ge-

danke kann nnr sein: die drei Konsnlare er-

warteten, als sie von Caligula in tiefer Nacht in

den Palast berufen wurden, nicht den KnustgeDufs

einer Tanz- und Gesangssoiree bei Orchester«

begleitnng, am allerwenigsten einer solehen, deren

Hanptkosteu der Monarch trug, sondern nnr Eut-

ehruue; (Sohini])f). ja das AulVrste; oder: nur alle

erdenklichen Schrecknisse, nur die Öchreckeu der

Sebreeken. Bei Verba wie metuere, perpeti, ex-

periri werden diese nnd verwandte Begriffe ge-

«lebeu mit itiili;^'na et extrema, mit extretua omuiii

(Sall.C. 2(j, 5j oder omnia ultima (Lir.XXXVü 54, 2,

Antib.'n 194) oder mit nUima et extrema. Die

Fassung ultimaqne et extrema halte ich hier, nicht

blofs an«; paläographi-schcii Hii('k>ieliten . für die

richtige: die uachdrQoklicbe Betonung des Ob-

jekts in der Form des Hendiadjoin ist dem Zn-

samuenbang dnrcbaos angemessen. Cieero paralle-

!i>iert idtimnin mit extrrmnm häufiger als wohl

irgeudeiu Autor, besonders iu den Büchern de Kni-

bus, wo er tiXoe abweohselud mit finis nltimuiii

extremnm snmmnm gibt und dieee Gleichsetaang

uieh theoretisch ausj^csprochen hat (III 2(i I 42

11 III 4S). Im Kiuklauf^ mit ."seiner Vorüelte fiir

diu Fülle des Ausdrucks begegnen auch Uendiail^oiu

wie id habere propositnn qnnsi finem et eitremnm

fin. V 2(;, in fine atiiuu extremo V 67, extremnm

atcpie perfectnm nat. II 85, extrema illa et summa
tiu. V 25, homines in extremis atijue ultimis geuti-

bus positos Verr. II 5, 166, qaod (oaelnm) extire»

mum ntipie ultimum luniiili <-A div. II !)l. Ebenso
lielielit >iiid im < ;rieel:i>rliei> Verlfindnuijen wie

id nuvimv ftiftaiov if xai i(S'/atoy jttiaxuf (l'lat.

Pbaed. 83 C) oder dttviv m\ nj^hov, «hmt
oifiwg xai ttxttXUa(: liebdautz rhetor. Index su

nemostheues unter 'Krweiteruu}»'.

Tib. 12 mufste Pr. mit .seinen tuinderwertigeu

Hss. nnd der Vulgata schreiben: Kemausit igitur

Rhodi contra Yoinntatem, vix per matrem conse-

cutu!', nt ad velandam ignominiam quasi legatns

Augusto') abes.sj-^ Knimvero tnnc non privatum

modo, sed etiam obuoxium et trepidum ogit. Die

dem Sneton niobt fremde, an sieh jedoeh seltene

') S«! I'r. richtig mit den ältesten \Us.. dnffei;«B

.4u$.'usti Ü, all t u^strt ({ y ( i. -hilv Variiuitc felilt zu

Nero :( p. -J««), :{(» cidem Antonio lei;;itn>. Hciile .Sii-Hi-n

geliören r.» dein in W . t. kl. I'li. liKMi No. |:{ Sp.864ff.

besprodieucu (uuitliclieu; äpnicbgebraudi.
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Partikol entspricht TolUtäudig dem ZnsammeDhang.

Eine blofse Dittographie bat sich mit aliess«/

tnim vero ia die ältesten llas. eiugeächlichcu:

lenkaliMh win softer EoiniTero anier uderem
ßt wro müglich; für Eirnim vero ist mir ans

kdner Entwiukluuj^.s.'^tuffl der Latinität ii^ud-

welcber Beleg bekannt.

Die mafigebenden Ebi. haben JnL 41 p.32, 14

ex hu qui receusi non enent, snb^ortitio a prue-

tore fieret, 42 p. 22, 21 Iii qui, Aug. 46 p. 73, 5

bis qui, 55 p. 76, 24 de bis qui, Tib. 34 p. 124, 4

ab hie qni, 47 p. 129, 9 bis qoae, C^l. 50 p. 178,

11 triboe nocturuia horis quiescebat. ac ne his

qmdem placida quiete, Cliiml. 35) p. 203, 15 Multos

ex his qnos capite damnaverat, Nero 3 p. 209, 28

olQsqoe onuiiniii ex bis qui pari lege dstwiati

eraut, 3 p. 209, 31 delatana sibi aunimam imperit

ab Iiis qnoH ( 'leopntrae piulelnit, Galiui 14 p-^^l, 0

Kegebatar trium arbitrio . . . Ui eraat T. Viuius

. . ., 20 p. 254, 12 excepta GermanidBaonim resiU

latioDe. Hi . . . adrolavernnt, Dom. 9 p. 300, 27

Kelictas sibi hereilttates ab his qui überi crant

Dou recepit. Preud'homuie entnimmt hier überall

den jüngeren und minderwertigen Hss. die ent-

spreebenden Formen von tc. Dem Terf. ist es z. Z.

nicht möglich, allei, was tou Sucton erhalten ist,

in einem Zuge durebzniesen. Wer alles aufmerk-

sam dorcbliest, wird sicher finden, dafs dieser

NaehkhMriker statt der klassiseh allma colias^ea

Formen von is auch Formen von hic, die nicht

mehr als leichte Anderunp gelten können und des-

halb von der Vulgata nicht angetastet wurden, ge-

braneht Bn Aseonina, CnrtinaRnftis und in Seneku

Dialogen habe ieh diese Beobachtung gemacht

und demgemäfs in der Curtiusausg. vom J. 1!)02

im Gegensatz zur Vulgata die Kasus von hic her-

gestellt, wo immer die altere nnd reinere He».-

Klai:se, au ihrer Spitze der dem Memmiauus

gleichulterige l'arisinna, sie verbürgt. Ähnlich hat

es 1905 E. Hermes in seiner Teabneriaua der

Senekadialoge gehalten, wo den intorpoUerten

Hss. wieder eine TWtreiFlicbe Hs. des 9. Jahrb.,

»1er Aiiibrosianus, gegenübersteht. Weit früher

haben Gerber*Greef in ihrem Tacituslexikon unter

liie mne Bmhe von Formen wie ii iis abgelehnt,

die die Ynlgata an die Stelle der von den Medi-

ceisclieii !f-^i. pobotenen Formen hi, his setzt.

Warum ich diese Quisquilie — so maff sie

mancher nennen hier bwlfamf Um der Uber«

aengnng Ansdmek sn geben, dab in dieeem Punkte

der Herausgeber jedes nachklassisduMi Prosatextes,

nicht bloi'ä der Ton mittelalterlichen oder spät-

lateinischen, von der klassischen Norm ab>

KLASSISCHE PHILOLOOIB. UOS. No. «. 1062

sehen mnfs. In wie vielen romanischen Sprachen

lebt denn das tonlose, iu einigen Kasus nahezu

körperlose und obeudrein mit dem Vcrbum ire

kollidierende ia liwi? Wird es nieht je später

desto rücksichtsloser von den eigentlichen hin-

zeigenden Fürwörtern verdrängt? Dafs Nepos,

dessen Schriften Sueton so wie die des Vario

kannte, hic oft setat, wo Cioero nnd Caesar nur

is kennen, lehrt mau mit liecbt schon die Quar-

taner. Wie häufig die Dicht»'r, besoudens die

Üaktjliker, dem Metrum widerstrebende Formen
on is doreh die eigentlichenDemonsintivaenetien,

hat wohl als erster Lachmann erkannt (Kleinere

Schriften II 98, vgl. auch Zunipt lat. (Jrani. § 702

über die Seltenheit der obliquen Kasus mit enkli-

tischer BedentoDg); seine Behauptung freilich, is

qui sei dem Bpoe nnd der Lyrik fremd, iat ron

G. Hermann als zu wettgehend erwiesen worden

(oposc. VIII 400; über hic statt is rgl. auch Kri-

cala Yergilstttdien I (187») 265). Die naehUiaai-

scbe Prosa aber hat mit vielen anderen Sprach-

formen der Hiehter, vor allem des Vergil, auch

diese sich zu eigen gemacht. Seit ein paar Jahren

haben wir über nachklassiscbe Kouknrrenteu von

is einen Anftaia von Meader-WBIfflin im Aidiiv

f. I. L. Dafs ans seinen Ergebnissen und den ihm

vorangegangenen Uutersuchungeu die Folgerungen

nicht nur iu der historischen Sjutax der lateiai-

eohen Spradie geeogen werden, aondeni andi von

jedem Neubearbeiter eines nachklaaaisehen Pfoaa-

textes, iat lebhaft zu wünschen.

Die Frage über den Klausularh}- tliuius ist

an mehreren Stellen von Behmg, bleibt aber vor^

eist noch zu untersnchen.

In <ler Orthographie, die im Memmianns
weder hocfaaltertümlicb noch konsequent ist, hat

sieh P)r. nur selten an Brambachs Regeln gehalten;

daher caeua, convieinm nod oondieio neben oon-

vitium und dem romanisierendeu conditio. Warum
ist Cal. 19 Xersis, das alle alte Uss. haben, ge-

ändert?

Die Eiawiiuda, die hier gegen Pr.s Ausg. vor-

gebracht worden sind, lu'trefl'en nur Einzelheiten

und nicht entscheidende Gesichtspunkte: als Ganzes

darf man die Ausg. des belgischen Gelehrten als

einen wertvollen Znwadu d«r ^Batavisehen BibHo-

tliek' bezeichnen.

Wärzbnrg. Tb. StangL

Q. W. Botiford, Ou llie Disliiu'tioii bot wocn Co-
roitia and Coucilium. (Kxtr. froin the Tnuis-

actions of the Amer. PbiloL Assoc. vol. XXXV,
p. 21-32} 1904.)
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B. halt die gewSholiob« Untenrnfaddung swi>

scheu coiuitiu and coucilium, wie sie nach Laeliiu

Felix (licl Gell. XV 27) gemacLt winl, für imznliiu»T-

lich UD(1 mit dem Sprachgebrauch der bedeutend-

sten t5iii. IVosriker nieht fibenitntimiiwod; des-

halb dnrohmaatert er die Antoreu von Cieero bis

znr luij^iistischeti Zeit, um dus Vorkommen «ud

deu (gebrauch beider Ikgriü'e bei ihnen auf

gnind seiner *ooinplete stetisttcs' geuaoer fest-

zustellen.

lu bczuR auf cotnif''i stimmt Tiopffis (lol)raiicli

mit dem deü Liviusi im ganzen übereiu: das Wort

beseicbnet nur organisierte poUttsohe Versamm-

langen tind zwar 1. Iiila6g die plebqiselie Tribvs-

vcrsamnihiii^', immer (odfr doch rej^tjlmäfsig)

die Vorsamuiluuj^ von 17 Tribus zur Priestcrwahl.

Cicero nennt ferner comitia alle Art«u politischer

Veraunmlnngen, die nicht anter denBegriffecmtioaes

fallen. — eottcUmui^ der allgemeinere Ausdruck,

von Cicero verliültnismüfsig selten augoweudet,

bedeutet ihm, wie dt-tn Livius, sowohl eine poli-

tische als auch eine nnpolitisohe, eine oiganisierte

wie eine nicht organisierte Versammlung, im Hin-

blick auf römische Verhältnis!««' ji ilndi stt't.s eine

solche, die aaf gesetzgebende uud richterliche

'nitigkeil» besebrftnkt ist — Anf fremde Einrieh-

tungeu angewendet, beaeichnet comitia immer

Wahlversummlungeu. B. versucht nonli die Kut-

wickluug der verschiedenen Gebrauchsweisen beider

W5rter tn skissieren: comitia ist die Vielheit der

das Ganze bildenden Teile, der curiiu! oder cen-

turiac oder tribus, der abstiminenilen Kinlieiten.

Wo demnach auf die Art der (jliederuug Bezug

geDommen wird, finden wir gewithnUeb comitia

gebraucht — Was der Verf. über den Graud-

hugriffvou concilinm bemerkt, verrät eine sonder-

bare Vorstellung. 'Not without reasou is coiicüuim

connected with eogiiatio bj Varro, L. L. YI 43: a

cogitatione coneUinin, inda oonrilinm sq.* — ihm.

sollte meinen, B. habe niemals einen Blick in ein

etymologisches Werk geworfen: jedenfHÜs hat er

keinen Aulauf genommen, das Verhütnis der viel-

leicht ganz wnnelverschiedenen Wörter ooncilium

und coDsiliam zn nntersucbeu und ftir seine Defi-

nitionen Vorteil daraus zu ziehen. Kr begnügt

sich damit, erwiesen zu haben, dal's in der Zeit

von Cicero bis Angnstos comitia nnd ooncilinm

nicht als das Ganze und ein Teil unterschieden

worden, riafs vielmehr die verschiedene Anwcu-

dnng der beiden Wurtc in dieser Periode sich aus

den einfachen Tatsachen ergebe: eondliom ist

Singidar, comitia Plural, und zweitens: concilium

bedeutet eigentlich ^Beratschlagung', 'Erörterung';

denn Tanro sagt's, nnd Vam> war gewifa ein

grofscr Etymologe I
—

Homburg v. d. H. Eduard Wol£

Verzeichnis der von Adolf Hilgeafeld vcrfafstes

Schriften, zasammenscfttellt von den Miiglicdcm

der ncutcstamcntlichen Abteilung! des t)ieulo),'isclieii

Seminars der Universität Jena im S.-8. ll.)U2, durdn

gaseben, cr^ilnzt uud heraosgsgobeu von Dr. Hein-
rich Uilgeurcld, s. 0. Prot a. d. Univ. Leipzig,

0. R. Koisland. 60 8. 8 *. JC 1,20.

Wer da weifs. was ilas Wort und die Kur-

schungeu Adolf Hilgeufelds, des ii3jäiirigeu grolseii

Jeuenser Theologen, dessen wohlgetruffeues Bildnis

uns an der Schwelle der oben genannten Schrift

begröfst, für die wissenschaftliche Theologie der

letzten fünfzig Jahre zu bedeuten haben, der wird

das Büchlein, welches der Sohn seinem Vater zum

6fl!jibr{gen, diamantenen DoktoijttbUftom gewidmet

hat, mit Bewunderung nnd Khrfurcht in die Uand
nehmen. Enthält es doch in kurzen literarischen

Vugabeu die Summe der Lebensarbeit eines der

scharftianigston nnd gelehrtesten Forseher, dessen

wissenschaftliche ICrgehnisse. im Gegensatz zu

denen einer /.. Z. vieli,'euaunteu nnd oft über Ge-

bühr hoch bewerteten theologiMheu iSchule, je

länger je mehr neh siegreich behauptet und tos

selten unbefangener Mitforschcr de^ In- und Aus-

landes, besonders Englands und Amerikas, dic-

jeaige Auerkeunuug gefunden haben, die sie um
ihrer streng saehlichcD nnd sorgfältigen HegrSn-

dung willen in hohem Mafsc verdienen. Ist es

nicht etwas Unerhörtes, in deutschen Landen

schwerlich je Dagewesenes, dals ein einziger Ge-

lehrter und Foraeher eine wissensehaftlicbe Zeit-

schrift, uud noch dazu eine theologische, sin

li iüirs .Jahrhundert ganz allein geleitet und herans-

gegebeu hat? Und das hat llilgeufcld geleistet!

Mit dem Jahre 1907 beginnt die von ihm l6bS

ins Leben gernfene nnd Ober mancherlei Anfech-

tungen und Kli]ipcn bis auf diesen Tag, mit stei-

gender Anerkennung von Seiten der gelehrten

Welt, von ihm stets ehrenvoll geführte 'Zeit-

schrift Ar wissenschaftliche Theologie* ihren

50. Jahrgang. Aufscr den von Ililgenfeld ver-

far>ten, sämtlich die Geschichte uud die Entwick-

lung des Lrchristeutumd behandelnden vSchrifteu

— wie n. a. *Die Clement. Recognitionen «od

Ilomilien' (1848), 'Das Evangelium nnd die Briefe

Johannis' (1<S J!»'. 'Krit. Untersuchungen über die

Evangelien Justins, der dementia, ilomilien und

Marcions', «Das Marfcns-ETangelinm' (1850), 'Die

niiustolischeu Väter, Untersnchuugen u. s.w.* (1853),

'Die Evangelien nach ihrer Entstehung nnd ge*
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scbichtlicheo Bedeiituag* (1854), 'Die jüdische

Apokalyptik' (1S57), vor ullciii die 4 Bände der

uusterhafteii Aufgabe des 'Nuvuiii IVstHtuentum

exfar» «anoMm raoeptam' (1866 u. ff.), die ^Histo-

riaeh-kritisobe EtoleitaDg iu das Neue Te«tsiiwnt*

(1875), 'Die Ketzcrgcscliichte dos Urchristeutums*

(ltiä-1), die kritische Ausgabe der 'Acta apostu-

lorum' (18ÜD) und endlich das für die Beurteilung

ein«r gaoieo Zeit oad ibrnr kirobliehen BMtn-
buugen grnndlogendA Werk, die 1002 eräebieneue

kritiäcbi' Au^giibe von 'Tgnatii Autiocheui et Poly-

uarpi Siujruaei epiätolue et martjria' (vgl. die

eiogebflode Wfirdignng derselben ia dieser Woeben-

sebrift 1902, No. 51, Sp. i:588— 1396) — , siml in

(loiu vorliegenden Verzeichnis aämtliclu'. zur Ver-

teidigung und tiefereu Begründung der iu jeucii

Wwlceo ni«dergelegteu «isaeoBohaftliebeD &geb-
Dissa iD seiner Z.f. w. Tb. Teröffentlicbteu Anf>

sfttee und Abbaudlungeu, sowie die rn/.^ihl der

von ibtu verfalstcu Anzeigen und Bosprecliungeu

fiut aller wichtigen, jenes grofse wissenschaftliche

Gebiet — and darBb«r hinaus — betreffisnden

Bücher und Yeröffentlicliung>>ii »orgnütig nach

Jahr und Kr.Hcbeiauugsstiittc gebucht. Aber nicht

blol's deu zahlreichen bchüleru und Freunden

HilgeuMd«, die du und dort in donieoben Landen

wohnen und wirken, werden die hier verzeichneten

wissenschaftlichen I^dstungen und nicht zum

wenigsten auch die für deu zukünftigcu Bio-

graphen wertroUen, weil tuverlSsiigen *Oaten ans

dem Leben Adolf Hilgenfelds' (S. 58—00 — dar-

aus sei, al.s für das jüngere (Joschlecht vorbildlich,

die Tatsache hervorgehoben: •184;5 1. X. -1814

1. X. Eiuj.- Freiwilliger im '62. lufanterie-liegiment,

9. Komp.*) lebrreieh und angenehm lein. Nach
meiner f l>or/eugnng ist die vorliegende Schrift

in erster Linie ein tlbennis wertvolles

Bibiiotheks werk. W er aut dem Gebiete wisseu-

sebaftlioher Theologie arbeitet, wird oft iu der

Lage i^ein, iu irgendwelchem Zusammenhange der

(Jesciiiebte des L'reliristentiims unf Hilgenfeld zu-

rückzugreifen, um von ihm dankbar zu lernen

besw. mit ihm si^ MMMnanderzusetzen. Wo findet

der forsehende Ideologe oder Philologe das, worauf

es ihm gerade ankommt ? , Die grofsen, im Druck
vorliegendeu Werke Hilgeufelds sind an sich

schon 80 zahlreich und so umfangreich, dals das

Soeben und Fmden dessen, woraaf man gerade

aus ist, entschieden nicht imnmr leicht Wie
viele der feinsten Beobaclitungen, sorgnUugsten

Begründungen und ausführlichsteu Erlünteruugcii

seiner wissensebaftlicbeii Ergebnisse bat Hilgen-

feld in den Abhandlungen niedeigelegt, die sine

fortlaufende Zierde seiner Zeitsehrift bilden! Aber

wer hilft dem Suchenden hier finden? Wer stellt

ihm bei, um glücklich sich durch die stattliche Ueibe

Ton 50 jBänden hindnrefazawinden? Dissen Dienst

leistst ihm, die Arbeit wesentlich erleichterud, iu

ganz vorzuglicher Weise und zwiir iiifult^e einer

sehr übersichtlichen, uach .Jahren abgeteiltcu Au»

orduuug, das vorliegende Verzeiobuis. Darum ist

es, wie ieh mdne, dringend zu wfinsehen,

dafs alle Bibliotheken dasselbe der Saium-
lung ihrer Kataloge und Nachschlage worko

einverleiben. Öo wird die mühsame Arbeit der

Mitglieder der nentestamentlieben Abteilang des

theologischen Seminars zu Jena sowie des Prof.

Dr. Heinricli llilirenffid der Wissenschaft am
bc.-)tun und zweukmäisigsteu uumittelbar dieustbar

gemaeht weiden.

Wandsbek. Jehauss Drlseke.

Charles Diehl, Figures Byzautines. Paris, Li-

brairis Armasd Colin. S43 8. 8^

Die byxantinisehe Forsehnng ist in Aimkreieh

seit deu Zeir. n Ganges stets mit Vozliebe ge-

pflegt worden umi hat iu neuerer Zeit durch

llauiband, Schlumberger, Diebl u. u. einen neuen

Aufbchwung genommen. Anders als bei vns

scheint auch anberhalb >ler Fachkreise sich ein

lebhaftes Interesse fiir die oft &o drumatischen

Vorgänge am liefe su Koastautiuopel geltend zu

machen. Wahrend in Oentssbland seit Hermann

Linggs 'Bysantioisehen Novellen* die sebttne Lite-

ratur dieses dankbare Gebiet nnaugebant gebissen

bat, ist in l'rankreiob eifrig darauf geerntet wor-

den, ohne dals freilich aufser Sardons Theodora

irgend ein Werk enrofAisohe Berfibmtheit erlangt

hätte. Da nun oft selbst in dem gelehrtesten

Franzosen etwas vom Romancier steckt, so sind

auch manche Bjzantinisten bcmültt, die Ergebnisse

der Forsehnng iu ein aamntfges Gewand tu hflilen.

Die Sammlung von .\ufsätzen Diehls, die uns hier

unter dem Titel 'Figures Byzantines' vorgelegt

wird, würden wir ihrem Inhalt uach etwa 'Byzan-

tioisohe Frauengestalteu' nenuen. Der einleitende

Aufiwts sprieht von dem Leben und dem Einfluft

einer liyzantiniscbcu Kaiserin überhaupt, die nbri-

gen elf [liib.'u entweder einzelne, meist gekrönte

Frauen zum liegeustande oder handeln wenigstens

von der Rolle, die Frauen im Leben bedeutender

Männer gespielt haben. Unter leichter Änderung

einiger romanbufter Titel lauten die Überschriften :

Atbeuais, die Gemahlin Tbeodosios' IL; Theodora,

die Gemahlin Jnstinians I.; die Kaiserin bene; die

Mutter Theodors von Stadion; Theodora, die
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Wiederlierstullerin der Orthodoxie; ilas Kmpor-

komineu ßasils 1.; die ElieuDgelegeuheiteu Leos

des Weiseu; Theophaoo, die Mutter Uosils IL;

Zoe, die Toebter Comtantiu VIII.; die Mntter

des Psellos; Äoua Dalasseoa, die Mutter Alexion' I

Von der Völkerwunderniirr bis zu den Ktcuz-

zögeu erstreckt sicli aluo das iieubacütuugägcbiet,

and lehon der Geglefatiponkt, nnter den alles

betraefatet wird, Terrüt, dafs wir aus hier anf

den Grenzen der (iescliichtschreibuug nud des

Romaaa beiiudea. Damit soll nicht gesagt neiti,

dafs der Verf. leiner Phnatuie bnbe die Zilgtl

schieläen lassen. Er weilt fielmebr oft nnd mit

Nachdruck auf die Punkte hiu, wo uns die l'ber-

Heforuiiy im Stich lülst. Gewil? ist nicht beuh-

sichtigt, soicheu, die die (juellen kcuueu, Neues za

bieten; aber anoh dieae werden anfeer der ge-

sfhniackvolleu Durstellnng die VorBicht nud Reife

des Urteils auerkcunen, mit der <ler Verf. z. B.

auch einer uns so abstoiseodcu Ueatalt, wie der

Kaieerio Irene, gereebt zn werden eodii Die

Fortschritte, die das VentSoduis byzantinischen

Wesens seit S<>lilu-ser gemaoht hat, treten hier

recht deutlich hervor.

Berlin. 0. Wartenberg.

Oeor^ei H. Hatzidakii, Die Sprachfrago in

Orieehenland. BtßiM»iKt Aicatdala. Atlien

1905, 144 8. 8» ^ -> 1

KmmbaeberB ^Problem der nengrieebisehen

Schriftsprache* (Mönchen 1902) bat in Griecheu-

laud einen wahren Starm hcrvorgerufeu. Wird
doch die Sache, für die er eintritt, zur Zeit nur

von einer kleinen Minderheit z. T. im Auslände

lebender Griechen mit T«riiHngnisToller Über-
treibung und Kinseitigkeit vertreten. Nachdem
H. in dieser Zeitschrift (19U3 No. 33/:^ l Sp. ff.)

SO absprechend über K.s Arbeit geurleilt iiatte,

dab die Redaktion mir geitattete, anf den Gegen-

stand znrthiksnkommen (1903 No. 39 Sp. 1064 f.),

ist er in einer griechisehen \-lndrTrjijig fig lü lov

K(iOvitßüxi(i (Athen l^Ob) und nun mit dieser

dentschen Sebrift in die Schranken getreten.

Ich habe in meiner frühereu Boaprechang rer«

sacht, ilie f*uiikti' liervorzulu'lien , die mir für die

sprach wi.säenschaftliche Beurteilung der Frage als

die wesentlichen erscheinen. K. hatte meiner

Ansicht naeh dnrehans recht, wenn er die Sprach-

verbSItnisse im hcntigeu Griechenland ab un-

gewöhnliche hinstellte, ah solche, wie sie sich bei

keinem der Volker Huden, die iu der Neuzeit

grofie Literataren herTorgebraebt haben. H. gibt

diee eigentlich an, sieht aber darin kein Hemmnis

der Kntwicklimg in Vergangenheit und Zuknuft.

Das praktische Ergebnis des Streites denke icu

mir etwa folgeodermafseu. Dafs die Griecbei

sich aar Meinnng des Psycharis bekehren werdoi,

scheint ausgeschlossen. Dazu ist die Macht der

Tradition und des nationalen Vorurteils selbst bei

Männern wie H. zu stark. Die Gelegenheit zur

Uildnng einer 8cbrifta|iraebe anf gmnd eines der

modernen Dialekte, wenn sie je vorhanden wu.

ist verpafst, nnd die Versuche des Psycharis uod

Pallis geben au Gewaltsamkeit oft denen der

fanatisehaten AltertSmler wen^ nach. Das Gill

aber scheinen jene Bestrebungen doch gehabt ni

haben, dafs die Gefahr einer weiteren Kiii kbildoog

der xa&aQtvovaa in der Richtung auf das Alt-

grieohische beseitigt sein dürfte.

In einem nm&ngreiehen Ezknne stellt H.

Sprachproben ans dem Blittelalter und der Nsi-

zeit zusammen, um zn beweisen, dafs es immer

eine zwischen dem Altgriechischen und der Voiki-

spraebe die Mitte haltende Schriftspraebe gegebw

habe. Aber offenbar hing es vom Bildongagrsdi

und ßeliebeu jedes Schriftsteller^ ab, wie weit er

sich der Volkssprache nähern wollte, ebenso wie

die Tolgärgriechisch Sc^rwbtnden gana nach

individnellem Gesehnabk aligriecbiscfae Beminb>

cenzen einmischten. Die einbeitÜRhe Norm fehlt«

eben, nnd aus diesem Hiu und Her eiumal end-

gültig herauszukommeu, ist ja auch das Ziel dar

rielgesehmibten Reformer, mag der -ron ihasi

eingeschlagene Weg noch so falsch sein. K. siebt

ja auch iu ihren Bestrebimgen durchaus nicht da«

Ideal. Wenn mau die etwas allgemein gehalteoen

Vorsehlige am Ende seiner Sehrifb liest, so wQI

es scheinen, als ob er und H. sich schon ziemlich

nahe kotiimen. Eine gewisse Leidenschaftlichkeit

niuls man ihm wie jedem Wahrbeitssucber su gut«

halten, so die Redewendoog tob der *tOffidi vti^

bafsten Reinspraohe'. Das Beiwort SihanTinMidi',

mit dem H. die Behandlung des Gegenstandes durch

K. brandmarkt, verstehe ich in diesem Ziisamnieu-

hauge einfach uicht. Ks pal'sl jedeoialis viei

besser anf die Extremen der andern Partm.

Berlin. G. Warteabsif.

K. Sohenkrs Übungsbuch zum Übersetzen tas

•lern Ueuischen ins Griechische far die

Klassen des Obergjrmnasinns. Bearbeitet na

H. Schenkl unJ Fl. Wo ige 1. 11., nilii^'''-''

gearbeitete Auflage. Wien 1905, F. Tempsk}.

144 S. 8« 1 k. 60 h.

Die neue Auflage, weksbe die Heranageber ab

eine ginslicb umgearbeitete beceiobnen, schUstt
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sich au die von Fl. Weigel bearbeitete 24. Auflage

ilfT Ciirtinsscluni Grninmatik iiu. I>i(' .Anlsij^e des

Uucbcs ist eioe ganz aodero gewordeu; wübreud

frSbar die AnmerkDogeo und da« Wörtor?ers6ichnis

in einem beaonderfti Heft ziiäamtueugefafAt waren,

-iii<] sie jf^zt in das Much sflbst aufj»L'iioniinen,

uud zwiir die .\uuierkuugeii jeweils am Fafso der

eioseluen Seiten, dos Wörterverzeicbnis am Ende

des Boohe*. Die ObongettQeke sind in drei Grnp-

pen eingeteilt, von denen die erste Einzelsütze zur

Hiiiiibun^ der Syntax des Verlinnis, dio zweite

.Stücke im Auscblufn au die Lektüre und die dritte

StBcke ohne Ansehlnls an die LektQre enthftit.

Die Stücke mit den Eiuselsätzen sind Tollständig

neu banrboitet, die anderen haben wenitxor Aiide-

ruugen erfulireu. Iiu ganzen bat dua buch durch

die neoe Beorbeitoug gewonnen und ist sar Bin-

Qbmig der grieehieehett Syntax noeb geeigneter

gewonien.

Freiburg i. iir. J. Sitzler.

AnH/,(i}ji? HiiH ZcitMiMiriricn.

Neue pbilolugisclic IlHudscbau 16 (11. August

190«).

S. 361~37:<. A. Gruhii, Das Schlaclitfehl von

Usus. Wendet sich gegen Janke und liillt daran lest, dixb

der von den Alten Pinaros genannte Flnfs der jetzige

I'jjas sei, sowir daran, dals Darius durch den üoilaii-

pafs anniarschicrl sei; dem allen Issus entspreche aller

Wahrselieinlichkeit nach das jetzige Pajas Baiac

Issi?). [s. Herl. Piniol. Woch. \'M)^ So. .'iO S. lf)!»«J-

1(504, ebenda 1906 No. 8 S. 253— 256, Neue pliilol.

K. 190Ü Nu. 3 S. 5$r, Woch. f. kl. PhUol. 1906
No. 6 S. 147—150]

Klio (Beiträge znr alten Geschichte) VI I.

S. 1. I.udwij; Wenipter, Oh mpisilie Fi r^cliuiiKcn,

beLauddt in folgcudeu Abschnitten 1. die Fiabliugs-

reinigmif. 1. Der H«rd. S. Das Prytaneion. 8. Der
.\lplicios. 4 Der Hochaltar. 5. Das Knni^'sopfer

uuii seine Ablösung'. 6. Das heilige Feuer 7. Ka-
lenderzeit. 8. Das Kronosopfer. 9. Die Basilen.

10. Die FrUldifijrsizlei'lio. II . Zcitenordnuiig. 12. Ka-

tharsis. — S. 34. .Julius Heloch, (iiiociiisclie .Auf-

Itebote, nntMincbt im 3. Kapitel die Wehrkraft

Boeotieus vor und nach der Miliiilrrcform, die er in

die Zeit zwischen der Schlacht bei I^enktra und dem
heiligen Kriege ansetzt (vgl. die Tabellen auf S. 49),
und im 4. Kapitel die Aufgebote des Peloponnes.
In den vielen verwickelten Bereehnuniren findet er

bäufi); Anlafs, gegen Kromajer zu polemisii i eii.

S. 79. J. B. Bnry, The ilomeric and the bisloric

Kinmerians, will zeigen, dafs die homerisdien Kim-
merier und üue \VolinsitzL' citic doiipcitc Beziehung

baben, cineiscit^ zu den Ai/u/i^^toi iles Ubtens, andrer-

seits n den Cimbri dos Nordwestens. Das hat

aiehis m tun mit der Frage» ob Cimbem ond Kim-

merier eins sind, hilft aber doch vielleicht dazu, ihre

Idcntititt festzustellen. Behandelt werden folgende

Punkte: 1. Die itnlientsche Theorie. S. Das Probien

des Prokop de hello Gothico IV 20. .3. Dessen

(inellc. 4 Identifizierung von "Urittia'. 5. Die Le-

gende von der Oetsterinsel. 6. Ursprung der Legende.

7. Kinwirknng ficr Legende auf die homerischen

Kiininerier. 8. Wie wanderte die Legende? 9. Die

historischen Kiuimerior. — S. 89. II. Pomtow,
Eine delphische atdatg im Jahre 363 v. Chr. Es
haudelt sich am die Verbannung der Phokerfreonde

Astykrales und Genossen durch die Auipbiktyonen,

um die Einziehung ihrer üater uud deren Verpach-

tung an die Ueistbictenden sn Gunsten der Terapel-

kas-ic. Die Vcrbaiiiitt'u wurden in Athen mit der

Isoputitia beschenkt, uud vom Demos wurde Wider*

spmeb gegen den Ampbiktjronenbesehlurs erhoben.

Itcn Tliebancrn aber wurde von Di lplii die nQOftny~

tfia verliehen, wiklireud die Pliuker i^ti'i dun The-

banern die Hceresfolge nach dem Peloponnes ver-

weigerten. Delphi wurde 356 von Pbilomelos besetzt,

der Astykrales uud seine Freunde zurückberief Nach

weiteren Wirreu wurde 330 allen Verbauntcu von

363 die Uttckkehr nach Delphi gestattet. Erhalten

sind die Tafisln mit den Quittungen der jährlichen

Pacbterträgoisse aus den Verbannten -Gflteru fUr das

Jahr 333/i. - S. 127. C. F. Lehmaun-Uaupt,
Chronologisches zur griecbiseben Quellenkunde.

1. Ilcllanikos. Hciodot, Thukydidcs, sucht in erster

Linie eine neue Erklärung von Apoliodors Ansatz

fOr des BellanikoB ifitfif Das Jahr 413/1 war das

1.'tztf, das in der ersten Fassnng der Atthis von

llellanikos behandelt wurden war. Die Attbis ist

Hellanikos' jOngstes Werk gewesen. War dem Apol-

lodor hekaiint. dafs Hellanikos S.'ijidirig gestorben

war, S.U begriffe es sich, dafs er, analog wie sonst

bei der Ansetznag der uk{i^, das Todesjahr dem

letzten vom Autor behandelten Jahr glcicbsetttOi

starb Hellanikos 413/1 als 85jähriger, so war er

431 V. Chr. quinqne et se.xaginta annos uatus, und so

wurde es sich erklären, dals die a»/«t^ auf das

historisch belanglose Jahr 456 fiele. In der Sebildemng

der rerserkrieue ist llcllunikus «lern Herodot, den er

criicblicb aberlcbie, vorausgegangen. Hclbinikos Attbis

war aber jOnger als Herodots Werk. Thnkydides I

89- 07 waren bestimmt zn crjiilnzen, was Herodots

Werke nach Plan uud Anlage fehlte. Sie sind nach

Herodots Tode geschrieben. — S. 140. Heinrich
Lattormaun, Inschrift aus P'leusis (mit einer Tafel),

bringt Übor«-et/.uiiv' und Kikliruiii; des zuerst von

Pbilios in den Alli. iMitl. MX M^ M) S. 179 ff. ver-

öffentlichten Textes, lim das Jahr 288 wurde in

Kleusis an der jüngeren SQdmnuer des Bezirkes west-

lich des Torweges der Bau einer etwa 7 Jahre zuvor

begonnenen Stua, die eine ältere ersetzen sollte,

wieder anfgenommen nnd höchstwahrscheinlich auch

zu Ende gefühlt. SpiUcr in der U ni i rzeit muffte

sie einer neuen, abweichemi konstruierten, aber fast

gleich grorsen Stoa weichen. — 8. 169. Hit-
teilungen und Naclirichtcn. 1. Gawril Ka-
zarow, Zur Religion der alten Thraker (II). —
2. Ernst Kornomann, Zu den Siodlnngsverhalt-

nisaen der nykenisoben Epoche. — 3. C. F. Leb>
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inaiin«Uaapt, KuriscIi-CbaKüscIics. — 4. Ernst
Koriiemann, Der Jariat Salvius Juliaaus uud
Kaiser Didius JidiMiu. — 5. Beriehtignogtii zu

Bftod V nud Yl 1.

iDdofQrnanisebePorBchnng«!!. XIX, 1.—4. Heft.

S. 1 9S. ^ViIll. Ilavers, Diis I'riuiomcii liiT

Jener-Deixis im ühcchisclicii. Dio Gobraucbsweiscii

von htOine werden dareb die griecbiaebe Literatnr

i'iiischlicfslich der Kvanpolicii niul il{ r Iiischriffcii vcr-

folgt und mit zalilreirlicii ncispiclcu belegt. Die
'Andererseits Deixis', d. Ii. der Hinweis auf das ander-

scitig Befindliche wird als die Gruudbedcutuns des

Pronomens angonommen, aus der sich die anderen

Gebrauchsweisen, Jener Deixis, Der Deixis und Pro-

nomen der III. I'ersoo, entwickelt haben. j»riwc ist

an« entstanden, d. i. der Partikel m » lat.

ce in .-, </o. Iii-c fi'o; (vk'1. ev^) 'jener'. — S. 08
—III. Alois Walde, Aspirateiidissimilation im Lat.

lu der Aulnutgrappe Atpirata -+- Konsontnt tritt Wtndul
zu Media +- Kons, ein, wenn die nadistc Silbe mit

Aspirüta unlaulet: z. il. f/vidior, giutuln, ylabtr mW.

g- aus ijh-. Andernfalls bleibt die Gruppe unver-

ändert ttod ghr-t ghl- gebt dann Qber hr-, U- ia r-,

/• Qber: ruo stflrze, inpnio breche herein, eongruo
2U lit. ijnüti zu^anuncnfallL'ii , Iidiii i^y^Q^oy; lävii»

grau = abd. i/räo grau; rüduit 'tieröU' zu altsiicbs.

griot «Kies'; Itn» 'Nisse' xn lit gliada. — S. 140
— 171 versucht Th. v. Gricnbcrf:pr eine neue Er-

kiilrung des Carmen arualc- Er fal'st unter anderem

«er« als »eruit, ui u/l als Imperativ TOD nM«//« — uolle,

tuerne als Vok. eiues Atlj. luervits. titunt »uli, tla

berher wird Qbcrselzt 'entspriefse Feldmark, bleib

stchcu Ueis!' Das Lied ist gleichzeitiges Latein aus

dem Anfang des 3. Jb. bfiuerlicber Herkunft mit

einigen arebaistisdien AnklftnRen. — 8. 202—908.
A, Li'skiiMi weist nu'lirerc Milngol uu;! Fi'IiIit in

den ^lavischen Zitaten von Prellwitz' Etymol. Wörter-
buch der grieeh. Sprache* nach. — 8. SlO—812.

A. Zimmermann führt das zweite Klemcnt von

upteinliiis = »epifm-meiuhrin auf uieiiKor 'Messer'

znrOck. — S. 212—214. K. Brugmanu, Gricdi.

MissoUcn. 1. pt^nmQ ist ein Kentrum wie ttxna>q

mit der Bedeutui.g 'Rat', daher 'Ratgeber'. 3. juvvidf
ans Tii- ^ int (Tgl. fti-i^üi) + *yvtög Part, zu yoßo;,

vgl. intpokt. — S. 215f. Ders., das Genus der

Deminotivbildungen. Neutra »ind nur die Deminativa,

die substantivierte Adjpktiva sind: ärdQUirnov; die

tibrigen stimmen mit dem Genus des (irnndnomens

ttborein. — S. 217—240. Herrn. Osthoff, Griecb.

und lat. WortdeutungiMi. 'i(t. Tö yÜQ yfqaq iatl

ytQÖyiuty. yt^i, verwandt mit yiQoty, bedeutele

zuerst 'Alter', dann 'Altersvorzug, Ehreiiteil des Alters'.

Vgl. jiQtaßsIoy 'Vorrang' von rtQiaßve. ^Cfcv bat

sein 9 von den Verben ^'i^^rw, y^Qdtnu». — 8. 840
-'21'.'. I'M. Ilt'rmann, Zur ky[ir. SillHiiscliriff, bc-

iiaudelt die Frage, wie sich die Proklitika und En-
klitika n dem von Meister gefimduien Prinzip, wo-

nach die Wahl der Silbca zeichen sich nach ricr Silben-

trennung riilitet, vtrliaiten.— S.849—254. G.Neckel,
Exosentrische Komposition. Mit JacoU wird ange-

nommen, daTs die Bahuyribi erstarrte ursprachlichc

Sätze sind. Vieie exozoutriscbe Komposita bat Brug-

mann rit-liti.!; ilurcli llypostaso erkl.'irt, aber die L'r-

typcii der Bahuvrihi-Kompusila reichen in die vor-

flexivische Periode hinavt— & 854 - 871. E. Roden-
bnscli, Bcmorknn^'cti /nr Satzlehre. 1. Die Ageus-

form als Subjekt. Dur Verl. zeigt, wie dio Nominativ-

funn, die im Indogcrm. zunächst nur den Agens bo-

zeicbnete, allmäblicb die Funktion des grammatiscbea

Subjekts erhielt 2. Die sogen, unvollständigen Sfttxe

(tu n. dgl.) sinil der iluion vom Sprechenden erteilten

Funktion nach voilstäudig. — S. 272—SIC. M. U.
Jellinek, Zar Oeschichto einiger grammatischer

Theorien und Rc'^'riffe, verfol|;t I. die riitcrscbcidung

von Haupt- und Nebensatz von Adeluug rückwärts bis

ins 17. und 18. Jb. II. iltere V«rllflfisr Herderi

und Grimms in der von diesen vertretenen Genus-

ihcoriü. — S. 377— 391. K. Drugmann behandelt

die Bencniinngcn der Personen des dienenden Standes

in den indogcrm. Sprachen. — S. 399. D«rs.: datdt'S

*Bncbe' ist «n *9aiQo-d(>i'g *Bein.Baum* entstanden.

Melange« d'ftrcböologio et d'bistoire.

1. 2. \

S. 3 — I.]. J. Wilpert, Der (viorccki;;!;) Riihmen-

Ninibus. Die Uuirabmuug des Kopfes eiues Porträts

ist snrHekznltlbren anf die Freaken des frttben Mittel-

a!tur<, bei <lcnen der Kopf auf Leinwand besonders

gemalt wurde. In einer Uescbreibung des 9. Jahr-

bundei'ts lieifst diese Umrahmung intigne vicentig; sie

wurde aber auch fUr Verstorbene angewendet und bat

mit ilem Nimbus als Ueiligenscbein nichts zu tnu.

Der Ursprung dieses Gebrauches, den Kopf be^unders

zu malen, ist ägyptisch. Beweis dafär sind die

Mumienportrtts der Sammlung "Tb. Graf, ein ebriet-

lici;e>^ Porti'.U ans Aiitinue im .\gyptiacbaD Mosenin
des Vatikan (beschrieben 19U4 vou Siatueehi in einer

Sitsnng der Aeadömie pontificale d'Areh4oIogie) ans

dem Aiifaisi,' dos 4. Jahrhunderts Da/u » iiie Tafel:

I. l'iesko lies i beudotos in S. Maria Auli iua aus

dem 8. Jahi hundert; 2. und 3. Das <diengenannte

Humienporträt des Vatikans. — S.79—89. E. MickOD,
Kleinasiatische Sarkopliage (mit Abbildungen), be-

liar.dclt die vou J. Slrzvfiosvski aiij:ercgtc Frage nach

der Herkunft der kleiuasiatischeu spät-antiken und
frah cliristiiclien Kunst — 8. 109—115. P. Bon-
dreanx, Zu Xenoplion. Ucchtfertißung der Ober-

lieferuiig gegen unniitii-'e Änderungen der Heransgeber

in De reditibus und !): npubliea Athcnicnsium, —
8.167-177. P. Fedele Ager Vclisci (üullettino

di Archeulugia cristiana 1882 p. 96) Der Ager
Veliseus ist an der Via Noinentana zu suchen und

zwar an der ätelle, die ad Ni/mpha* keifst (ubi

Petrus baptizabat) oder ad Cujnae patadtm (wo
Romulus cntrQckt wurde, Uv. I 16; Ov. Fast II, 490).

Bollettino di fitologia elaasica XII, 12 (Juni

190(i).

S. 280— '282. ü. Picrleoui, In Arriani Nico-

mediensis de venat. sjrmbolae critieac. Behandelt

werden I 1 (xrti t^v tfoiVTjf nnTöi' tiiTfi V 10 (/iij

vor ijiij^J^yca zu streiLhi n). \ III 2 (tu naeli loi io

einznscbiel>en). XI 1 (njuo filr wontg). XVII 1

(<9«atif$ fig). XXI 3 [dntXifaat xvyag tax^i<).
XXIII 1 (toyde ist zu streichen, ebenso ilatfw tveita).
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— S, 2.S'2 f. P. llasi, über t'in angebliches Beispiel

beabsichtigter AUitteratioo im Lateinisclieti: ileas verus

«t vim: der ÜbenetMr könnt« ganiclit uiden flber^

setzen; eine Absicht Hegt io der ANitlenilioii dmrch-

auä uicbt.

Athcnaeum 4105 (30. Juni 1 !»or)). 4106 (7. Juli 1906).

S. 802. In der Sitzung der 'British Archaeo-
logieet AiaoeUtlon* vom 90. Jvnt verins Patrick

eine Abhandlung von R. Mann Aber *Tbe Roman
Kesideocy at Darenlb, Keut'. Die«« 1894/5 ausge-

(rrabene rSntsehe ViOeiieiilage ist die grOfste, die Je-

mals in Enjrlanil gefunden wurde; s. Archaeologia

Cantiana, Vol. XXII. Man hat wcgon der eigentüm-

lichen Wasseranlagen des Grundstocks vermutet, dafs

es eine OcscliilftsanlaKC, eine Walkerei oder Wüscherei,

sei. Mann sucht dagegeu iiaLhzuwt'ibcu, dafä es das

Haaptquartier, die Residenz, eines höheren Beamten

geweieii sei, dem die ganze Umgegend unterstellt war.

Patrick wer geneigt, wegen des Umfanges der An-
lage dieser Iftionng znzustimmcu. R. II. Förster
trat dem entgegeu» indem er znn&cbst die Datierung

Mann« (in der eraten Zeit der rOmtsehen Okkapation)
t i m'mpi'Ite, dann ans dem gänzlichen FohhM! lürii-

ükatoriscber Anlagen den bchlols zog, dals hier ein

USberer Civil« oder MilitSrbeainter sein Amtaciaarller

nicht habe haben können. Er hiilt das Ganze für

eine I'oststatiüu am Wege nach London. — 4100
S. 18. In der Sitzung der 'Uellenic Society* von
•2'). Juni sprach Ceeil Smith über die sogenannte

Nike vom Ostgiehel des Parthenon. Es ist festgestellt,

dafs die Fignr beim Westgiebel gefunden ist, und hier

ersclieint sie auch in den Zeicbnnngen Carreys. Man
mnb «ie demnach diesem Giebel zuteilen; dann ist

^ie aber nicht als Nike, sondern als Eris anzusehen.

Pas Feblen der Hike wArde dann allerdings auffallen,

vni so meint Smitb, dar« kleine Nikegestalten an
lieiden Giebeln unr-r-bracht gewesen seien; im 0.sf-

giebek wttrde eine solche den leeren Baum an der

^ise vertrefBicb ansfillen, in Westgiebel konnte sie

sich über dem heiligen ()lbaum erheben.

Byxantiniscbe Zeitschrift XV, 8/4. Ausgegeben

am ai. Juli 1906.

In einer eingehenden Untersuchung über: 'Ibe

ireetise De ntiniinistnindo inperio* Kni8«r Konstnn*
liiios' VII. (S. .'>17— 577) behandelt J. H. Bnry den

reichhaltigen Stoff in folgenden 17 Ab:>chuitlcu: 1. Des
Autors Stoffverteilung; S. die Kt^iant', 3. Zeit-

angaben; 4. u. ft. Bfciirechnng der Kap]!. 29—36

(l>alniatien) und 14—2.') (Surazeuen); 6. die Wendung
iniloy Vit (oh); 7. Quellen: Oesnndtschaftcn usw.;

«. Sad-Italieu (c. 27): Quelle usw., die Narses-Er-

älblnng; 9. SOd-Italicn (c.29), YitaBaailii; 10. Venedig
cc, 27, 28): Quelle; 11. Ilalien (c. 26;: Quelle. Liud-

prauds Anlapodosis; 12. Dalmatien und die äOd*
Slaven (ee. 29—36): Quellen; 13. Ungaru ond Patzi*

laken (cc. 37—40): Quellen usw.; 14. Sarkel (e. 42;.

i>ie Fortsetzung des Theophanesi 15. die Belagerung
von Pntrft (e. 49): Quelle; 16. ZeitHeber Oberbliek;
17. Logische Milngel des Abschnitts und Anzeichen
<lcr UnvoHsOndigkeit. Wert. — E. W. Brooks ver-

breitet tich sodann Aber *Tbe sonrces ef Tbeo-

phanes and thc Syriac chroniclcrs' (S. 578- 587). —
K. Prächter gibt unter 'Olympiudor und Synkellos'

(S. 588/589) einen Nachtrag au Bys. Z. Xn (1908)

S. 224 ff., wodurch, da viTäelientlich unbeachtet ge-

blieben ist, dafs der das Gespräch Piatons mit

Dionysios lieireffende Abeebnitt des Kedrenos bczw.

der Chronik des P.-iris. 1712, US Synkellos S 25» I) f.

abgeleitet ist, die im Vergleich mit unserer Olympiodor-

üborlieferung in wesentlichen Stücken sich als ur-

sprünglicher erweisende byzantinische DarstcUoug bis

an den Anfang des 9. Jahrhunderts zurücktritt Be-

achtenswert ist bei Olympiodoros die zweimalige Be-

rücksicbtignog des Bhetor Aristeides sowie die sach*

liebe ünbefongenbeft, mit wdcher 8. 958 D die An-

gabc des Aristeides über Plalons ISewcgpruml zur

siziliscbeu Reise ohne MifsbiUiguug der Darstellung

der platonischen Philosophen gegenOber^telH wird.—
E. Kurtz bietet «Zu Michael Psellos' (S. 590—598)
textkritische Bemerkuugeu im Auächlufä an die von

Renentd in der Bevne des dtndee grecques (XVIII,

1905, 224— 2")2) ^-r-ebene Besprechung von 70StcII< n

aus dem von Jiuthus lu'raus^'i7;(tlHnen Gesebiclitswerk

des Psellos, sowie eine soMie \ou Stellen tus Brdbiers

.Vu^gabc der AiiUlageschrift des Psellos gegen den

Patriarchen Michael Kerullarios. — E. Kurtz tritt

ferner für den Beweis Vnsiljevskijs für 'Die gegen

Sotericbos gerichtete Synode zu Konstantiuopel im

Jahre 1157' (S. 599 - 602) gegen Dräsekes Ansatx

(1158) ein und macht sodann i ingeheudere Mit-

teilungen Uber die den abendländischen Gelehrten

bisher nnbekannt gebliebenen Ergebnisse Yaslljevskijs,

welche 'Georgios I'iinlanes, Metropoliten von Kerkyra'

(S. 603-613) betreffen. Danach ist bei den Briefeu

desselben nicht an die Zeit Kaiser Friedrichs I. Bar-

barossa ni.'')2 1190) und des byzantinischen Kaisers

Manuel Koniueiiuä (1143 — 1180) zu denken, sondern

au Kaiser Friedrieb II. (1212 1250) und an Manuel,

den Despot »Ml von Thcssalnnich und Epirus (1230
bis 124U). — Mordtmanu teilt eiu 'Siegel de*

Kaisers Leonlios (695—698)' mit (S. 614), von dem
bisher weder MUuzen noch Siegel bekannt geworden

sind, mit der Aufschrift: 'Deos aluta. (sigillnm) Leontü
Aug(usti) Romion*. Die Form aiuta ist sciion italie-

nisch und in dem Augusti Romion findet sich zuerst

die vulgärgriechiscbe Form 'At/Mof, 'i\flfuij5y fÄr

'PUfittJoi, 'Piafiuioay. — Ein durch zwei Abbildungen

verauscbaulicbtes 'Byzautine silversmiih's work from

Cypms* behandelt 0. M. Dnlton (8. 615—617);
eine 'Didicace d'icono' G. Millet (S. 61S '619). —
L. Schmidt kommt auf diu von J. Uuury Byz.

Ztschr. XIV (1905) S. 527 f. behandelten Stellen des

Prokopios 'Zur Frage nach der Volkszahl der Vandaleu*

(S. G2u/621j noch einmal zurUck, indem er Uaurys

Anfttettnngen dnrehMS nUebnt. —

Gymnasium 5— lU.

5 8. 153— 162. E. Hobmann, Zar Behandlung
der lali.iiii?clu'n "dafs'-Satze auf der Mittelstufe des

Gymnasiums, spricht in Anlehnung an A. Waldeck
und an K. Willings HJmndtQge ^er genetisdien Schnl*

grammatik der lat. Sprache' Ober die Behandlung der

deutschen Dals-Sülze bei der Übersetzung ins La-

teinische. — 6 8. 198—309. R. Berndt, Ovids
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DarstelluoK des Miobem>-ibü8 als tragiscb-dramati-

Bcber Stoff iMtraelitot, rQbmt d«n kmnstvollm Bau
der Stelle, r|ic sich in ffliif Akte ji'it'derc. — 7 S. 229
—234. E. Ho Ii mann, Der Verfasser der anunynien

Isokrat csbiograpliio, ftltirt kurz die Grttiide an, die

ibm die Antortchaft des Zosirons wahrscheinlich

machen. — 10 8. 353—362. Fr. Startner, Die

Entstehung der Odjnee, nniennebt die ArlMitsweiie

des Diclitors.

RozenHlonM-Ver/elchnlH iililiol. .Schriften.

Aeschjlus. Martcnon, Pli., I.cs drantcs

•rKschylc, Iratluctions en vers franguis: /iVr rr. 19

S. 823 f. Gnt, jeiloch f<-hlt die acsclijrleiiche Pracht

und Wnclit des Ausdrucks. Mi/,

Alci)ihroniR rbctoris Epistolaram libri IV.

Kd. .1/ .1 Schnpeji': lUrue il. i'( pr. 1905 S. 383 4.

Kmilich kritisilii' ulleii Anforderungen enispreclicnde

Aossabe. //. (i.

Aristopbane, la Faix. Ed. Fatd Mazo«: Ji. d.

et. ijr. 1905 8. 884. Kritisclier Text nnd bniach-

barcr CoHimcntor. Doch wird das Felden von

AiuUyseu uud die tecbuiscbo AusfQbruug von T. Ii.

geladelL

Barbegallo, L. , La finc delln Grecia nnfira:

yy. cf. «(^. 1905 S. 384/.0. Durch nicht geburigc

BerndcriditigQiig des griechischen Asiens vnd Egyptens

ZQ schwarz gemaltes BiM. A. Ii.

Bonndorf, Otto, Zur Drts-kunde und Stadt-

geschicbte von Ephesos: /(". «tr/». 1906 I S. 321/2.

Musterhafter, was den Inhalt und die Ansstattong

betrifft, Vorbericht zu den Ausgrabungen Ton Ephesos.

Georges Lafaye.

Bibliotbeca sciptorum graecoruro et ro-

nanemin Teabneriana {(iforgU Mmatthi Chrmn-
ron cil

'
". dt' DoOt\ T/teoJoreti (jvtici urtim o^fi ctic-

niiin curulto rec. J. litieder, liacclit^iidis curuiin<i

tertium ed. Blaß, Folyln IJüioria« ed. 'J'/i. Bütt-

n. f - Wohnt vol. IV. V., l'rocH Diadochi in IHntouix

'Jitinteuin comuifutana ed. A'. Ihthl, /..iLami opera

ree. Ä. Foereter, vol. II): ol.bt. 11 s. 336. Doreli-

weg anerkennend beurteilt von //. Sciteuhl.

Boas, M., De cpigraminatis Siiuonideis: Urr. 19

S. 8S4 L Eine gate FOrderoog der Saebe. My.

Bögli, H., Ciccros Rede f«r A. Cnecina: Nphli:
13 S. 292-295. Den Inhalt t'üj' "'l'er nnd z.T. zu-

stimmend an Franz Luterbacher.

Busolt, U., Griechische Geschichte III. 2: Der
pcloponncsische Krieg: R. d. A. ffr. 1905 8. 886.

Uelu rtrifft aln Arbeit, Inrormiitionsijuillc, in Wissen

und weiser Kritik sogar die Torbcrgelicndeu Bünde,

wenn aneh T. H. nicht mit allem einverstanden ist.

Caesar^ Brirgürkricg, Te.xt und Commentar von

IL KleUl: (ji/mnammn 7 S. 238. Schöne Ausgabe.

J. SüzUr.
Ciccros Tnsculanen 1 und V, Te\f und Commen-

tar, von P. V. ßolteii»(eni : GynnKisinm 7 S. 238.

Gutes Hilfsmittel, J. Sitzler.

Cicero, Pro Boscio, pur J. JS'icol: Ii er. 19

8. 330. Ifaa Tera^&l die Berttcitsicbiiguiig dos

Vetos CloDiaoensiB. E. T.

Corpus poetarum Latinorom ed. J. l'. Po»t-

qaie. fasc. T: Hortlans, loreBalis, Meaealanaa: Boll
'i> fiiol. cl XIII 1 S. 5-9. Eine Fortaelnag des
Unternehmens wünbclit /'. lüisi.

Croiset, M, Aristopbane et Ics pertto k
Äthanes: Kuli. cnt. 17 S. 329. Wird aoerkannt von

A. Dti/'ouy.

Bu r i ji i il e s , Mciiea un<l .liiliipcnia bei <len Tiiurern,

Text uud Commoutar, von Chr, Muff: Uyiitiatiuin

6 8. 908. TAehtig. J. Sitzler.

Ell ii])ides, Phocnissen. Zum Gt brauch für

Schulen herausgegeben von C/ir. Aluff : Holl, di /Hol,

cl. XIII 1 8. 8 -5. 8ebr dankenswerte A. Taeem«.

Fick, Aucu'f, A'orurici'liisrlie Örtsniinioii als

Quelle für ilie Vorgeschichte (iriechenhiiKls verwertet:

1. e. 30 S. 1044 f. .Icder, der sich niil den vor-

geschichtlichen Vdlkcrverh.'iltnissen Griechenlands be-

schäftigt, mufs das Buch benutzen.

Fraenkcl, E. , Griechische DenominatiTa in

ilircr geschichtlichen Entwicklung und Terlvettnng:

Boll di litoi d.TLTil \ Trots einiger ab-

weichender Anschauungen im ein/i lnen ist mit dem
taehti(!en Buche .1. Am im gauzen sehr zufrieden.

Fritz, W., Die handsebriftKehe Oberiieüsmng

der Briefe des Bischofs Synr = ins: 77- /.Z 1 4 S. 4 1 4 f.

Gute Vorarbeit für die 11erausgäbe. J. JJrautke.

Furtwftngler, A., IKeBedeotnng der Gymnaalik
in der griechischen Kunst: Boll, di fUoL id.Xlll 1

S. 9 f. Ausgezeichnet. 1'. i 'esareo.

Geffcken, J., Das griechische Drama: Gym-
nasium 5 S. 164. Anregend. J, SiUler.

Grnpp, 6., Kulturgeschichte dw römischen
Kaiserzeit : (iymnamm 7 8. 346. Uftt in wünschen
übrig. 1\ Manm.

Hense, O., Die ModilUieniiig der Maske in der
griechischen Tragödie: Kcr, 19 8. 888 1 Sehr be-

achtenswert. Aiy.

H cy c k , Ed., Deutsche Oescbicbte : Lief. 1 - 7

:

/. r. 31 S. 1072. In diesem ganz vorzaglicben Werke
sind auch die Römerkriege behandelt.

Uolzweifsig, Friedrieb, Übungsbuch für den

Unterricht im LAteiniscbeD. Kursus der Obersekenda
und Prima: A'pAJ?. 13 8. 802. Das Back fst gnt
und praktisch augelrj^t F.. Köhler.

Uorovitz, J., Spuren griechischer Minien im
Orient: ^. </. ^. 1905 Bl 898/4. Efam nüsnlings

etwas weitschweifige Erggnsung von Reichs Mimna-
werk. '/'. Ii.

Jordau, IL, 1. Rbytbmiscbe Prosa in der alt-

cbristlicfaeu lateinischen Literalnr; 2. Rhythmische
Prosatexte: Tltl.Z. 14 8. 411 -4U. 1. Verdienstlich.

2. Ob der Text U richtig bebandelt ist, scheint

sweifelbaft. F. KuUenbuseh.
Judeieb, W., Topographie von Athen: Rer. 19

S. 329 f. Gründlich uud vorsichtig. My.
Kommentar, anonymer, zu Plalous Theaetet,

bearbeitet von //. Difb und W. Sclntbart: Her. 19
S. 325-327. SorgfiUtige Arbeit. My.

Leo, Friedrich, Der lateinische Vers: y^C. 30
S. 1045 f. Die Ausführungen dCS Verfssam sind

sorgfUtig durchdacht. £> Z,
de Loosten, Jesus Christas vom Standpnakte

des Psychiaters. Eine kritische Stndie für Fadilente

V
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und gebildete Laien: LC 30 S. 102.^ f. Gegen dtSM
Broschüre worden starI<o Bedenkon erhoben.

Luschin von Ebeiigreuth, Ariu)ld, Die

Mflnzc als hislorisrhos Denkmal sowie ihre Bidcutiui;;

im Recbts- und Wirtacliaftslebett: JX. 30 S. 1050
Aof gebr kleinem Raame wird hier eine Falle von
Bi'Iclirunu; ^;i-botcn. F. F.

Molscbmann, Wilbelin, Die Cbariktere bei

Lyftia«; NphH. 18 8. t89>979. An MbnrMnnigeii
OcolKichtungcn fohlt es nicht; aber da» OeSMAt-
ergebuia ist abzulcbnen. Gustav Hörpel.

Novnm TeBtamentnm Latine secondum editionem

S. nicroiiMiii , rec. J. Wor>!^tc'.r(li. II, 1. Acta

Apostolorom: TAA^. 14 8. 401-404. Mosterlcistang.

IT. Dob$ekütt.

Oltramare, L'6pttre h. Augaste: Rcr. 19S.380f.
£ntbält feine Beroerkangea. E. T.

Grieebisebe Papyri nediKtniscben Inbalts, be-

arbeitet von K. Kalbfleisch und II. Schöne: Rcr.\%
S. 325- 327. Eine Textverbesserung gibt My.

Tbe Uibeb Papyri, part. I, cditcd with trans-

kUons and notes by ßertiard 1'. (ireti/ett and

Arthur S. üuat: LC.31. S. 1078-1081. Eine
nnglnnbHebn Menge aebwferigBter Arbeit steckt in

dem Rande. F. B.

Pöhlmauo, Kobort, Zur Geschichte der antiken

PnUiiistik: NphR. 18 8. m-tt97. Diese geiatTOllen

Bemerkungen sind zugleich ein wertvoller Beitrag flUr

die Geschichte des Konflikts zwischen Cäsar und
Ponp^nc Sbeiliaiipt G. Piher,

Tolybii Ilistoriac, retractavit Tli. IhVinrr-

\\ ob$l : U. d. et gr. 1905 S. 403/4. Entschiedener

Fortsebrltt gegeoflber Hnltich, wenn man aaeh die

IIerau<^^'ahc nicht durcbwag ab elM kritladM be-

zeichnen kann. T. H.
Roberts, E. 8., and Oardntr^ E. A.^ Ab iatro-

duction fo greck cpigraphy. Part II. Tbe inscriptions

of Altica: Athe». 41 lü s[ 136 f. VortrefHicbes Hilfs-

mittel besonders für Anfänger: einige Wunsche äufsert

der Rezensent, deren Bofoignng das VerstAndnis er-

leichtern wOrde.

Rüther ford, 0., A cbaptar ia tbe history of

annotation, beiug Scholi» Ariatophaiwa vol. Iii: Jtier.

19 8. SS7 f. ErgebDfsrdeb. Ify.

Schluniberger, G., L'Epop^e byzantinc ii ia

fin dn dixiime siide. 3'' partio: R. 'arch. 1006 [

S. 3S3/4. Ein reiches Buch mit köstlichen Abbildungen.

F. de Mi'ly.

Scbabert- Soldern, Richard t.. Die mensciw
liche Erziehnng: LC, 80 8. 1058. Terf. verlangt

n a. eine Übergangsscbiil« voD den Uittalachnien aar

Universität. Belm.
8ehvlti, W., Pythagoras nnd Henklit (Stadien

zur antiken Kultnr Heft I): öLhI. II S. 331. Die

Sammlung verdient Fortsetzung und allseitige Unter-

sUttnog. A. Ui^äittck.

Sinko. Th., Do Apulei et Albini doctrinac Plato-

lücae adumbratioue: Jicr. 19 S. 331 f. Die Frage
der Chronologie der Schriften des Apakjas ist noeh
nicht gelöst. P. f..

Sophocles. 1. Erklärt von ik/metJewin und
tiauek, TV: Antigone. 10. Auflage von E. Bru/iM

;

2. Antigone, denuo rec. .1/. DlayJe»\ 3. Tbc Philo-

ctetea, with a commentary abridged firom tbe Uu-ger

edition of H. JeM. by S. ShuMur^ht liev. er. 19

S. 321 rV-'.S. 1. Kine der hosten Ausgaben. 2. Ent-

hält gutes und QberllUssiges. 3. Liobenswcrt. A.
Aiartiu.

Studies in bonor of Basil L. Gildcrsicovc:

1902: J{. d. et.gr. 1905 S. 389/90. Weniger Stoff

nnd mdir Ideen wSren besser gewesen. A.-J. Reitweh.

Veltb, G., Geschichte der Feldzüge C. Julius

Caesars: XC. 31 S. 1068. Verf. wird sich auf

Widersprach im einzelnen gefafst machen mflssen; aber

als Ganzes verdient sein Buch Lob. Franz Fröhlicli.

Vofsler, Karl, Sprache als Schöpfung und

Entwicklung: A>A/f 13 S. 297-301. Die philoso-

phische Einleitung gefallt weniger; aber interessant

und schön sind die Ansfdhnuigen in den praktiseben

Teilen. J. Keller.

Weill, Raymond, Recueil des inscriptions

egyptiennes du Sinai: lt. orcfi. 1906 I S. 217/8.

Historisch wichtige und im Spcciellen höchst inter-

essante Studie Uber den Bergbau der a. Egypter in

dem Sinaigebirge an der Band der allen wissen-

sehaftUehen An|i>rdeningei erflüleodeii Avsgabe der

iBBchrlAeoteste. A. Höret.

V6««lelinls neuer Bllelier.

Fregni, Gius., Delle isirizioni che si leggono

neir arco di Fl. Cottautitw Massimo a Roma: studi

storici e fliologiei. Hodena. 94 p. 8e tavola. L 1.

Kracmcr, A., De locis i|uibusdani, qui in astro-

nomioou, quae Manilii ieruntur esse, libro I cxstant,

ab Hoasmano, Britaiinoraai viro doetissimo, uuperrime
corruptis., Frankfurt a. M., Gebr. Knaaer. 47 8. 8.

J(. 2,50.

V. Landen, W., BeitrSge znr Altertomsknnde des

Orimfu. V. B.'iliyli iiisches vom Mittelmeer. Bes ols

Meergreis. Das Tor von Rumeli. Enguuasiu. L<eipzig,

E. Pfeiffer. 48 S. 8. Jt 9,60.

Lygdami carmina Accedit Panepyricus in

Messallam. Edidit, uilnutatiunihu.s excgeticis et

erltids imtraxtt ü. NemelUy. Budapest, Verlags-

bnrean der nngarischen Akademie der Wissenschaften.

180 S. 8. JtZ.
Merlin, A., VAvei^ daos l'antiqttili. Fonte-

moing. Fr. 12.

8ara8in, P., Znr Einftlbmng in das präfiinto-

nsiche Kaliinett der Sammlung für Völkerkuudi im

Basler Museum. Basel, Uelbing & Lichtcobahn.

58 8. 8 mit Abbildnngen. M 1.

Schwanz. K., Ite.ie auf //. Uitmtr. BeHin,
Weidmann. \ \ S. H. Jl 0,40.

Stuti Silvac, cdited by «S. J'lallimore. (Oxford

Clauieal Texts.) Clarendon Press. Sb. 1D^6.

Tbulin, C, Italische takrale Porsi,' und Prosa.

Eine metrische Untersuchung. Berlin, Weidmann.
III, «0 S. 8. 4 2.

Vahlen, J., Über Uoratiu.'t Brief an die Pisoneo.
Berlin, G. Reimer. 26 S. 8. JC l.

ViMlwMMhtw H«dtlrtwin Pn>t Dr. Hl Dr«fcaiiD. grMap—

.
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Verlag der WeidmannteliM BuohhandliuiQ in Berlin.

Soeben erschien

:

Zum Gedächtnis von Ludv^ig Boss.

Rede
l>ei Autritt des llektorats der vereinigteu Friedriebs-

Uoirereitat Halle-Wittenberg »m 1:1. Juli 1906

gehalten von

Carl Robert.

Nebst dem Hihlnis von r.ii<hvi<: Itoss.

^rr. fs«. (i»?* S.' ^vh. 1 Mk.

11.

Früher ersrhicneii

:

Abteilung: Juristiscbc Sclirifton. Erster Band. Lex. 8". (VIII

u. 479 S.) 1904. Geb. 12 M., gt b. in II;ilbfrai.2h.iiid 14.40 M.
Abteilung: Juristiscbe Schrifteu. Zweiter liaud. Mit 2 Tareln.

Lex (VIII u. 4Ö9 S.) 1905. geh. 13 M., geb. in Halb-

franzbmd 14 40 H.

Vor kumai endileineDmditd«
gratis und franko zu Dienitent

Lager\erzeichnis .»«il. .Vrihäologi»

(piithaltt'iid (ii<> Hililiotli. k^'ii der

llerren l'r<)fi\ssoriMi Dr.W Gurlitt,

Graz, »owie Dr. F. Ilettn«r, Tri«:;;.

l.ngerTeneiehnia 278L KUatiscbr
Philologie und Alterluottkiude
(Hierin Angebot der BibUoUitk
des Herrn Gehdmrat Dr. Wach»,
lunth.)

LagfiMi/iMiliiii^ Kl.i-oi-'li

l'liiidid^ii' und .\lf crliiiii-kiin'l''

fcntli.iltrnd die Itilditithckcn 'Ic

Hern 11 t'rofrssoren J. L. U»itiu^

K<)i)i-ii)i:i^'t>ii und P. Whitci^

ffid, Ittrliiii.

Buchhandlung 6astaTFoclC,(i.m.b.lL,

Lelpsig.

Verlag der Weidmaimsehen Buchhandlung, Berlin.

Soeben erschien:

Gesammelte Schriften
von

11i«odor Monumeeo.

Vierter Itaiid.

Historische Schriften.
Kr.>>t«'r Itaiid.

Lex. 8». (VIÜ u. hßn S.) l-i M.. •^<'\<. \u (l .llifranjtband 14,40 &L

InltaltsveFzeiehnis.
I. Die Romiislenendff. — 11. Die Tatiusle^fü l . Hl. Zania.— IV. Kimig IMiiliiiii \ . uii'l tlir L;iris!i» r. - \ . Hriiu'rkiifitri'ti 7.iim

Deeret do> L. AiMinlius raulii>. \ 1. Sfnatslie-dilufs üIht I'i-rp!-

inon. — VII. Mitbrudate» Pbilo|»ati»r l'lula'li l]iluis. — \ III. Die
Dynastie von Komuiagene. — IX. Die licchtslrau«- /.vriscben Caesar
und dem Sennti - X Der Senat«be»cblufH bei Joseubus aut. 14|

6. — XI. Das Hilitursx !>tviu ('ae«arii. — XII. Zur ucHcbichte der
(^aeeariadien ZeiL — Xlll. Das Datum der Krscheinung dee KoBMten
nadi Gaesars Tod. — XIV. 1) Übor die Bildnisse der remiscfeen
Proconsuln auf den ProviAsialmttnzen der wumetiseben ^podie. ^
*2) Zu d<>n Manzen mit den Bildnissen der rrokonsuln von AjAn
und Africa. — XV. Die nraefeoti frumenti dandi. — XVI. Die ört-
lichkeil der Varrus!4cldacnt. — X\'ll. Der KechenHcbalt*bericbt des
AuguNtus. — XVIII. Dan Auguittii^cbe Kestverzeicbnis von Cumae.
— XIX. Die Familie de.«* (lermauicus. — XX. Kdict des Kai.ser.s

("laiidiiis iiluT das rüiuiscbe MüiKerrriilit >b'r .ViiainnT vom .1. Ui

n. Clir. — .\X1. Di.' l.;iKe von Tif<raiiiik< rta. XXII. I i Dit letzte

K.itiipl' der rtiiiii-iclirii Ui-jnildik. _ A U. rtur liiMTt;itis. — :{i lii-

-«•liiifr iIl'm L. \ cr^iiiiiu« ifut'iis. — XXill. zwei .'^«•ldacht4'ii vou
l'i'tiiaiMitii im .lalin- (i'.i u. Chr. — . Zur I.fl)i'n>^ji'srlii( liti- di>
iiitiiiiTi'ii l'liiiiiis. — \\\. Dif ('hroiiiilni;!«' «Jer ItricCc FinntDf. —
\.\\ 1. ]>i r Marfiiiiiinifii Kri''i; unter Kui^i-r M;ir< ii>. -- X.WII. Das
I{(')ii'iuviinili-r der M:iri'ii« Sanlc. - XX\ III. I'erenuis. — X.XIX.
stili. li.. und Alari. h. \\\. ,\etius. — XXXI. Kpinlkoa.— XXXII.
Vandali^clh' l!i iit<'^tiicki- in Itulieu.

Verlag

itr WeUbnuiMciwB BacUuurilm
Ii Birlli.

Soeben erschien:

Eine Untersuchung
von

WUhelm Nitsobe.

gr. 8*. (112 S.) geb. 2Mk.)

Solider Atiilnick a. d. Zeitsehrif! f.

d. (iymua.'<ial«-eüen: Jahresber. d«'*

PhiIoL Verein«. XXXH.)

Yerlag

Wfliüiianosclian

! Birlta.

Sodien eraehien:

Berliner

BiUiotkekeftfftlirer.
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Rezensionen und Anxetgen.

B. Hartleben, Champollion. Sein Lehen und sein

Werk. Berlin 1906, WeiUmannacbo Buchliandinng.

9 Bde. XZXII, Ö9S and 636 8. gr. 8". 80 Jl.

Für die Geschichte der Ägyptologie ist in deo

letzten Jahren TerhäUnisraiilaig viel «^eschelieii.

Dank der Tätigkeit Maaperos, des erfolgreicliäten

lud vielseitigsten nnlttr den moderoen Agjrpto-

logen erlolgte die Aa^gabe der gflaaumaltea klei-

iir reu Schriften einer Reibe französischer Gelehr-

ten (^Httillet, ('habaa, Dcv«Tia, M:iriette, Maspero)

und wurden dabei von sachkundiger Uaud Bio-

gnphieo (enAer bei Haspero idbat) beigelfigt

In England ist unter I.eitaog TOD Naville und

anderen für Reuouf das Gleiche geschehen uml

soll auch hier eine Lebensscbilderong dea Gelehrten

^ EigSoiQBg bilden. Bei aller dtcMr Arbeit

«nrde aber der Haan nicht berücksichtigt, doiMn
Leben nnd Lebenswerk den Beginn der agypto-

logischen Wissenschaft bedeutet, Fraufois Chatn-

pollion. Freilich ist mehrfach versucht worden,

d«B Yarlaof der Eatriffernng dar fiian^jphen
za schildern; aufser in rerscbiedenen, meuÄ wenig

witerliissigeu kleinen Studien ist dies TOT allem

Weits lb43 durch ächwartze in seinem Alten

Ägypten geieliehen. Allein, dieeea Werk war so

breit nnd unübersichtlich augelegt, daft nur wenige
aieh der Mdhe nnteraieben werden, »eine 2183

Qnartaeiien dnrobsaarMten. Anilerdem Ober-

geht dasselbe alles PersSnlicho, und ohne dessen

Kenntnis ist bei den verwickelten Prioritätsfragen

ein kiareü Verständnis der wisseuschaftiicbeu Vor-

gänge hier nieht za gewinnen.

Diese Lücke in der Literatur ist das vor-

liegende Werk anszufiillcn bernfcu, dessen Ver-

fasserin mit unermüdlichem Eifer die Statten, an

denen sich Champollions Leben abgespielt hat,

beaneht, mfindliehe &k«B«KgaDgM) eingezogen,

Archive von Museen und Instituten durchgearbeitet,

die gedruckte Litoratnr verwertet, Familieupapiere

j

ge|jruft hat. Äui gruud dieses sorgsam gesiohte-

1 ten Materials hat FrL Hartleben das Leben des

Entzifferers der Hieroglyphen anschaulich, lebhaft

imd mit warmer Begeisterung gescliildcrt, seine

wechselnden Schicksale beschrieben, seine ätreitig-

keiten mit anderen Gelehrten erörtert, seine gei-

stige Entwiekloi^^, soweit möglieh, klar gelegt.

Absolute yollstämligkeit war diibei naturgetnärs

nicht immer zu erreichen; trotz allen Nochsucheus

wies das Material gelegentlich Lücken auf. Hier

wird gerade diese Biographie anoh andere dam
anregen, bidier Unzugängliches nachzutragen.

Interessantes werden bereita die Briefe Cham-

pollions an Augclica Palli bringen, welche Ersilio

Michel in der Biographie der genannten Diehtwin

I

zu verö£Fentlichen gedenkt und welche zeigen,

j daik das Verhältnis der beiden Persönliehkeiten,
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weuu es auch stets eiu freuodschaftUcfaes blieb,

doeh «io weit D&herM war, ab man bither an-

nahm. Anderen liat die Vsrfiuserin selbst, wohl

ans persünlicheu Gründon, nnr andeateD können,

wie die aageblich in der grolsen Pyramide er-

folgte EinweihoDg Clmuipolliona in den Orden der

Brüder ?ou Luxor, in einen jener zahllosen ok-

kulten Gelieimbünde, die im Zeitalter der Auf-

klüruug wie Pilze am dem Bodeu schössen. Es

ist dieie LBeke vm ao mehr m bedaoeirn, als die

Einflüsse dieser Ordcuslebren manche Eigentüm-

liolikt'it in der Aiiffiissimg dor altägyptischen Re-

ligion durch (Jhauipoiliou erklären köuuteu.

OhampolUoB hat kein glQckUohes lieben ge-

fDhrt, er hat andauernd unter engen Vermügcns-

Terbältnissen und heftigen Gegnerschaften zn leiden

gehabt. Teilweise lag letzteres au seiner Neignug

niT Satin, durah di» er nah mnadw Feinde

machte, teilweiee an teinen Beatrebnagen, sich

politisch zu betütigen. wobei er als liberaler

Idealist zu den bcrrscheudeu Kreisen, besonders

zur Zeit der Reaktion unter den Bourboneu, in

Gegensata trat. GroAen Anteil hatte daran aber

auch die gelegentlich fast reklamehaft wirkende

Propaganda, weiche sein älterer Brnder Gham-

pollion-Figeao för ihn an machen sachte. Wir,

die wir io GSiampoIlioo den erfelgreiehen Ent-

zilEarer der Hieroglyphen sehen, sind ja geneigt,

die von voruhereiu feststehende Ansiclit der Fa-

milie Champolliou , dala Pran^ois su etwas Be-

sonderem aaMnehen eei, an teilen. Man darf

aber uiclit vergessen, dafs bis zum 14. September

l.S2i, au dem ( 'hatupoUion durch eine plötzliche

Intuition das X'eratänduis der Hieroglyphen auf-

ging, da« Ergebnis setner Tsrsnehe anf dem Ge-

biete der EntnflFerang das zahlreicher anderer

seiner Zeitgenossen kaum übertraf. In der Kenntnis

der mittelalterlichen arabischen und koptischen

Quellen war er dem Verfasser der noeh jetzt

grundlegenden Memoires geographiques sur

l'Egypte Quatreinere nnd dem Herausgeber von

Abdallatifn Uelutioa de l'E^pte de Sacy keines-

w^ fiberlegon. In anderen Pmikten des Wissens

mnfste er hinter dem grofaen Philologen Letronne

nnd auch Jomurd zurückstehen. Pas stete Be-

tonen, dafil er der Einzige sei, der den Hiero-

glyphen ihre Gdieimnisse eotreilW kltena, mnfste

in dieser Zeit Terletiend wirken; es hat mit Ter>

aulafst, dafs die tatsächliche Entzifferung von sonst

uubefaugeu urteilenden Mäuuern eunäcbst mit

Mi&tranen aufgenommen wurde.

Mit dem wisseosehaftliehen Erfolge nnd der iu

RiescntohritteD fortschreitenden Erkenntnis" der

ägyptischen Sprache uud Kultur, die Fraufois ta

verdanken war, wnebs bei F^feae die YeigBtls*

rang des Bruders. Dieser selbst verhielt sieh

freilich nunmehr dem Urteil des Alteren gegen-

über kritischer. So lehnte er die Einmischungen

in seine Ehe und die Bemerkungen gegen seins

Guttin ab, Hefa sich anch nicht gegen Rosellini

beeinflussen, hörte freilich auch nicht auf die be-

rechtigten Warnungen vor Salvolini, der später

•inen Teil der Papiere des Entuffnera stahl. Aber

noeh Ober das Grab hinaus haben die persönlich

gereizten Artikel Figeacs gegen alle, die die

Gröi'se seines Braders nicht in jeder Besiehuog

aaerkenntin wollten, Gegnerseluiften gegen dessen

Person und Work wachgehalten, die sonst der nu-

nmstöfslicheu Letstun;j f^es:;ei)nl>er wohl verstummt

wären. Der übertriebene Familiensinn Figeacs,

dessen gröfsere Erfahrung, Walttdogkeit, nnaniüd-

Itche Opfermatigfctft einerseita, wie die Verfassern

anschaulich schildert, ChampolHon zum grofsen

Teil die Möglichkeit der Entwicklaug veraohaffit

hatte, bat hier aaf der andern Seite manch« fiber-

flOssige SoMrfe gweitigt nnd sebidigend gewvkt
Der eigentlichen Biographie des grofsen Ge-

lehrten hat Frl. Hartleben als Anhang eine Reibe

vou Auszügen aus wichtigeren in Betracht kom-

menden Aktenstileken nnd Faosimiles eiaar Beihe

von Mannskriplf^roben ChampoUions beigefügt

Femer eine Liste iler Sohrifteu des EutzifFerers,

eine Besprechung der ihu durstellenden Porträts

nnd Mn ausf8hrliehss von 11 Bollaeher nntw-

zeichnete« Register. Ein schSaes, auf grund eine«

1823 gefertigten Gemäldes hergestelltes Licht-

druck bild ChampoUions eröffnet daa Werk, dem

EinfBhmngen von 0. Naspero nnd Eduard Meyer

vorangeatellt sind. Das Buch bildet eine wert-

volle BereicheruDg der GelehrtengCHchichte, und

vor allem die Ägyptologie, deren Begründer das-

selbe gewidmet ist, hat allen Grund, derVerftaaeria

für ihre mühevolle, zuTerliasige nnd «rfolgreidM

Arbeit dunkbar zn sein.

Bonn. A. Wiedemann.

E. Lehmann, Nova stndia Enripidea. Disscr-

tationes philolog. Ualcnses. vol. XV p. 4. Halle o.S.

1905, Max Niemeyer. Hl, III u. 162 S. gr. Ö". 4X
Der Vof. Tcrsprieht in arinen Shdkt £M>

jndea, die er nova nennt, obwohl sie, angonsobein<-

lieh seine Erstliugsschrift sind, viel neues zu

bieteu und Schönheiten, die vor ihm noch nicht

beobachtet worden sind, ans Idcht zu stellen,

und tritt &st allen Vor|^ngarn anf dam tob

ihm behandelten Gebiete mit dem GefOhl dsr
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Cberlegüiilieit nnd dem Selbstbcwafstseiu des

glBoUich«!! EotdMken gegenfiber. Er hat neb
(Br seiue Untersucliung ciu wie er meint bislier

vernnchlrissigtes Gebiet ausgewählt, nrimlich die

nicht strophiäcbeu Teile der meliscbeu Partiea

im EmripidM, alio die Apoleljmena nod die Ep-
oden. 'Curmina aatrophiea nemo aJliuc »atia ac-

etirate fxplicavi'C sagt er und will ilalicr splbst die

bisher uDbekannten Gesetze ihres Baues nach-

weilen. Er 'entdeekl' deo die Wiedeibehr ^eioher

oder Uinliciier Verse oder Toateile, die in Be-
spoDsion mit einainicr stehen: uemo fanus omnia

ttietrorutn gentra permücuü : vertua aimiUa et pure»

ita eomponuniHr^ ut harmonia quaedam eveniat et

elegantia. Mau wird «• der geriogen Vertrantbeit

des Verf.s mit der motrischon Literatur zu gute

halten, wenn er mit diesen Sätzen etwas wcsent-

Keh Neues aoszosprechen glaubt. Er scheint von

den nblreidien und vendiiedenartigeo Versneben

Symmetrie und Ordnung oder, wie mau es so gern

nannte, Eurliythmie in den Gesäugen nachzu-

weisen, nichts zu wissen oder keine Notiz uehmen

tu wollen. ÜlM%eu aber verfKbrt er in gaax

ibnlicber W«ee wie die Enrhytbmiker, nur mit

weniger Strenge nnd wenige r Rucksicht auf die

Grölse der rcüpoudierenüeu .Stücke. Auch er ver-

bindet tn den von ihm gegebenen Sehemalen dnrob

Klainmern oder Bogen mit einander, was in Ro-

sponsion steht, sor<rt auch wohl durch Vor- oder

Räckwärtarückea ein/eluer Teile im Schema für

den beqnemerat Überbliek der fibereinstimmenden

Versstiicke, aber von dem Naebweia der 'leges

reconditae' ist wenig zu spüren. — Besonderer He-

TWzuguug erfreuen sich bei L. die duobmiscbeu

Lieder, iHe naeb seiner Aneiebt bei den bentigen

Philologen in dem ülileu Rufe sielieu, ein gemiK

eoiitortutn et (lijjicile im sein, das ahhorret n irli-

guorum uiftroruin aeqmbilitate , währcud er selbst

eie ffir ausge^eiebnet dnreh sorgfältige nnd knnst-

milUge Behandlang erklärt. Ex widmet daher

den carniina dochraiaca den gröfsten Abschnitt

(S. 53— lOä) seiner Schrift und geht ooch um
SeblnsM derselben in einem Bxknrse (S. 149—160)
auf einige seltenere Docfamiasformen ein. Bei dem
rhythmischen Aufbau der dochmisilirn Cantica

kommt nach der Ansicht des Verf.s der Wechsel

der aufgelösten nnd nioht anigelQsten Formen in

Betraebt. Mit dem Bnehetnben n beneiebnet er

die anfgelöste Form wv~..>^. mit b die Form
ohne Auflösung mit c und d seltuere von

anderer Gestalt, und es ergeben sich ihm so allerlei

aymmetriadie Fignren wie s. B. 8. 90

b a e ft b.

S.ÖÖ: I. aaabajll. abbau III. bbbaaj IV. aabca,
8.68: aba|8ea|bb|ada|bb.

Die bisherige Gestaltung des Textes uud die

metrische Auffa-ssnng der Herausgeber gibt dem
Verf. sehr häufig Aulaüs au Äufserougeu des Un-
mots Aber die Verkehrtheiten der viri doeti^ so 8. 9:

tota stropha in diem hm ab editoribus magis

etiam mutilatur atqne corrumpitnr, qui etsi qualo

Sit metrom ipsi iguoreot tarnen ad id metrum per-

tnrbatnm ettam riteram stropbam rnSgant.

Doch gibt seine eigene Auffassung und sein

eigenes Verfahren bei der Zerlegung der Verse

nicht selten Gmud zu Bedenken, z. B. wenn er

die troehBiioben Strophen Phoen. t. 289 ff. vvv di

fuu rrod tetxiuv
\
Sftv^^ ftohav^A^ aT.SSOftt

uml V. Ii7(i fF xrrl rr,-' xav uQnfiäioQog als iambisch

auffui'st; wenu er lieleu. v. 366f. folgende Vers-

tellung Toruimmt

(tätige TS itatdtv aU#-

uud Phoen. y. 247 f. (S. 26)

wftvoM ai§ui »onfi «Im—
tt %&t *«nmr<p6iiov . .

.

Phoen. V. 677 f. *ht g not' axyovov "Enrnfw

_,,,/ \.,^wr. (sie!)

Der zweite Teil der Dissertutiuu handelt von

dem Ban und Vortrag der in den lyriseben Pto-

tieu 1)1 i l]iiri]iidea rorkommendeo iambiscbeu Tri-

meter. In den Kommoi und scenischcu Amoibaia

hudea sich zahlreiche Trimeter, die ihrem Inhalt

und ihrer Form naeb sieh ton den dialogiseben

nicht unterscheiden und nicht als ge^iuugeiie Verse

augesehen werden können; ein solcher Wechsel von

Siug- und Sprechvortrag hat ia kommatiechen Par-

tien niebie BefremdHohes. Aber in den Cborikm

uud in dmi Monodien erscheint eiue Unterbrechung

des Gesanges dürrh einfache Kecitation doch sehr

bedenklich. Lohmanu glaubt, dafs ein untrügliches

Kennteieben anr ünteraeheidnng der gesungeucn

und der blois reoitierten iambitcben Trimeter der

Versbau darbietet: der gesungene Trimeter habe

wenigsteus bei Euripides überall reine Seokungeu,

nur an mter Stelle lasse er die Linge statt der

KQrae an; dagegen sei die Zulaasnng unreiner

Senkungen ein Beweis für den blofseu Spxech-

vortrag. Er beobachtet zunächst den Bau der

Triuioter in Cborliedern nnd findet mit wenigen

Aninahnen alles mit seinef Begel im Binkhmg^

unr Ipbig. Tanr. 414 sei statt Trrfiae» ein anderes
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Wort zu erwarieu. Aber iu den Wecbaelgesäugen

and Monodimi finden moh neben vielen rein ge-

bauten und für den Gesnng geeigneten Trimetern

gar n'u'lit wenige, die mit irrationalen Seukuu<^en

gebildet sind. Für diese bleibt also nur die Aos-

knnft fibrig, Sprechfortrag MranebnieD, wenn die

Lohmanniehe Regel Geltnug haben soll, aucb iu

^ilen, wo rler plötzliche Ubergai-.g von blofser

Rezitation zum Gesaug befremdlicb eracbeint wie

Med. 1288 f., Hippol. 823 f. 8 f. 838 f. 842 f.

mt
Der latoiuiacbe Ausdrnck der Dissertation ist

uicbt frei von maunigfacben lukorrektheiten, die

Dmckkorrelctnr verrät Maugel au Cbuug uud

geringe SorglUt; «nitSlkig enebeinen die hSnfigen

AbkQrznugen, die vielfach in ungewShttliober

WetM zur Anweuduug gebracht werden.

Berlin. H. 0.

(Seero, Gate maior, bearbeitet ond erirmtort von

P. T. Boltenttern. Bietefeld nnd Loi /io 1905,
Velliagcn & Kinsing. Text XI ond 56 8., Kom-
mentar id S. 80. A 1,40.

Gegen den Kommeniwr ist niebts ^anwenden.
Bs sind allej beherzigenswerte Bemerkangen, die

dem Standpunkte der Klasse, fiir welclie die .Aus-

gabe bestimmt ist, angemessen sind. Auch das

16 Seiten fBllende Veneiebnis von Eigenaameu zu

dieser 40 Seiten fällenden Sebrtffc ist nieht m «os-

gcdohnt. Es koinincn im Cato niaior sehr viel

Namen berühmter wie wenig bekannter Tersöii-

lichkeiten vor. Die Einleitung aber scheint mir,

wie in fast allen Sehnlanigabeu, zu dürflig. In»

dessen viele wollen es so haben, nnd selbst unter

denen, die immer nur übersetzen nnd uacliüber-

sotzen lassen, sind manche, denen eine Jtliuleitung,

die den inneren Gehalt eines Literahirwerkea aos-

znschopfen Tersacht nnd weitere Perspektiven er-

öffnet, der Tätigkeit des Lehrern vorzugreifen '

scheint. Einige Stellen des überlieferten Textes

bat der yerfasser nach eigener Vwnintung ge-

lodert. So schreibt er § 18 statt des üblichen

quo tiwilo, das sich auf das Vorhergt'litMul«' be/.ioht,

mit lieziehung auf das Folgende et quodammodv

;

§ 34 statt quamqoam in alä» sebreibt er amiuu
(fructibus); 40 miro statt mori videbamas in

studio ilimetiendi : § 78 taxlit Hcieutiu statt tautae

Bcitntiae, waa eine durchaus überflüssige Änderung

ist: tot artes, tantae scientiae, tot ioreuta ist

richtiges Latein, wenn auch die seientiae ohne
Zusatz nii'lit unsen-Ti 'Wis^enscliaften' entsprechen;

§ 84 ütreiclit er nach ex vita das ila.

Gr. Liehterfelde 0. Weibenftli f.
bei Berlin. >

F. Ladek, Zur Frage Uber die historischen

Quellen der Oktavia. Separatabdrack aus der

Zeitschrift f. d. österr. Gymn. 1905. VIII. u. IX.

Heft. Wien 1905, Gerolds Sobn. 58 S. 8".

Yinoenso Vssaai, Sa L' üctavia. Estratto dalla

Rivista di Filologia e d'Istnuione dauiea XXXIll.

S. 449—470. 8".

Das Reenltat setner üntnnnebnng foTst Ladek

S. 57 in folgenden Worten zusammen: 'An all den

Stellen, welche hewci^en sollen, dafs der Verf. der

Oktavia von historischen Quellen abhängt, hat sieh

ergeben, dafs ein« solobo Abhängigkeit ntdit wahr-

sebeinKeb gemaebt werden kann; es spricht viel-

mehr alles gegen eine solche Annahme. Dir

Dichter bat es eben nicht nötig gehabt, für die

Darstellung des Schicksals der Oktavia nnd dessen,

was daagik sosammeabSngl, ein bistorisehesWerk

nachzuschlagen, weil er all das selbst raitorleht

hat. In dem ("horliedc aber, das den Scbififbnich

uud Tod der jüngeren Agrippiua bebandelt, haben

WUT ee ielleiebt sogar mit originellen Aogabea

zn tnn, die möglieberweise nicht ohne Binflnlk aof

spätere Darstellungen gebliobon sind'.

Also Original uud Vorbild für spätere Dar-

stollnngstt ist die Oktam?
Nqii ist sie aber unter starker Benutzung

Sonecas geschrieben, vgl. Nordmeyer, Do Oo-

taviae fabuU S. 285 'üctaviae sriptorem accura-

tissime seqnt solere Seneoae novent tregoedias

apud omnes constat', -.'HO 'cuius partia foutem

esse Senecne libros phi'nNoplios'. Ancli Ladek

gibt S. 21 zn, dal's die \\ orte der Oktavia 658

soror Auguäti, non nxor ero 'mfigUoberweise eine

Ileminiieenx an Ben. Here. F. 1. 3 eotbalten, wo

Juno sagt:

soror Tonaatis, boc eutut solum mihi

nonMn relictonst*.

Dasselbe kSnnte man von den Stellen sageu, wo

Oktavia Schwester nnd Gattin zugleich hcifst, wie

4<> f. 828. UIO, nod von denen, wo sie mit Juno

verglichen wird, wie 21U. 220

tn quoquc, tcrris altera Iino,

soror Augnsti coninzqae,

devgl. 282 ff. 535.

Aber der Verf. der Oktavia hat noch gauz

andere Anleiben bei Seoeca gemacht, t. 891 ff.

lesen wir:

qui (sc. aether) ü senescit tantus in caecnm diaos

easnnis {terom : tone adest mundo dies

supremus illc, pii jin niat ^oims impiiim

caeli ruina rursus ut stirpcm uovam
gensret rennsceas melior.

Man erkennt die stoisebe Lehre Tom periodiioben

' Untergang (resolnto mundo Ben. ep. 9, 16) nnd
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Neubildnng der Welt. Di« Writaerstörnng ge-

schiebt durch Feuer (Seu. q. n. ITT 13, 1, diul. VI

26, (i) oder durch Wasser (q. o. III 27 ff.) oder

dnroh beid«« (q. o. III 28, 7). Ctuti rdna aber

finde ich unter den OrBuden oder ßegleitumstäudeu

der Weltveruichtoug nirgends augegeben als

bei Sen. q. a. III 27, 15 conoepisti imagiuein

qnantam debebas obratti i«rm omaibut «a«2b ipto

in terram rnotte. Dieser Absebnitfe d«r q. n. ifil

c. 27—80) i«t überhaupt die Quelle für die Verse

der üktaviii ii'Jlff. , von dort stammt das Chaos:

30, 1 cutu iu hnoc babiium ex in/ortni unilute

dtieederant . . terroB«, dort lesen wir «ine P»ndl«le

zn senescit: 28, 7 eom deo vianm ordiri meliora,

rftfra fnitn\ za dies snpremns: 1'7, 1 cum falalis

die» diluvi veacrit, § 3 cnm adfuerit illa uecetisitnä

temporii, zn impium geou: 29» 6 vt . . nee raper-

•it in deieriora pweceptor, 80, 7 peracto iudieio

oeneris /lumani, zu uova stirps: 29, 5 ut de intogro

totae rüdes iuuoxiaeque geuereutur (sc. res hu-

manae), 30, 8 omiu e» mUffro animal ffenerabüur

debitiirqn« ierris bomo insoias Boelenuä «fc melio-

nbns aaspiclis uatos.

Aus Sen. dial. VI 16, 3. 4 ferner ist ontlehnt

üct. 822 — 890. Die Znsatumenstelluug der (irac-

eh«D mit LiTins Dnmu ist Seueca geläufig, sie

flnd«t dtth noch einmal Ben. VI 84, 2. In den

V. 889. 890 aiand in der eisten Anfl. ron Richter

Qod Peiper

quem nequc fasces texere »ui

nee teeta dosra».

Naeh Mommsen Staaisreebt I 381. II 1, 282
haben di« Tribunen zu keiner Zeit Pasees oder

Liktoreu gehabt; ich folgerte (hiraus in der Re-

zeiisiou vou Nordmeyers Schrift De Octaviae fa-

hsla (Wobsohr. f. kl. Phil. 1893 S. 125) krasseste

Onkenntnia xSmiseher TerbUtnisse seitens des

Verfassers der Oktaria. In der 2. Aufl. ist nach

Wilamowitz .«uae gebessert, aber der Gedanke ist

jetzt viel matter als früher.

Bbenfidls ans Sen. diaL VI 86 nnd zwar ans

§2 Bcbeint die eDeigiseb« Betonnng des ursäch-

lichen Zusammenhanges zwischen der Schandmi;^

der Lacretia oud der Vertreibung der Könige

(t. 294—a03) entlehnt an a«n.

Aueb Ovid ist Tom VwL der Okterie benntat

wwdeo: Met I 89—150 ist Qnelle Ar Oet. 895—m vgl. besonders

Met. 97—100 mit Oct. 400—403,
- 101. 102 - - 404-406,
- 127 non »ctkrata tarnen mit Oct. 408 tone-

Met. 188 ted üum ett in viteera terrae mit Oct. 417

sed in parenti» viscera intravit snae,

- 149. 150 et virgo caede tnadentes, ultima

eaelestom, tenas Aelraea reliquit mit

Oct. 424. 425 ingit ... et cmenta eaede

poüutas mauus Aetroita mrgo, sidemra

magnam decus.

Wenn aber Orid Tter Weltalter kennt, so kennt

der Verl der Oktaria deren sechs, TgL t. 396. 406.

407. 10!). 118. 431. Der bei Ovid vorgefundene

Stoff iHt etwas willkürlich verteilt, und das zweite

Weltalter, das bei Ovid so hübsch charakterisiert

istf erhUt nnr die wenigen nnd gans ftrUoaen

Wort«: alia scd suboles minus conspecta mitis.

Das ist nicht grade ein Kennzeichen eines Origi-

nals, das auch Späteren zum Master dienen kantt}

M ist aber ein Beweis, daft der Yerf. nnter allen

Umstäudeu eine SecbszabI yon Weltaltern haben

wollte. Warum? Weil er neben Ovid hier noch

einer andern Quelle folgt. Welcher? Die Aus-

fähmug über die Weltalter (895—435) ist anb

engste mit der oben als Entlebnuig aas 8en«ea

q. u. III c. 27—80 nachgewiesenen Stelle von der

Weltzerstornng verkniSpft. Seneca spricht aber

weder vou sechs Weltaltera noch vou vier, er er-

wähnt wohl ep. 90b 9* H^i 18 goldene Zeit-

alter, aber an letzterer Htelle als Ansicht der

Menge, an crsterer als Ansicht des Posidouius.

Kann die Lehre von deu Weltalteru überhaupt

stoisch sein? An ridi irihw die in Ost. 895 vor-

lisgende Verbmdnng Ton Weltreroicbtnog und

Weltaltern wohl denkbar als stoische Lohre. Die

anfeinnnder folgenden Welten gleichen sich ja nach

stoischer Auslebt bis aufs einzelnste, vgl. Ben.

ep. 36, 10 eo^la nihil eornm, qnae ab oenlis

abeont et in reram natnram, ex qna prodieront

ac mos processura sunt, reconduntur, consumi:

desiuunt ista, uou perennt . . . veniet iterom, qoi

uos in Ineem reponat dies, und wenn naeh der

periodischen Weltaerstfonng «in neues, besseres

.Menschengeschlecht ersteht, so versinkt es bald

wieder iu Süudeu: n. q. III 30, 8 sed illis quoqne

iunocootia uon durabit, uisi dum uovi sunt. Trotz-

dem haben die Stoiker die Weltalter nieht in ihr

Programm aufgenommen, uud Pusidonios nimmt

nur deshalb zum goldeiu n Zeitalter seine Zuflucht,

weil er uirgeuds sonst eiuen vollendet Tugend-

haften finden konnte (Zell er, Philos. d. Oriedien

III 2 > 8. 269).

Erwägen wir imn norli, dufi an der Octaviu-

stelle die übliche Uezeichuuug der Weltalter

durch die Metalle fehlt, dals Crenzer, Symbolik

in 826 die Lehre von den seehs Wditsltem or-
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phiach ueuot, daT» Uie Ürpbiker bei der ßezeich-

nnng dtx Weltalter foo den Metollen abwhen

(sie benaDniea de Mch Pbanea, der Nacht, Ura-

tios. Kroiios, Zeus, Dionysos), tlafs »ach Zeller

III J S. l'Jff. die Nenpythagoreer au deu orpbi-

scheu Pythagoreiämua aukuupfeu, so mflasen wir

den Terf. der Oetaria in den Kreieen der

Nenpythagoreer snohen.

Hat der Verf. der Oktavia auch historische

Quellen gehahtV Josephus Aut. lud. XX 8, '2 wird

Tou maocbeii aU Quelle filr Oet. 333 S. aogesehen,

Tgl. Usaani 8. 466. Lwlek 8. 39. 30. Doeh iit es

auf jeden Fall besser, sich nicht auf einen be-

«tiiiuntt'ii Historiker festzulegeu. Tacitus z. B.

hat er kaum benutzt, da er deu Charakter der

Oktavia gans ändert ancbnet: eie beneiehnet Kern

nnr immer alt Tyrannen, ummt eogar einmal

(V. 174 extinguat et me, ne manu noatn cadat)

einen Anlauf zur Heldenjnogfrau — bei Tacitos

ist sie eb TerkBrnmertes Pffihitelien, *ein fnreht-

sam weggekrSmmter Wnmi*. Mir ist es viel

wichtiger zu konstatH'n'n , dafs der Verf. iu der

Darstellung des Lutt-rgauges der Agrippina sich

selbst widerspricht, vgl. 310 if. uod 952ff.,

besonders 954 fiinesta vioUita manu remigi» ante.

Die Erklärung, welche Ladek 8. 50. 51 daron

gibt, wird nicht viele Leser überzeugen.

Erwägt man ferner, dafs die Hede des Chors

B24£f. ebcuso gespreizt wie matt ist, dafs die dort

angeführten Beispiele ibren Zwedc (989 animnm

firmeiit cxeniplu tuum) völlig verfehlen, so ist das

Urteil, das ich schon 18^3 in der orwiihut«n Re-

zension abgab, ^die Schrift ist nicht viel mehr als

ein eento*, nicht m hart. Entstanden mag sie

gegeu das Eiidi' de» ersten cbristliohen Jahr-

hunderts sein, aU die Erinnerung an Neros Gränel-

tuteu nucli frisch und auTcrblaf»t war.

Lieguitz. Wilh. OemoU.

Wilhelm Frits, Die hamlscliriff liehe Übcrliofe-
riin{i der Hrielc des Bischofs Syiiesios. (Aus
ileii Aljluui'il der k. bayer. Akaii. der Wiss. I. Kl.

XXUl. ßd. IL Abt.) & 321—898. Lex. ä". MQncben
1905, O. Fnwi' Verlag (J. Roth). 2

Dafs W. Fritc ein graodlieher Kenner des

Syuesios ist, hat er bereits 1898 durcli Hein sprach-

gescbichtlich -clir beachtenswertes Werk 'Die

Briefe des ßi:icbofs äyuesius vou Kyreue. Ein

Beitrag aar Gasehiehte des Attizismus im IV. und

y. Jahrhundert' (Leipsig 1898, Tenbner), das ieh

s. Z. irgendwo zur Anzeige braohte, hinlänglich

dargetau. Er erwies sich durah dies Werk als

deu berufenen Ueransgeber der Briefe des Sjae-

nos nud wurde des weiteren dasn in den Äsod

gesetzt, als ihm im Jahre 1899 tou der philsi.-

philol. Klasse der k. bayer. Akad. der Wiss. u»

deu R«uteu des Tbereiauosfoudä 'für Vergleichnig

Ton Hss. bebnfs kritischer Ausgabe der Brisfa im

Synesioa* die Snmme ?on 400 J( bewilligt wsids.

Er hat sich wacker au die Arbeit gemacht, isl

seinem rastloseu Fleifse gelaug es, von deu niclit

wouigeu iu grieobischeu und orientalischen Klüsteru

uoeh Torhaadenen Godioes am dem XVI. und da

folgenden Jahrhunderten abgesehen, die stattKdx

Zahl von über 100 Codices mit S\ ne>in-liriefec

aufzufinden nnd zu durcbforsoben. Diese gewaltige

lIss.'-MasM kann natftriidi utahl in ihrer gssM

Breite nnd Tiefo ftr dw beabstehtigte Augaht

rerwertet werden. Fritz eutschlofs sicli daher,

aus siimtliclieu ermittelten Hss. zunächst nur utn-

fas50udo Öticliproben, für die er später etws IGO

ihm wiebtig enebeittende Stellen «nwShtte, »er-

austalten an lassen, um auf Grund der durch ihn
i

Verarbeitung gewonnenen Ergebnisse eiimiul ii

die Oescbichte der hau dsciirift liehen L berliefernag

einen klaren ElnbUek tn gewinoen nnd sodsu

erst die sorgfältige Vergleicbuug der für dii

Textesherätellung ausschlaggebenden Hss. folgen

zu lassen. I ber diese seine Bemübuugeu bat er

iu dem Torliegenden stattlichen Hefte einen selir

eingehenden nnd nrnfimgreiebem Beriebt erstattet.

Dieser stellt die nnmittelbar nächste Vozarbsit

ftir die nun in Angriff zu nehmende Auhgab« dar.

Für niemand imbeu uatürlicb die Eiuzelbeiua

dieses Beriehts, den so cnrerlSssig und an&aMsi

herstellen sn hSnnen der Verf. dem freundlicLeo

Entgegenkommen und der Heihilfe znhlreiclier

Bibliotheksvorstüudü des Iu- und Auslaudei itt

verdanken hat {ß. 832), wadnr irgend «ines be>

:^u^dereD Wert, noch erregen sie an sich irgend

welche licjondere Teilnahme. Es gehört derg'.

einmal iut gewissenhaften Erledigung eines wuss«n-

scbaftlicbeu Auftrages, wie ihn der Verf erbalte«,

uod es ist ein wahrer Segen, dafs siaatlidis Aks^

deiiiien in der Lag» Sind, einem solchen Bericht

zur Drucklegung zu verhelfen. Eine tiefergehende

Anteilaahme an der Masse dieser Hss. von seitea

philologiseher Liebhaber nnd Ifitforseber wirf

dann erst am Platze sein, wenn der Verf. in der

vou ihm vorbereiteten .Vuspalte die getroffen»

Auswahl der Hss. der pliilulogischeu Beurteilung

allgemeiner zugänglich gemacht hat. Ervilnt

SM noch, dals Frit» den gesamten Hs8.-Bssisiid k

zwei Klassen gliedert, dereu erste, die kanunischeit

Hss. nmfiissend (S. 323 - 352), er in drei Gruppen

Digitized by Google



8. Oktober. WOCIIENSCIIKIKT l-Üll K.LAS8I8CUK FHILOUKilE. Iü06. Nu. 40, 10941093

zerfallen Mst (1: 8. 323-337; II: S. 338—344; 1

III: S. 344—352), wälirend die zweite Klasse, die

der oiclitkauooiscbeu Hss., anf S. 352— 382 vou

ihm behandelt wird. Die im dritteo Abscboitt

(S. 382—888) klar niid eioleuchtend zasammen-
gefarsien ScliIiifscrgcbDisae werdeu natargemärs in

lier demoachst zn erwartenden Gestaltnng des

Textes der Sjnesios-Briefe zum Ausdruck uud zur

Anwoodoug ge laugen. Den SefalvA (8. 889—395)
liildet endlioh «in ^Verzeiobuis der In den uicht-

kanonischeu ITss. anftreteuden uenen Lesarten',

S. 396: Nachtrüge uud 3*J7: Oorrigeuda. — Die

OrBndliekeit der von Fiitz geleisteten Vorarbeiten

bereebtigt an den aohSoeten Brwartni^n. MSge
naonehr die neue Ausgabe der Briefe des 8jrne>

los nicht zü lange auf sieb warten lassen.

Waudsbeck. Jehannea £rä»eke.

AuHzüge auH Zeititcliiiltun.

Uermes XLI, 2.

S. ]61-->S19. W. Ditlenberger, Ethnika nnd
Vurvaadles. II. Wibrcnd der in dem fnllienMi Artikel

(S. 78 ff.) besprochene Gegvnsatz di-s Griechisclieu üu

aiidoreii indogermanischen Sprachen nur die Venreii-

iiai)>; der von Landes- oder Ortgbuzuichnniigen ab-

(leleilcten Bildungen auf -xö$ betraf, werden in dem
vorliegenden Aufsatz derartige Adjektiva, die das

Griecbiachc in reicher Falle besitil, den eigentlichen

otlnnanicn gegenObcrgestellt. Schon die alten Qram-
matiker uiilerscliieden diese beiden Kategorien und

be2eichno(eu sie mit i&vui6v und aber

wenn diese Termini feelinici, die man noch heute tn

gebrauchen ] fl' ut, aucii als bcreriififzt niul z\veckmiUsi(;

aoerkaiint werdeu luQsseu, so darf man doch nicht

•beraehen, dtTs jede der bdden Omppen nach Bildnng,

Boilciitung und Virwoiidiuif,' wesontlifli verschiedene

^VoI-(kiaiisen iu &ich sehlieiit. Die Ethnika zerfallen

i:i I. primitive olkcnamen Mr,d<K), II. Ab-

luilunf;«'n von Ortsnamen, nnd 7.war 1. substantivische

auf -tvq fem. -1^ und -ijyj (Tßs) fem. -i»c, 2. adjek-

livisehe auf -10$, -lo, -iov oud -vo^t 'Voy. Die

Ktetika werdeu im grofsen und ganzen teils vom
Kthnikon teils vom (.)rt8namcn abgeleitet. Verf. er-

läutert die Bildungsweise beider Klassen mit grofser

Ausfahrlicbkeiu Iu eiuero dritten Artikel soll die

Abgrenzang der Ethnika nnd Ktetika gegeneinander
nach Bedeutung und Gebrauch besiirorhon werden. -

ä. 220—229. J. Oeffcken, Die Verhöhnung Christi

dnreh die Kriegsknecbte, neigt, ohne die Frage ent-

scheiden 2« wollen, dafs bezflglich der bekannten und
vifl bcbaudelteu Szeue 'Christus im Prätonum' die

neue Forschung sich anf einen tote» Strang verfahren

Imt. Die Besprechung von Wendlands 'Jesus als

Suturnalienküuig', von II. Reichs 'König mit der Dornen-
krone* und U. Vollmers 'Jesus und das Sacät^nopfer'

ithrt >u dem Ergebnis, dafs sowohl die religions-

leiebicbtlicbe als anch die literalurgescbichtlicbe Bo-

Inudinng des Vorgangs aassiditalos ist. — S. 230—

246. P. Stengel, Opferblut und Opfergerste, ür-

sprQMglich waren die Blutspenden eiu Opfer fQr Ge
als Etzcugerin des animaKsehen Lebern. Nahm sie

(las lüut des Tieres in ihren Muttencbofs auf, so

gewährte sie wieder neue Frucht nnd neues Lcbcu.

Später hat das Blut gleich allen anderen Brilnehen,

die bei Vollziehung eines nachlinnierisrlii'n Ssieiseopfers

m bömcrkeu sind, kathartische Bedeutung bekommen,

deslialb weil es iu den Kulten der x^Htnot das Weeent-

liche war. Ks diente ai)0trop.1ischcm Zweck. Was
die oiÄo/i'iat betrifft, s» sind sie bei Horner gedankeu-

iuse WeiterQbung eines alten Brauches. Nachher er*

hielt auch diese Handluiii; kathartiscbeii Sinn. Ur-

sprünglich waren die or/a» ein Opfer für üe, dar-

gebracht der Erzeugerin des vegetabilischen Lebens.

— S. 247—277. S. Sudbaus, Der Mimus von

Oxyrhynchos , legt den zuerst vou Grenfell nnd Httllt

im dritten Bande der O.xyrhynchos-Papyri S. 41 ff.

veröffentlichten und neuerdings vou Cruüus iu die

\ ierte Auflage seines Herondas an^^oromenen Icleinen

Mimus nach einem frtihereii Plane noch einmal vor;

es goscbiehl um eiuiger Nachträge willen uud besonders

rar Gewinnung einer Dnterlage (br die Bespreebnng.

Der in sechs Szenen gegliederte Text wini verüffent-

licht uud erii^utert. Es folgen darauf Bemerkungeu

Aber die Art und Ökonomie des Stfickes, die Bahnen»

technik und die Geschichte des Mimus, — S. 278

—

292. M. Manitius, Kollationen aus der Ars geo-

metrica. Da durch die Arbeiten von V. Mortet

(Notices et cxtraits 35, 2, 523-550), Curtze (AbhdL
zur Gesch. d. Mathematik VII, 75— 142; 1895) und

Cantor (die römischen AgriusLiisorcn S 208 -215)

das Verbältuis der Ars zu den Werken der Agri«

mensoren noch nicht erschöpfend dargestellt ist nnd
aulserdem die Schlufsabschnitte der Ars wiclitige Be-

reicberungeu zur einschlägigen römischen Literatur

bieten, so gibt M. die noch ausstehenden Kollationen

derjeni'ffcn Teile <lcs Werkes, die sich mit dem Text

der Agrimeusoren decken. — S. 293—299. M. Ma-
nitius, IMe Dresdener Baedsebrift des Publius Syrus,

kollationiert die im Cod. Dresdeusis J 44 auf fol. 1.^7 b

überlieferten Pnbliliusverse. IJenutzl werden die Aus-

gaben von W. Meyer {Lips. 1880), 0. Friedrich

(Herol. 1Ö60) und K. 'Wülfflin (1-ips. l.SC!)). — S. 300—
303. M. Bang, Diu niililiirischo Laufbahn des Kaisers

Maximinns, rekonstruiert aus der trammorhaften Über-

lieferung, die Uber das Leben des Kaisers Maximinus
vorliegt, den militärischen Werdegang dieses Mannes:
die Laufbahn Maxiniins stellt sich, abgesehen von der

letzten Staffel, als eine gans iu dem gewöhnlichen

Rahmen verlanfene Offixlerskarriere dar. — 8. 304 —
.?0;). Tli. Tlialheim, Eisangelie-Gesctz in Athen.

Die Zeit des vöftoi tiaayyekuxos bei tiypercides Eux.

eol. SS darf man nicht mit Swoboda (Hermes XXVIII
S. 574) und Lipsius Att. Recht I 192 in der Milte

des 4. Jaiirhs. annehmen ; es lafst sich vielmehr er-

weisen, doTs ein Gesetz in der Fassung der Euxenippea,

das Verfassnngsnmsturz , Verrat der Heerführer und

Uestcchlichkeil der Ueiiner /.usanimenfafste, i. J. 411

erlasseu worden ist (vgl. Gilbert 1- 341, Busolt^288,

ScIioemann Lipsius ! 422). — S. 310—318. K. Joül,

Zu Platotts Ladies, sieht die Polemik dos Lachos gegen

Antistbenea gerichtet; denn die Bestimnnng der "U^/Xu^
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krit al'^ inirTT^fjui Twv (ffivwv xai /i^ <f«»'tiS»', deren

Kritik der Zweck des Laches ist, ist Kotistbeniscb.

Als Mtske des tokratiacfaen Oegnm »ber pafst am
allorbostcn Nikias, die Verkörperung antistbeniscber

Tapferkeit. — 8. 319 f. Miscellen. — S. 319 f.

F. Becbtel, FOON bei Ilumer. Die Form yioy

(Z 500) ist Imiierfektum = iyotov; sie bat einen

Lautwandel durcbgeiiiucLt, welcher in der Vokalfolge

o + e + o den mittleren Vokal beseitigte (vgl. Job.

Scbmirlt Pluralbild. 326 ff.). — 8. 320. E. Löfstedt,
Zn Apuleius, scblägt vor, Apal. Metam. IV 8 enaatibtt

Btatt dcü nttbL'lbaften tebanibua zu lesen. Das Wort
euaotes bat Apuleius aoch Metam. Vlll 27.

Wionor Stadion XXVII, 9.

S. 147— 1 «2. A. Ledl, Zur Rede des haus

nt^i lov Jtxatoyivovi xkt[^>, stellt sieb die Aufgabe,

unter Würdigung der von anderer Seite gelagerten

Ansichten die in der 5. Rede de- Tsiiu«; Ptitlialleneii

WidersprQobe bezüglich der vtTwandtbchaftli- licii Vci -

hällnisse zu Uiscn. Es wird erwiesen, tlais iU:r im

d aberlieferte Text richtig ist, dnf» die Worte

^Imfe ». t. 3L, nur eine wörtliche Auslegung zulassen,

dafii zwlscben den §§ 26 und 9 eine Beziebuiig besteht,

die diceo Aosicht stützt: endlich tlafo demzufolge die

in den beiden Paragraphen genannte dd$l(fidr, kcineD

Bruder haben kann. Daraus ergibt sich der i>chiufs,

dafs in g 1 2, der allein verderbt sein kann, das über-

lieferte ktvn^ in Jnrnwyhoo^ so Andern ist. —
S. IfiS—207. H. Gomperz, Isokrates uud die So-

kralik 1. II., uutersucbt die inneren licziebuugeu des

laokratM nir Sokratik. Es «erden die Schriften des

Isokrates in clironologisclicr F<i!m' auf ihren Gehalt

an sokratiscbeu Gednuken gejirUlt, uubei es sieb zeigt,

daft iwar manches, was man für kynisch halten könnte,

ich ans dem allgemeinen Zt^itbewufstsciu erklärt, dafs

aber Isokrates duch starke Einwirkungen durch Anti-

athenea und andere Sokratiker erfahren haben niiifs.

?on oincr Polemik der Sokratik oder einzelnen So-

Icrtttikern gegenüber ist dagegen nirgends etwas zn

ci.ldecken. Die Abhandlung, welche in diesem Bande

nicht zu Ende gelaugt, stellt sidi im «eiteren die

Aufgabe, die Schlflsse ans dem Ergi^is obiger

Prüfung auf das Verhältnis Piatons zu Isokrates zu

ziehen. — S. 208—210. Fr. Stolz, Zur griechischen

KoapositioniMIdong, teilt mit, dafa er lelne sieb an

Jacobi anschlicfscnde Erklflruii;,' (\<A. Wien. Stud. XXVI
109 ff.) der Kompusita mit uyt-, fitvt- usw., wonach

diese Formen als partizipiale Nomina anznsehen sind,

im Hinblick auf die Auffassung anderer I'rk];lrcr ila-

hin berichtigt, dalä ilio Kiuiiiosita vom Tjpus

xuxog' imperativiMben Ursprungs sind.— B. 31 1—230.

J. M. Stowasser, Vulgarmctriscbes ans Lncilius.

Lucilius ist iu Sprache uud Versbau vulgär; denn

abgesehen von apokopiericm S zeigen seine Verse:

1. abgeetofsenes Sehlaib<M. 2. reicbliclien Oebraocb

von SynizeBon, 8. Beobaebtnng des Jambenkttrznngs-

gaeetzes. Firallo 3 Fälle werden zalilroiclic Ikispiele

•ngoOlIirt. — S. 231—241. J. M. Stowasser,
Lexikaliscbo Yermatongen zu BOcbelen Carmina epi-

grapbica. II. Die .\bhandlung gibt als Fortsetzung

zu Wien. Stud. XXV (1903;, S. 2ä7 ff. eine Menge
BesaomngBvorschlftgo in alpliabetisclior Reibenfolgo.

— 8. 242— 2r)0. M. .\dler, Senccas Schrift 'ü*

dementia' und das Fragment des Bischofs HildelKfl,

stellt den wahren Wert des von Rofsbach enideda»

fragmeutum Hildeborti fUr die Kenntnis der on

nicht überlieferten Bflclier De dementia fcst. Du

Ergebnis der Uulcrsucbung ist, dafs das Fragne«

eine Bekonatmktion des II. und HI. Bach« Dt

dementia nicht ermöglicht, weil sein weitaus grOlimr

Teil aus den uns nui !i i'rhaltencn Partien jenes Werk«

ausgezogen ist. Das Wenige aber, was das Eucr^{

Uber Bncb III mgt, wissen wir schon ans 1 3, 1 ni

I 12,3. — S. 251—259. R. Goldfinger, Zur n

schichte der Icgio XUU gemina, beschäftigt sieb mii

der Frage, in welcher Weise die legio XIIII e»n
in die Kampfe, die nach Neros TikIo um den römiichtt

Kaiscrthrun enlhrannteu, eingegriffen uud insbesoaderc,

wo sie in den Jahren 68 und 69 ihren Aafnitbk

gehabt hat. — S. 260-298. R. Wimmerer, Zsn

ludikativ ira Hauptsatz irrealer Bedingungsperiodea,

wendet sich gegen Blases Schrift 'Studien und Kritit'

zur lateinischen Syntax' (Boilg. z. Progr. des üroit-

herzogl. Ilerbstgymnaslnms zn Mainz, 1904), dem

zweiter Abschnitt (S. 15-53) eine Kla-itl/i rnnj cul

Krklürung der im Titel genanoteu besoudereii Yotm

der h} potbetiseben Pertode enthMt nnd sich hn wMit>

lichcu als eine Polemik gegen W.'s in di r Zeit- hr

f. d. iisUrr. Gyron. 1903, S. 637 ff. erschienenen Ac;

satz «Zwei Eigontflmlicbkeiten des Tociteischen SületU*

darstellt. Die sehr detaillierten Ausführungea geben

eine Erwiderung auf Blases Ausstellungen und Aeaa

nene Darttollong des Gegenstandes nnd sollen iit

strittige Frage zugunsten der Auffassung WimoMwn

klilren. — S. 304. Miscellen. — S. 299—301.

A. Swoboda, über neue Bruchstücke eines gnostisch«

Psalmes von Christi Höllenfahrt, erkennt in des na

Greufell-lluut, Fayfim towns and their papyri, S. W-
87, als 'No. II. Lyric fragment' veröffentlichten Very

Bruchstücke des Naaaseuiscbeo Psalmes, dessea Lu-

leitung Hippolyt, RefbtotioV 10, anfUirt — B.3011

J. Weiss, '.^r*og Ki'QiUos. Die Benennnng *i b

den 'Bauwerken' des Prokopios von Caesarea IV 7

(p. 29$ ed. Bonn.) genannten in der Nähe von Ai^^j

polis gelegenen Kastill^ ((fQorQtov Kv^iXlov «/«"')

tindet ihre Erklärung im Martyrologium UieronjiBiaLtm

(verOflU. fon Job. Bapt. de Roeti nnd L. Doci^e^ae

iu den Acta Sanctorura Novembris, tomi II pars prior,

Brüssel 1904). Danach hat der Ort seinen N»"»

von Kyrillos, der in Axiopolis daa Martyriom erliH«"

bat. — S. 302. J. M. Stowasser, Nochmsl« csit

caia ist ein Lehnwort aus dem Griechlschse.
—

S. 302—304. J. Uilbcrg, Der Scbwiegcrvairr il«

Visellius, erklärt Horaz Sat. 1 1, 105. Der m«'

Viselli ist der Freigelassene Oceanna. — 8« S**"

E. Hauler, Zn Fronto p. 152, 14 nnd 28 (8iW

Statt sinconan ist sinccrm zu losen.

Atti doUa Reale Aecademia doile seleiieli

Torino. XLI 12 (1905/6).

8. 795-804. A. Taccone, Über die voa

Dinomeoiden in DdpM gewoiblen Drdflifte. T. nin^

an, dafs die deiden kleineren Dreifufse von HiW

sdbst geweiht wurden, als er seinen und des fth«

Dreifols aoftteUeo lieb. Das SimonideMpi«»*
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Anthol. Pal. VI 214 ist untergeschoben. — S. 805 —
825. L. Dalmasso, Ein Auliüiiger Quintilians im
'2. Jftlirii. Yeif. sucht sa zeigen, dafs Sactonins im

Sinne Qaiotilians cinon Ansploicli /.wischen (icn heiilen

damals mit einauder im Kample liegenden Stilarten

•lumbalaen soohte.

lUweiwIoiiii-VenMslfllinta phllol. Ghdirlflea.

Abbott, K. A., JohMnlne grannwr: Athtu. 4111
8. 154. Vortrefflich.

Appiani historia Roraana ex recensioue Lndo-
vici Mcndessohnii. Editio altera correctior curonte

Paulo Viereck. Vol. alterum: LC. 32 S. 1113.

Eine Tortreffliche Neubearbeitung. W. Soltau.

üauinann, Friedrich, Sprachpsychologie und

Spracbanterricht: J*C. 33 8. 1154. Ein« recht aos-

fllhrlfehe und grOndllebe Kritik, die indevsen nicht

n ei«ciitlich positiven Resultaten kommt. Brlut.

Betbe, Mythus, Sage und Märchen: UülZ. I

% 8. 414. Angabe dei Er^boinee.
Blaydcs, H. M., Spictlegium Sophoclcum: ÖLhi

US. 367. Ganz in der bekanuten Weise des Ver-

bseere; doch entbalten die beigebnditen BetegateHen

manches Nene. H. S.

Bousset, W., Jesus, Iransl. by J. Trevelyan:

Athm.^l\l S. 153f. Vortreffliche Übersetzung.

Caesar, De hello Gallico, für den Schulgebniurli

fon J.Prammer, 9. Aufl.: Gymnasium^ S. 332.

Verdient besoudere Empfehlung. //. Wallher.

Caesar, de hello civili, far den Scbnigehranch von

R. Menggy 3. Aufl.: Gymnatium 8 8. 288. Empfohlen

Wn Wullher.

CoUigoon. W., Lysippe: R. d. et,gr, 1905 S.387.

Eine dem mstftndifteu, eleganten mnd nervensen

Talent Lysipps coni;eniale Charakteristik. Aber der

Agias lllfst an Skopas denken. T. Ii,

Didasealia et Oonstitatfonet Apeatolornm,
ed. FraucviCHS Xaiy rius Funk; Vol. I et II: /.C. 33

S. 1131. Wir verdaukeu dem Fleifs nud der Sorg-

aankeit des Herausgebers eine groftartige Arbeit

Die hl, Charles, FiRures hyzantincs: r,C. 32

S. 1102 f. Das Buch bildet eine der erfreulichsten

Endiebnnigen In der bynntinlseben Uteratar der

letzten Jahre. K Gerlmid.

Klar, J. J., The Apocolyse, thc Antichrist, and
< Hnd: Athen. 4111 S. 154. Enlh.11t sonderbare

Aiischanungen Uber die Geschichte der katbolisclicn

Kinhe und das Wesen der Reformation.

Falter, O., Bcitrilge zur Geschichte der Idee.

L PhUon und Ploüu: ThLZ. 16 S. 450-453. Ab<
leimend beurteilt von P. Wendland.

Fontes iuris canonici co]\c^\t Andrea» (Jalaute:

i<C'. 33 8. 1145 f. lo diesem willkommenen üilfs

mittd Ibr du akademische Stndlam ist aocb die

ücclesia antiqoissima bcrflcksiclitigt.

FoQcart, P., Senatus consulte de Tbisb^: Bull.

criL 19 8. 379. Die durch sichere Methode ge-

Wmnaen Ergebnisse billigt P/t. Virey.

Grupp, G., Kultur der alten Kelten und Ger-

mnen: iUv. er. S. 351 f. Ulme Kennliiis der vcr-

sMebendea GranmaUk. A, MtUUt.

Heilborn, Ernst, Das Tier Jehovas. Ein

kulturhistorischer Essay: LC 33 S. 1130. Verf.

zeigt ein tiefsi Yantlodnia der KaItiireot«iekelang.

5. Kr.
Herondae Mimiambi — quartnm edidlt Otto

Crutiue: H. d. iL gr. 1905 8. 898. A«f dw HOb«
dor Forschung. T. R.

Herzog, J. J., Kealencyklopildie für protestan-

tische Theologie und Kirche. In 3., vorb. u. verm.

Auflage bgb. von Albert JJauck. 17. Bd.: LC. 33

8. ]]S9f. Neben Anerkennenswertem findet aucli

Mängel Se/tm

llberg, Jobs., Aus Galens Praxis. Ein Kultur-

bild aus der röm. Kaiscrzpü: /.(.'. 33 S. 11 50 f: Eiuc

fllr Laien auf dem Gebiete der Gescliichte der

Medizin bcstimmtr, im allf^cmcinen lobeuswertc Arbeit.

Judeich, W., Topographie von Athen: IJitl.Z.i

2 8. 880-391. Sehr gründlich, jedoch nicht immer
Uberzengcnd, z. B. in der Beschreibung des Dionysos

ir U/ivatf und in der Tempelgeschichte der Burg.

A. MwluuU$.

Kelter, E., E. Zieharth und K. Srlmlt'ß Bei-

träge 2ur Gdebrteugescbichto des 17. Jabrliundeits:

OiKL ^. I S 8. 446 f. IttteresaaDleB Material P. W.

Kinkel, Walter, Ge«;clni:litc der Philosophie als

Einleitung in das System der Philosophie. Erster

Teil: Von Thaies bis aaf die Sophisten: LC. 88
i^. 11 00 f. Aus jeder Zeile spricht nicht nur der

Denker, sondern auch der künstlerisch cmpändeudc
und gestaltende Oslsl. B«ka,

Lccliat, Henri, La sculpturc attique avantPliidias:

R. d. et.ar. 1905 S. 396/97. Ein gutes und scboues

Bach. T. R.

Lindemann, Hubert, Des hl. Hilarius von

Poitiers iibcr mysteriorum*: LC. 32 S. 1098 f. Die
Arbeit zeigt formelle M&ugel, verrtit aber «ine

aclitiinpgcbietende Kenntnis der Schriften des H. ud
eine leine Bcobacbtaugsgabe. J. Skltgr.

Hahnffy, J. P., Tbe Silver Age of tbe Greek
World: A)-/,/i'. 14 S. 31 S - .'iin. Das Werk vi>reinigt

mit strenger Wissenschaftiicbkeit die Vorzüge ologantcr

und anregender DarsleUnag. — a —
Mcincrtz, Max, Der Jakobusbrief und sein

Verfiuser in Schrift and Überliefemng: LC. 32
S. 1097. Die AnsfBhmngen des Terft. befriedigen

nicht durchaus. G'. //

—

e.

Mölanges //. d'Arboü de JubaiuvitU: Rev. er.

20 S. 352 f. Den Schlufs der inhaitreicben nud

interessanten Sammlung bildet eine aosgeseidinete

Abhandlung von Veudryes. A. Meillet.

M^langcs Nicole. Recucil de mcinoircs de

Philologie classique et d'arcli^olugie offerts ä Jute»

Nicole: AphR. 14 S. 321-326. Eine ttberaus reicbe

Festschrift. Funek.

Misener, 6., Th» meanlag of yA^i Rev. er. 20
S. 3') 3. GrQndliehe Arbdt mit sieberem Ergebnis.

A. Medlet.

M oe 11 er, Joannes» Stndialfanillana: NpUR. 14

S. 318. Im grofsen ganzen wird man das Resultat

der Dissertation als richtig bezeichnen mflssen. A.
Krtunur.
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M^metby, G., A röniai elegia: liev. er. 20 S. 355 f.

Wertvoll. J. Kont.
Ocrtel, H., and P. Morris, An nxatnination

of tlie tlicorics regardin^' tlic nature and origiii of

indo- european inflection: //^. er. 20 S. 861. De»
daktiv slatt indiiktiT. A. HeilUt.

Otto, W., Priester und Tempel im helleoistiechen

Ägypten. I: IIin. Z. 1 2 8. 4S0. SorgflUtige Zn-

Mmmeostellong des Materiah.

V. PiDement, O., Ostgoten: WmL ZU 8.425.
Die Vcriiintiini;eii (llur f,'i)tifcl;c KiiiwandeiHllg in

die Alpeuhiiider sind scbwucli begründet.

Plaut! comoediae vx reo. <?. Goefz et F. Seliorll.

Fase. II. Kililio nltpra Ptnendatior: fhill. crit. 19

S. 370. ./. Ve»»eiean notiert die Hesperungen der

neuen A aHage.

P lau t i comoediae recofb. W. M.JÄndtay» Tom. II

:

Butt. erit. 19 S. S70. .7. Veutreau berichtigt einige

Einzellieilüii in der vortrefflichen .\usfjabe.

Preltwilz, W., Etymologisciies Wörterbuch der

grieebisdieo SpcMb«. S. Auflagt: Bto, er. SO 8. 354.

Sehr ii'it'iirii dad di« bil>UograpblBdi«ii Znsltze.

A. Meillef.

Antonius de Premerstcin, Carolus Wcsscly,
Joseph US Mantuani, De codicis Dioscoridei Aniciae

Julianae, nunc Vindobonensis Med. Gr. I historia,

forma, scriptum, picluria moderante Joftpho <le

Karabaetk: C. 32 S. 1115 f. Im gauzeo bei-

ftlÜR besprochen von H. Engdmann.
Procopii Caesar! cnsis opcra omnia rcrojiiiovit

Jaeobua Jlaury. Vol. 1 et II: Ii. d. et pr. 1905

S. 404/5. Willkonmene Ansgabe, die auch die

weiteren Werke Procops umfassen soll. //. G.
Przygtulc und Engelinann, Griechischer -\n-

fungsunterricht In Ansrhlnl's an Xenophons Analasis,

2. Teil: tijfmnatmm 9 S. 333. Die Verteilnng des

Stolh miftbnHfft J. Sittler.

Schormiinn, M., Der crAc jiuiiische Krieg im

Lichte der livianischeu Traüitiuu: JJigt. Z.12S. 422.

Wertvoll als fleifsige ZoBanmenstellnng. /..

J^clilofsmann, Siegmund, Persona nnd Ifoiott-

noy im Recht und im christiicheu Dogma: Nphli.

14 8. SSO f. Ein Ichrreichee nnd in der Beweis

fütirnnt; an/icdn^ndcs Bnch. O. Wuekermduu.

Schrad er, U.,Sprachvergleichungnnd Urgeschichte.

3. Aoflage. I: Riv. er. SO S. 349 f. Nicht olle Be-

hauiituiiuen sind einwandfrei. A. Mi'iüel.

Vosslcr, K., Sprache als ScLüpfung und Ent-

wicklang: liev. er. 20 S. 350. Von ricbtlgon Grund-

gedanken ansgchcnd. .-1. .\feillet.

Wei klein, N., Studien zur Hins: Nphlt. 14

S. 31H-H17. Die Lektttre dieses interessanten und

anregenden Buches wird empfohlen von J£. Eberhard.

Weinet, H., St. Pnnl, the man nnd Iii« work.

transl. by (/. .A. Kietiiinnuu: Athrn. -J 1 1 1 S. 154 f.

Charakterisierung des Origiualwcrkes, ats einer be-

eonnenen nnd ansprechenden Ltrietong.

AVerncr, J., Beitrüge zur Kunde der lateinisehen

Literatur des Mittelalters. '2. Ausgabe: IJut. Z. I, 2

8. 440. Gute Bescbreibong interenanter Hand-

sebriften. H. üaupL
Wolke, K., Das österreichtocbe Gymnwdnm im

ZeitaUor Maria Thereiias: /.C. 8S S. 1117. Die

Arbeit beruht auf umfassonden arcbivaliscben Forschna-

gen. /r. F.

Xcnoplion, Res publica I^ccdaeir.oniorum, rec.

6'. l'ieriemi: Hev. rr. 20 S. 354 f. Gut. A. Marti».

Mltteilunf^.

Atconiana.

Die Textkritik des Asconint ist seit ICadfigs

Dissertation, deren Helfe im philologischen nnd im

liistoriseljen Denken vielleicht von keiner seiner

späteren Veröffentlichungen übcrtroffen wird, umi seit

KieCtliug-ScbOUs Aaag. v. i. 1375, die bandschriA-

Heb M steiler fnndiert ist nnd aVIeB nadi Madrig
Geleistete sorgsam berücksielitigt, soviel wie abge-

schlossen. C. F. W. Müller aud Lichieofeld iu leiuer

Breslaner Dissertation v. J. 1388 haben sich ge-

hütet, neue Konjekturen ansznsclilittcn.') Ks f^ilt fast

nur, von der Neubearbeitung der Wcidmanniaiia, die

Fr. Skutscli auf grund des vou ihm zuerst ganz ver-

gllchenoo Madrider Codex vorbereitet, gewisse Kon-

jekturen, die Kiefsliug-Scböll in den Text gesetzt

haben, fernzuhalten und sie nach Mafsgabc der heuti-

gen EinsicU in die Entwicklung der lateiniscbeo

Sproelie als nicht notwendig sn erweisen. Als ehie

derariigc bcsrhcideno Nachlese wolle man die folgen-

de» Bemerkungen betrachten. Sie siuU nichts als

erweiterte Randglossen, die 1^ InMgo d«r Bescbftfti-

gung mit den nacliasconianisclien Oiccrokommentaren
im I^ufe der Jahre in mein Exemplar der Weid-

maiiiiiaua eingetragen habe.

12, 15 Videarans tanm wm ideo Cicero dicat

sibi, qnod antea nnlll, domom pecunia publica ex

acrario aoditicahun, ijuiu illis ('den (lenaunten'; aut

locus publice datus sit, aui domus, quae iiou fueraot

«lorwm, propter illos pablieo stimptn aedifieatae: (^ee-

roni domus, quae fnerat ipsius et diruta . . erat . .,

publico sumjitu aediticala sit: quod novuni et hnic

primo atqnc-) adliuc etian soll emtigil. Statt eorum

propter haben die IIss. eorum qua propter. Die An-
nahme, qua sei eine Interpolation, die mit dem folgen-

den propter als ein llegriff verstanden wurde und zu

keiner weiiereu Änderung des dann doch konatrnktions-

losen Kolons führte, ist weniger wahrscheinlich als

eonDit ^unr\qiia. propter . . . Die Stelhing des Ad-

verbs in der Klausel ist unbedenklich (vgl. 13, 15

rcpcnto und die Lileratnr Aber diese Fri^g« in der

W. f. kl. Pliilol. 190G Sp. 388 zu 435, 20), die Zer-

legnng von uuniquam in seine iicstaudleilc den

Dich lern und gerade iu der Klansel sogar der dee»

rottischen Prosa gel&ofig.

19, S7 . . . ot Q. Verlas lr. pl. belli roncitati

crlmine adcssc ajtnd se Senurniii iuberct auno L.XXIl.

Öo C und K -Seil, in den Addenda p. XLI unter Be-

mfbng anf G. 1. L. I dog. SS 'Marios . . . posl LXX

') Eine Stelle der Uiloninna tn-spricht G. Seneer
in den KiloIo;;iC2e!s«koje olio/rjeiiije VII 24ri. Andere
tflxtkritisebc Itcitra^e .-iiid mir niebt hekaiitit u'«^

worden. I Ihm' den Matrit<'iivi> bandelt Alli. Claik
Aneed. oxon. X lüo:. s. \ 1 i.

aut C et v, at«|uc K.-Sch. iui kr. App. Vgl. 21», lei

atq. V, acd C.

Dlgitized by Google



1101 3. Oktober, WOCHENSCHRIFT FÜR KLASSISCHE PHILOLOGIE. HW6. No. 40. 1102

aAiittiu patria . . . expulsns', dagegen im Text anno-

(j-wny mit BQcLeler, der iu zweiter Reibe atwo
(jMatWy empfohlen holte. Der Thesaaros führt

keine von beiden Stellen an, bringt aber II 118, 71if.

aus der bc6tei! Prosa aud Poesie andere Belege.')

D«2a fflgc man Tolgende: Yal. Max. IX 3, 8 nee

tenfo iam ])rolapBus, utpote sezageslmmn Ingrediens

aniuitn, Ciirtius VI 5, 3 '. . . praccipiti scnectute diu

frui tua bonitate qod pouam'. Nooagesimum et quio-

toB aDinni agelMt,*) Tie. A n 78, 5 ntrarnque . .

.

band maltQO trigiiitn niiiios oßressum, XIII 6, 5 priu-

ceps vix septemdeciui aiüios egressus, Agr. 44, 1 Natus

erat . . ., excenit sexto et qninquagesimo anno. Sonst

setzt Tacittifl, zufolge Gerber- Greef S. 83 b, atiatit

hinzu, A II 88, 14 das frtlher, wie es sclieint, nicht

nacbwcisbarc vüuf. Der absolute Gebrauch von fiiiio

ohne vitam und von defiugor obne das ursprüngliche

ha, morta n. dgl. Itt «benfiüta taciteiseb (tfi^. Draeger

Stil § 44 ud Pr. Walters Progr. v. J. 1886 7 S. 15),

z. B. A VI 50, S5 sie Tibcrius finivit uctavo et septua-

gesiroo aetatis anno, wo Ritter vitam vor, Heinum
nach finivit interpolieren wollte, obwohl der Zusommen-
hang jeden Zweifel ausschlicist. Plin. ep. II 1, 4

Annum tertium et octogensimiun ezcessit in altissima

tranqniUitUe, ?I 20, ö Outnto ooaatMtian vocarrean

iDpntd«Dtl»m debewn: agebtn duoderleeriimm aamim,
Sucton V. Hör. p. 298, 29 R. daciMit . . . poetMmm
et quiuqBBgesimam aunam.

Natürticb darf aelatii oder m'Im niebt feblan, w«in
ein Gegensatz Vfie regiii imperii principatus potentiae

vorliegt. Für vitae kennt der Thesaurus II 119, 15

nur Saat. Titcll. 18 pcrüt anno vitae septimo quin-

qaagesino. iLlter ist Tac. A II 88, 14 Armiuius

Septem et triginta annos vitae, duodecim polentiae

explevit. Hält man aber fest, was besonders Fr. Walter

gaseigt bat, dafs uämlicb Tacitus ein Kenner aud
Nadtabutr der Sprache des Onrtias ist, «o wird

man bei Curtius IX 6, 21 vrohl schreiben Victor

ntriasque gcntis, post noDom regni mei, post vice-

simarn atqne octavnm <w'(a«> annnn, viieatw vobis

in excolenda gloriu ]iof<;e cessare, nicht mit allen Asg.

^aetati»y, Curtitis hat seinerseits wolil ein Vorbild

an Livius. Von spiUiTcn vgl. Eutrop VllI 14, 2.

23, 9 haben [cfierae} eas nicht erst K.-8cb. ge-

fdmeban, londem schon 18S3 Kreyssig in Göllers

Asg. dea 38. Buches dos Livius S. 480.

88, IS acira vos oportet duos eodem [tewporf]

foissa et praoBoiDiae et nomine et eognenine Dola*

bcllas. So K.-Sch. im Text, dagegen vertreten sie

in den Addenda p. XLI eo\Jeni] tempore . . . [et]

eogoomiie ^»y, nodi entschiedener <eo^ tempore

eodem . . ., mit der Bemerkong 'Similis cormptela

Schot. Bob. 283, 16'. Vor allem kommt Asc. 65, 35
in Betracht: Duo fueruiit eo tempore <Cn.)> Dola-

bellae,') als umgekehrter Schreibfehler aber 59, 1 1 eins

_
',1 Citat (II 119, 11) Siiet. N.-rn 10 \>\ unricbtif:.

Bei .Xii^uiitiQ civ. dei lü, lö lieifi^t es agebut anntini
adiiti« 8uae, und dieses befiremdlicbe Pronomen liAit

e wo«.
-; Dii'si' Stollf un<l IX fl, "J.'i, worülirr wciti^r uiitrti

gehandelt wird, tVliU-n :iiicli im Spi'/i.'ilU'Nikcii \ou
Eiebert.

*) Zu 23, 6 (Leniuia!) heifst e» im App. 'dolubelia'

SP nbiqne. Oastileicbe gilt von Piteudoasconius und

Cottae !<tatt eiusdom. Genauere Parallelen bieten die

Hss des Valerius Maximus und seines Ezeiplora

Paris: 17 K 6 ]). 41, 23 K.^ ibi[dem] deorum v,

II 6, 7 p. 76, 2ti ab coldcm] deccptum, IT 6, 7 p. 77, 23,

VI 2, 8 p. 281. 27 eo<dem> tempore v. VIII 1 Arab. 1

p. 374, 13, IX 3, 6 p. 436, 26 eo[demJ tempore v.')

26, S siebe ich dem Haue <(orationcm)>, das Add.

p. XIJ als unentbehrlich erklilrt wird, (^ih-ationefiiy

hatte vor, weil das Substantiv, wenn es das Argu-

mentmn erBffnete, naeh der Anfsdirift PBOHILONE,
die aus dem Archetypus liahcn, leichter ausfallen

kuuutti. Aufserdem sind Sti-Ilbu zu vergleicbeu wie

S, 1 Argumentum orationis huius, 44, 30 Dizimos in

argumento orationis boias und das in meinem Pro*

grarom v. J. 1894 S. 14 Ober die Stellnag der Pro>

nomina iu den Bobiensor Scholien Bemerkte. Ebenso

glaube ich 43, 3 au Rufus, de quo dieilur, ^jtraeiory

fuit, nicht an fhit ^praetor^, 59, 8 an pauci» ^nntt

minüy. nicht an paucis (annis ante^, 59, 14 an

Fucrunt antem tres Kjratrety: duo . . ., nicht an

^fratrea^ tres; 64, 16 genttgt solveretur, ^einy tu-

lisse, ut tum <teni(\no stat» /dcinde). Mit 59, 8 ist,

wenn man von Helegeii aus Cicero ganz absieiit, zu-

sammenzuhalten 45, 6 iiaucis post diebus: so v mit S,

post p. d. PM. Was 59, 14 betritt, so ist die Vor-

anstelluDg der Oardinalia bei Aseonins, wie wohl lach

der Beherrscher der Zuttelküstcn des Thesaurus be-

stätigen wird, die R^el: 19, 3 tribus tribubns (viel-

leicht die derbste Kakoplionie bei A.). S8, 4. 18, 17.

27,22 tres comites: . . . unus . . ., duo, 89,89.

30, 27. ;!2, 15. 34, 3. 34, 28 u. s. w.

29, 17 Contioncm ei (Miloni) post aliqaot diea

dcdit M. Caelius tr. pl. atque ipse ctiam eaasain ehu
eyit ad populum. Dicebant uterque Miloni a Clodio

factas esse insidias. Im kr. App. heilst es: 'ctium

causam eäam (et M) ad' C, oorr. Madvig, 'eins' add.

Halm, *etiam contlonem ad' Baeeheler. Der Genetiv

eius ist palilograpbiscli mehr als bedenklich und an

sich bei causam QbcrilUssig. Das gilt sogar voo der

ciceroniscben Knnstprosa. So bemerkt Müller stt Cie.

scr. II 3 p. 31, If) p. Si'stin 70) Lcutulns eaunam

suscepil: 'meam' post 'causam' add. Wolfgaugo Baucro

aociore Hallt 11 «Ott probaUUlMr. *Cautam' il

'parte»' »up» tine pronomüte peaseMivo aut geMtito

poni man talü eognitum eu» videtur. De *partlbiu*

errat Hualxell IV 84, 18*), Madvig et BqM Llr.

von den Gronowscholien (ausgenommeu 383. 31), ferner

von VelleiuB. Mit Kniil ThomaB De Velleiani volii-

ininin contlicionc Herlin tsy3 S. 10 zu II 43, 3,

.""»HjS lehne ich jede Änderung der niai%!:< lienden I ber-
lieferung ab. Sind denn nicht viele amiere Wilks-
etymolocien in «üc Lit.eraturs[>raehe ein^eilrun^en?
Vgl. m. Monographie über den (i rouovscboluwten &. 0U.

Das dort M-rteidi^te Trrrui iiieusis kcJirt inCassiodors
Variae wieder is. Traubes Iudex).

>) VllI 10, 2 i>. 396,21 in eo[dcm] elaboravit mit
Paris und IX. 13K 3 p. 4&% l'i ad ea[nde]ni v sind nicht
notwendige .Änderungen der primären Überlieferung.
Denn iileui statt de8 k0rp(>rlo8eu is ht im Nachklassi-
.Hchen nicht selten, bei nnchdrücklicben Rfickrer.

Weisungen nicht einmal im Kla.-«si.'<chen unerhört, und
zwar ohne den Eigennamen oder auch mit demselben.
\'gl. unten 7.11 'J:j. 11 [ Dobiliellani],

-) Mytilenuei-i (luoque ub egregiam iu jmrti» tidem
pecuniam dedit Dasn meint Ja^ der die frtthare
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XLT 81, 8; V. Jeep Just. XIII 8, 3, iofra 550, 12;

4« *e«08a' infrftj. 198, 8. 268, 34. 341, 5 ubi G. add.

'hvic'; 50], S Fhce. 5, 18 eett (wo Qnac quamiiiiam

ntilia sunt ctuifuf unmittelbar auf lianc can.'tnm iiccu-

sationeinque suscepit folgt). FOr absolutes parte«

seien am Curtim «ngeAhH IT 1, 85 (»ach beottger

Zäblunß) eadem illic fortuna partium, IV 9, 2 iam

et rctcrarum gentium copiac partibus simul ad-

fucrunt, IV 16, 4 fortuna partium territni percalsis

languidius iustabat, VIII 13, 13 perpetua partiom

telicitate ad sperneudam omue periculuni acceosi.

(Fortaetnmg folgt)

Verzeichnis neuer Köcher.

Aeschylus. lu english vurse. 1. Tbc Scven

•gaittt Tbebea. Bjr & Wag, ]faeiiii]laa. Net, 8b. 3,8.

Vnlpata partes (stituy mit Recht ablehnt, der Satz er-

halte flo *eineD gefälligeren Rhythmus'. Mit diesen und
ähnlichen \Vcuilini}{on paradiert M. oft, ohne Jedoch
ilcii Rhythmus riiuT linzicon Kolinikhinsil wirklich
fcslziiKtellen Sfin« Iti'isjiici-ainiiiliint,', aus der auch
ich Rescliöpft hiiln', lilfibt wii' ^eiiii' nanzc kmiinil.ito-

rif-che Tätigkeit venlii'nsf lieh. Die Worte ausLivius
lauten bei \Veif>eiiliurii (tiiue \ ariante: i|uaerenilo qui
»uliiice aut privatim {Mirtiuin »ifi/i-* fiiis.sent Die von
Mützell verwerteten Stellen III '>, In i;,'iniMli luiirtc in

tabrimaado extingui so querebatur iiiiil III (i, <i in t.

«rgo me opprimi patiar? j>a.>(s« n nicht, weil der i'ru-

niMiii!iall>i-;jrifT uar niclit in Hvtrin-d' koiinnt, -..in lern

Aristophanes, Tlio birds, actcd at Athens at

tbe great DwBjraift b. C. 414. The greek text revised

by Ii. Rogm. BaH. 6h. 10,6.

Clark, C, Hislory of R«main private hito.

I. Sourccs. Cambridge Univenity Preaa. 176 p. 8.

Net, Sh. 4,6.

EuripidcB, Andromtdie, edited by G.Nemood»
J. Murray. Sh. 2,6.

Horatlvt, Odra imd Bpodeo, nil Yorbemerkungen

von A. Chnmhalu. Hannover, Norddeutsche Yerlagt*

anstalt. XVI, 120 S. 8. Qeb. JC 1,20.

Krttger, P., FMo nod Joeeptin ab ApolOB«t«

des Judentums. Leipzig, Dürr. IV, 82 S. 8. Jf 2.

Lowe, D., Tales of Uie civil war, from tbe tbird

book of CaSMT'ff OML mr, edited «Ith biftorfcal

iutroduction, notes, naiw ctL Clareiidoo Pren*

100 p. 8. Sh. 1,6.

Smith, Fr., Dis HfmüeAt Tfnofcratie. Berlin,

0. Nauck. V, ICl S. 8. Ji i.

Speck, 0., KcUilma im Drama der Weltliteratur.

Ein Beitrag zur veripeidNoden Stoffgeicliielite de*

Uönierdranai. Ltip^g, M. Hme. VII, 99 8. 8.

Ji 2.50.

Virgil, Tke Aeneid, translated by F. Tailor, with

infrodnrtion uA »Otes by 3/. Forster. 2 vols. (Tcmple

Greek and Latin dassics.) Dent. 370 aod 368 p. 12.

Net, Sil. 8,6.

i: I.'rn!i 1, Kru'ticiiau.
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WOCHENSCHRIFT

IvLASSISCHE PHILOLOGIE
HBIUUSaiaSBBN VON

GEORG ANDRESEN, HANS ÜRAHEIM

tMlANZ M ARDFR.
durch all«

•c)iliaoil1«ng*a

•Uli ronKmtor

»irrtiiljihrlicli 6 .K
ItiStnUi

3|fr«p 7>>l« fl.'iS
,

23. Jahrgang. Berlin, 10. Oktober. 1906. No. 41.

RtLriiticTieH uu'l AHzeiijrn: Si»lt«

Fr. Clftflin, Tho lyntax of BoeotiMt dittloct ia««rii>-
tiiOM (B. Immw) IM»

B. HeniAl, yindloU« PUtaniBM (W.GMatr^ .... tUff
A. M artr> w. Über die viironamtar «ijwWM>l««ilin Kahw

iu den StHilt«!! in dau ersten dnl /ükllmMlartCB
de« KaiMrmoba (B. Bnrsy) UOB

IM. (J. pAwE) . . . UU
CLBroclfIm«a,8«iiiltiwih«8t«whirininnli>ft(F.H) IIIS

R.K leinp •ter,1fiMa1iehttl««idOMBwart{O.W«iAMi'
toi« t) 1119

Autzäge: licrtiner philolosiache Wochensirhnt't 'J9 Sli'SU.

' ArehiT tar Ueaobiobte der Philoaopliie 1 V, 4. — Kaiuw
SSeiUchrifl 40, 8. — Jahrbuch dos KnUerlicb dentacbni
rohftologUchen InatituU XX. B. — ArobttoloBtsoher
Auzeiger 1006, 3. — Bulletin de currccpoiidance hell«-

ni«iae XX}Ld-b. — K«vue »roh6ulogii|u«, Novembro—
IMMmbM im

MiUtdungen

Vtntidutu NMMP HOther

ibuiar^|liiiHM,'S9^ Apall «ad IMkL
UM
II»

Ui« Herrai VerfuMr tob Vnf^tmmtm, Di—«rtottaBeii nnd aoutigm deleftenlMitaaehiiftaii

IteeiialnnMiBinjiliM an dlt Weidiuaiivich« BiddiiiidlaDfi:, Berltn 8W., Zinmerttr. M, n wdlMi.

Rezensioneu und Anzeigen.

Stifh Franom Ciaffia, The sjntaz of Bo«otian
rtialcct itiscriptions. Bryn Mawr College. Mono-

grapbs vol. III. Tlic Lord Kaliimoro Tress, Ualli-

mön i90&. 93 S.

Als Vorarbeiten für eine uus noch fehlende

griechische — nicht hlofs attische — Syntax hat

mau die neuerdiuga häufiger werdenden Mono-

graphien, in deaen einulue grieohiiofae IKalekte,

die etwas anagiebigere Texte aufweiMn, im Ver-

gleich zum nttisclieii niiiJekt ;inf ilire sjutaktischeti

l^igcntümliclikeit«u untersucht werden, mii Fr«ade

m b«grur»en, M«h wmw ai» ««AiIieMeh ciaa so

geringe Aosbente Hefern, wie die obengenannte

Hissertation der AmtfrikaniTin E F. Claflin. Dafs

das Ergebnis uicht aebr belangreich für die Sjotax

MB würde, konnle maa nm voniheirein oaeh dem
Lnteneharakter der nieiaten bSotischen Inaehriften

erwarten , svolil aiifh nach dem belierrschenden

Einflar«, dcu Attika auf die offizielle Redeweise

das Naehbarlandea in dem 4.-2. Jahrb. r. Chr.,

der Zeit der toeiaten noaerer IsubrifteB bSotiaelien

Diiilokts, gehabt hat; schuld daran ut aber auch

die Verfasserin selbst, die das uus vorlicgcude iu-

aehriftliche Material nicht vollständig horuugezogen,

•endem den gainen Znwaeha der Jahre seit 1898

uucrwiihut nnd nnbeuatxt gelassen hut. Sie hat

sich bei Ditteubergers Sammlnug im Corpu« der

böctischen Inschriften, das 1892 ersobieoen iat»

bernhigt, nnd hat alle die sahhreiehen aaitdem

publizierten lKjofi,chen Inschriften ignoriert, ob-

wolil sich für die Syntax wichtige Texte unter

ihnen befinden , wie s. B. die von Colin herana-

gegebene Inaehrift Ober WteeeurarpaefaiaBg tob

Thespiä Bull, de corr. bell. 21 [18971 S. 553—568
(eiuige>- Syntaktische aus ihr habe ich in den Be-

richten der k. säcbs. Uea. d. Wiss. 1899 S. 144 t
besprochen) nnd die ' von Tb. Beinaeh erBAm^
lichte Stele mit den Wnbnogen der Praaen von

Tanagra Revue des et gr. 12 [1899] 8. 53-115.

Aber auch aus dem von ihr benntetao Malwiu)

hitte sie mehr gewinnen kSnnen, wenn ihre Por-

sehnng tiefer eingedrongen wäre. So begnfigt aie

sich /.. B. S. 5'2 mit der Bemerknug: 'A cnriona

kiud of fthorthuud «xpre^siun occurs several times

iu the Niearata inseriptiou, where the Akte b ex-

pressed by two simple geuitives, the uame of the

archon and tliat of the iiiontli: .=V»'px^»t(» ^AXuX-

xoft*flm, Atovxiaxui CJiovlw etc.' Mit der tkzcich-

uung 'shoriband expreasion' ist nichts erklärt.

Die Prag» war aaftnwerfen: wie kt nao in

Böoticn dazu gekommen, Genetive der Eponymi

j

als geuetivi tempoiis zu verweuden? Die Antwort

(hatte zu lauten: weil uiau bereits in zahlreichen

anderen Weudangen den Namen des Eponymos
für die Rezeich unng seines Amtjahres verwendete.

Diese VVeuduogeu waren dann aus dem Böotisohen
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ta sammeln, wie t. B. S. 49: tov iftavtdv San^

*a ftn' Evßöinxov ''qX"- ^-51: ö ivtavTiig 6 ftnd

&vva()xoy oQxot'tei, üie auü dem Attischea uud den

fibrigeo Djulekteii ^wmran hin<ineafugeu and ni be-

merken, dül's aus dem Griecbiscben dieM Metouy*

nie aucli ins Lateiuiselie iUicrpegangen ist, z. B.

Tae. Uist. I, I: initium mihi operia Serviua Ualba

iterum Tittu Viuiua couanles eraat. Aaeb der

OenetiT der Zeit nMfm «ij Iq^ph^ wer meht
bloft« zu nennen (S. 52), soudera in seiuer Ent-

ateliuiijT verstänLllich zu machen und in seiner

Verbreitung in deu Dialekten zu verfolgen. Beim

pertitiren Oooetiv 8. 51 bitte beai«>kt werden

mSssen, data er auch im Bönt-sclieu 1. nur prädi-

kativ stellt, 2. meist vor (lfm rc^ierendon Worte,

iilso: rtiiy äliMf 6 (tnXöfut^, iwf noltiduty iv

Öiwn§^. Dab die im Böotisebeo vorkommende

Konstmktiou na^ipt» noQ ttva \m Delpbiiehen

regelmiifsip gebrandit wird, hätte S (Vif. gi'^.i^t

werden aoilen u. w. Bei küuftigeu sjntuktischeu

Arbeiten wird die Verf. gat daran tun, ihr Ma-

terial grfladlieher xn bearbeiten, die vpracblieben

Erscheiuungea nicht nur zn registrieren, »onderu

ihrer Entstehuiig, Entwicklung und Verbreitung

nachzugehen uud über dem Eiuzelueu uiclit dus

Allgemeine zn rergeeaea. Sie wird sieh dann noeb

mehr Dank verdienen als mit dieser Arbeit, deren

Nritrüchkeit troti alledem niclitiu Abrede gestellt

werdeu soll.

Leipzig. Uduurd Maialer.

Yindiciae Platonicae, dissertatio inuncarolis . . .

seripsit Radolphut Hentel. Berlin 1906.

fiiue tüchtige Doktorschrift luit die Auden-

tangeu, welehe Diels in seiner Anagabe de» Ber^

liaer TheaitetoBkomuiput4«rs über deu Wert der bia

dahin ziemlich verkauuteu Wiener Flatonband-

schrift W gemacht hat, zu einer grölsereu Ab-

hnndlnug ausgedehnt, gestützt anf eine sehr ge-

Uiiue, durch eigeue Nachprüfung sichergeatitllte

Kunde von den Lesungen der Handn^hrift. Im ersten

Teil der Arbeit stellt lieuäel die Orte zubamuieu,

an dfneu W vor BT den Vurzng Terdieiit, and

man kann wohl fast Qberall xnstinimen. Zn in§-

^mäv im Alkibiades II 148e ist zn bemerken, dafs

es ein bekanntes, auch von deu Aftikern bei der

Orakelbefraguug gebrauchtes Wurt i»t, üo dar» es

an sieh keinen reehten Anbaltspnnkt nr Beurtei-

lung der Schrift zu bieten vermag. Die nützliche

Beobachtung über aitdf itp' tavtor u. ii. S. 12

war durch den Hinweis anf Xeu. Auub. I 4 lo at<-

foi i^' ktvrm¥ i%vfjm>v zu ergänsen. Zn 174a «ic

(e Btt^t) tu fU» i» «iifvimt jv^e^vyioflM sUUimtt

ai'TOv hätte Henscl nicht td (T oaia9fv empfehteo

aollen. Der scblicbte Sinn der Erzäbloog i>t dodt

der, dafr Thaies, wihrend er das Entfaitote

raeht, das dicht vor den Augen Liegende eicht

bemerkt, uud so ist die Stelle schon in liellec'^ti-

scber Zeit anfgefafat wurden, vgl. den gefitlscLuD

Anitzimenesbrief Diog. II 4 ^t^iifitroi ii ti m^-

fiMsdlic Mtnaflii mtanbn» nnd td h mesfr sbi

I .34, ferner in der von Menagins angeführten Ter-

tulliaustelle nec prospicere pro pedibn«. '/am

Wech.-'el ifindoai^ev und ontai^fv war eine Erii^at-

rung an den Bysantiner Tseties nfitalieh, dw d«

Siuu der Wörter gerade nmdreht. Dais der Ini-

uitiv des Prä«eiis neben dem des Aorist steht

(S \b), ist bei deu Späteren nicht selten, alwr

auch in der goten Zeit nieht nnerhSrt; doA b«-

hält Henüel mit seinem Urteil radit. 19i3a Stt-

xQi'tTr^^ ^^ ytypwtrxei &(6dtt^V Hai Gtnirr^roy, iget

di fir^ddifQoy (s>o W, inuytyfioOXft BTj soll man die

der beiden Hanptliandscbriften nicht uubeKlMc

Terwerfen, sondern ans ihr Tidmelir ^ tl^ '

Winnen, was dem Qedaoken mne passende Eipor
|

zung gibt.

lu dem nächsten Abschnitt, der die Orte auf-

sSblt, an denen W den Handsehriften BT Hb«'

legen ist, wobei Hensel mit (ieMhick eiuige

Gruppen nach der Art der Verderbu:« aufstf'!!,

hat eine Stelle des Politikos (28b dj eine faUcLe

Benrlsilnug gefuudeu (S. 33—35): XlV^' **

ä^rvo^if Mil fidyy dirdott iMtsuUe^esa» nd fct

d()votofiixtj Kai xovqä ^t'ftnaaa liftvovaa nafijfi

Tf xiOkuxTji xal rrü/xrtx^t- xal ett (fkoiatt*^ \S0

BT,
<f
iotatixf^ W) tfvtüv te xai i^tpvjia» difffuiw

umfMtm» fr^MMQeiNRi «MworofMa^, mA im nt^

xd xottttn' (iai tixva$ xai (ftllütt ml ßvßlm *•*

didfiüiv i^yattTixcti nctQfdyoy dtjfuovQyfTy ffvv9fu

i» itii ttwu^t^Uviav tidq ftvdv. Um der Sehwierig*
j

keit an entgehen, welehe in dem Worte «nnstt- I

jutxi; liegt (es wird daher von Stallbanm getilgt,

w ihrend C F. Ilcrmtiun cxvxo^optx^t schreibt ,
r-

klürt ea Heusel aU die 'Knust des FelUb^iebeus.

Aber dies ventofit sowohl gegen den Sprach-

gebranoh als auch gegen den Znsammwihaag. Ei

ist klar, dafs einander gegenübergestellt werdest

tfXotauxif (fvfwv — {tixvat) tf^XXiTv xn) ßrfi»'
|

xai öeaiuäy iQyaOitxal, öiqikaxa owfiatay ffCfM**

(OMM — sMitoieyiMnf. wahrend aber Flaloe bti

der Riudenverurbeitnng mehrere Künste sn^
besclirsiukt er sich bei der Lederarbeit unr sif

das wichtigste (bewerbe, die Scbu^terurbeii,

wahrend es daneben Doeh andere gibt, s. ft d*

• »fuiyvieiyeiNnf nnd die den auyiumimis.
D>>*
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siud daher ia dan Worten xai Saat neQi tä toi-

ari' fiai xi^vat zu erwarten. Daraus ergibt sich,

dafs Piaton die Glieder chiaitUcb ordnet, so dals

man nntw BMtiiInwg d«r hmmug HwinMuii lo

•ehrübrn hat: AWfvsoyiMiy* ^ 'mt« n«^ %u

loiavt' (seil. TU Sigfuna) elal %txym *a\ tptllmw

Den BawUvfi madit «ine UntenohaidiiDg d«r

verschiedenen Hände von W im Theaitetos und

im Politikus. Weuigsteiis sechs Arten vou Schrift-

xügeu konnte iieusel ia den Verbesfleraugen sicher

trenmo; bei der Kritik der Stellen leistete Hei-

berg dnnh die EtUiunng einer geometrischen

Zeichunnj? zu Polit. 26<>r wichtige Beihilfe. Die

Bemerkung: daalis euim a librarüs uon incalcari

eolet S. 44 ist nichtig, vi« der Yerfiuaer ans einer

orgfiUtigen Darelnieht derLeearten in denAufgaben

mancher Attizisten lernen kann; ein Beispiel liefert

er selbst aus Theait. 200 b S. 22. Von den Scholien

erfabreu wir, daiä sie zum grofsen Teil mit denen

von T Bbereiastimnien, dafi sie aber keinerlei

rfibmng mit denen haban« die dem (äarktaane

eigetitüralich sind.

Gerade bei diesem Punkte wünschte man dem

Verfaeser ein Iftngeree Yerireilen, damit endKeh

die Not om die Platonsebolien beseitigt werde.

Dm er sich einen aufmerksamen Beobachter

und einen tüchti<^«'ii Kritiker eingeführt hat, so

wäre es erfreulich, wenn er nun an eine grdfiere

Av^gnbe herantriUe. Sein Latein wird er noeb

waitor pflegen oifUern.

GSttingen. Wilhelm CrAnert.

A. Marlow, Über die Ehrenämter der rümi sehen

Kaiser in den Städten in den ersten lirei

Jahrhutiilcrti II des Kaiserreicbs. Neiin 190Ö.

ms. 8'' (russiseh).

Der Titel obiger nur zur Beeprechnng vor-

liegenden Sdirifit entepridit nioht genau ihrem

Inhalt. Nach der Überschrift zn urteilen, könnte

man erwarten, in Folgendem eine Abhandlung

über das Weaeu uud die Bedeutung der fou deii

rSmisflhen Kais«m der evaten drei ebristliehen

Jahrbttjuierte bakludeteu BfmMi^pnlimlar ta ündeo.

Wir hätten dann eroen kleineren Absebaitt aus

der Arbeit vor uns, die Vf. selbst nach Liebeuam

(Stildtev«riraltaDg S. III und 2&6) ah noeb an»>

stehend auf S. 13 notiert, d. h. der Frage nach

der inneren Organisation und Verwaltung der

ätiulte in den ersten drei Jahrhunderten des Kaiser-

reiches. Die Abbandlnug wäre dann ein Pendant

gavaean in dem SeUn&kapitel dar gleiAhMls ma-

sisch geschriebenen Schrift von Zebelew W^oMK^f
S. .347—375 'über die staatliche Organisation der

Provinz Acbaja' (vgl. des Ref. Reseusion in dieser

Woabeneehrift XXI 1904 8. 454). WÜoand wir

in dieeer Arbeit Zebelaire eben lokal begrantten

Ansschnitt ans dem umfassenden Gebiet haben,

würden wir in der Studie M.g einen zeitlicli und

nach den eiuzeluen Kaisern geordueieu le^eu. Deu

richtigen« dem Inhalt entepreehenden TiM finden

wir auf S. 22, wo ihn der Vf. selbst gut for-

muliert als üntersnchnng 'über die Wechsel-

besiehuugeu zwischen deu eiuzeluen Städteu uud

den Gliedern der kaiserliehen Familie, die in jenen

Ehrenämter bekleideten'. Somit stellt sich denn

die Abhandlung M.8 die Aufgabe, einen kleinen

Ansschnitt aus einer andern gröfseren, auch noch

aosstehendeu Arbeit zu geben, auf wetebe ar 8.

7

binwetefc; fiber die Weofaaelbeziebnngen swjediat

den Städten und den rSmisobeu Kaisern. Pnd
damit gibt sie sich als ein ergänzendes Pendant

zu der gleichfalls russischen 'Studie von Prof. Iw.

Tnitewies ,fiber die Oeeandteobaften der Profindalr

landtage, städtischen und anderen Vereine an dio

römischen Kaiser in den ersten drei Jahrhunderten

des Kaiserreiches'. Nezin 1900-1901 (vgl. S. 8

Anm. 1). Dem Ver&sMr dieeer Abhandlong, sei-

nem ehemaligen akademischen Lehrer, bat auch

der jnnge angebende Gelehrte seine Entlingaarbeii

gewidmet.

Es handelte sich bei diesem Thema vor allem

um eine vollstiodige Sammlnng nnd ffiebkoi^ dea

inschrifilichen, numismatischen und Schriftsteller-

Materials. Liebenam (Städteverwaltung S. -261—
262 Anm. 4) hatte nur Beispiele liefern wollen

uud besonders die SebriftsMIerwngnime garoiebt

herangezogen (vgl. 8. 9 Anm. 1). Ganz natura

gernüfs dachte sich Vf nach dieser Vorarbeit die

Frage zu beantworten, welche Motive die einzelnen

Stidto TarankAt haben, ihre mnueqwlen Amter
ebrenhalbwr dem oder jenem Kaiser anzutragen,

und welche näheren Beziehungen vor Bekleidung

solcher Ämter zwischen den einzelnen Städten

und deu einzelnen Vertretern der kaiserlichen

Staatsgewalt bestendeo. Ob diese Grundlage ssi-

ner .Arbeit, die 8ww?l*l*"«g des weitzerstreuten

Bohmaterials, lückenlos uud volUtiindig ist, wird

wohl nur der .sagen können, der eine ähnliche

Sammlung Ahr nob angelegt hat. Das 2M, das

sieb der Vf. selbst eng gesteckt hat, wird er er>

reicht haben. In vielen Fullen liegen die Gründe

auf. dw Hand; öfters kann sie die üntersnchnng

mit eittem grSfserea oder geringeren Grad« tm
Wahrsebeinliehkait arsehKafsan. FMHab blaiban

Digitized by Google



1111 1<K Oktober. WOOHKXRCHRIFT POR ICLA8SI80HR PHITjOTiOOlV. 1808. N«. 41. 1113

aiicli so nocli genng nnd übergenng Fülle übrig,

bei deueu ms^u sich mit eiuem nou liquct oder

gar ignonininf beguügeu nah. Es liegt in der

Nutur des zumeitt epignphiscli-unmiamatiaobeu

Materials, dafs ea zu anderen Schliisseu als denen,

fär die es der Vf. beransiebt, aar schwer zu ver-

wenden ist. DeoD sebr bftniig wird «e wobl nur

Zufall sein, dafs für maucbe Gegenden das Material

reichlicher fliefst als fSr andere. Doch hätte der

Leser trotsdeui dem Vf. mehr Dank gewulkt, .wcuu

am finde der Arbeit (S. 110) an Stelle des bei

einer chroDologiecb «ogeordneten Sohrift recht

unnützen Index Imperatonirn et ^lle^llr^rn l'u-licr

ein Verzeichoia der ätädbe beigefügt worden wäre,

die die Kaiser dnrdi Übertragung ibnr Mnnicipal-

ftmter geehrt haben, womSgtieh mit Angabe dieser

Amter. Dann hätto man gleich sichtbar vor

Aa<!feD gehabt, weiche (iegeuden vor allem in

dieser Weise ihre Erfurcht und Ergebenheil dem
kaiserlidten Hanse besengt haben. On'd ans die-

sem Index hätte man, wenn iinrh mit grofser

Vorsicht, noch andere Schlüsse ziebeo köuoen.

Von den nahe an ^0 Städten, ans denen Material

vorliegt, sind natOrlioh bei weitem die meisten—
20 — italische; dann folgt Spanien — nud zwar

ansscbliefslich Hispania Turracuueusis uud Baetica

— mit 8, die Provinz Acbaja mit 6, Kleinasieu

mit 4, Syrien mit 3, Afrika mit 2, endlioh Galita

Narbonentiis, Sizilien und Ducien mit je einer

Stadt. Nicht vertreten sind n. a. -Ägypten, ilas

westliche Spanien, das ganze eigentliche Ciallieu

und fast alle Donanprovinsea. Man wird also,

anch mit diesem geringen Material in der Hand,

snm Schlüsse berechtigt sein, duh die regeren

Beziehungen der Staatsgewalt zn den niihereu

Prorinxen aneh. in dieser fVage von Bedentnng

waren. Vf. schwächt seine eigenen Behauptungen

anf 8. 18 und U» ab, wenn er Jas Fehlen einiger

Provinzen nur dem reinen Zufall zusc-hreibt (S. 105).

Und wenn viel» Kaiser der ersten dreiJahrhnaderte,

z. B. Claudias, Nero, M. Aurelius, Septimius und

Alexander Severus, Caracalla, Probus n. a. gar

nicht vertreten sind, so wird auch hier sich utit

der Zeit der eine oder andere Grund dafilr finden

lassen, abgesehen von der Lückenhaftigkeit des

nowcismaterials (S. 105). Es wird doch aueii um-

gekehrt nicht reiu zniällig sein, dal's von den

naoh. dem Torbandenen Material mit Ebrenimtem

bekleideten Kaisern der Keisekaiser Hadrian in

ganz besomlers vii'ieii Stildtfu die höchsten Posten

ehrenhalber bekieidetu oder durch seine Stellver-

treter bekleiden liefe, nSmlieli in 9, w&hrend seine

Torjjpngw und Nadifwlger anf dem Kaiiarthron

nur in 5, 4 oder noeb weniger Sc&dteu solehe

Stellen einnahmen.

Ab GrSnde f&r die Annahme von Ehrenämtern

durch die Kaiser ftbrt der Vf. richtig in der all-

genieiueu Einleitung auf S. 18 und 19 besonders

die persönliche Anwesenheit, derselben in den

StSdten an, daneben Familtentraditioo, die dio

Kaiser mit den betreffenden Städten verknüpfte,

und dann den Umstand, dafs liie Kaiser an der

Gründung oder Ernenerung der Kolonie oder au

ihrem geistigen Anftehwnng ein hervorragendea

Verdienst hatten. Diese allgemeinen Bemerkongen
werden dann durch die nachfolgenden Ansfiibrnngen

von S. *22 an mit Hilfe des vollständigen Materials

bei jedem einsehaen Kaiser oder GUede der kaissr-

liehen Familie in chronologisoher Reihenfolge nähar

begründet. In der Beweisführung hält sich Vf.

von allzu kühnen und waghalsigen Schlulsfulgerau-

geu fern und begnügt sich, aofeer wo die Dinge

klar und offen vorliegen, mit einem Hinweise anf

die jjröfsere oder geringere Wahrscheinlichkeit.

Bisweilen verfallt er in den bei Erstlingsarbeiteu

bäafigeu Fehler, von seinem Thenw abzusohweifen

und fragen in seine Untersnehnng bineinanxiehen,

die mit seinem eigentlichem Thema nur in losem

(S. 57) oder gar keinem Zusammenlumg stehen

(ä. ff. über das Ehrenbärgerrecbt der römischen

Kaiser in den Stidten). Unnllts und niehts be-

weisend f&r seinen Zweck sind anch die Stellen,

welche er S. 5.M Anm. 4 aus Statins und S. 60

Aum. 2 aus Pliuius Miu. uud Aristeides in extenso

«•zoerpiert. Ebenso wenig sehe ich den Grund
ein, weswegen Vf. auf S. 50 uud 60 eine Über-

setzung der Tiraden des AnsteiileH über die ttrölse

Athens aus dessen i'auathenaicus in deu Text ein-

gefügt bat.

In seiner Polemik mit anderen Gelehrten ist

Vf. nicht immer glücklich. Ans den Bemerkungen

Ditteubergers zur Inschrift SjUoge ' 364 (aun. 6j

folgt dnrehans niebt so unbedingt, dafs die Bürger

von Asäos Calignla und (iermanicus bei deren

ersten Aufentiialt in der Provinz Lesbos begrül'st

haben müssen, weil Germanicns nach Tac. ann. II

54 von Enboea ans bei dieser Insel anorst Station

machte, nm die Entbindung der Agrippiua hier

abzuwarten (S. 44 Anm. '6). Die erste Reise des

Germauicus bat sich doch nicht auf Lesbos allein

besehrinkt, wie ja aneh Tae. I. e. aosdrBcklieb

bezeugt. Anstatt mit M. zum gewagten Mittel

der Konjektur in einer Inschrift zu greifen,

wird mau lieber Dittenberger folgen und den

Wortlant des Steinet ans dem krauen Kanrieiatil

der damaligen Zeit. an verstehen snehen. Wenn
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Vf. behauptet (S. 7ä), dafs «die uenesten Herans-

pfeber des Apniejas (llildeliraud, Kruger, Vau der

Vliet und Helm) das haDdächriftiiciie 'loco prio-

L-ipis' (Apolug. 24) zwar beibdialteii, aW keine

£rklftraug zur Stelle gebeu», so wt diese Bebaap-

tnng nicht richtig, iiildebraiid gibt im Koiu-

mentar zu dieser Stelle eine Krkläruug; freilich

niebfc die, welebe M. vonebiigt 'als praefeotus

und Stellvertreter des PriDeepe*. Von den anderen

Herausgebern des Apolejas, die nur kritische

oder Textiuisgabeu liefern wellten niid geliefert

habeu, war uatürlich eioe solche äacberklärung

aaeh nieht m erwarten. Recht anspreehend ist

das ResnltHt der Untersucbuug über die Stelle des

liibaiiius XI 269 (Förstor) auf H. 83 mit Aom. ]

nad S. 97 ff., wouacb Libaoiuä unter deu ' hier er-

wlhnten j&ttwn Hadrian und Dioeletian gemeint

habe. FSieter hatte anf Polybios bei Athen. V
194 C — nicht, wie Vf. sagt, auf Athenaeus, denu

dieser schreibt nur Polybius ans — verwieacu, wo

vou deu Spieleu die Rede ist, welche Autiochus IV

Bptphanes in seiner Resideus Teranstaltet. Doch

vird wohl auch der neueste Herausgeber des Iji-

Itauins gewufst habeu, dafs die 'olyiupiscLeu' Spiele

iu Autiocbia erst uuter Kaiser Claudius eingerichtet

worden sind nnd, wenn er trotadem anf die Worte

des Polybins hinweist, so meint er damit, dafs der

Uhetor um angeführten Orte die Spiele von An-

tiochia mit deu berübmteo olympischen in Elis

vergleicht and den ersteren den Toizag vor den

letsteren gibt. Deshalb bcauehen die Spiele von

Autio(-hia noch nicht den ofBsieUen Titel *oljm-

pisohe' gefuhrt zu habeu.

Dal's die oratio (Joriutliiuua in dem Corpus der

Eteden des Dio Toa Pmsa noeh *vor kuraem fiUscb-

iich' diesem letztereu zugeschrieben worden sei,

iiütte Vf. auch dann uicht behiuipteu dürfou (S. 76

Anm. 'S), wenn er sich nur auf Christa griechische

Uteratoigeschiehte sttttste. Die Rede gilt schon

•dt Niebnhr als nicht dioneisch nnd Norden

iKunatprosa S. 1'21 ff.) hat uur dm T.'rteil Nic-

buhrs dnrfh stilistische Lutersuchungeo gestützt.

Die Autoräcbaft des Favoriuus hatte scliou der

alte Empems behauptet nnd Haaas, de biographis

graecis 8. 133 ff. nur noch niiher begründet. Für

Diu-Favorin darf mau doch jetzt nicht mehr

Christa allgemeine Literaturgeschichte einsehen,

wo man Arnims Untersnehnngen nnd Ausgabe hat.

Ebensowenig darf man denselben Qewihrsraann

für die guten Beziehnugeu Plotiua zum Kainer

Gallien citiereu (S. 9ö Anm. 3), wo mau Zeliers

Philosophie der Griechen (4. Aufl. III 2 & 521

Anm. 5) mr YerfBgnng hat Wenig fiberlegt er-

scheiut die Bemerkung auf S. 3G .\um. 3, dafs

'sonderbarerweise' die atlicnisrlie Inschrift C.I.Ci.

318 nicht im ueuen Corpus Auluahme gefundeu

habe. Schon der alte BBekb nahm Anstoft an

dem Rate der 500 um die Zeit des Tiberius und

ilem fehlenden Artikel vor TTfviuxwktV nnd wollte

deshalb iu imv (l^Koo'mv äudern. Diese Con-

jectur Böckhs ist durch bessere Abklatsche glftn-

send bestit^ worden, nnd so steht denn jetat

iu der Neuansgabe der Insebrift (I. G. III 953)

das geforderte twk itaxoaitav. Bisweilen ftibrt

Vf. zwei Verschiedeue Ansichten von mehrereu

Gelehrten an, ohne 'sieh für eine von beiden in

entscheiden (S. 62 \m\\. 1), oder er entnimmt, ohne

eine Begründung beizufügen, seinem (Jewährs-

mauue Angaben für den Text, die aus deu Worteu

dcc eitierten Anton dnrehaos nieht unmittelbar

folgen (S. 48 mit Anm. 4).

Wenn mau auch im einzelnen an der Abhand-

Inng M.8 hie uud da manches wird auszusetzen

haben, so muls luau doch anderseits schon deu

FleiA, der in der entsagnugsTollen Sammlnng des

Materials steckt, anerkennen. Ihren Wert für die

klassische Altertumswissenschaft behält die .\rbeit

trotz der ihr aU Ersthugsscbrift uaturgemUrs un-

haftendien M&ogel bei, nnd in irgend einer Weise

wird anch diese Untersuchung dazu beitragen,

dafs die gegenseih'gen Kinwirkungen der Keicbs-

gewalt auf die Proviuzeu uud umgekehrt der

Provinzen auf die Retohsgewalt sich einmal

werden fester bestinunen lassen.

Neiin bei Kiew.- Bernhard Bnrsj.

Q. Sept. Florent. TertuUiani opera ex receiisi<nie

Aeniilii Krujrmaiin. Pars III (Corpus scriptor.

ecclesiastie. latiiiomm cdit. consilio et ioiponsisAeade-
niiac lit'ar. Cacsareae Vimlobuncnsis. Voi.XXXXVil).
Viudobuuae, F. Tcuipsky — Lipsia«, G. Fruytag.

MDCOCCVI. XXXYII n. 650 8. gr. 8«. 20 Jt.

Die TertnUian«Ansgabe des Wiener Corpus dsr

lateinischen Kirchenvater hat nnverkeunbar uuter

dem Zusammentreffeu sehr ungünstiger l'in.stUnde

zu leiden gehabt. Es sind secbszcbu Jahre her,

dafs der eieto Band ersohien (1890), nnd in die»

sem Jahre erst i.st nicht der zweite, sondern an»

nächst der dritte Band juKsgegeben. Schon dem
Erscheiuen des ersten Uandes war der Tod August

Reillnrscheids (1887), der die gaoae Ausgabe sorg-

fältig vorbereitet uud angeordnet hatte, ein be-

klagenswertes Hindernis. Es ist bekamit, ilapH sein

Bruder Alexander, W. Härtel und U. Wissowa es

uberuabmeu, die Becensio der iUr den ersten Band
bestimmten Texte, an der nur wenig fshlte, fertig
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lier/."8tt'lleii. — Der vielgestaltij^eu Überlieferung

gegeoäber draogt «ich eiue ikmerkung auf. lu kaum

ogend eioM SehrifMtllm Hm. nlmliflh itt die

Reihenfolge der überlieferten Sobriften eine so ver-

schiedene (vgl. im vorliegeuden Vol. Iii \\. VII <1<t

Praefatio), und über die Zeitfolge bezw. sachliche

Aoordttung der Werke keinei SehriftttellefB rind

die Anneliteii der mit ihnen sich befaneuden Ge-

lehrten von jehpr so von einander abweichend ge-

wesen, ala gerade des Tertnllian. Die Schwierig-

keit beginnt wsbon bei Hierooynws (Vir. ill. LIII),

der, tuit den Schriften TertalKui zwar wohl ter-

trant, gleichwohl nur »olche ausdrBcklich geimnnt

bat, die in die Zeit nach denen AuseblaCs an den

Ifontaiiinira« Mlen, und twer me dem Grande,

weil lie den meisten bekuot seien (multaque

scripsit voliiniina, qnae qnia sunt nota phiribus,

pruet«rmittimu8). Um nur bei den l'orscheru

nuaerer Tage m Tsrweilen, so teilte der besonders

00 NSldeehen viel so m^Ag beeebtete Bonwetsefa

in seinem grihullichen Finclic über 'Die Schriften

TertuUiaus nach dar Zeit ihrer Abfassung' (Bonn

187S), die gesamten Schriften iu swei Gruppen,

die eine die TwmonlonistiseheD (8. 12—42), die

mdere die moutanistiHchen (S. 42—75) umfitssend,

mit der ferneren Suudernng der erstereu iu apo-

logetische (8. 13—28) und sonstige vormoutaui-

stisebe Sehnften (8. 28->-42), der letstereo in die

zur Verteidigung der Kirche and ihrer Lehre

(.S. \1— WX) und in die zur Verteidigung des Para-

kleieu und »einer Disziplin (S. 53— 75). Mit i3e-

rflektiebtigoog eneb der TerloreneD gliederte

Nöldechen den gesamten Schriftenbestaud in seobs

Gruppen, die sich seiner Rechnung zufolge auf

30 Jahre, I Ü4—222, Terteilen sollen, uhue dal's er

sieb bat anbeisehig maeben kdnnen, für seine seit»

lieben and sacbliclieu Ansätze die Gewähr der

Sieberheit oder anch unr der Höchstwahrschein-

liebkeit zu übernehmen, leb schweige von den

in dieser Besiebong aufgewandten, mit NlUdecbens

Ansütieo S. T. in Widersproeb stehenden Be-

mShnngeii von Kellner, Nenmauu. Schmidt niid '

Bolffs, um nur Monceaux zu neuueu, der, obwohl

Stark Tou Nöldseben abweiebend, die seebs Grup-

pen desselben iu vier zeitliehe Abschnitte zu-

sammenzuziehen vorschlug, so dafs der erste (197

—200) die von Tertuilian vor seiner Wahl zum

Presbyter rerfiiAtan plülu^ophiseben and apologeti-

schen Schriften, der zweite (200—ea. 206) die von

ihm als F'resbyter goschriebenen, von montanisti- '

sehen Gedanken und Vorstellungen noch völlig i

freien, der dritte (S07-312) die balbnontanisti-

seben and der vierte (213—222) die dnreb die '

Lehre des Moutauns nnd den Hals gegen die

katholische Kirche beherrschten Schriften um-

iSsOte.

Diese aofserordentlictie Verschiedenheit der

Ansichten spiegelt gewisserinanMMi, wie mir sclieiiit,

die Verwirrung der haudschriftlicheu l.beriiefe-

rong selbst wieder nnd kommt anch in den beiden

j^tzt ersobieueneu Händen der schönen AVieiier

Ausgabe zum Ausdruck. Den Hestund der älte-

sten Us. glaubten die lieraasgeber des 1. Bandst

(1890) mit Reebt in erster Linie zar Geltang

bringen zn müssen. Ks ist das der von Hi.^chof

.Agobard vou Lyon (f M40) der Kirche des h. Ste-

phauus gestiftete (wie die Aufschrift besagt: Liber

oblatas ad altare «ri Stepbani ex roto Agobardi

fpx) und nach diesem benannte Codex Agobardinns

(jetzt Pari" lat. der, nach Ausweis des in

ihm betiudlicheu Verzcichuisses, arsprünglich fol-

gende Sehnften entluelt: 1. Ad Nationes liber L

Ad Nationes Uber IL 2. De I^rasseriptiooe bereti>

eornin liber 1. 3. De Scorpiace. 4. De tostiroonio

uuiiuae. 5. De Corona. G. De spectaculis. 7. De

idolatria. 8. De cenan animae. 9. De oratione.

10. De enltn foninarum. Item de enitn fimiaa-

rum. II. Ad QZOreoi. Item ad uxorera. V*. De

exhortatione castitati'«. 13. De >pe lidelinni.

14. De paradyso. 15. De virgiiiibus veUudis.

1*1. De oame et anima. 17. De earne Christi.

18. De patientia. 19. De paeuitentia. '2(1. Ds

auimae jtnmmissione. 21. De superstitione saecnli.

Nur No. 1—12 und 17 (zum Teil) siud jetzt uucb

darin vorbanden. Von diesen 18 Sebriften nahm

man in den 1. Band die auter 6. 7. 1. 4. 3. 9 nnd

8 Oberlieferten und die in keiner Hs. mehr vor-

liegenden drei Schriften De baptismu, De pndi-

eitta nnd De ieinnio adr. psfchieos anf, sie alle

weder zeitlich noch sachlich geordnet, mit alletni>

ger Hinzuziehung des Cod. .\mbro3. G 58 snp.

(saee. X— XI) für die Kapitel 9 — 29 der Schrift

De oratione, w&hrend die iltesten Ansgabmi von

Gangneius (1545), Geleuius (1550) nnd Pamelios

(l.iTM) als einzig überleliendc Zeugen für verloren

gegangene Hss. hinzagexogen werden mulsteu.

Fttr den II. Band der nrprünglieli anf 3 Binde

berechneten .Ausgabe wäret', wie nas Kroyuiaun

in der l'raefatio des vorliegenden linn les p. IH

mitteilt, die im I. Bande nicht enthaltenen Schrif-

ten ans dem Cod. Agobard., alsoNo. 2, 5, 10, IL

12. IT. .>owie diejenigen in Aussicht genommen,

deren He > ti.-^ion sich auf ältere, ni)er da.s XV. Jahrb.

biuausliegendu Us«. stützt. VVissowa, der nach

dem Tode Reifliursebeids ^ Swge flr die bei dsr

Heranigabe Tertalliaas innenbaltend« Arbmts*
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teiluog überuabm, sah sieb geuötigt, eine weitere

Teiliiiig Antreten so lasaeo. Er selbst behielt

sich f8r den II. Bud die Heraatg«b» der eben
geiiauntet) Bestandteile des Cod. Agohard. vor, die

des verbleibeutleu Restes wurde Kroymanu iibor-

tragen, der durch £eiue Quaestioaes Tertalliuuüue

eritieae' (Innsbmek 1898), seine Sehrift *Die Tve-

tnlliau-l berliefernng iu Italicu' (Sitzungsber. der

Wieuer Akad. 1.S8. ;i Abb. IS'JS) und seine 'Krit.

Vorarbeiten für den dritteu und vierteu üand der

ueoen Tn-talliaa^Aaigabe* (Wien 1900) aU beson-

ders berufeueu Sachkenner und Herausgeber sich

i'iupfohleu hatte. Er legt nmi iu diesem III. Baude

foigeude sieben Schrittea iu sorgfältiger Fassaug

tw: L De patientia (8. 1). II. De oarais reenr-

rectioue (S. 25). III. Ädrersns Hermogeaem
(S. 126). IV. Adversus Viileutinianos (S. 177).

V. Adversus oinues haereses (S. 213). VI. Ad-

verans Pyaxean (8. 2*27). VIT. Adversus Mareio-

nem übri quiuque (8. -290). Die handschriftliclu-

Grundlage dicber .^^cliriften sind die beiden dem
11. Jahrh. augehürigea tlss. : Cod. Montepossaia-

iins (M) and Pateniaeensia (P), zn denen die erste

nod dritte Au.sgabe (edit. priuc.) des Beatus Klie-

uariTH (R' u. R-'j treten, die auf lieute uns uicht

mehr erbaiteueu Uirsauer üss. und einem Cudex

des Klosters Gorze (G) beraheu. Hinzugezogen

sind noch 2 italische Uss., Cod. Florent. N n. F
nnd für die Bücher De patientia und De carnis

resarreotioue jene Ausgabe, die gewöhnlich nach

GangoeiDS (B) gcuauut, richtiger uaeh Marlin

Menart (a. 1545) zn bezeiobnea sein dfirfte. In

dieser Hudet sich hier und dort. tcil< im Text,

teild nui Rande noeh eine Erinnerung an jene dem

Cod. Agobard. nahe verwandte Hs., ans weleher

Uenarfe eben jene nenn bei Rhenaona sich noeh

nicht findenden Schriften Tertullians zuerst heraus-

gab. Von dieseu für die Tcxtgestaltuug beuötig-

teu Hilfsmitteln lag Kroymann allein die sorg-

fältig«, Ton Ang. Reiffenoheid herrflkrende Ver-

gleichuug des Cod. Moiiteju ss. vor, alle übrigen

hat er sich selbst bcschaflt. Auch die von Ohler

verglicbeaeu .\usgabeu hat er noch eiunial selbst

singeseben, beiooden daranf bednoht, geuaner, als

es Ohler getan, zwischen des Rhenanus erster und

dritter Ausgabe zu nuteraclieideu. l her Be-

schaffenheit, Ursprung und Vc-rwaudtschuftsver-

hiltoiase dieses ganzen bandsebrift)idi«i Rflst-

senges bat Eroyrnann in der letzten seiner drei

soeben von mir genaonten Schriften zu Tertulliau

ausführlichen Bericht erstattet, den er iu seiner

Prae&tb dss vorliegenden Bandes p. I—XXXV
noeb einmal in g^drSogter Fassung vorführt. Dals

er die handsehriftiiohe L'berlieforung mit Umsicht

und Besonueuheit, mit stetiger Sicherheit und

HebtigMr Schitsnng der Einzelheiten verwendet

und die VerbesserungsTorscbliige älterer nnd

jün<,'erer Gclelirter (E. u. M. Klulsaiaun, Harnack,

de Liigarde, M. Haupt, H. Hoppe, J. v. d. Vtiet

n. a.) gewissenhaft so Rate gesog*» <i>>d benutzt

hat, das mafs mit besooderer Ancrkeiiunng her-

vorgehol)eu werden ; seine iilinrans sorg f^Üt ige .\d-

uotatio critica, oborhaib welcher den gauzeu Band

hindnreb die von Tertnllian aosdrOcklich ange-

zogenen ode; >tills<Ii wcigend beuntzton Schrift-

steilen verzeichnet .sind, legt auf Schritt und Tritt

erfreuliches Zeugnis davon ab. Die Arbeit war

jeden&Us eine recht mOhevolIe, und in dem oft

dunklen Text Sberall zu voller Klarheit zu ge-

langen, war uicht immer möglich. Es verdient

daher die des Herausgebers verständigen Stand-

punkt kennmiohnende ErklSrnng, beoonders um
ihrer Ehrlichkeit willuu, volle .Anerkennung: Muulta

eniiu', sagt er p. XXXV, 'fjuin iueinendatii reli-

4aerim, uiulta quin inolius possint ^auari, uou du-

bito : id antero mihi uindieo, qnod ubinbi snberat

interpretandi aliqua difficulta.<t, taceudo eam diasi-

mulare, ut interdum fieri solet, no'.ut'. Einem so

schwierigen Schriftsteller wie TertuUian gegeuQber

sofort mit Besserungivorschligen hervortreten ni

wollen, wie manehe hohe Kritiker das schon b^
der ersti^n Anzeige einer neneu Leistung für er-

forderlich halten, würde nach meiner Überzeugaug

ziemlieh vermessen sein. Es bedarf eingehender

Prilfong, vorsichtigen Abwigens, wozn Zeit er-

forderlich ist, und, man wolle stets dessen ein-

gedenk bleiben, akademischer Bescheidenheit

[inox^)j wie sie sich in des verdienten Ueraas-

geben Worten kundgibt: *qnam fallaz sit amen-

daudi ars, praesertim cum tarn iufirmis funda>

inentis nitatur, ipse ro satis expertus, ab alio

libeuä grato auimo discaui, ai quid uel ad iuter-

pretandom nel ad «mendandnm aoctorem oontu-

lerit probabilius*. AUo, die wir uns mit Tertnllian

seit Jahren eingehender befalst haben und so oft

zu ihm zurückzukebreu genötigt sind, sowie alle

diqcnigcn, welche diesem groGien, strengen nnd

fest iu sich abgescblo.ssenen Geiste, der zugleich

einer der bedeutendsten Schriftsteller des röiuischeu

Altertums ist, zum ersten Male nahe zn treten

Veranlassung haben, wir alle sind' dem Herans-

geber der iu diesem III. Bande voreinigten Setirif-

teu Tertullian.s zu aufrichtigem l>unk verpflichtet.

Wuudsbeck. Johannes Srässke.
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0. BrMkdmBD. SeniitiBcbe SpraebwIsteoBchaft
|

(Sammlung G wi lien i. Leipzig 1906, G. J. Göschen

sehe Verlagsbuclihaiidlung. 160 S. 8". JC 0,H0.
|

Eiue eiogebeode kritische WOrdigung des vor-

lieg»Dd«B WerkM wQrde Aber dea B«bmeii düier

Wochenschrift weit biiiaa|g»beu; v«nD wir deit-

noch auf das Buch hinweisen, so geschieht ls.

weil wir glauben, dals e», besoudera iu seiueu

beiden emtoo AbteiloDgeo, Boeh fflr kloaeieebe

l'hilologea manches Interessante bietet. Wer sich

über die VerwaudtsclrnftsverhilUnisse und die histo-

rische EutwickluDg der semitiscbeu Spraclieu scbuell

ond naher m orientieren oder das, WM er riel«

leicht frQher davon gehört hat| nach dem neuesten

Stande der Wissenschaft zu revidieren wünscht,

wird sieb mit Vorteil dicsi^s Buciies bedienen köitneu.

Er findet hier n. «. nneh Ann^beo Ober die ilteetan

literarischen oder inschriftlichen Denkmäler der

ein/eluen SprachtMi nud Dialekte. In der 7.weiteu

Abteilung wird über die Herkunft und Entwick-

lung der aemitMehen Sehrtft gehandelt, wobei die

vier äber fremden L'rsprunjir aufgesti'llteu Hypo-

thesen kurz und ablehnend kritisiert werden Hier

wäre Tielleicbt auch eine Bemerkung über die

iUehtnag der Sehrift am Platze gewesen, s. B. diu

Angab«, dala im ÄthioinMhnn von link» nach

rechts geiehriebm wird.

B. r. H.

H. Kleinpeter, MiiieJschule und Gegenwart.
Entwarf eii'er neuen Organisation des mittleren

UntiTiicliies auf zeitjjcniiifsL'r Grumlluge. Wien 1906,

Carl Froninio. VII, lUO S. gr. 8". 2,50.

Die minimalen Veräuderuugeu, lehrt der Ver-

fiuser, welehe der Mittelaehalorganiimne in unserer

Zeit erlitten habe, eiitepritohen eebr wenig der

grofsen Uiuwülzuug aller unserer sozialen Verhiilt-

uitse durch das Ii). Jabrliundert Es bedürfe einer

radikalen Reform: den «nf Wiederiiolnng Ober-

lebter Vorurteile und Phrasen beruhenden Ver-

teidigungsscbrifteu der Altpliüologeu etwas der

Sache auf den Grund Gehendes entgegeusetzeu.

8«in Vorsehlag geht dahin, alle Gymnasien, Real-

schulen und Bürgerschulen aufzuheben und an

deren Stelle eine einheitliche funfldassigc Mittel-

schule mit darau sich anachlielseudea dreijührigeu

Vmrbereituugsachnlea flit das akadamiiehe Stndiam

XU erriehten; famer alle beetebenden technischen,

kommerziellen, land- und forstwisseuschaftlichen,

uautischeu, muutauistischen Mittelschulen wie

LehrerbilduDgsuustaltcn umsafurmeu und an diese

Mittelsebnle anm^liedarn. Dia formale Bildang,

welche das Gymnasium vermittele, sagt er, sei

eine einseitige; auch müsse sie £u teuer bezahlt '

I

werdan. Auf Grieehenland rat «r gaoa an rer-

siohten. Die literarischen scbSugeistigen ESncbai«

nnngeu anderer Völker liätteii ja 'doch nur mehr

den Wert von Kuriositäten'. Kür das Knabenalter

sehetnt ihm das rSmiseh« Wesen ein Ideal ron

hüherem erzieblicheu Werte TOrznsteilen als ilas

griechische. Hauptnnterrichtsiciel beim fremd-

spracbliclicn ünlerricbt sei die Vermittlung der

Kenntnis der eigenen Mutterspraehe. Die Mittel»

seliule soll für eine möglichst grofse Anzahl ron

Berufen vorbereiten und eiue diesem Ziele etit-

spreoheude facbwisseuschaftliche Vorbereitung

biaten. Dia fomebmsta Angabe aber «iuar

Schule, dia anf das Leben vorzubereiten habe, sei

Krziehung zur Arbeit '.Arbeit ist das Losungs-

wort des lU. und '20. Jahrhunderts geworden', ge-

rade so wie litenriseh-istheäsohe Bildung das des

18. Jahrhnndarts gewsseo sm. Der Verfasser weist

deshalb nach Kuglaud und Amerika, die bereits

auf dieser Grundlage ihr Mittelschulwesen um-

gestaltet haben. Ebenso hätten die skandiuavi-

sehen lAader anf dem Arbeitsprinaip bemheade
Schulen errichtet. Auch in Holtaud und Frank«

reich fängt man au sich iu diesem Sinne zu regen.

Nur iu Deutschland trägt mau der anders ge-

wordeneu Zeit keine Rsehnnng. Der Verf. nnant

es das in Mittelschulfragen rückständigste Land
Europas, Darauf ist erstens zu erwidern, dafs

unsere Schulen doch zuiu Arbeiten willig und ge-

sebiekt gemacht haben. Wie hatte sonst Dentseh-

lund auf allen Gebieten so mächtig iu dia Hübe
kommen köimonV Dafs alle Schüler mit voU-

stäudig ausgestalteten Orguueu für alle praktischen

Arbeitsgebiete entlassen werden sollen, keifst doeh

wirklich zu viel und Verkehrtes verlangen. So-

dann ist es grundfalsch, dals die grundlegende

Bildungssehule, im Gegensatz zu den Fachschulen,

alle Wandlungen des Zeitgeistes mitmaehen mBsse.

Ihr Charakter innfs unter allen Umständen ein

' linraanistischer bleiben. Nur innerhalb dieser

Grenzen kauu sie den besoudcreu Bedürfnissen

der Zeit Zugeständnisse maehea. Das Leben hat

heute eine grSlsere Kraft ins Enge zu ziehen

lind verarmen zu lassen. Eine seCtgetnärsc Um-
gestaltung des BilduDgsscbul Wesens, im Gegensatz

m den sieh daran sehliefsenden Fadisebolen, moA
es sieh also vor allem augelegeu sein lassen, dnreh

möglichst kräftige PHege des Menschlichen in

ihren Zöglingeu dcu droheudeu Verwüstungen des

späteren Lebens entgegenzuarbeiten.

Gr. Lichterfeide 0. WeUMaleb f.

bei Berlin.
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AiiN/U^u HU» ZclUclirineii.

Bcriiuor piiilologisclio Wocheiisclirift 29
(21. Mi 1906). 80 (2ft. JiK 1906). 81/88
(4. Aagost 1906).

8. 925. F. Maas, Zu <nn>ai{t)twn — mvaima^
[s. 8. 733 rnid Woeli. f. kl. Pbtlol. 1906 No. 32
s 878] M liriitL-t weitere Mego für Iii« Sebrelbttiig

avyai.(f u<f ti bei, u. a. am dw kU-iiicren ScJiriften des

A|K)llui<ios Dytkoloe. — S. 92ft— 988. F. Meister,
Die Epitome u. s. w. [s. unti-ii]. — 30 S 957 f.

R. Eiigelmaiiii beliandclt diu /.n Coma getundeiio,

von A. Sofjliuno in den Notizie de^^li scavi 1905
S. 377 veröffentlicbte luichrift; er lie&t statt fHi m«*
alao so: o9 94fUf hnov9a (b inav9tt) tttJaSat

ur töi' litß(t)(^x''V(iii'ov; die aiifriillcinle Stolluiifj des

Uff vor dem Artikel ist entweder ciu Versehen des

Steinmclxeii oder ilvreli du Strabea nach lamMBcliem
Rliytlimas vernnlafst; viclleietit ist ancli zu leien ot'*

— S. 958- 960. B. Dom bort, Zur VersiaiidiKini);;

1> weist iini-h, "lafs die von Zyclia D. pli NV. 5H1 in

Uuinbarts 2. Baude der 3. AuÜ. der civitas dci an-

l^emerkten Dmcitfeliler keine sind, aondem defs Z.

sich EU seiner Ausiflil durch Felder der Au«}{ahe

E. liofTinanns habe verleiten leiten; Z)clia gibt dus

CO, betout aber, dufs Dotnbart selbst durch die Ein-

riebtuRK seines Apparates zu diesen Mifitverstftiidnis

iHjitjet ragen habe. — St/82 8. 1020. C P. Sey-
liold, Zu S 477 f. 'Kirchliihes zum {{rii ihisclien

Alphabet' [s. Wucli. No. 20 S. 552 f.]. S. verweist

«nf das voo ihn hemasBegelieae Olosmriam Latiiio

Arabicum S. .')77, wo oiif die firiechiselieii Buchstaben-

nanicu die ^iiiUgriechischen Zahlen iu ünischrilt mit

darOber gesetzten lateinischen Zahlzeichen folgen; so

folgt auf den letzten Duchstahennanien, der zu oloniaz

entstellt ist, enau dio tria tezara u. s. w. Aus diesem

euan dio ist vielleicht das von Nestle n. a. 0. er-

wihnte enacuf, euacoa entstandcu. — S. 1020— 1U23.

F. Meister, Schlnfs der Abhandlung Aber Mo Epi
icnio Quintilians von Franzesco Patrizi [die Ab-
schnitte 1 — 111 steheu in Nu. 27. 28. 29j. Aof-
Kählung und Beschreibung <ler 7 Uaadsebriften der
Eiiifotnn iNo. 27. "iSi; knt/i- narstellnnn der Persftn

lichkeil und des Lebi u> des l'atrizi, nach der Schrift

von Domenico Bassi, L'epitoine di Quiuliiianu di

Francesco Patrizi Scneac, Torino Jö94. — Nachweis,

dafs Patrizis Qninlilinnhandsehrift schwerlich vor dem
15 -laliriiutidei t i^-ebcliritben ist. • .\nffühnni(; ilor

exzerpierten Stellen (juiutilious (Nu. 29). — Cluirakte-

ristening der Epitome; trotz aller ihr anliaftendeu

Fehler war wohl geeignet, das Versttndnis Qnin-
tilians zu erleichtern (No. 31/S2).

Archiv for Gescbicbl« der Philosophie IT, 4

(18 Juli 1906).

8. 504 >508. Andreas Freiherr di Pauli,
Quadratus Manyr, der Ski,tuinulo^i>. Nachweis der

Verweudnug eines ücraklitischeu Gedankens in «len

Acta Qnadmtl c. VI (8. 455 f.) durch Verglelcb mit
den Acta Apollonii § 19. — S. .509-.') 14. J. Lind-
say, Plato und Aristoteles Uber das Problem der

•effieieiit eansation*. — 8. 517-572. H. Gompers,

Uie deutsche Literatur aber die Sokratisdie, Plato>

nlscbe und Aristotoliscbe Philosophie 1961—1904.
Jahmberidit.

Kuhns Zeitscbrifl. 40, 3.

8. 352— 899. Hago Ehrlieb verteiiligt seine

KZ. 38, 53 ff. anfßcstplltc Theorie Uber den Ursprimt:

der Nomiua auf -fvS und behandelt dabei unter

anderem die FInion von J/oaftd£y, die Kontraktion

von ao, die linnieriscti»« Fli xioti der Substantiv« auf

-tvi mit kurzem Vokal {-io;, ti), die im Epo.s als

noch selten erwiesen wird Der Verf. zeigt ferner

dorcli eine Statistik, dafs die honerlaehe Technik

eine AbneiKoni;; hat, spondeische Formen mit dem
Anlaut Muiu Liqu auf eine Si nkiiii;; folgen za lassen.

Also *i^m» wird — I geues&eu.

Jahrbuch des Kniierlicb deutschen arcbfto-

lügischen Instituts. Band XX, Heft 3. 1905.

S. 123- 15i. Ernst Pfuhl, Das Beiwerk anf

den oetKrieeliiselien Grabrdieft. (Kortselzong.) ff. Die

Bezirke und Bauten. 1. Der Vorliaii^:, di r im Hinter-

grund von elf ostgriechischen Reliefs, wovon die

meiste» Totonmahlreliefs sind oder in diesen Kreis

(fehören, betrachtet wird, ist ein fester Bestandteil

der landschaftlichen Typik. 2. Mauerrand uud Ge-

sims tragen bei vielen ostKriechisciien und wenigen

Qrabreliefs anderer Herkunft dieselben Gegenstftnde,

die TOriier nl« Epitbeme der Grabpfeiler aufgesfthU

worden sind Bei allen 3G der aufgeftthrten IJcliefs

ist auzuaehmen, dafs der Steinmetz iu den Grab-

kammeni das unmittelbare Vorbild Ar seine Dar-

strlliiiiL'en halte und Heroon, nicht das Hans des

Li liciiden, dar^jestelll wi-rden sollte. Das Waudgesima

kennzeichnet das lleroon, die Mauer, auf welcher die

Epitheme aufgestellt sind, den Pcribulus des HeroottS

oder Grabes. 3. Zweriipfeiler und Halle, die auf

Tutcnmalilreiicfs betraclitet werden, bideuten, dafs dos

Mahl innerhalb eines Raumes oiugeuommeu wird. —
Der Zasanmenhang sftmtlieher Delailuntersnchungen

ergibt das Vuihild iler t-epul« ralen Anlagen für das

gesamte Beiv^crk auf den (irubreliL'fs. Das Tutenmahl

findet in den Grabbexirken stritt und nicht im Hof

des Wolinlianses, wie Wiegniid annahm. Dicfs wird

gegen Wiegand noch einmal an den Gegenständen,

Waffen uud Nebenfiguren im einzelnen ausgeführt;

dafs Waffen zu den Grabbeigaben gehörten, dal« das

Pferd das Hauptsymhol dor n^tttom^ ist, dals Ado*
rnntiniuni niid Kinder t'ischeinen und die drei Reitet

ZU rterd — das wilde Heer — religiös erklftrt

werden kOnnen, sei daraus erwAbut. >— 8o gibt das

HoisMtk auf den ostgriecliisrhen flnibrflii'fs ein au-

I

schauliches Bild hellenistischer l rie>iiiHk'. w.ilireud

die Grabrelicb als Landschaftsbilder zu dem ^^ieichen

Kreise gehören wie die Scbreiberscken Ueliefs und

die punipejanischen Bilder. Die Anfiluge der Entp

Wicklung liegen in Attika, iiire Fortsetzung iu Klein*

< ttsieu. Der ostgriecbiscbe Boden, wo der Schwer*
I pnnkt der belleniBthehen Kunst liegt, bat die Vor*

liediiigungcn fllr die Entwicklung des Reliefgem.lldes

i gegeben. — S. Iä5~l(i7. J. Six, Pnusias. Six hat

scboo Mher, genift von in Beroon von Xanthoe ge*
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funtkucu Molereispuren in einer bockcukasseite und

nach riinias N. H. XXXV § 124, das Kereiden-

nibimiiMRt zwischen 374 und 362 vor Chr. datieren

wollen, da Pausias nm diese Zeit Macutiaria primus

{liiigere iuslituil'. Er gelit jetzt wieder von dieser

Ualerei ans, auf der ein Kojif ia Umrisaeu za sehen

ist, der auch dareh Vergleich mit MSnxra, uament>
lirli mit solclien des Alexander um ri.erae, in die

gciiauute Zeit 211 setzen ist. Six rekoiistruiert nun-

mehr einen Lebenslaur de« PnitsiM, der niersi bei

seinem Vater, dann bei Pain|diilos lernte und als

Meisterwerk frUli den Stier nm 377 (Bündnis zwisclien

Athen and Theben) malte. Als Klciumaler encMiU«
scher Biliier erwarh er sich Ruf und wurde dann znr

AusBcbmltckong der Tbolos, d. h. ihrer Kassetton-

decke walirscheinlicli mit Ki)|ifen und Eroleiifiguren,

noch Eptdanros i>erufeu. Ob er in Xaiiibos selbst

Lteanarta bemalt liat oder er nachgeahmt worden ist,

läfst sieh iiiilit cntscliciden. Das mittlere Dr»tiiin fDc

Perikles von L}kien, für die Münze« des Maussolos

und des .^lexun<ler von Plierae, sowie der Arbeits-

periodo des Pausins ergibt das .lalir 365 fOr die Bau-

zeit des Nereidenniunumentes. — Ein erotigeher Spiegel,

jetzt im Besitz des Uerru E. P. Warren in I>ewe?,

trAgt einen Fraueukopf, der eine anffalleude Ähnlich-

keit mit den Resten Im Xantliiscbeu Lacnnar zeigt;

er mai,' nacli einem Werke des Pausias in Sikvun

eatstauden sein. Pausias ist Kurzt'orm fQr Pausa-

niaa, wie Zeasia Ahr ZevxipiNM» Kallias ftr KalUades.

.\rcb:'lologiscl)er Anzeifjer. Beiblnlt zum Jahr-

buch des aruliitülogischen luätituts ll)U5, 3.

8. 141— 149. Friedrieb Koepp, At» altgrieehi-

sehen Stridten. Die Ergebnisse der AnRj,'ralniiii;cn von

Pcrgamun und Prieuc «erden für unsere Kenntnis

von griechisrheu Stildtewesen verwertet. (Lage im

Verhältnis zu den Winden, Wasserversorgung, Be-

festigung, Stadlbauplan und Strafsenzug, Strofsenpolizei

für (iaii{,'harkeit und Keiulichkeit der Strafsen, Bau-

polizei, Kanalisation, Zisternen, öffentliche Ualleu-

hanten) — 8. 149 - 150. Riehard Leonhard, Kene
Funito ans dem nördliehen Klcinaf^ien. Pii fiTut tller

seinen am 3. Januar 1905 in der Arcliaoiogisciien

Oesciltchaft gehaltenen Vortrag Ober 1899, 1900
and 1903 gemachte Reisen nneli PaiMa^'unien, wo-

bei eine gröfsere Anzahl von DenkiuaUrn aus vor-

persischer Zeit, vor allem Felsgräber aus dein

eigentlich mykeoischen Kallnrkreise, gefnndeu worden.
— S. 150—151. Ausstellnng von SdilOsseni mid
SdilBsaeln. — S. I5I Sclireibcn der ArcInVjlogisehen

Geaellschali zu Berlin zu Cunzcs 50jähriKCm Duklor-

jubiUnm. — 8. 153—153. Verhandlangen der

Autliropoltigisehcn fies< llsehaft am 20. Mai und

24. Juni. — Eduard Gcth;irtl«tiftun(,'. — Liste der

verkäuflichen Gypsabgttsso des British Museums. —
Institutsnackricbien. — S. 152—162. Bibliographie.

Bnlletin de correspondanee balliuique. XXX,
3—5.

S. 103—149. P. Jouguet, Papyraa de Ohorin.

Die Papyraa stammen aaa der Zeit 350—200 v. Chr.

und enthalten KomQdienfragmeate. I. Erkeannuga-

KTiASSWTHE PIIILOLOaiB. 1906. No. 41. 1124

Szene vielleicht aus Menanders 'Ynoßo/Uftuio^ ^
^y4y^Txo(;. II. Langes Fragment von der Maske einer

Mumie, vielleicht aus Menanders l^mmroc. — S. 150
— 160 Sal. Rcinach: uuler den 12 Gdttern des

Altarreliefs von Savigny-lis Beaune in der Cöle-d'Or

befindet sich eine Diana mit einer Schlange. Ihr

Vorbild ist die von Pansanias VIII 37 beschrieben«

.\rteniis von Lykosnra. Noch ;i!ter ist jene chtbonisehe

(jüttin mit den Schlangen, die Evaus in Iluossos ent-

deckt hat. — S. 161—329. 6. Colin, luserlptiona

de Delplie«, behandelt ilie selion in der Bibl. des

hÄolcs truni^uises 93. Fase, besproehenea Iiisehriltea

vom Schiilzhaus der Atliener, mehr als HO. die aicb

auf die von den Atbeaeni san pytliiaclieu Apollo ge-

schickten Theorien, die Ih>9ot^ und die Jmde»a^,
beziehen. Sie verzeichnen die beteiÜKten Personen,

die Siege in den Spielen, die im Auschinis an diese

Theorien veranstaltet warden. and enthalten ferner

Daiikdekrete der Delphier. — S. 3.10 -348. Maur.
llülleau.v crKünzt umi bespricht <len Papyrus von

Gurob. der die AnfAnge des III. Syrischen Kriegea

er/ilhlt. — S. 349— 358. Ders. gibt Ergänzungen

zu der Inschrift vom Tempel des Apollon Klarius

(Jahreshefte VIII 161 ff.) in Notion oder viehnelir

Colopbon Nova, denn uro 200 v. Chr. war Kotiou

scIion aatergegangen. Es iat «in Cbraadekret fbr

Atlienaios, den 4. Sohn Attalos I. von Perigamon.

Revue arch^ologique. Quatriftme Sine Tom« VI.

Novcinbre- Decenibrc 1 905.

8. 385—417. Loniae Pillon, Les sonbaasements

du 'Portail des Librafres* h la CathMrale de Ronen
(Suile et fin). Interessante Besilireiliuiit.'fü lics, ol)-

wohl von verschiedenen Künstlern ausgeführten aber

doch' relativ Itomogenen, durchweg trefflieh ansg«*

führten figürlieiieu und dekorativen Schinneki's des

'Portals des Libraircs' an der Katiiedralc von Kouen,

die aber illr die klassische Archäologie keiuen Wert
l>esiizen. — S. 41d— 431. J. J. Harquet de
Vasselüt, Les i\m\a Limonsins k fond vernicnle

(Suite et fin}. Die in diesen Fortsctzunijen besehrielene

beslimmie Klasse von Emails vou Limoges (Xll. und

XIII. J ) ist auf Verduner (Kttnatler von der Maas),

nielit riieihische Künstler zurückzuführen, auch ist

starker byzantinischer Einflufs zu konstatieren. —
S. 432—439. J. Six, Le scean de Sveder de Ape-

cuuiie. Auf Dokumenten der Jahre 1332 und 1333

in den Utrechter Archiven erscheint als Siegel des

Herrn Sveder de Apecoude der Abdruck einer antiken

Gemme mit Le<la und dem Schwan, wie sie aicb auf

Surküpha^'cii, Uiinpeii und römischen Gemmen sonst

findet. Der \\\:vj in (kui n.Uavoilurnrn Us Tu-

cilus gefunden worden sein, über weiches der genannte

I

Sveder 1SS8 dio Vogtschah erhalten hatte. Di« in

der Familie des nr-^it/i-rs ilSerlieferlen Beziehungen

zu dem iSeliwuneiiritter können ihn veranlafst haben,

die Gemme als Siegel zu wählen — S. 440— 458.

S. Chabcrt, Histoire sommairc des eladea d'^pigra-

idiie Greeqno en Europu (Suite). IV. Die perma-

nenten Institutionen: Die tfpx'noAo^-txf' hunnia, die

'ecole fran^aise de i>erfectioauement pour l'^tude de
la langoe, d« Phiatoire et de« antiquit^ gracqnea k

' Athioea*, das Kalseri. deutsche arcblologtoebe laatilnt,

X
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das (isIcriHifliisciio Institut, ilic Aiiuricaii Scliool uml

die British Sckool of Athens, die Sectioo itriogöre

iler Erole fras^aise. AifEBhlonn der neben dem
Ci L G. uiitcnioimtiPneii Kxpediiioncit , iWe for die

Epigrspliik wirkten (Heuzey, Furrot, Foucart, Preti-

tice, Lenonnant, Hamilton, Fellows, Newton, Visclier,

Ottfricd Malier, Sclioell, Stepfaani n. a, m., Curtiiis,

I^psius). Die mit dem Erscheiuen von KirchhofTs

«Stadien zur Geaehiehte des grieehiuhen Alphabets'

Iwginaende neue Ära. [Ober all« ilieaes »t jetzt

ancli die ausgezeichnete Daratellting von Miehaelia in

Mic archäologischen Entdeckiingon dt-s 19 .lalir-

huuderts' zu vergleichen.] — S. 459-461. Bulletin

meHsnel de 1*««ad^ie des ImcriptfoDt. • (Sifiongen

vom .hitii bis 7. Juli 1905.) Soci^t^ nationale

des antiquaircs de l'''rniice (Sitzung vom 21 Juni). —
%. 46S—468. Nouvelles arcli^ulogiqnes et «-(irrc-

qwndaDcee. Kaclirnf fflr Uennann Usener (Sulomon

Reinacb). Nachruf fUr Charles Epbrussl. Eine Silule

aas dem sog Sc-Iiatzbaus des Atreus (jetzt im Brit.

Mos. zasanimengesetzt). J[>ie Sammlung Nessel (de-

deotender Znwaehe im stidtiechen Hnseam sa Hu-

genau). Vorlesungen (Iber semitische Altciiflmpr in

Dyon. Bandkeramik (der Ausdruck mufs fallen als

G^geoMtz von Schnorkeramik) Zeitschriftenschan. —
9. 469— 470. Ribliogrnpbie. (Inhaltsangabe von

Ridgeways 'lUikunlt des Vollldutpferdes'.) — S. 471
— 511. Ilevne des Fnblications ^pigrapbiques rela

Uvea k l'autiqniti romMue. Swwobl die Publikationen,

welche allgemeine Anf^Stse tMier rQmisdie Epi^trapliik

mUt Uber einzi'lno InscliriftiMi eiitlialien, wio di>' nru-

publizierteu Inschriften werden aufgefuhrt. Unter den

Inecbrifteu Ko III .-243. die in der Zeit von JoK

bil Oeiember l!l()5 neu puldiziert ^\nt]. finden sich

zahlreiche (15) in giiecliischer J^piai lii' abgcfafstc und

eine bilingue. Sorgfältige Register in 9 Unter-

abteilungen nach dem Vorbild des C. I. L. über dir

gesamten 243 luscbrifieii folgen. — 8. 518—516.

Iniialtsveneiebniiae de« Tl. Bandes der 4. Serie der

R. arcb.

KexenHloiiM-Vcrzelchaii« philol. !Schrlfl<>n.

VV(>/i«>»n>rf oi'Aüf . A. E., Toi Aioxk^naitiov

39 S. 908-912. Das Fragment ist surgiUtig ver-

Oflirailirht and erklirt. //. BUtmner.

S. Aurclii Aogoatini cpiscopi, De civitatc Dei

libri XXII. Tertium recognovit ii. Jüombart. Vol. II,

LIb. XIV. XXII: I C. 34 S. 1177. Wird gelobt von

C. \V~u.

Baamgarten-Poland- Wuguer, Die hellcuische

Kultur: Rtv. crü. 21 S. 374 f. Gut. My.

Bezold, C, Orientalische Studien, Tli. Söldek«

gewidmet: (»^W vi. VII S. 503-572. Verdienstlich,

besonders der vom Herausgeber angelegte Index;

vortrefflich ausgestattet. H'eUliaiuen.

V. Bissing, W., Denkmiller ilgyplisclicr Skulptur.

Lief. 1 und 2: (i gel A. VII S. 552 559. Enthält

vldea Mifslaiigenc. A. Dorrlumli.

von Bissing. Fr. W, Gcsnbicbte A.u'.vjitOMS im

üuirifs: BpkW . 29 S. 912-914. Alles iu allem be-

deutet <iics Duell einen arfaeblleben Rh^britt.
(Jforjf Steiiniorff.

Bretachneider, Carolna, Quo ordine ediderit

Tacitus siugulas Annalinm partes: DI./.. 27 S. 1694.

Im allgemeinen ist die Beweisführung cioleuclttcnd.

6'. Ainfreten.

Ciceronis Orationes pro Sex. Roscio, de imperio

Cn. Pompei. pro Cluenlio, in Catilinam. pro Mnrona

pro Caelio. Ree. etc. .-1 ( . ( lark: DLZ. 26 S. 1632.

Dieae dureluwa aelbst&ndige Auagabe ist die erste

moderne Gteeroanagabe geworden. 7% ZuHntkL

Clark, A.C., The vctus Cluniucensis of Poggio:

n« Amtv.jour», o/phd. XXVII S. 214. Ein wert-

voller Beitrag zum Studium des Cieerolextea.- F. F.

.U'lwit.

Demosthenes' neun Philippiscbe Reden, für

den SchnlgtAnraeli erklirt von C. Rehdanta. II. I.

Rede V- IX. 6. verb. Aufl. iron Fr. litaix: Z.f.d.

(j,/wn. Juni, Juhrcsber. S. 154. H'. XihcJie bespricht

ausfuiirlicti die auf grund rbylbmischer Alialyae

[.'etiotTnc Text^rr'stnltnni; dir 3. I' ilippika.

Jtovvriiov i] Aoyj'it'ov Jhoi '1 i/iovc. De sub-

iiniitate lilicllus. In usnm t^cbolaium ed. U. Jahn,

tertium cd. J. Vaiden: J)/./. 27 S. 1696. lü/erat.

Daring, Tb., De Vergilii sermone epico capita

selecta: Jipl» Ii'. 38 S 877 f. Eine gewissenhafte

und anregende Dissertation. Atitmt Zhiorrlf.

Excerpta bistorica iussu Imp. Consianiini l*or-

phyrogeiiiti confocta. Vol. I. Excerpta de legatiouibua

«'(]. r . ,/. Doi»: V 1. Excerpta de legatiouibua

Romanoruii) ad giiiiis. F. 2. Excrrida de legatio-

uibus gentium ad Romanos. Vol. III. Kxcerpta de

insidiis ed. C. </e ßovr: tiph W. 28 S. 865-877. Im

grofseu und ganzen liegt der Text der Originale

jetzt in leidlich treuer Wiedergabe vor. E. Sehtcariz.

Fuucber, A., L'art gr^co-bouddhiqae de Oand»

bara: G gA A. VII S. 533-558. TiiefRicbe Behand-

lung eine« interessanten (»ebietes. Ph. Voftfl.

Grnpp, Geo., Kultur der alten Kelten und

Germanen. Mit einem RQckblick auf die Urgeaehicllte:

D/.X. 27 S 104. Ermögliolit einen eehuellen, wenn

auch nicht vollständigen überblick.

Healy, r. J, The Valerian peraeention: Tke

Engl. ll'M. Ili'v. 83 S. 552. ßerilit anf aorgfUtigem

Quolleastadium. A. (Jardiier.

Hill, 6. F., Historical greek coins: 7/ E-igl.

Hi»t liev 8.'? S. 547. Ebenso nützlich wie die

Historical Greck Inscripiions desselben Gelehrten.

1). G. Hogarth.

Hodgkin, Tb., Tbe bistory of England from

tbe eartleat timea t« the Normen eonquest. I: GtfdÄ.
VI S. 458 4ü;i. Voitifftliihi- Darstidinng von der

Hand eines grQndlicben Kenners. JJrötiiua»».

Holmes, W. G., The agc of Jnatinian «nd

Tlieodora. Vid. 1: Tl>f En,/!. //Ut. fieo. 99 i. iii.

Etwas weitschwoitig. E. W. lirook»,

Homers Odyssee. Für den Schvigebrancb er-

klärt von //. Kluge. 3. Heft, Gesang 7-9: .%)>/. //.

15 S. 337-3.S9. 'Es mnls ilen Schülern wohl nnd

warm werden bei der v» i st änd igen, besi hi 1
1
m n

ofTonher/'igkeit, in der die Erklärungen gegeben sind.

Ii. Aauck.
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Uowo, Georgius, l usli sucenlutum p. K. publi-

corum: Bph W. 28 S. 885. Die Tabellen sind zweck-

m&fBig augelegt nnd trotz vorbandeoer Häng«! iiüiz-

licb. //. Denan.
Ilberi?, J , Aus Gnlciis Praxis, ein Kulturbild

aus der röaiiftclieii Kaiserzeit: Rev. erit. 21 S. 375 f.

Bdcbbaltig und Butehaolivb. Afy.

tie Joiigc, Ed , Les clausulcs ni^triqurs »laus

Saint typrieti x ßpl, W. 29 S 907 f. Die Arbeit ist

trota mancher braaebbarer BeobaditaDRen nodi laitite

alcht rii I' abschlicfscndc Jo/mtve* Tolkiefiu.

Kircblioff, Alfredus, De Apulei clausutarnm

eanposiiiofle et arte qaaeitioaes rriticae: Bph W. 98
S, S81 -884. Eine fleifsige, (Iber drii Diirchschnilt

der Aiiläin.'erarlieiteii sich crlicbeiule Uiitcrsucbuiig.

Otto lioiilmeh.

KotxvXIdtjf , Kltöiffti; ])!., 'O 'foQdch'tj

tinot ttff ßanilofug tot hr{)iui' xni to noyantfdtoy
t9v ufilov n^dgä/tov: I.C. 34 S. 1163. Ein
dankcMswcttes Büchlein ' </.>/)(;>• Ueue Grffjoii/

Lchinauu, K., Hie Angrifle <ler drei B.irkiden

auf Italien: 7'A« Kugl. Higi. Hrv. 83 S. 549. Verf.

verteidigt eUHf and geacbicitt die AnsprOcbe des

kleiaeu 8t Bamiianl. W. W. How.

Manitina, H., Mären und Satiren aus dem
Latainisclicn in Auswahl. (Bücher der Weisheit und
Sabönheit): SphU. 15 8. 342 f. Auf eise aebr gut

geachriebüi.u Eiuleitung folgen Brocbatflcka aaa avQlf

Jabrbnndertcn. Ftwck.

Mitteilungen der Altertums-Kotntnission
für W.stfulcii Heft IV: / T. 34 S. llsl f. Man
mufs für diese Mitteilungen aufrichtig dankbar sein.

ti.

Mortet. Victor, Hecliercbrs criliques sur Vilruvc

et son fpuvre: Xphli. 15 S. 341 f. Findet keinen

Beifall bei .1. Kmeintr.
Husouii, reliiiuiae, ed. 0, I/tMU: Hev, rrit. 21

S. 376 f. Nützlich. J/y.

Nftgelabacb, K. Fr. v., Uteiniaeb« 8t{litlik.

Nennte, verni. u. verb. Aufl., besorgt von Iwan Müller:

/i. /. </. Gt/>iiu. Juni S. 369. HUununiu siiemlet

dem Werk auch in der neuen Gestalt besonderes

Lob und bebandelt eiue lieibe von Eiuaelbeitcu. —
/Mit.: Npkff. 15 8. S4S 846. Ein mlirolieliea Denk-

(U utsi liiT Fiiiseiiunj.', deutM-lier Gelehi-sanikcit lind

deutscher Gründlichkeit. U. W ackermaim.

Pais. E, Ancient legcnds of Roman liistory,

traiij-luied by M. E. ( 'i>xn,:a: Tin- Attier. joiirii. <»/

phil. XXVll S. 209. Ausluhrlivbe lubaltsaugabo von

O. J. /.eing.

Plantns, Ian .Möiiccbnies et le Pseudülus, tra-

duclion par J'J. lioimuij. Edition: Jifc. cril. 21

S. 875. Eilige Arbeit. E. T.

Roffer, M., I.'enseignement des leltrcR elussiqne

d'Ausone ä Alcuin: Jifli W . 29 S. 917-921. Dies

zuverlässi^'c Einzelbild ist tuglcich ein wertvoller

Beitrag sur Geschiebte der spatrOmischeu Literatur.

JuUhb ZiefitH.

Scliuiiedebert;, Paulus, De .\scoiii cudicibus

et de Ciceronis scbolii» bun^allcusibus: liph II'. 23
S. 878 881. Die Dissertation vinl gelobt von 7%.

iMuatfi,

Suphüclis Oedipus Rex. Üeiiuu receiisuit et

brcvi nnnotatione critica instroxit Freii. IL M. Wo;/-

de», Sophociia Oedipua Gokmens. Ebenso: bphW.
99 8. 897-899 Ancb diese Werke des Verr.8 sind

nicht ohne Verdienst. jV. IVeck-lfin.

Staobelin, F., Der ISuthtt der Germanen in

die Oeaebiehte: Jüev. erit 91 8. 375. Tritt arit

Sachkenntnis dafflr ein, dofs die (Jalatcr in der

Inschrift *'on Olbia als llastarnrr au/uschen sind.

K r.

Steffens, Frz., Lateinische Palaeograpbio. 3 Bde.

mit 100 TafeUi: DLZ. 26 S. 1609. Gehört su dta

besten StndienbefaaUiNit der Preia itt ulebt boeb.

C. l^eeseig.

8trakosrh Graftmann, Oustav. Gesdiiebte

des österreieliisrlicn Unten ichtswcsens: /.C. 34 S. 1 184.

Das Werk ist grQudlich und Lernbt auf genauen

Quelleuatndien und Monographieen. Karl Fueh».

Cornelio Tacilo, II libio terzo delle storie

eoiutr.eiiliilu da I-tiiyi Vuimutiyi: />u/< 11 . 29 S. 9U3-

Hi7 Die Arbeit findet soui guten Ttil Anofkennug
hui ir. Ueuz.

Tanbner, K. Spracbwarzel-Bildungsgeseta und

harniouiM lie Weltanschauung: lip/i W. 29 S. 915-917.

Wird abfällig besprochen von A*. JJrucJimann.

Tbueydidea. Book Tl. edftad, witb introductioa

nnd nuies, by .1. Spr.tti: DI./.. 2« S \^\?>A. li^feral.

yhiomig taL: X f. d. Uipun. Juni S. 373. Bietet

eiue sehr ausfohrliciie liarslellung für griechiM-hc

Schulen, im Äulsem unsern Ansprnchen nicht genft;:end,

Tuor, Peter, Die mors litis iia römischen

Porroolanreseu: BphW. 38 8. 885-887. Richtig.

//. hniKifi.

'Wagner, Ueinh. Joh. Theodor, Synikdaruni

ad Cumicorum Graecorum historiain criticam capita

quatluor: /y/'A ir. 29 S. 900-903. Die Heilsigc und

scharfsinnige .\ibcit erzielt eine lieibe wertvoller,

gesichcner Resultate. .1. Ktoie.

Walter, Job., Der religiöse Oebalt des Galalcr-

briefcs: /.r. 84 8. 1161 f. Von all dm aehönea

Dingen, die ViTr. versjiriclit, liekoiiiint man herzlich

wenig 2u sehend aber als Kouimeutar ist sein Buch

keineswegs ohne Wert. SeAwi.

Wundt, Wilh., Vidkerpsyclmlopie II. Hand.

Mythus und Ueiigiou. 1. Teil: S'piiii. 15 S. 34G-:i65.

Ein reiches und nnf jeder Seite faiteretsantca Weik.

./. AV//.T.

Wünsche, August, Die Pflanzenfabel in der

Wehlitterutur: A^;. 34 S. 1 1 76. Es fehlt dieser

weitvolleii .VateiitUsammlaug au Klarheit.

Zangemeister, Karl, Theodor Mommsen als

Scbril1>te)ler. Ein Vcr/oiclinis »einer Sclirifieu. Im

Auflrage der liöuiglicbcn Bibliotliek bearbeitet und

fortgesetzt von Emil JtM^t Bph H . 28 S. 887-889.

E. J. hat "i' Ii o'iner Aufgabe mit Sachkenntnis und

Gcwissenbutligkeil entledigt. Kurt Uegtinti.

Zwicker, Johannes, De vocabulis et rcbu»

Galileis siva Transpadaais apad Vergilium: Xphlt.

1 5 8. 8S9«S41. Eine gehnltvolki Leipziger luauguml-

diswtation. Itettkump.
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Mittelluncen.

AeftdteM da» ietcriptiont «t beU«t>l«ttrm.

27. April.

Gollipnon, Aiis>;ral>ui>L'<ii in Aphrodisias, Ther-

men, Apliroilitetempel, Studiain. — Clcrmont-
Gaooeaa, laachrift m$ Jenualen (byzantinisrlifs

Edikt» TOD Widltic^t Hat ifi« Geograpliie von

Pillitin«).

4. Mai.

B. Hanssoallier, Arcliaisciie Inseiirift aus Kyiiie.

— 8. Reinacb, Die zwölf Geier des Komulus und

ihre Ausdeutung auf die zwölf Jalirbunderle der

römischen Herrschaft, Anspielung darauf in drr Oer-
niaiiia des Tacitus und in den sibv llinisclicn Büclicrn,

die rielleicbt desliolb tlurcb Sliiicbo zwischen 404
and 408 Temiehtet «aritoii. — De Marmor
köpf niis Paras, im Uesilz des Herrn De Hioncourt

(Eros des Lysippos). — A. Bluucbet, l.>ie römischen

Städte Galliens in «nten und in fOnfteu Jalir-

hoodert n. Olir.

AsMBiMIft.

(PortaatsnaK und Sehlnfs.)

Indes, man würde irren, wenn innn diese Kllipse

auf die in der Sprache des Rechtes und des KricKcs

endlos wied«rkebrend«i Begriffe eansa und pBr(t«)« be-

schriliikcn wollte. Haben wir Ober diesen Geucnsfatid

einmal eine Monographie, so wird es sicli zeigen, da Ts

der Geneti? oder ein entsprechendes Pronomen, sei

es .possessivum oder demonstrativuro, auch bei dem
mit cansa oft wecliselnden iudicinm periculum uego-

Tium ris disciimcn untcrdrQcItt wird, ferner bei sen-

lenlia voluutas consUium, bei epistola und littorae,

bei eoDBulatos tribnnatns nnd venraadten Begriffen,

bei Ortsbezeichnungen wie regio gens provincia urbs

oppidum, die bei Uislorikern, bei praedium rus se-

ceaans villa, die in Briefen nlebt selten sUid. Wo
immer die nicht ausgesprocliene niiherc Bestimmung

fOr den aafmerksanu-n Leser, ja selbst für das sab-

jeldive Emptinden des Aulurs selbslTerstAndiicb ist,

befremdet diese Ellipse so wenig als die allbeiunnie

Weglassnng des possessiTen Pronotnens oder 'eines

(iLMieli'.i! Ijri der n^zeicLiiuii!' vur« luult'-rliaftlitlitT

uud suusliijer rechtlicher Verhäliuisse (servus, libertus

obo& mene n. dgi.).> Hier . dn pner nicht aus abgc-

kntctcii Quellen gesommolte Beispiele: Cic cp V 2, 10

Manoo in voluulutr (aber ad Ati. 1 2U, 3 turnen in

mea pristina voluutate permanebo, etiamsi ego ab

Ul» deeerar)» V 7, 1 soito tuos ?eieNS hostis, uovos

amlcos' Tcbementer Httrri» percnlsos: Iftteris ^tuts>

wollte H. A. Koch im l'bdol. Aiiz. Is73 S 1G4. Vor-

ausgeht: )ix litteris luis, «^uas publice niisisti, ccpi

incrädibilem Totoptntem. nnd ttmde dieser Znsannieu-

liang lilfst ein Mifsvcrsiniidnis nirlit aufkommen.

Gurtius VIII 1, 7 Ibi Üurdes, ijuem ad Ücytbas super

Boepbornm eolentes miserat, cum legatife gmli»
oocnrrit, VIII 10, Nuper Assacaiio, cnius regnum

fuerat, demortuo reiiivui urbi({ue praeerat muter eins.

Die Formel in dicionem suam redigere tritt VIII 1, 1,

IX 8, 10 obue das Possessiv auf; ebenso steht

mentia svae eompos nnr Tl 3, 16, dagegen obne das

Pronomen TU 4, VII ß. 22, VIII 4, 15 (16), YUl
14, 33 (wiederholt in der Satzklauseil).

Plinins ep. I 13, 6 longios . . . lempas in urbe

consumpsi. Possum iam repelere .n'Cfxniitn, 11 17, 29
in der Cunclusio: Instisiic de causis iam tibi Tideor

diligcrc soccssum? (unmittelbar darnach dolibns villolae

nostrae; lY 23. 4 Qnando mihi licebit . . . imitari

illud poleherrtmac quictis exemplom? quando seerasns

mei noD desidiae nomen, sed tranquillitati'^ accipient?).

II 17, 24 geben Keil uud 1903 Maller: in haue ego

diaeCam enrn ne reeepi, abesse niU etiam a Tilla

viileor magnamque rius voluptatem praecipuc Satnr-

nalibus capio, cum reliqua pars tecti licentia dienim

festisquo riamoribus personat. Das eius steht in allen

Hss. uud aus Uss. geflossenen alten Auagaben, in den

wertToIIen Codices F R hingegen und in a p steht

aufserdcm nach (nicht vor) voluptatem das sinnlose

eeetf io I) ex ea von 3. üd. Displicet 'eius'. An
*eiaB secessas?* merkt HaHer an. Es genogt das
biofsi' .•itresaitf oI'T ^eeeuH statt eins nnd das ver-

sprengten ecce zusammen.')

Schlierslicli ein paar Belege fUr diese Ellipse bei

.Xmterbezeichnungen : Cit: Mit. 87 vexarat tu tribn-

nullt senatum, Mil. 33 qui tuo arbitrio tribunatum

gereret (trotz tuo n.!), Brut. lOS. 188 est in CMl>

mlattt mortnns, de sen. 16 cnm eensor ante sope-

rlorem eoosnlatnni fiiissef, de sen. SO qnadriennio post

altcrum oonsniatum pontil'ex nuiximus, Ascon. OÜ, 1

Ui eam legen de re^di> gendis in sua<8^ civiiate^s^')

sociis in eonsolatn tnlemnt: Die Us. P, d. b. Pogfio,

interpoliert suo nach consnlala, trotz 57, 6 Snlpicium

in iribnnatu haue eandem legem tulisse. In Tacitus
H I 48, 17 hat zuerst Ed. Wolff die seil Maretns
durch proconsul oder pioconsulc ersetzte Lesart des

Medicens Viuins procousulntu Gallium . . . severe

rexit gerechtfertigt durch A III 28, 7 quan (rium-

viratu inaserat und durch andere Stellen aas Tacitos

nnd den Brielbn des PHnins.

29, 27 . . . postulavcrunt apud eum (Pompelnm)
familiam Milonis exhibeudam duo adulcscentuli, qui

Appii Clandii ambo appellabaotur; ^^ki ///(()> eraiit

C. Claudi, qui frater fuerat Clodi, et ob id [i7/ij patrui

sui mortem velui auctore patre persequebuntur. So
K.-Sch.; au Relativsätzen ist so wenig ein Mangel,

dafs mau das qni vor enut als nniireisrUlige Wieder»
huiuug des Torbcrgebendeo odv eis Tonragnabaie des
foigeiiiicn betrachten darf uud illi ala VenebrsUmng
von filii, also: /Un eraut . . .

SO, 8 Terba panea Q. Bwtenslns <AnO dlzitqm
Hlii-n'vi esse eos . . . Die frühere Vulgata hat wohl
daran getan, die EUipse zu wahren in dieser völlig

abgennisten Wendwig, deren Karaong in diesem
Zusammcnbaiige — trots meiner abaicbtlicbea

') VII 7, -ti |)raecipuani se voluptatem ex ttmidUa
tun rnpore, äluilicli IX '23,2, alter paneg. 28,4 patrem
tu um |)rai-eipuaia voluptuteiu o/ierit tut praeeepiMe.
\'I 31, 2 hat M den Schreibfehler in mchmh, paneg.
88, 1 od «MMiw. '

Su tüeht K^di., aber sebon Pigliiua und, im
Auhaug zu Pseudoasoonins S.tSM^ Bidter atia eeboL Bob.

22 Huius inodi leges ferri dicebutnr de eiufibm
redigeudu: qualem tuTerat L. Licinius Craesos et

Mncius SoapTola, ut redire socii et Latini m etei*

tate$ nuu iuberentur.
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KQrzuiiK des Citatcs — an KOhnlieit violoii Ellipsen

von facere und fieri, ire, venire nachstellt, die iu

Nlgeltbacbs Stil. .§ 183. 3. 4 besproclicn sind. Der

UittorMbi«d von qvid multa, plar«? a. dgl. bwtebt
darin, dab bei l«lxi«r«n ftr gewisse Sttz^bilde iKe

UtitcrdrUckuilR des Vnliuiiis la'^t zur Rc;;«'! winde.

Die Nici^laneiltMiiuiig dieser Ellipsu criiiuerl mich an

8en«cB coHtroT. YII praef. 9 Oestfm eindein ilielaros

sie cxpostiit controversiam : quidam fralretn domi a

patre damuatum noverca accusaute, cum accepi^si l ud

rappUefoni, imposvit In cnlleam liKneum'. Inpru»

rüntn otnuimn neetilim eitt. Wenn seitens des Sinnes

oder der I^tinität oder des Rliytliinas ir^ndwelciies

Bedenken liestilmic, nOrdo ieli den Zusaiz von feriiftin

rst, das in C 1> v felilt, begreiren: U. I. Uttller

seiKt nicht blofs die Gloese- in deii Text, soiideni

koiijiciert iiocli consei uliis est. Dabei hat er unhe-

ODStaudet gelassen ronirov. III praef. 16 exciarnavi:

'S! clo«ra esses, maxima csses*. liiuu» nunnnin imjen»,

offenbar nur weil hier in keiner Hs. das in Ge-

danken zu iTgUu/ende Verbum eingesetzt ist. Eine

Verbalellipse von iilinlicheni Effekt findet sich in

Piiti. ep. Vil 33, 7. 8 vixdtun coiiticaeramoi, et

Hub« . . . Senedonem . . . 1ti|ite!otis renm postolat.

Horror ninniutn! Ego autein 'veri^or' iinjuiim 'clii-

rissimi consales, . . l>»b vir im Dcaischen die

sweitfl BHpta gema nachbilden kOmMS ('Lautes all-

gemeines Lachen!' *All>;emeine Verblüffung!'), die mit

Verba pauca nicht, spricht nicht gegen die Zulässig-

kdt, die xwdte Form als latebilaeb m iMtrMhten.

^^5, 22 flf'tii suo magnopere eos qui <i.i.'i'<ffli(iiit

(S M v) rominoverunt. l'oggio erkannte die Unmuij-

lichkeit des ImpertVkts, das er so gut wie Sozuiiifuos

nnd Montepulciano im Sangallcnsis vorfand, und

änderte es in aslabaul\ vgl. 35, 7 multitudinis circum-

stantis, 36, 25 circumt^tantium militum. Er luufste

jedoob attUtraut herstellen. Dieser und verwandte

Scbreibfefaler zibipn zo den biafigen: 87, 16 desti-

teruiit P (Konjektur Po^-cios!), dtsisterunt SM, 55, 21

destiterat v, desistere SPoi, desiderat M , 36, 18

constttit H V, eonstitnit 8 P. Äbnlicb, wie iu der

Herl, pli \V ISO.") S]». 12;'5 gezeigt ist, bei Curtius:

VI 7, 18 p. 117, 3 He<licki' suh&titerat v, subsisterat

BP, subsistcret FLV, X 5, 9 p. 241, 26 adstite-

itnt A. adsUterani P, d. b. die im allgemeinen reinste,

siebt Idors nieste Überlieferang.

$6, 3 Sortitio deinde iudicum a prima (S M,
ftrimo P v) die facta est. Die Koiyektor Poggioa, die

gegen die gemeinsame Lesart der 2W^ * andern

Apographa nicht aufkommen kann, erklärt sich aus

35, 27. 35, 12 postero die, 35, 3 primo die, 34, 29
eodem di« illo. Das Feniininnm stalrt 84, S6. 8S, 95.

28, 21. 27, 16 fimstcra <i ) 34, 3 t (qnarta d.), knrz,

der Umgangssprache gemäls, nicht selten, wo vom
Gerichtstcnnin nicht die Rede ist. 76, hat sich

dieses Femininnm, das von Cicero in allen Bedeti und

in allen hinter de inventione liegenden wissenscliafl-

liehen Abbandlnngeu gemieden wurde, in ein I.«mma

der 0r. m toga Candida eingeschlichen and wird von

den Hrsg. des Asconins and sogar des Cicero (Mflller

IV 3 p. 202, 27 oline Vuii.inle) nicht beant^taMU t:

qni lifuterim die (V M, externa die S) m% esse dignum
ooBBidatn oAgaba«. HierfOr gibt es mebies Wissens

itn ganzen Cicero nur eine Parallele, de or. III 22,

und diese wohl nur, weil die Codices mutili dort

pausieren: die Abkömtniinge des oft willkttriich ge-

Anderten Landcnser Arcbetypas haheo il«r Mehriahl

meb; qood et cgo hnferna die dfxi . . , andere

externa, wonige exleino, extrema; ilus Richtige steht

uur iui cod. Lagomars. 76 und iu den Asg. vor und

uaeh W. Friedrichs Teabneriao«; vgl. de or. II 88
Catil. II 6 hesterno die. Dafs die Worte hei Asco-

nius 62, 28 Est uUqne {s mit I', uti quod S M) ilS

vetandi . . . als Lemna elnar deeruuischen Bede
schon wegen dieser *vox propria ae sollemnis instra-

menti publici' (Lachmann za Lucr^. IV 638) sehr

bedcnklicii nnd violniclir als Scholion altzusümiorn

sind, hat zuerst C. F. W. Mflller gesehen. Der gleiche

lUne Kenner des ciceronisehen Spracbgebranehes bst

61, 10 im Lemtna nicht mit K.-Sch. quo (— ut! Die

Hhs. Iial>en qu(a)e, Lambin wollte cui) derogaretar

geschrieben, solidem in löblicher Selbstbescbeidang

ein t statt des nnzweifclboftcu VerstofMs gegen den

sermo Tuilianus gesetzt.

S8, 81 Onm aliqnis in dicenda sentenfla duas pIn-

resv res cnnipleetitnr, ti non omneS Wf
pruliuntur, poätulat ul dividatur, id est de rebns

singulis rcferaiur. Dafo tt taterpoliert ist von einem,

der nicht wu£iie. dafs, wenn an eine Bedioffung (hier

Cum allqois . .) eine neue speziellere durch si geknöpft

wird, die beiden Satze im Gegensatz iwm (leiit^chen

Sprachgebrauch nicht kopulativ verbundeu werdeo

(Madvig L. Gr. § 458a), ist bUr. Femer ist das

blofse cui, das Momnisen statt ei n der Hss. verlaugt

hat. logisclier und der Latinitat angemessener als [et]

si '(cui)', eine Salzform, die das Mifsverständiiis zn>

lafst, der mit cui Gemeinte sei ein anderer als der

mit aliquis Gemeinte. Erwägt mau, dals die Hss.

haben et si non omnes ae e (Fw, bc Pa, ex Pb, tat

5, ee M), so erscheint [<<] n non omnes (aei n
probantor ab einfaehste Lesnng.

45, 4 Q. Fonpeius Rnfas tr. pl., qui fuerat fiwi-

liarissimus omnium P. Clodio et sectam tarn (t, iWiiN

S P M) sequi se palam profitebalur, disent « . . Pallo*

graphisdi nkber liegt nnd epradiUeb onbedenkliA M
45, IS Prias etiam qnan Pomptins III eonsei

Cfearefnr . . : F^o v mit Poggio, der das von S M ans

dem Sungullcnsis übernommene ler für unmöglich

hielt. In der Herl. ph. \V. 1905 Sp. 893 A. 7 ist

gezeigt, ilafs Asconios mit dieser voiksiamlicb oagS'

neuen Ansdmcksweise Msehfolger hat an Tadtss

Plinius d. J. Martial Pieudolaktanz Spartian und

Animian and den insclirifteu, ferner dofs diese sprach-

liche Freiheit nieht allen nenesten Hrsg. jeaep Antsren

bekannt ist.

Seitdem bin icii gelegentlich der Vergletchoig dsr

7. Bearbeitnog des Antibarbarna mit der 6. auf einen

Vermerk gestofsen, der in meinem Handexemplar der

6. Anfl. beim Artikel semcl angebracht ist. Danach

belegt 0. F. W. Müller in den Jb. f. Philol. 1890

S. 7 14 f. Mme/

=

pnmum aus Cic. p. Sestio § 49 nuus

bis rem p. servaTi: semel (^orla, iierera aemnna nes;

ferner /( / - (> rtiHm aus Livius XXllI D. 1 1 tnara dolco

vicem, cui ter prudilae patriae suslincndum est crimen:

«enel, enn deftctionia ob Bflninnis, itemnii eui pw>i*
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rnni Ilnnnihale fnisti auctor, tpr hodie, com . . .:
)

Fubri srliiicb leiC^tioy, iuilcm er offenbar eine Aii-

gleiclitiii^ dieses Äiiverbt in das yorliergeliende tor

•oiiahm, elieusu in der tou mir benutzfen Asg. v. J.

1876 Weifsenborn, nml zwar olmc Yariantenangiibe.

Bei Cäsar stellt im Ii. c. III 10, 1 . . . bN: scnul iterinn,

ohne dafs K. Frese iu »eioer MUucbeuer Uiss. v. J.

1900 *Bdtrlee rar BearMlong der Sprache Cs mit

bcsonilcrcr BerDcksicbtigung des b. c' darüber sptai lic,

bei Vell. 11 38, 3 scmel-iterutn-ter (Amerbaciis Absiiirilt

liat HL, Halm mit der ed pr. /^r<^/'o^, die Dipotitiun

Hiin. n. h. VII 120. Gleich zwei Ab-

«eicbnngen vou der berrscheuden Gonsuetiido erlaubt

sich Nepos v. Hann. 3, 3 Tiberiom Semproniuni

Oraccbom, iterum (statt bis: nack seinem xweiten

Konsalat) eonanlem. in Lncanis absein in insiilins in-

dnetnm suf^tulit. M. Claudiuin Marcellum, quimiuics

(statt quiutum: wfthreud seines fOufien K.) cousulem,

apod VemufauB pari modo iaterfedt. 'Auch Psemlu-

Aurel. Virt. vir. ill. 45, 7 . . urnnt den Marcellus bei

seinem Tode fiklschlicli iiiiiniiiies 8.': Niiip - Lupus

S. 188b. Andererseits stellt Müller fflr die script.

hiat. Ang. nad fOr andere Spätlateioer den Oebraui h

on iternn, secnndo, secandam » Ms fest.

71, 2'2 M. Silauus quiuqueuuio ante con!^ul fucrat

quam Domitius tr. pl. esset, atqoe ijtse quoqu^ adversus

Chnbris rem male gesserat: quam ob eansa» Donirius

eum apud popninm arcnsavit rS, bat PM). Crimina

ba/<(«r^ cum (JieUuin/ cum C'inibris iiiiussu populi

gessisse. idque priucipiam fuissc calnmitatuni quas co

bello popnius accepisset. So Mauutios und im Text

K.-Scb., dagegen Add. p. XLIl <rrM^ mit Boiler.

In diesem Zusiunmenliaiigc aber genügt Criminaba'

(H^r r^tm com Oinbris . . . Die Ellipse von com iUit

sowenig auf wie 98, 10 extnrberi talierHa InssU, 30, 19

Milonem . . . iiiopiiiantem ... iu itii.cre aggrcssum,

30, 27 vilicuni et duos practerea servos iugalasse,

SS, 39 nie dornieatem in tabema pro fagiiiTo depro*

lieiisuiii . . esse res]i()iulerat, oder eus 36, 18 OOC ntrins-

que cuU!!ilio pugnutum esse, verum et fwto occttrrisae

(sie seien elMnder begegnel), et ex rixa senromm
ad caedem perventnm.

Ob wohl 73, 15 Q. Cornifieiua et Oalba. solirii<«r)

sancti viri, rbytlimiscb zulässig' uni! nicht viclinubr das

{cratumatiscli niöglicbu zweigliederige Asyndeton aas

Grftttden der Enpbonie gewftblt ist? Ober zwei*

glieilcrijic Asymioia, dif in tiiii^'L-ii Hss. der Pliuius-

briele und mit ihuen in der IVubuei iaiia v. J. I9U3

beseitigt worden sind, vgl. Berl ))ii. \V. 1904 Sp. 490.

Oewnndert bat mich augei»icht!t der ebenso weit-

Terbreiteten wie unbegrOmlelen Abneigung gegen diese

bimenibria ilissoluta, liaf^ n un iiirlit ungtfucliten hat

59, 14 f. M. Coilaui siguificuU Fueruut uutcm tres

fratrea, dno bi, C, M., tertius L. Cotta. *) Vergieidit

man diese Stelle, aii der Gutta nach Cutiain logisch

überflüssig ist, mit 93, 121. scire vus oportet duos

CO teir.pure fuisse . . . Dohtbelles. Uoraoi igitur älterem

[DuluMiaw] Caesar accasavit . alterom M. Scaonis

') Keiaeswep .-icber ist :«>. :i Eu»dem . . . familias
]iostiiljiv<*runt ifiio Valerii, Sepog et Leo, et L. Heren-
uiu.s iSttlLiu.-«. S liut ualerüfwte potet, PÜ ualerii tiepofcji.

Der Plural kann leicht wegen duo geschrieben worden
aein; vgL auch 6H, 11 nnni v, annoruut SPM.

. ... SO fragt man sich, oh das Nomon nicht heidemal

lieizuU'halten oder beidemal zu streichen war. Gegen
die Strcicbang spricht ueb das 8. 1109 Anmerkung I

Erinnerte.

79, 98 Panlo ante diximns (Taüllnam, cum de pro-

vincia Africa decederct petiturus coiisulatuni rt li'^inti

Afri qnesli <e88eal^ de eo in senaiu, gravitcr vitu-

pfratum ease. Ob mao essent an der riditigen Stelle er^

p5nzt, kann nur entscheiden, wer die Rhythmen des

Stholiasten genau kennt; sogar die Autiiubme vou easo

hängt blofs vom Rliythmas ab, denn grammatisch and
paläographiscii spricht nichts daftlr. Was den Ersats

des iu SM tu perueuiKwt, iu P zn pervenisseiit vcr-

siOmnielten Verbums heirifft, so ziehe ich trotz des

Torausgebeudeii grai;iV<r dem Titüperätüm das Synonjrm

reprihemüm vor.

Die passivische Verwendung von iitnani^ diiri Ii liii'

Prosaiker Sallust, Tacitus und Gollius sowie durch

die Dichter Vergil, Orid und Diktys liat schon* Georgen
feslt;estellt. Deninacli verdient Madvigs Änderung des

81, 2*2 f übei lieferten H^is ergo ncgat iguurum trotz

der üffL'üi 11 /listiinniurig K.-Scb.s und trotz der still-

st-bweigeuden Begniacbtuug der Koqjekiur iquotum
duich C. F. W. Hmier (Cic ler. IT 3 p. 266, 23)
keinen BcifalL

WUrsbarg. Ib. fltuifl.

Verzelclmie neuer RUcher.

Detlefseu, D., Ursprung, Einrichtung und Be-
deutung der Erdkarle Aurippa» (Quellen itiid

Forscbaafeu ZUl). Berila, Weidnwm. VI, 118 S. 8.

Jl 4
Forschnugon in hpl»f*o$, TorOffentlicht vom

österreichischen archflologischen Inslilute. Wien,

A. HOMcr. 285 S. 21 X 32,5 cm mit U Tateln in

HeliogravQre, einer farldgen Karte und 906 Text-
Illustrationen. Geh. in Leinw. M 80.

Henke, ()., Vademccuni fUr die iJoineriektüre.

Leipzig, Teunner. IV, 80 8, 8 mit i Kiftebea in
Text. J6 0,80.

Keller, L., Die beiligen Zableo md die Symbolik
der KutakoniOeu. Berlin, Weidmann. 38 S. 8. JC 1.

Nissen, ü., Orimtation. Studien zur Geschichte

der Religion. L Bel'lia. Weidmann. IV, 108 S. 8.

Jt 2.80.

Robert, C, Zam GedAclitnis vou L. Rott,
Berlin, Weidmann. 98 S. 8 nebst dem Bildnia Ton
L. Ross^. M 1

.

Wolf, H., Klassisches Lesebuch. Eine Einfilbruog

in das Geistes and Knitarleben der Griechen nnd
Römer iu Übersetsungen ihrer Kluaaiker. I. Homers
llias und Odyssee nach Vofs nebst einigen Proben
aus der lyri-tchcu und dramaiiscben Dichtung der

Griechen. II. Griecbiaelie Gescbi4;kts8cbreiber, Philo-

sopben a. s. w. nnd rOmisebe Sebriilsteller in Über-
setzungen. Wcifsenfels, K. Schirdewahn. XII, 198 8. 8

mit einer Karle und iX und S. 199-432. A 1 uud

Jt 2.50. Gebondeu in Leinwand 4,50; Geschenk-
auspalte: XII, 489 8. 8 mit Karte, gebondeu io Lein-
wand M b.

VMuiirarliuw EMtimn BroC Dr. E. Dt»hsiai. rriadwa.
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ANZEIGEN.

Verlag Weidmannschen Badihtudlung
In Barlin.

Soeben erschien:

Drspmni, Eiirlditiiiii inl Btlnitimg

der

Erdkarte Agrippas

von

D. DuttefMi.

Lex. 8*. (VI u. 118 S.) Geh. 4 MJc

(<4uellen iiml Fonchuugen lur alten Gescbiehte und
Geographie. Herausgegeben von Prot W. Siegiin. Heft 18.)

Verlag der Weidmannsetaea Biclihandiang in Berlio

Soeben eraehienen:

Zum fredächtnis von Ludwig Ross.
Kede bei Antritt des liekturuts lier V4>reiiiigt«'ii l-ric-

driehs-UniTersitflt Halle-Wittenberg am 12. Juli im
.K'li.iltt ii vf)n Carl Robert. Nebst dem Bildnis von
Liniwif; Uoss. 8». (-28 8.) fjH«. 1 Mk.

OrieiLtation.
Studien zur Gesehicbte der Ki-Ii»;i<>ii

von Heinrieh Nl^aoa. 1. Heft. gr. 8".

OV n. 10» S.) geb. S30UIC.

LS-

Demosthenes und Anaximeaes.
Kiue I nteräucliung von Hillielni Mt»che. gr. 8".

(112 8.) geb. SMk.

Denken, Sprechen und Lehren. II.

Das Kiud uud diu Spracbideal von i'rufestwr Dr.

Walter Nauerter. gr. 8». (VH u. SM &) geh. 6 Hk.

1. Die Grammatik, gr. 8». (19S8.) 1901. geb. 4Mk.

51

Vor kurzem erHcbi«>ri>'n iiü'lsti

Uratis umi franko 7.11 r)ii-n»t<*n;

La^ffrver/eichiii-i •_*»>!. An-häulogir

i'enthaltend die Kibliotlieken iler

Herren Professoren Dr. W.GurlitJ,

> i irnz, sowie Dr. F. Mettner, Trierl

Ln^ervf'rzeichois 27^. Klaasiscbe

Pliilologift und Altertiiin-kunl«.

(Hierin Angebot der Hibliotb'i

de« Herrn rieheimrat Dr. WacL-
innth.:

Lagervcrzeicliuis 'JS3. Klaj*«bdie

Philologie und Altertumskandi

Sntbaltend die Bibliothekeo 4«
erren Professoren J. L Cniiif

Konenhairen und P. T. ^ÜBtn^
ft'ld, Merlin .

Bnehhandhing OnstaTrock,G.iD.kR.
Leipzig.

Verlag

d«r Wildmannsciiso Buchluidlug

iMltrlii.

Soeben ersoblen:

C. Julii Oaesaris
ceMMitarli

de belle civili
Erklärt von

Friedrl^ Knmcr

Friedrl<-h Ilofmtinn.

lOlfte, vuUstuudiK ti iuge«rb«it«tcUUlil^ Ulli

Adfag«
voll

Dr. Heinrich Meusel,
DInktordM K<>ii»ii.rb«n

in ii<Tlin.

Mit tünf Kurten.

8». (XVI u. 875 S.) Keb. &4dniL

(S.'iMiiiiluiij; v'riri'h. u. latfin. >• lir.ft

steller mit ilfut.-«> lii'ii Amiii'rkun. IV-

ffriinflct von M. Haupt u. H. ."».tui i"

Tarlao

lir WailBinnschen BucUttMN
In Btrlla.

Soeben ersohien:

Die heiligen Zahlen

Von

Or. Ludwig Keller,

Gab. AvakiT-ltot la ]laril»0bMr1attMl«i«.

gr.8f>. (2I8S.) geh. iMk.

Vortritop und AufMtse au» «irr

Comenius-Geseilsehaft

Vierzehnter Jahi^ang. ä. Stück..

Verlag der Weidmannaeben Buchhandlung, Berlin 8.W. Druck von Leonhard Simiom Nt, Beilia SW.
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WOCHEKSCHIÜFT IIOV 9 1906

l^LASSISCHE PHILOLOGIE
BEliAUSUEUEfiSN VON

GEORG ANDllESEN, HANS DUAHEIM
Zci l«<i«liva

inirh all«

Rur: liii .llniigcn

oiti r..ki!iii,'.^t FRANZ HÄRDER.
Fnia

23. Jakrgang. Berlin, 17. Oktober. 1906. No. 42.

md Amtigmi SMh*
B.Braaated. Aaetoni raeotda atSgjpl. TL Ut. IV (A.

Wiadamann) 1187
O.Mlaaaer, The mesuiDK ot'ydp (H. nilliH<rhflw»kI) . . 1140
O. Hrupp, Knltnr ilcr »tton Kotten nnd (lormanmi.

Mit uinem RUckblick auf dio ürKeachiclito iK<l. W'uttl'i 114^
TibolH alior- inutto oarminum libri tres, rcc. J. i*.

Poatgftta (H JMUag) UM
LV«at«rlnirOali|«U. SacoadKedUoina lice

^m;^: Berliner philologische Wochenschrift SaiM. — Neuo
Jahrbärlior für daa klMäaeha Altartm XVn/XVlU, 6 UM

Hr^ntinnt - \'rr-'iihnia 1186

Jri<<«tfi<n(^<; Acndonuo (Umi insoriptioDB, 0. and l&JCl^ , . . HOB

VtraHtlmi» mm» BaHuT UM

Di« Herren Verfasser von ProgninimeD, Disaertationen uml soutigen üelegenbduxcbrit'teu werden gebeteu,

flare e> die Weldmeaasobe ihNbiindta«K, Berlin 8W., Zimneretr. M, einsenden m wellen.

Remwlonen und Anaelcen.

James Henry Breasted, AncientRccords ofEgypt.
Uistorical DocuipcdIs from tbc earliest times to tlie

Persiaii eonqneit, collected, edited and translated

witb cominctitnry. Vol. II. Tlic eighlccnth dynasty.

Voi III. Tüe niueteenth dynasty. Vol. IV. The
twentietli to tbe twenty-sixth dynasties. Chicago

1906, Tbe Uiiiversity of CJiicago Preaa. 428, 279
und 520 S. je 3 $.

Dm vorliegend« Weifc ist aebnell nm Ab-

aoblitaBa gebracht worden. Im Februar daa Jahres

erscbieu der erste Band, Ober den in dioeer Woclien-

scbrift Sp. 761— -1 berichtet wordeu ist, im Juli

ward der vierte Bund volleudet. Jetzt soll noch

ein ananhrlieher Index id dem ganiei) Werke
hergestellt nod im Oktobw aa dam Preise von

etwa 2 Dollar ausgegeben werden. Die in eng-

lischer Cbersetzung vorgelogteo ägyptischen Texte

eratreekeo aiob tod den SIteaten ZeitoD bii aar

R^emng des Königs Ämasis, alao etwa bis zu

dem Jabre Irl') v. Chr. Aufgenommeu worden da-

bei die in strengerem Sinne historischen Inschriften

und Pepyri unter prinxipiellem Ansachlafs der

knlfaurbiatoriaeheD ond reltgifiseo. Von grSAeren

wichtigeren gescbicbtlieheo Texten fehlt dabei

nichts You Belang.

Bei mancbeo Urkunden wird mau naturgemäis

im Zweifel sein können, in wie weit man dieadben

als rein historische betracbteu darf. lu derartigen

Fällen bat der Ver&aaer mit Becbt den Böhmen

nieht tn eng geapannt. ESr hat poetiache Sehitde-

mngaa wirkliolier Keigniase mfgenommen, wie

den Bericht über die GrSndnog dea Tempels von

Helio))oliä durch Usertesen I., die poetische Cber-

sicbt über die Erfolge Thutiuosis' III., das sog.

Qedieht dea Pentanr Aber die Cheta-Sehlaeht

Ramses' II. Ferner hat et auch stark mytho-

logisch gefärbte Ausrdliriiiigen, wie die InschrifteD

über die göttliche Gebart der Königin Uäteohe-

psut, nieht aug^iebleaaett. Bei der Voriiebe,

I

welche die Ägypter fiir mythok^aehe Verglaiebe

und poetische Aiissciuniickung empfanden, trägt

der gröfste Teil der Tempeliuschrifteii einen halb-

fiktiveu Charakter. Ea gibt verliältoismärsig we-

nige Berichte, welche in dem modernen Sinne ala

streng aacbliche bezeichnet werden könnten, 8o

dftfs, nm einen Überblick über die ägyptisclie

Geschiebte zu gewinnen, stets auf derartig phan-

taatiaoh verbrimte Texte anrGckgegriflen wvrden

mnfa.

In gleiclier Weise i;-t die Aufnahme eine.s Do-

kuments, wie der Belebrungen des Königs Ame-

oemh&t I. an aeinen Sohn, entschieden berechtigt

Wenn Ref. nach nicht mit der Vermutung dea

Verfassers übereinzostiramen vermag, dafa diete

Ermahnungen authentische sein köiiutt'n, so ist

: doch jedeufallü dieser iu der /m\1 des Aiitiieren

Beiehe» entatandene Text ala ältester 'FQnten-

spiegel* von* so grofser geschichtlicher Bedeutung,

j daJk er in ein«^ derartigen Urknndenaammlang
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nicht fehieu durfte. Eudlich wurdeu eiuige tuür-

cbeuhaflo Texte in das Ganze eingereiht Der

erste, die Gaeehiehte des Sueha (Smahe), wird

jetzt allgemein als erfundene ErzäliluDg anerkannt;

er bat aber durch seine hier (I S. 23;ifF) wieder-

gegebeneu zuverlässigen ächildcruiigen der liaitu-

ralteo YerhiUniaee in PalSatiDa während dee

Mittleren Keiches hoben biatorisohen Wert. In

dem zweiton, den Erlebnissen des Un-Aiuen (VVe-

oainouj äieiit der Verfa&ser (IV S. 274 ff.), nuch

dem Torgmnge anderer Gelehrten, ein hietortaelies

Dokument. Kiuer solchen Auffassung dieser iro-

nisch gL'fiii IjtL'ii Scliüderung des bramarbasierenden

und dann wieder feigen, dem äcbwäcbereu äilber

raubenden vnd stete in NSten steekenden Helden,

den nicht eigene Kraft oder die Macht Ägyptens,

sondern ein Götterbild ans der Verlegenheit rettet,

vermag ich mich ebenso wenig wie Maspcro aui-

sneehliersen. Wenn aber der Text aneh eine er«

fundeue Heise schildert, so ist doch auch hier der

Hiutergruud , die Zustände iii den phöiii/ischen

Seestädteo nm lOÜO v. Chr., den Tutsaciieu eat-

spreehsnd nnd kann von dem Oesehiehtaforseher

intt Nutzen verwertet werden.

IMe riperfetzmi^eii der eiiizeliii u Texte .sind,

wie iu dem ersten Bunde, so aucli in den folgen-

den genau nod tnrerlSasig. Dafs bei der Inter-

pretation mancher Stellen sich strittige Punkte
fiuilen, liegt in der Natur der Suelie; auf mö';-

licbe liedeokeo, auf die hier nicht eiugegaugeu

werden kann, weisen die eiugehouden Anmer-
kungen hin, die dem Werke beigefügt worden
sind. In diesen werden auch eine lange Reihe

sttcbliober Fragen erörtert, wobei Breu»>ted als

Schflier £rmans im allgemeinen die Ansichten und

AnfTüssangen der sog. Berliner Schule vertritt.

Wälireml seines Anfentlialts in Berlin nud auch

uocb später hat er behufs Uerstelluug einer zu-

Terläisigen Grundlage für die von ihm ku über-

setsendea Texte einen Teil der für das Berliner

Lexikon tre«;ui;melten Kolliitiouen benutzen können.

Die Materialien, deren er sich jeweils für den

einxelneu Text bediente, besonders die selbstän-

digen Pnblikstionen, werden in groberYolUtändig-

keit aufgeführt. Von den Chrestomathien, die

aas tweitor llaml zu 8chöj»fen ptiegen, «erden

einige (Birch, Leuiui) regelmäläig erwuhut, andere

(Bndge, das wolil erst nach Absebluls dee Manu-
skripts eritchieuene Buoh Ton Ermau) werden, so

viel ich sehe, übergangen, oder (Reiuisch, au deu

drei Stelleu II S. 3, HI 8. 78, 117 mit dem Druck-

fehler Rheiniieh) nur gclegentlieh genannt. Die

wiehtigeren Aber Einseipunkte in den Insohriften

1140

erschienenen Arbeiten werden in umfasseadem

Mafse in den Anmerkungen eitiert.

Das Werk ist auf diese Weise so einem nnta*

bringenden und vertrauenswilrdigen Archiv der

ägyptischen Iiistorischeu Inschriften geworden. Es

wird nicht nur dem Ägyptologeu und Orieutalisteu

willkommen sein, sondern vor allem aaeh dem

Historiker und Philologen. Ihnen wird es eioeo

Einblick iu die Tatsacheufiille gewähren, welche

ilie Ägyptologie für geschichtliche Zwecke zu Tage

gefihrdert hat und welohe in maoeheo Beuehungen

anoh auf das klassische Altertum Licht zu werfen

geeignet ist. Dem Verfasser gebührt für seiue

sorgsame, miibeTolie, die Wissenschaft fördernde

Arbeit Dank und Anerkennung. Draek nod Aus-

stattung sind Tortrefflieh ausgefallen.

Bonn. A. Wiedsmaas.

Genera Msener. The neaning or;'ec(p. DIssertalton.

Haltiinorc 1904.

Die Verfasserin kommt uach eingehender

Musterung der Leiatungeu ihrer Vorgänger iu der

Behandlung desselben Stoffss ron Vigertus an sa

dem richtigen Fuodamentolsats, die Untersacbnug

über die Bedeutungen von ydg müsse nicht auf

<ler Etymologie nnd den Obersetxungamöglicbkeiteu

aufgebaut werden, sondern auf einer sorgiUtigeo

Anutysierung des VerUUtoissss des dnreh die Par-

tikel ych eingeleiteten Satzes zn dem unnjittel-

bareu Zusammeuhaog und auf einem Vergleich

mit den Aawendaugeu der analogen begrflndenden

Partikeln. Sie hat ihren Stoff in folgende Ab-

teilnngen gegliedert. 1. Historische Übersicht fibor

die eiuscblägige Literatur. 'J. yaiQ iu erklärenden

Sätzen mit «Bezug auf einen bestimmten roran-

geheodeo Yordersats. 3. Torwagoehrnmidei

4. yÖQ in Fragen. 5. dXUt ydg. 6. rvy df ydfj.

7. xui yiiQ. 8. y«p iu Antworten, d. yäg in

Wünschen. 10. yÖQ in den Zusammensetzungen

totr^ ead tvtfo^QW. In jeder dieser Abtoilangsn

hat sie die vier Hauptbedeutungen von yüd, die

sie festgestellt zu haben glaubt, gesondert be-

handelt: die kausale, explikative, motiTiersode,

bestätigende. Die vorliegende Dissertetion bringt

nur Ka|i. 1— 5, die VeröffiBotliehung der resticreii-

ilen Kajiitel wird für später iu Aussicht gestellt.

V ou dem Gebotenen ist uuzw eifelbaft Kap. 5 {dXU

jrdq) das iatwessanteste. loh verweise besooden

auf die Seiten 54— 1 S. 59. An der zuent

genannten Stelle gibt die Verfasserin eine Cber-

aicht Qber dio Entwicklung des Tollstäodigeu, elüp*

tisohen und nebenreihenden Oebrauehes von

jra^ die so aussieht:

17. Oktober. WOCHENSCHRIFT FOR KLASSIftOHB PHILOLOGIE. IWML No. 42.
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Anthor. Complete. £Uiptio»l. Jaztaposed

Uomer 4 4 0
Pindw 3 S 3
Aeschyloi 0 8 1

TL'ro.lofufl 9 6 8

• Sophoclea 10 6 2

EnripidM 13 10 3

Arnlopliu«« 8 4 1

Andocidet 0 0 ß

Ljäias 0 8 9

Isocrates 0 0 30

D«notih«iin 0 0-9
X«oophoa 0 8 20

Plato 0 8 53.

An der zweiten Stelle gibt sie eine Disposition

für den verscbiedenartigeu Gebrauch von dlXd

yäf in folgend« AUMg«:

I. fiiBfiMh adfenotir.

1. PoritiTe FMteteUmig oder Befohl iiuh eioer

negativen Aassage.

2. VeroeiuQHg eioer voraasgesetzten Uedioguug

awl Feetellnng de« wahren SeehTerhtlle.

3. Weoheel in der Abneht oder Hudlni^.

II. In Einwürfen.

1. Realer Einwarf gegen die vorhergehenden

Bemerkungen.

2. Hjpophora oder Ptolepeii.
'

3. Beiseite- setsnng von Einwurf oder Anklage.

4. Eutschlufs oder Ermahnung SS handeln trotn

Kiawarf oder Hiudcrnis.

III. lu Übergängen.

1. Rede, die dnreh einen Appdl odor Befehl

nnierbrochen wird.

2. Rede, die durch üintriti einer andern Penon
noterbrocben wird.

3. Abgabroobener SchluTa ron Bemerkangeu

pder Argumenten infeige ihrer HaUloi%keit.

4. Rcdescblurs.

5 a. Aufgeben de« TheoiM mift Grund für das

Aufgeben.

b. Einleitung einet neuen Th«BM.

Auf da» Zuaaainietttngen des nngehenren Ma-
terial!, das ja ang zahlloaen Stelleo in den griecbi-

aehen Autoren besteht, die nach der bekannten

aoMrikaniachea Art regiatriert, katalogiuert, klas-
'

rifiMfli anl ntl . Piosenii- und Durehtehnttts-

bereehanng venehen werden, auf die logische und

psychologische Erörterung der in Betracht kom-

meiideu Einzelheiten ist ein erstauulicber und be-

wnuderaogswürdiger Fieifs verwandt Mao ge-

winnt gans von lelbst Aehtung tot der Beleien-

beit dar Verfineerin, ihrer phUokgiiohen Sehnlang

und ihrer zTihcv. Energie, aber viel Nenes lernt

mau nicht. Trotz der interessanten Schemati-

sierungeo, TOD denen oben iww Ptoben gegeben

oiod, muffl mau doch tagen, dab wetentUoh neue

Resultate für die Erklürnng nicht gewonnen sind.

Ei ist das auch kein Wunder: lüfst doch die

Interpretation zahlreicher Stelleu durchaus ver-

lebiedene AnfiManngen an. leb nenne beitpielt-

weise Sofdi. Aiaz 167 ff. ödjas. 10, 568, die mir

von G. Misener aaoh noeh ntebt genflgand erklärt

SU sein scheinen.

Der Druek der grieehiaehen Oitate iat be-

dnaerlicherweise durah viele Fehler — bcsonden

iij den Accenten — entstellt. Deutsclic Philo!o<Ten-

uamen kommen schlecht weg. Man liest da von

einem Koeklj, KircAoff, Sta/baum und ontäblige

IIalo von «Ben BaftnMa.

AU Bfaterialsammlnng wird die fiberaua fleifinga

Arbeit ihren Wert behalten.

Berlin. H. OiilischewskL

Georg Ornpp, Kultur der alten Kelten und Ger«
manen. Mit einem Rückblick auf die Ur>
I!
68 c Iii eilte. Mflncheu 1905, Allg. Vcrlags-Oeaelt»

sciiaft. XU, 319 ä. 8». 5,80 Jt^ geb. in Leiow.

7,50 ur.

*Hnlta, non multuni*— eo elw» ttftt aidi der

Eindruck kurz wiedergeben, den das reich illu-

strierte Bnch des vielbeleseuen Verfassers auf mich

gemacht hat. Wie in seiner 'Kaitargeschichte

der rOaineheu Kaiaeraeit*, bat 0. aueh in dieaem

Weik eine PSlle brauchbaren Stoffes zusammen«

getragen und bearbeitet, nicht verarbeitet; seine

Darstellung wird nicht von groisen Geaiebtipaukten

bebemeht, nele bBebat wiefatige Fragen werden,

kaum berührt, wieder verlassen, wenige erschöpfend

behandelt, zudem fehlt es überall an kritischer

Sichtung und Wertung des Qaelienmateriala. Ffir

die Gedankenriebtang dea Verf. iat eu 8ati dea

Vorwortt beaaiebnend: 'Unendlioh viele Eiaehei«

nangan dea Mittelalters haben ihre Voraussetzungen

in uralten Einrichtungen'. Durch die einseitige

nnd übertriebene Verfolgung dieser Idee ist er,

wie begreiflieh, auf maneherlei Irrwege geraten,

lunal er neben zuverlässigen Überlieferangen auch

recht fragwürdige zu benutzen nicht verschmüht.

Nach einem Überblick über 'Jäger nud Uirtea-

Völker der 8teinteit* bandelt G. Cim L Abaehn.)

von den Indogerjnaüen, an deren Herkunft und

Einwanderung ans Aalon er nicht zweifelt. Dort-

hiu weise die Ursage, von dort stammen unsere

Hanstiere nud viele Feldfrficbte. Sollten Qbrigens

die Indogmmanen wirklieh aehon *aaf ihrem Ana-

ang^ ana Aaiea die Brome kennen gelernt babenf
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— Die Angaben U.s über die nraltea, Earopa voa

N. nach S., too W. naob 0. krenxeoden Handels«

wege *diirdi die TUer dee Bbrnm nnd der Donao,

elbat der Elbe*, Ihmd deo Hinweis nnf die

ihrer Rtchtnng nach sehr genau »uchweisbareu

Handelsrouteu vom Scbwan&en zum Baltisoheu

Heeve, Digeetr—Weiehsel, Dnjepr—Njemea und

DQiia veriniasoD.

Der II. Abschnitt iles Buches hiindelt von den

Kelten, der III. ziemlich gleich au Umfang, von

den Oermaneo, in &et derselben GUedemi^ md
Reihenfolge dee StoiTei. — Wae von den keltischen

Manerbauten (Caesar b. g. 7, 23: 5, 4'i; .Tnstin 43, 4)

behauptet wird, liegt aufserhalb jeder Mugliclikeil.

Dab eitte aas sebaebbrettartög gaeehiebteteD 8tn>

ueu nnd Holzstücken hergestellte Mauer durch

Brand nicht zerstört, sondern vielmehr, infolge

der 'Verglasung', widerätaudsfiiliiger geworden seiu

könne, da« wird wobl wenig GhiiibeD finden.

S. 116 streift G. die Frage eines mutterreobt-

lichen Zeitalters bei den Kelten, auf das gewisse

Spuren und Nacbwirknugen in späteren bitten nud

ftraacben keltieeber Linder •efaltelbea laeeen; doeb

eheint er sich über Ursprung, Wesen und Gründe

jener eosialen Einrictitnng keine bestimmte Ansicht

gebildet zu haben, obwohl er Lamprecht, D.U.

Bd. I bennttt bat, der die Erscheinung des Mutter^

rechts in ein eigenartiges Licht setzt. Wenig
befriedigend ist mich das Kapitel (X[\ i über den

keltiscbeu Priesterstaud. Hier übergebt der Verf.

gant die UaebtroUkommenbeit der Druiden als

Schiedsrichter, auch liftt er die von Caesar (6, 13)

erwähnte grofse Tugs.ntznng im Kiinuitenljuule

unbeachtet, an die Fustel (La Gaule liumaiue

8. 110) klnge Betraehtangen knfipft. — Dafs bei

d«n Kelten manche , den griechischen Terwandte

Vorstellungen von irdischen wie von über- oder

anterirdi»cheu Dingen vorbanden waren, kt eine

alte Beobaehtang. Schwach begründet aber (auf

Angaben bei Tal. Max. 3, 6, 10 und Amwiau. Ifr, 9)

ist G. 8 Vermutung» in der Dmideulehre sei pytha-

goreischer EinÜurs, von Massiliu her eindringend,

sur Geltung gekommen. Deun gerade der Süden

Galliens, die Nnchharschafk Hassilias, scheint rom
Druideutum frei geblieben zu sein. Vgl. Desjar-

dius, G^ogr. de la Gaule Romaine, 11.519; Fustel

a. a. Ü. S. 27.

Die Art nnd Weise, wie G. alte SebriftsteUer

interpretiert und für seine Darstellung verwertet,

ist zuweilen recht befremdlich nnd /cnut von I

muugeiudem Augeumals tür die Bedeutung und

Tragweite der verschiedenen Oborliefernngen« So
schreibt er 8. 17*2 Ober denToienknlt der Kelten:

Im Frohgeföhl dieser freien Lebensauschauaug

widmete ein Teil der K. den Leiehen als Ter»

gftagliehen Gef&Aen des Geistes keine besondere

Sorgfalt, verbrannte die Leichen oder gab sie den

Vögeln des Himmels preis, wie die Perser. Von

den Haben, Adlern und Huudeo auf dem Schlaeht>

felde gefressen m werden, bidt man allgemein

für den ehrenrollsten Tod(!}. Aber viele hielten

. . . die leibliche Form für ein wesentliches, nn-

entbehrliclics .Mittel des Furtlebeus (im Jenseits)

nnd statteten die Toten wobl aas' v. s. w., und

S. 173: 'In der Erwartung eines künft^^en Lebens

widmeten die Kelten auch der Bestattung oft

eine Sorgfalt, wie man sie etwa bei deu Ägyptern

erwartet*. — In dieeen wenigen Sltien, gans ab-

gesehen von dem nachlässigen Stil, welche Un*

khirheiten, Widersprüche, Übertreibungen! Und

znr Begründung des Gesagten verweist G. auf einen

Vers des SUins 3, 343: Caelo or«dont (Csitae)

anperisqne referri, inpastns carpat si membra is-

I

centia vulttir. .\ueh zitiert er Lucau. 7, 819 (ge-

meint ist wobl Ü2b~6Hi), wo die Schrecknisse

des Sehlachtfeldes geschildert eind, doch ohne

irgend welche Beziehungen auf die Kelten nnd

ihreu Tütenkultus. — Manche Widersprüche nnd

Abweichuugen in der literarischen Cberlieferang

erkliren sich, wie derYerf. selbst richtig (S. 177)

bemerkt, daraus, dais die Schilderungen uation:iti'i

Sitten und Gewohnheiten verschiedene Volks-

schichten betreflfen; dieseu Punkt hätte er nur

öfter in Betracht aieheu sollen. Was bedmitet

uns die kritiklos ans allerhand Anekdoten nnd

poetischen Hyperbeln entnommene, bunt znsaui-

ineugewürfelte I);irstelluug vom 'Charakter der

Kelten', die G. im Abschu. XVI gibt? —
Bno gewagte Behanptaog findet sich S. 100:

'Sie (die Kelten) unterwarfen sich leicht den R">-

mein, da ihre Sprache und Sitte sie auf die

Römer hinwies, dunen sie näher standen als

den Germanen*. Ohne auf die Hypothesen eiser

keltogermanischeo Periode suräektngreifen ,
fmgc

ich nur: wie vcreinipt si(di dies mit dem Satze

S. lü'i: 'Mit den Guilieru und Kelten hatten die

Germanen viel gemein, weshalb die Alten sie

beständige?) verwechselten V — Der Wesens-

unterschied beider Stämme lug übrigens, wie G.

selbst hervorhebt, weniger im Aulseriicbeu als im

Temperament.

Die allgemeine Charakteristik der Germaoeo,

I grofsenteil*! eine wortreiche, nicht immer Vf

treffende Umschreibung des Germauiatextes, leidet

ebenfiklls an einseitiger Cbertreibnng und sinsr

gewiiseo Verschwommenheit, oft dadnrcb v«r-
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sclinldet, dufs G. Ül>erlieferuugea dos Mittelalter»'

tuit dea zn gründe gelegten griecliiscbeu uud rö-

tniscben Bericliteu in krausem Durclieitiunder vor-

briugt. — Wie kann man übrigens die Germanen

{des Caesar und des Tacitns) uud ihr Verhältnis

zn den Römern erDstlich in Parallele stellen mit

dem Verhältnis der republikanischen Römer zu

den Griechen! — l'berrascheud war mir dc8 Ver-

fassers Beobachtung (S. 184), dafs in der Schilde-

rang des Tacitns die Enge des Gesichtakreises,

die Roheit und Rauheit des Lebens, wie sie

Naturvölkern eigen ist, nicht recht zur Geltung

komme; ebenso der Satz S. 201: 'gewöhnlich (!)

nahmen auch Franen nicht nnr an Mahlen, son-

dern anch au Trinkgelagen teil'. Nachdem

Orupp S. 225 die gegenteilige Meinung des Tacitus

(Germ. 19, 2] angeführt bat, wird gleich darauf

(S. 223) unter Berufung auf Weinbold (11 lüü ff.)

jene erste Behauptung wiederholt und verall-

gemeinert: 'Die Frauen tranken, badeten sogar

mit den Männern, jagten and kämpften mit ihnen'

n. 8. w.

Derartige Inkongruenzen machen sich in dem

Boche nur allzu häufig störend bemerkbar uud

beeinträchtigen seinen Wert in bedauerlicher

Weise. Überhaupt ist der Darstellung nicht die

gebührende Sorgfalt gewidmet worden. — lu bezug

auf die Rechtschreibung scheint der Verf. einen

gewissen Ehrgeiz darein zu setzen, sich vom un-

gemeinen Gebrauch fern zu halten; so schreibt er:

Pythagoräer, liyperboräer, der Haber, der Butter

(wegen botyros, le benrro, il burro), das Chiton

(S. 43). Ob er auch die Eimer (amphora) für

richtig hält?

Homburg t. d. H. Eduard Wolff.

Tibnlli alionimque carminnm libri tres reco^^ovit

brevique adiiolatiuiic critiia instruxit J. P. Post»
gatc (Scriptomni classicorum bibliullicca Oxonieu-

Bis). 1905.

Einer Reihe beachtenswerter Aufsätze im Jour-

nal of Philology uud im Ciassical Review, die deu

Ijesero dieser Wochenschrift im Auszuge bekannt

geworden sind, lief» Postgate IdO'.i Selections from

Tibnllns folgen. Die jetzt vorliegende vollständige

Ausgabe 'E tjpographeo Clareudoniano' erfreot

den, der au die landläufigen kritischen Klassiker-

nusgaben dentücher Offizinc-u gewöhnt ist, schon

durch ihre geschmackvolle und gediegene, des

'tersns atque eleguus auctor* würdige Ausstattung:

sie etcnim coraptum mittere oportet opus. Die

Einrichtung hat leider etwas, was die Ausgabe

zum Handgebrauch nicht empfehlenswert macht:

Postgute folgt Hiller in der Dnrchzäiilung der

Stücke des III— IV. Buches. Da III 1—6 offenbar

und unbestritteu für sich zusammengehören und
mit den folgenden Stücken nicht den geringsten

inneren Zusammenhang haben, ist es mehr als

unnötig, den Wirrwar in Tibnllcitaten, der duroh

Trauspositioueu und durch verschiedene Zähl-

method« bei ausgefalleneu Zeilen hervorgerufen

ist, ueuerdiugs zu vermehreu; es genügt, in der

praefatio oder im kritischen Apparat vor IV 1 die

Einrichtung der Handschriften anzugeben.

Uber das kritische Verfahren des Herausgebers,

das dem Hillers am nächsten steht, gibt die prae-

fatio (S. III—IX) Auskunft. Interessant ist die

Heranziehung eines Cuiaciauns, mit dessen Hilfe

unklare Angaben Scaligers über seine Haudschrifteu

sich mauchmal koutroliereu lassen. Am Schlüsse

der praefatio, wo Hiller es getan hat, oder aber

an den einzelnen Stelleu der adu. crit., wo Ver-

treter nicht überlieferter Lesarten (z. B. Doering,

Nodell) einmal oder erstmalig genannt werden,

hätte P. im luteresse derer, die sich nicht schon

speciell mit der Tibullliteratur bescliäftigt haben,

die Titel der betreffenden Publikationen augeben

sollen; hinwiederum wird, wer das corpus Tibnllia-

num studierend durcharbeiten, nicht blofs es durch-

lesend kennen lernen will, sich mit Postgates

brevis aduotatio critica nicht begnügen dürfen:

ich vermisse darin eine erhebliche Zahl von Vor-

schlägen besonders deutscher Forscher, die minde-

stens so erwägenswert sind als manche der eigenen

und fremden Vorschläge, die von P. erwähnt oder

in deu Text aufgenommen werden.
')

Im eiuzelncn möchte ich zu Postgates aduotatio

critica folgendes bemerken. In I 1 stellte Haa<e

v. 25—34 (nicht, wie P. angibt, 25—32) hinter ü

und T. 15—18 hinter 12 (nicht 10). In v. 11) der-

selben Elegie verdient die Lesart fdicea wenigstens

Erwähnung: so (nicht, wie Baehrens angab, felicU)

steht nämlich anch in V. In v. 25 schrieb Scbneide-

win potsum (uicht poasim). In v. 29 hat V allerdings

bidenles, aber nach meiner Kollation in raa.,

V(»n deu eigenen Konjektiiron. die P. aiifniriunt,

lii'ljc ii^-li als .selir ansprechend hervor I !i, ßU •i.stiirie

perfsnadet facies'. NVonigcr ßliicklicli erscheinen mir:

1 1,3.'» liinc; (J, 3 '<|uid tibi, saeve, n-i niociiiii est'; 114,

t2!i ^tuhiit auaritiae cniisas': <>, 10 'i-t mihi liteta tuba Ci^t';

III 1,M novis; 2, l.'i 'aniinaini|in' rctmteni'; 4,87 'canis

an^uina'; l\' I, 68 •Iciüluifi ius dicerrt uiiibrifl'. Vun den
Bcsserunj^Hversuchen, die auch P. nur in der adn. vur-

schiäjit, «cit-n anRcfidirl I '2, 7 doniiiii«; 7, 17 crleltres;

i>, -jri uina; 10, l.""» «/ idem; 11 2, "Jl liaec vült&U Natiilis,

nvin; III 4, 20 deilit; in der Win 'equcs R. . . ante alios

aequalis.
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ra. pr. corr. ex lu ut vid'. lu t. 35 hatte P. seine

Koojektur hme nach meioem Eracbteu uiclit ia

dra T«sk mfilehman •ollra. lo v. S7 hfttto wohl

BoTlbfllgi ec als treffende Erklärnng der Lesart

von 0 angeführt werden können. Dafs P. trotz

seiues ri«btig«a Urteils über Par. (p.YU) io t. 4Ö

imbtt MM ihnoB mfinniiiit, wnndart nleh; ioh v«r-

wtiM «iif 8. 88 f. nMinor KritiM^en PM>l«fiom«M.

Bieten Pnr. in v. 50 wirklich nubiliaf Ohne nnieD

etwas auzuinerkeu, schreibt P. r. 61 in arsuro,

während A V et o. habeu. Erfreulich war mir,

n «efaen, dd« Meh P. in r. 78 wmu klein

schreibt (ebeoio ftosflAo 13,8 vnd u Shnlioheni)

Stellen).

1 2, 35 ist die Note ohne den Zasatz Moitio'

miftmttiDdlioh; ftb«r milb mit ihm wir« sie, so-

fiol ieh weift, ooeh noriehttg: dmin T hat wie A
'//« strepitn tcrrcte pednm neu querite'. Wenn
ein Versehen von A wie 'perdonuisse' in v. 52 an-

geführt wird, mafste wohl auch sein 'poMes' 1,73

(T: postes) Dotiert werden; tthrigem würde ich,

mn nnbeKegeode Schlfirae raf V zu Terhindem

und die notijren Grundlagen *nm Urteil über 0
sa bieteu, empfebleu, überall wo die Lesart too

A amdrHeklieh notiert wird, die ron T, fidb ne
«bwaiebt, priuripiflU bintnsnf&geo, s. B. hier t. 79:

'magne V. In r. 80 darf mtue nicht auf A ge-

stützt werden; denn er hat c von uuc deutlich

durch eineo (bei P. febleodea) Punkt unten ge-

tilgt vad dai m dvroh Stgel oben beimehuet, lo

dnft für 0 sicher »um anzunehmen ist.

Die zu I 3, 5 geschriebene Note gehört zu

V. 4. Durch Postgates Fnlauote zu v, 12 derselben

Elegie wird leioe Textleeart oomim nicht begrSndet;

seine Angabe ^omina ut uidelur V ist sohwerlicb

richtig, da Baehrens, dem Hillor folgt, angibt

'omuia, at uid., Y* und ich mir aus der ilaod-

•dirift notiert hnh« Hminin (nicht omina); sieht

ans wie omma*; im übrigen Terweite ieh auf

p. 18f. meiner Qauest. Tib. In v. 47 verdiente

S. Aliens Konjektur arces kaum Erwähnung, wohl

aber in v. 50 I<eo8 patentque. Zu v. 63 bemerke

ieh hier gelegentlieh, daft V nieht a( bietet, wie

Baehreni and naeh ihm HUler angeben, eon-

dern ae.

Zn I 4. 55 gab Baebrens an 'mox ü', Hiller ~
dem P. folgt — *mox Y: post A'; iu Wirklich-

*) Aach 13,31 werden Sinn und ZiisnmmonhanK
fl> s Siitz>'s (liin li <lon in inein<-ni Ti-xt gi'pfbenen kU'i-

neu AnlkngHbucbstabea deutlicher: *auüeat invito ne
quis diflCMlere «more : aut soiat egressum se problbmte
d^. VgL WocbenscbriA XV (1806) Sw349.

keit hat auch V, ebenso wie A, *poat afferet". fo

dafs pott als Lesart von O sn betracbtea und wohl

aaeh in den Text aobnoehmen ist. In 81 4mt-

selben Elegie ist 'heu heu* die Lesart des — von

P. nicht citierten — Vatiotinii«. - In I 5, 31 bat

Adas iweite n seiues »«/<ie/(l ezpungiert(V: aeotet);

in T. 67 deneibeD Elegie sobiätt ma L hmda m
haben (wie V). — lo I 6, 3 hat A mimom (V:

Iu V. 18 dernelben Elegie hat A (wie T) latvi

(nicht laxo, wie P. angibt); iu v. 42 gibt F. im

Text die Lesart des Statins, ohne in der adu. an-

tngeben, dah A (nod ) <i(et proenl «tf* bietet

— I 7, 28 hat A memphytem (V: menp/iilem); T.W
hat V Ne (wie A). — Iu 18, 39 hat V nicht 911a«,

sondern que; dafs nach P. in A iuuai stehen soll,

m8ehie ieh atark beiweifeln. In r. 41 deraalbea

Elegie hat V tmuntat; das (lauge) a soll oaeh
Baebreua von zweiter Hand sein: jedenfalls ist es

uugeoan, wenn Hiller und P. als Lesart von V
ohne weiteres iuuMta angeben. — I 9, 40 siebt

ee bei P. CO am, ab ob ia A iwiaehen • nad U
Rasur wäre, wahrend in Wirklichkeit Sit anf Ra-

sur (aber doch ra. pr.) geschriebeu ist; el>euda

steht nicht ptcoTf sondern prcor mit darober

naohgetngenem «; ebenda iit sed in V (wie

in A) abgekürzt nnd nicht, wie P. aaeh
Baehreus angibt, aasgeschrieben. — T 10, *21

habe ich (wie Baehreus) in A uua gelesen (V

m. pr. un<»m)\ in v. 61 hat A (nnd Y) pencutdtrt

nicht ausgeeohriehen, sondern dae Praefix mit
Compeudium.

In der Note zu II 2. ly ist zu verbessern: 'et

ab altera tnanu A'. — Zu II 3, 33. 43 gibt P. Les-

arien TOB y an, ohne Ober Eiiatana und Cha-
rakter dieses, von der jüngeren Hand nadlgatr^e-
nen fol. 18 der Handschrift Aufklümng zn geben.

In V. Gl derselben El^e hat A 'ue mesis qm
ubdnc' geschrieben and die Bnduug mitdemSigal
über c angedentet. — II 5, 76 habe ieh mir ans

V notiert *annus corr. in. sec. ut vid. ex amnü;

ebenda v. 94 hat V puero; in ?. 122 hatte prr-

petita A (und Y m. pr.) notiert werden köonen,

wie aonit bei Ihnliehen Yenehen aaeh P. 'tat.

In der Note zu III 2, 5 lies 'tia*; ebenda fehlt

in V. 10 die Angabe 'snpra A'. — III 4, 4 hat A

(uud V) uolm (nicht notit, wie P angibt); ebenda

in r. 17 «A^riiim; in t. 26 fehlt die Angabe 'ha-

mannm A'; v. 50 bat A (nnd V) /ttat (nicht /h
rnnt)- Zu der Note III 6, 59 'fugiet V war

hinsuKosetseu, dafs unter das e der Punkt ge-

Mtat iat

IV 1, 85 hat A (nnd Y) «ielop* (nieht mfypt,

wie P. angibt); ebenda v. 70 iet ia V mmfe» am
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nantem (so also 0) korngiert. In v. 82 hat V
uicbt artet, wie P. angibt, sooderu artho» (also

alditr •ot itt 0); r. 8H hat A nidit pratdueert ana-

gawbrielMO (V: pnductr*)^ V hal in 89 'eeie-

remque (cooip.) m. pr.', aber v. 91 hat V (wie A)

eelerein u«; v. 110 bat A uicht aspinin (das Hich-

tige aber A aod Y bietet Baebreus, deaseu Aa-

gsbe n f. 108 ich hier gelegentlieh korrigiere:

es bat nSmlieh auch V iapigie= -af)\ v. 136 fehlt

die Angabc, dafs A (und V) mul bietet; v. 189

hat auch V uccitu9\ v. 197 hat A (uud V) quid-

«•Mjiw (nieht -evingii^.

bi dar adn. an IV 5, 10 lies eote. In . SO

daMelben Gedichts hat A 'refet snprascripto comp.'

referet; V hat ^ref'erel exp. pr. m. tertia (also

hatte 0: referet). lY 6, 9 bat A uiU-, ebenda fehlt

in . 15 die Angabe, dsft A (and V) optat bietet;

T. 19 hätte Luchman ns ^rafa« Erwühnnug verdieut.

— IV 10, 2 hat A nicht proriiit'i!>, wie P. ringibt.

Dals IV 13t V /<«(.' bietet, wie liaelirens angab,

mSchte ieh baawmfoln. — Über dem Epigramm
dei Domitins Blanm edireibt A E^ritkapkytm 3^
huUi (V:<tum Tibulli); iu v. 1 desselbeu A (nnd V)

nirgilio. — In der Vita hat A 'riiius fliam\ wie

Hiller augibt; V bat nicht, wie l'. angibt, epitlola,

aondem ^putoU; A (and T) hat wptneriptmn io

einem Worte.

Lücken Uifst Postgate im Text — nnfser an

den bekannten Stelleu, wo einzelne Zeilen ver-

loren sind — uacii I ü, 7Ü;') 10, 25 (hier mit

Beeht); H 8. 34; IV 3, 4.')— Nadi 1 1, 88. 40; 10,

50. 52; II 5, 66 atehen Striche, bei denen mir teils

die ßedeiitnug. teils die Bereclitignng zweifelliaft

ist. — Das Zeichen des Kreuzes haben 1 4, 44;

6, 42; 9, 25: III 4, 9; 6. 21. 55; IV 1, 63. 142; 6,

19t 8i 6« Von diesen Kreaten hätten wohl noch

mehrere vermieden oder entbehrt werden können.

Dagegen hätte P. 13, 14 nach dem p. VI II der

Praefatio gegebenen Grandsatz') bekreuzen müssen,

wenn er Hamen eit deterrita nnniqaam, qnin fleret

noetras refpieerfh\\xe nias' im Text behalten wollte;

denn für den hier liurcb den Zusamineubaug nnd

den Wortlaut des Liauptsatzes deutlich verlangten

') Den hier von Muret venuiläteu üeUaoken ('antiH-

aoe aliquot uermis, qaibii8 exponeretnr, oastae muli«re>

et un(i viro contentae »jiius coniuioditiites in sctifctuti-

. > . perciperent') bat Tibnll ja iu seiner Weisse und mit

gmduBaekvoIlerer WenduoK am Schlüsse der Elegie:

vgl. S. 240 meine-i A T.

*) Vgl. dagegen Auiii 1 S. 20:i uieines A.T.

*) Ne comipttssimis qnldem iienibus, modo I^itine

.eertpti vidarentort crneee adfixL

^A88I80HB PHILOIiOGIS. 1906. Na 4S. IISO

stark ominösen') Begriff ist jenes Verbum'-) uicht

'latine scriptum'. Oa der kurze Hinweis, den iflh

in der Anw. auf& 63 meinet A. T. gegeben habe,

leider nicht genügt hat, eine Naohpräfnng der

Beweisstellen zn empfeblen, ist es doch wohl

nötig, das ganze Material, das K. P. Schalae*) and

andere herangeechleppt haben, einmal in einer

*Mitteihing^ anfShrlieh an behandeln.

In der Praefatio sagt P. p. III: K\ inscriptio-

uibns . . . libroram qaaecamqae fnehut addidimns,

') Vpl. Stat. Silv. III 2, 52: ne<iuco, quamvis moret

oniinis horror, clnudere .fletuM.

-) Nach dem Aufbau von 9-20, wie er A.T. S.l«6

Anm. 2 dargelegt ist, geht die Aussage -nunquam de*

teriita c^t quin . gewifs auch auf ilen Aup'iiblick der

Abreise; aber doch wäre retipieere im eigentlichen Sinn

hier ans mehreren Grflnden unhaltbar. Abgesehen dip

vim, d;iN 7iuii<iutim nwr eine sehr gezwungeni- ErklÜrunR

zuUefse, würde in jenem Mument bei respia re aU Sub-

jekt der DaTonfiihrende, als Objekt der Bleibende oder

srin PI:itz zu erwarten sein, wie Tibull TIT., 22 sagt:

cum uiaestuä ab alto Ilion ardentes re^picerrtque dens.

(vg1.0T.ain.ni1,SS: ewro respicitur tellus, ubi fune soluto

currit in innn.-nsnm panda oarina snlum; Ov. epi. 17(18),

117 f.: digrediniur tleutes, repetuque ego virginis aequor

respicieuH dondnam dum bcet usque iiieani); der Zu-

l ih kbleibende /.ruspiclt (vgl. Ov. her. V 55 '/irosequor

oi ulis abeuutia vela qua licet, ot lacrimis «met arena

ineis': her. Xlll 17-23). Femer - wenn man nirbt

etwa der Ausllueht >!< b bedienen will, Tibull habe hier

'fleret respiceretcine" g. sagt statt '(prospideae) fleret'

— wiire 'defrrntn non est, (|uin respiceret' unpassend;

selbst wenn da« von älteren Krklärern eingeschmuf^lte

•it^mm itemmque' dastSnde oder das Intensive 're-

spe^ l r wiire das nichts, was der Delia im Interesse

des reisenden Geliebten gefährlich oder bedenklich

erseheinen mafete: des Naebsobauen den ZurUek-

bl.'ilH.ii.b n \<t weder :vgl. di.- oben eitierten Stellen)

eiuf Audtiutung ungün-tigen Aufganges der Trennung,

wie das Weinen sein kann, nucli ein Hemmnis der

Fahrt, wie eine nft'ensio pedi» oder wie ein revocamen

ist fvgl. Ov. iier. .XIII 8r>-9ü ^olui revocare, animusque

ferebat: subxtittt auspicii lingrni timore mall; Ki"< "sed

quid ago? reTOCO? revocaminis omen abesto'; met. 11

.MW f. 'tibi reroeamlna sint ista malo: nos Tanum spei^

uiuius onieir!, sondern es ist nur iuN. rnng und Zei-

chen liebender Teihnahnie, wobei die Anlurderung des

detartri ak helle AbsnrdiUtt erscheint Dritteas kOnnte

ich (vgl. A. T. S. S2S} mich nicht entschliefsen. den

Ausdruck 'nostras iriiuf an unserer Stelle an b zu

deuten als 11,58 'quam fl«t ol> nostna ulla puriht

\ias': viae brzeicbnet nicht die oino Strafst', auf wel-

cher Tibull davonzieht, sondern alli;eaiein Kriegcr-

fahrten zu Wasaer und zu Lande: aucli damit Ist re«

qMcsre Im eigentlicben Sinne unvereinbar.

*) Vgl. die Niinnn. rn J und 4U im XXI. Jahrgang

(190») dieser Wotli. nscbrift.

*) Beiträge zur Rrkliining der rOnüadien Elegiker,

Berlin 1893, S. 19; Beiträge z. EL d. r. EL H, Berlin 189^
» S.17.
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qoae uero Ciirmiiium, nt fere, otnisimus. Den
zweiten Teil dieses Satzes hat P. nicht durchweg

eingehalten. Er fpbt niiinlich iu der adu. crit.

nicht nur die vor I 1; II I; III 1 stehenden An-
gaben vou A, souderu auch die Aufschriften von

IV 1 (d. i. bei P. III 7), von IV 2 (diese sogar

vor der Nummer des Gedichts, als ob gie nicht

speziell m dieser Nummer gehörte), von IV V. 13,

J4. Infolge gerade dieser Auswuhl köuute, fiirchto

ich, jemand, der A und V nur aus Hillers nnd
Postgatea Ausgaben kenot (die von Bührens ist

nicht mehr leicht zu erhalten), leicht auf den Ge-
dauken kommen, es hätte handschriftlichen Röck-
halt, wenn l'ostgate im Text des .Sammelbuchcs
III 4- IV an den betreffenden Stelleu Teile durch

Cberschrifleu absondert. Er schreibt nämlich im
Text nicht nur über III 1 'Lygdami elegiae' nnd
über IV 1 'Pauegjfricua Messallae', ') soudern
ebenso anch über IV 2 'De Sul|iiciii-') incerti

auctoris elegiae' und über IV 7 'Snipiciae elegidia*.

Darnach hätte er, statt nur nach IV 12 eiueu etwas
grOraereu Zwisclienraum zn lassen, den eiu mit
Postgates Ausicht über IV 13 Unbekannter Iciclit

übersehen kann, auch über IV 13. J4^) setzen

sollen 'lucerti auctoris". *) Oder vielmehr, er hatte

') Wenn wirklich, wiv Scali.uer angibt, 'istu.I i»oi'-

inaf ium in Fragnienlo illo, quo votu-stiiis cxeiiiphir Ti-
Imlli fxtaw nou puto, titniiini lialiebat Paurgyrictt«
Mffsalar' — ohne du-tu», .so ilafs M. als (iciietiv «fiiieint

wäre — , so vcrdicute diese .Uisdrui-kswciM- sivher
nicht den Vorzug vor 'Laufes Messalae' (AV),

') DieiM- HczHirhnnnu pHfst nicht finirinl auf IV -J,

geeohweiKo auf die folpcuden Lietlfi-, die dazu ffeh<>r«n

^) Die Tibulli.xche Herkunft von IV U Ix'steht und
fiillt mit <|iT von |;}.

*) Sonderbar genuK hiitte freilich tles Herausgebers
Behauptung "incerti auctoris' ausg.-^elicn über der
Selhstliezeichnuug de*. Dicliters 'nniic licet e caelo niit-

tatur amic« Tibnllo'! — Nicht minder stark »Ls diese
Worte selbst, zeugt ^egen Postg:«tes Ansicht die Art,
wie er .sich mit ihnen ablimlet. Kr sagt p. 11(7 (imleu
oben erwähnten .^^electionst. .\ppeii(lix Cj: 'The obtrusi«>n
of the writer's name is iitilike Tibullns, natura! as it

ndght be to the .seif-conseious Propertins (see II :U. *M;
III 10, Mit der ersten Properzstelle hat es otTeiibar

eine besumlere Bewandtnis; sie scheide! hier ans. In
der zweiten Properzstelle ist niclit.s von Selbstbewufst-
sein (Viua prinuini oculcis cepisti veste Pniperti indue:
et pete iit in ineuni seniper sfent tiia regna caput':

Tgl. auoli i 1, 1—4); un<l ebenso wctdg ist in unserer
Tibullstelle etwn.<« .\nf<lringlichi-s oder l'nangeniessenes.

Im (Gegenteil, die Nanieniiennung ist hier recht am
Platz: man braucht nur die Interpnnktinn zu beachten,
dicv. i:j-l« Iii nieineiii 'Text" .S 44 erhalten haben,
lim zu erkennen, ilnfs v. 13 f gewi-iseriiiafv..ti die feier
liehe .«iohwurforntel ilarstell. n. in .Icr <ler Name des
Schwörenden ebenso yut angebracht ist wie in des
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auch in betreff der Zugeliörigkeit von IV ?') nud

des Verfassers von IV 2 ff. ^) es sich versageu

sollen, im Text einer kritischen .\usgabe Aiuieh-

Dichters (iraliMchrift I :i, 'i5 nnil iu der Weihefi>nn«l I

!>, S4. Nimmt niau dazu die zahlreichen ähnliclicD

Stellen de.s Catnll (besonders 7, 10: 8, 12:

(18, l;t,'>; 7"», I: daf« man Tib. IV Vi. 14, wenn man sie

richtig beurteilen will, pfusender mit Gedichten CatulU

vergleicht, als mit den Klegien grofsen Stils, dicTiball

iu I unil II veröffentlicht hat, ilaranf habe icli schon

A. T. S. 7-1 aufmerksam gemacht), so ergibt sich mit

voller Klarheit, dar^s hier etwas anderes vorliegt ah

'obtrusion of the writer's naine'. Wenn schließlich

Postgut e über ilie Entstehung des Golichts und seine

Aufnahme in das Samnielbuch jetzt so denkt ;']). Ifi^

'Lygdanms fvgl. dagegen A. T. S. ;WIT.] included it in

bis collection by a natural mistake . . Some meinber

of the circle of Tibullus, an admirer botli of hini aml

of l'ropertius, wrote it, we niay conjecture, to aninse

himself or his friends, introducing the name of Tibullus

siiiiply to give an air of vcrisinnlitude to the pro-

diiction', so glaube ich, (iber beiile« in meinem A.T.

S. as3 f as. -.m (vgl. auch Krit. Pml. S. 04 f.) eine natür-

lichere, näherliegende und bc'friedigeu<lere Erklärung

gegel)en zn Imbeii.

') Ich habe die Krage, ob IV 7 zn '2— Ö oder zu 8

—IJ gehört, A.T. S. 2—a« systematisch beliandelt. kli

gebe zunächst zwar zu, dafs der Dichter von IV'iflf.

mit (S, 2lt sein Werk geendet haben kann; icli .stelle

sodann alier fe»t, dafs J\' 7 von ihm verfafst und zu

:(

—

n als .'srhlufst^tein zugefügt sein kann, ich gebe

andererseits zu, dafs auch .'sulpicia el. 7 nach H— l'i ge-

dichtet haben kann. Di(- l'jitscheidung zwischen den

beiden .Möglichkeiten tinde ich in dem iiufseren im-

stande, «iafs das (iediclit uns hinter 'J—6, nicht hinter

überliefert ist: der ordnende Herausgeber bat

es zu 'J— (i gezogen wissen wollen. Auch v. 4 bildet

für diese Zugehörigkeit ein gewichtigeü .\rgunient;

endlich best;itigt bicli diese Ansicht in dem Verhidtnis

von IV,S—7zn S— 12. — An dieser .Argumentation,

welche die Kntscheidung auf eine Tatsache iler I ber-

lieferung grümlet, halte ich ilurchaus feät. Hoch ist

in ihr, wie ich jetzt erkenne, eine Möglichkeit über-

sehen, Welche anderen, bisher nacli ihrem subjekti-

ven Kindruck von iV 7 anders über die Zugehörigkeit

entscheiilenden, als eine \ erniittluug mit jener Tatsache

annelnnbar sein könnte. Es wäre nicht undenkbar —
und, soviel ich sehe, auch mit ilen Einzelheiten meiner

Argumentation wohl vereinbar — . dafs der Dichter

IV 7 nach einer sechsten \'orhige der Sulpicia gefortut

hat, indem er jedenfalls v. 3. 4 einschob nud im iibrigeo

nur etwa mit leiclileni l'ingrilT glättete un»l feilte, und

dafs der llerau.sgeber das Original der Sulpicia wegen

seiner so gut wie vollständigen rbereinstimmung mit

7. 1. 2 ."> 10 begreifli4'herwei>e in die Sauiiulung nicht

anfgenoiiimen hat.

-'} Auch hier sind es Tatsachen der rberlieferung,

auf grunil deren wir Tilmll zunächst als Autor zu bc
trachteti li:dien: eine omfas^ende Prüfung der Gründe,

die für die entgecenstehende llypoth^e angefülirt

werden, bestätigt Jene In-licien ,A. T. S, ^7- iW. T.i f. KJ).
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ten, die weder deu Umstünden der l'bcrlieferung

gerecht werden noch allgemeia ungeuommeu sind,

als Tatmelira eraeb«o«o ni lamen. —
Ztbn Jahre iit es uun wohl her, dafs uns ciu

Tibnllkouimentar auRekßndigt wurde, von dem zu

erwarten war, dai'3 er der weiteren Forschung

festen Boden nnd Rtehtnngalinien bieten wBrde.

Die vorzeitige AukOndignug eines grofsen Werkes
von berufener lluud ist geeignet, aof die Kleiii-

arbeiter mehr beinuieud als anregend zu wirken.

Ob jenee Werk noch erhofft werden darf, weifs

man niobi Aneb Msgnni' ebenio fleiAige wie

beeonnene Jahresberichte werden Bchmerzlieh Ter-

mifät. Die von verschicdeneü 8«iten aufgenommene

Forschung nach griecliischeu Vorbildern oder Vor-

gängern der TibnlliMben Blegie bat Naobweis-

bares und Erdachtes nicht immer sohsrf genng

geschieden; iu der Aufgabe, den Dichter so zu

lesen nnd zu verstehen, wie er von seinem zeit-

genOHrischen nnd römiacben LeMpnbliknm ver^

standen woide oder entsnden eein wollte, eind

wir wohl noch weniger fortgeschritten. Man
möchte fast zweifeln, ob ein den Anforderungen

der >Visseusübaft genSgeuder TibuUkommeotar

sebon geaebriebeB werden kann. Aber eine ent-

Insteude Vorarbeit Air ihn könnte schon jetzt ge-

liefert werden: eine kriti>clie Textausgaln'. welclie

Ober die mafsgebeuden Texti^ueileu zuverlässig

bariebist and die ArbsiteB der Gelehrten dazu

mit «übeAuigeasm ürtsil nnd in flbereiebdieber

Form heranzieht. Wie schade, dafs Postgate und

die bibliothcca Oxoniensis sich nicht die Aufgal>c

gesteilt haben, dies Bedürfnis der Wissenschaft-

lieben Welt sn befriedigen I

Berlin. H. Belliag.

Lnigi Yentarini, Caligola. Seconda edizione com-

pletAinente rifatta. Milauo 1906, Casa editrico

L. F. Pallestrini & Co. (BlMiotees itories e geo-

grafica No. 2.) 167 S.

Seit \\Ky,\ besitzen wir eine deutsche Mono-

graphie über (Jaliguia vuu U. Willrich; sie stuht

im dritten Bande von liebmanne Beitrigen snr

alten Geschichte. Schwerlich wird ein Deutscher,

der Willrichs gründliche UntcfHucIiung nnd ge-

waudte Darstellung kennt, z\x Veuturiuis Buch

greifen, das, vor einem Jabnebnt ereebieuen, jetzt

in nener Besrbeitong vorliegt, snnial da es des

streng wissenschaftlichen Charakters entbehrt und

auf wichtige historische Fragen, die in dem Thema

liegen, die Antwort schuldig bleibt So wird

8. li/lb in der firörtemug der Frsge, wo Cali-

gnla geboren i$t, die bi«anf besfigKebe Stell« dee

Tacitus (Ann. I 41 in castrU genitn*) nicht einmal

erwähnt. Man ist heute bekauutlich allgemein

der Anriebt, dafe Tseitne hier in bewnfttMr Ab-
sicht der Volksmeinung gefolgt ist. Winter gibt

Veutnriui ab Ursache der Meuterei der germani-

schen Legionen die Unzufriedenheit der Soldaten

mit der SneoeesioB des Tiberint an. Dieee Be-

hauptung steht iu direktem Wtderapniob mitlke.

Ann. I 31 t!^t!ein fn-nte diibus t.^dein causi.i derma-

nicae legionet turbatae. Wir finden ferner in Veu-

toriois Bach keinen Versuch, die beiden Versionen

des Tsdtns and Oioe «her die Rolle, die Agrip-

pina und der kleine Caligula bei der UnterdrQoknng

der Meuterei spielten, von einander zu scheiden

und kritiäch gegen einander abzuwägen. Dazu

kommen som Teil bSehat aonderbare Eutatelinngeu

der Nameu. Der Gegner des Germanicus im
Orient heifst bei Ventnrini C. Piso; den Vater des

Vououes, Pbraates, nennt er Faorte. Das zweite

Konsulat trat 6«nnmtiieas naeb Yentmani ia Neapel

sn (Tee. Ann. II 58 apvt tarbm Aehaiat NiMpo-
lim); aus dem Centurio Adius Tac. Ann. VI 24

macht er einen (Vntnrio Aucliiu. Solclie Fehler

hätten doch iu der ueueu Bearbeitung zu allererst

getilgt werden mfiseen.

Aumllge aus Steltaelirlllcii.

Berliner pbilologiicbe Woeheniehrift SS/S4
fl8 .\uKUSt 1906).

ä. lUä2— 1088. J. J. Smirnoff, XAir. [s. B.

pb. W. S. 881 ff. n. Woeb. Ko. IS 8. 485 f.. il 8. 588].
I)ie KrklilrunR der Formel ist auf isoi snjiliiscliem Wege
zu ^uclieu; AMT= 643. Dies kanu nun sehr ver-

schieden gedenlet werden, z. B. Sjmios d 9§6t oder

JVio« 'Hltog oder f-hüg ßo^96s. Aber ursprQngUch

scheint die Formel ganz etwas auderes bedeutet in
babeu und ganz anders entstanden sn aei»; XMt
= 1MX = -IHN = ft( oder i>.

Neue JalirbU>:her für das klassische Alter-
tum, Geschichte und deutsche Literatur
und für Pädagogik, XVII und XVIII, 5.

I. S. 313. Georg Finsler, Dos homerische

Königtum (1. Teil), geht von der Frsge ans, ob
sich aus den staatliclien Verhältnissen der asiatischen

Griechenslädte vor dem Auftreten dir 'lyrannis für

die Zeit des Abschlusses der bomcriscbeu Gedichte

ein Aufschlufs gewinnen lasse, und welcher Zeit die

in den letzleren geschilderten Zustände entsprechen

könnten. Kr behandelt I. die Gastmahler, für welche

die genaue Bedeatang des Begriffes indj^e* eine

Rolle spielt, nnd kommt ta dem Resnltst, dsft tn

der llias zwei Arten von G.istm.ihlorn des Adels

hervortreten: Einladungen des Königs und Mahlzeiten

der haidot auf genteinasme Kotten. - Aneb bei den

Pbsiakea bebe et wohl mUder de» regierenden Adds
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gegeben. Im 2. Abschnitt ist vom Königtom der

Otiyssoo die Rede: Es bängl vom d^juo; ab, wer

^Onig idii soll. Das Köuigtam ist elD wirkliches

Amt, Iber die Wflrile ist lebenslftnglieb und erblldi.

In der ctyoQÜ des Jr/ioc stellt sich dem Dicliter der

Inbegriff staatlicher Ordnung dar. Der ßaaiXfvt ist

dar Vertreter der Oemeind«. An der Versuninteng

neklMD alle Freien teil, alicr nur F'dellciitc führen

dai grofse Wort. Die Berufung der ityo()ä ist vom

SOnig unnlihüngig; jeder Adelige hat das Recht da

zu, der König natOrlich auch. Eine Schwierigkeit

liegt in dem Vcrhftitnis, in welchem die iji^toQfi

f^iih fiii)oyifi der Pliaioken tu den yiQoyjts und

ßa<ftXi}tt stebeo. Dem König gegenüber haben tliu

Adeligen ein sehr freiea Wort, gesellscliafdicli stehen

sie ihm gleich. Der König der Odyssee ist von

Amtswegen weder Kichler nocli Folcinarch. Die

Beobeeliteng des Sprachgebrauches in Ilias und

Odjssee lehrt, dafs in der Odyssee die Bedeutung

mehrerer Worte entweder eine merklieb andere ge-

worden ist oder dafs sie weni^jer sorglUtig venrendct

werden. Dabin gehören aufser 9£*0(, äqx6s, xQat-

y§nf anefa noch äQiaxT^fg, ogtcrertty, ßdya^, xoiqu-

viia, &fOj^ftd>;, cU liiifoi, tjQiag, cQxafiOi dyÖQÜiv,

not/t^y kauiy, KQtlcty u. a, — S. 337. Gusto v

Kettner, Dw Monolog Marfia in Schillers Derne

trius. - S. 348. Richard M. Meyer, Kriterien

der Aneignung. - II. S. 241. Ernst Keller, Die

EnlrilllDg als Kunst auf wissuiisclmrtliclicr Grund-

lage. — S. 263. Gerhard Budde, Ein Gang
dnrcb Jabrhnndcrte sprachlicher Methodik. — S. 273.

Heinricli UIjIc, Externe und interne Et}mologie.

— 8. 276. Kurt Geiisler. Pädagogische Rflrk-

fliehten beim mathematiseben Stndinm nnd die Frage
der pliilosojihischcn rropfulcutik. — S. 292. Ernst
Schwabe, Der Gcograpbos Laureutiuos, ein kor-

aicbsiBdicr Schnlpoet —

K«MiiMloiM-V«raelchiile phliol. Bdirlften.

Adhemar d'Ales, La tliöologie de TertuUien:

J?^/i(F. 81/2 S. 97i-9S0. Wir haben hier die

Leistungen einea sdir talentTollen jüngeren französischen

Geistlichen TOT DOS. Carl Wfi/vian.

Anderson nnd Spiers, Die Architektur von

Griechenland nnd Rom, Ol>ersetst von A. ßuryet

:

ZöG. 57, G S. 510 f. liielet reiehe BeMuang und
Anregung. J. Oehier.

Arnold, W. T., Studie« in Roman imperialism,

ed. by E. Fiddtt: 4114 S. 235. Arnolds

Schrift ist gut durchdacht und inieresssut; die pietät-

Tollen Sehildemgen seiner PmOolicbkat aus der

Feder seiner Scbwester nnd einea Freundes sind aus-

geseicbnet.

Bacehylides, tke poens, ed. by C.Jihb: liev.

cri't. 22 S. 400 f. Vorzüglich. J/y.

Blechcr, G., De cxtispicio capila tria: ZöO.
57,6 S. 5Uf. Anerkennende Angabe des Inhalts

von />'. WeiJjliäupL

Boas, M., De epigrammatis Simouideis: JJJ.Z.

99 8. 1884. Prttfk die llberlieferten Epigiamne aul

ihre Editheit, die rar bei dreku ^ber lei«

Bodrcro, E., II principio fondamentole del sistems

di Empedoclc: /?/)/• H'. 30 S. !>'iD -940, Schade, dafs

so viel Gkidankenarbeit au ein so zweckloses lJate^

nehmen verschwendet wtmlen ist F, Lortxing.

nor>;l]orst, S., Do Aualolii fontibus: BphW.
31/2 S. 968 f. Diese gescbickt angelegte DissertatioB

aherxengt völlig. Pavt Wtudland,

Boetticher, Karl, Zur Kenntnis antiker Geltet»

Verehrung: DJ,Z 28 S. 1757. Referat.

Caesaris conimcntarii de hello Gallico ed. Karl

llamp: Bayer. Bl. S. 563. Eine hübsche und zweck-

entsprechende Aasgabe für den Schulgebrouch. //.

Schillfr.

Cliudzinski, A., Staatseinrichtunucn des nmii-

sehen Kaiserreichs in gemeinfafslicbcr Darstellung:

I.e. S5 S. 1197. Eine angenehme and nOtsHdie

Lektüre fflr Primaner und andere.

Ciceros ausgcwiiliile iledeii erklärt von Carl

Halm. VI. Band. Die erste und zweite Philiiipisdn;

Rede. 8 unigcarbcitole AuHage, besorgt von G. Laub-

tiiaim: LiphW. 31/2 S. 969 974. Auch an diesem

Bändchen hat Laubmaun seine aaebkudige Baad

bewährt. AloU Kornitzer,

Deeberme, Paul, La eritiqae des tradükws

religieuses che/, les Grecs des oripines au temps de

riutarquc: .&p/tli'. 30 S. 946- 952. Innerhalb dar

gestediten Grenie» hat Teif. seine Aoiliabe mit

dankenswertem Geschick gelöst. W. Aeslle.

Deiter, U., Übungen zum Übersetzen im An-

eddnft an CIfcero (pro Bose., de imp. Ponp., Tnsoi I

und V): /.öG.b7,G S. 518. 'Dem Schüler ist es

auf Kosten der Mntterspraclic recht bequem gemacht.'

«/. Dorsch.

Delbrück, B,, Einleitung in das Studium der

indogermanisclieii Sprachen. 4., völlig umgearb. Aufl.:

LC. 95 8. 1209. Wird gelobt

Excerpta historicn inssu Constantini Porphyre-

geniti eoufccta, ed. Fli. Boünevaiu, C. de Boor,

TU. Büituer- W obst. III. De insidiis, ed. C. d« Awr:
Bev. crit. 22 S. 377 f. W^ohlgelungen. .Uy.

Farrar, F. W^, St. Paulus. Sein Leben nnd

sein Werk. Autorisierte deutsche Bearbeitung der

Episteln und Exkurse von Eduard BtmrreekL Obe^
tragung des biographischen Teils von Otto Aranthtr.

Bd. I: /^p/i U'. 31/2 S. 9G7 r Mit einer wissen-

schaftlichen Arbeit haben wir es hier nicht su tau.

Eb. Nwtlt,

Ferguson, W. S., The priests of Asklepios:

iy^/i M. 31/2 S. 980-992. Verf. hat seine früher

gewonnenen Ergebnisse Ober die Anordnung der

attischen Archonteu des 3. Jahrb. in erheblichem

Mufse gefestigt nnd gefördert Joh. Kirelmer.

Fürst, Wilhelm, Suetons Verhältnis ss der

Denkschrift des Angustus (Monumentum Ancyrannm):

liph W. 30 S. 941 f. Gegen diese Dissertation bringt

Bedenken vor M. Ihm.

Qonpers, Tb., Les pensenrs de la Grice. U*

Tradnit de la denxi&me ddltkM allemaBde par A»

Uei^tnond: liev. n it 22 8. S98t Interesaant» cnch

die Vorrede des Übersetzers. Mff,
Groas, Adolf, Die 8ticbom;tbie tn der griechi

sehen Tkagödie nnd KonOdie^ Ibre Anweadug nnd
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ihr Ursprung: A C. 35 S. 1 209 f. Verf. Iiat seine

Untenocboog mit Rrolier OiHndlicbkeU geführt, und
UMB wird i«inen Ergebnissen in allem Weteottlcben

snstimmen köimcn. W. Restle.

Editb IL Uall, Early painted poUery from

Gonrnia, Grete: Uph W. 30 S. 952 f. VarfaBserin

Migi ein tieferes Verstiiiidnis ftr onuultenttle Ent-

wicklung. Hubert Schmidt.

Ilarper, R. F., The code of Hamiuurabi, King
of Babylon abont 2250 B. C: Bph II . 81/S 8. 992-

1001. Ein nOizUches nnd wertvolles, wenn aacli

noch nicht darchaus TOllwertiges Hilfsmittel. C. F.

I^tkmann' Haupt,

Hendrickson, G. L., Tbo Pcripatctir Mcan of

Style and tbe Three Stylislic Cbaracters — 11. Tlie

Origil) and Mcaning of tlie Ancient Cbaracters of

Styl«: ULZ. 28 S. 1764. Die scharfsinnige Arbeit

Tersaeht erfolglos den Naclmeis, dafs die bekannte
Lelire von den drei Stilcliarnkteren nicht von
Tlieopl.rast stamme. F. Wendland.

Horaz. 13 Satiren übersetzt von E. Vogl und

26 Oden verdeutscht von Fr. van Hoff»; ZöH. 57, 6

8. 516 f. Die Wiedergaben finden den BeKiaU von

Jot. Pa^y.

Jahn, P. , Aus Vergila Dicbterwerkstiltte: Zöd.
57,6 S. 5l5f. Gellt in seinem Streben, für alles

und jedes Quellen und Muster zu suchen und zu

finden, doch wobl nt weit A, BnmmbtL
Kayser, Joa., De veterum arte poetica qnne-

fetioncs soleciae: 29 S. 1820. Fördert die

Wissenschaft auf dem Gebiet der griecb. Tradition

erheblich, withrend es dem Vf. auf römiscliem Gebiet

an Spezialkenntnissen mangelt, i'. Weßuer.

Krause, E., Obvngea tam Oberseiten im An-
adilnä an Tacitus' Gci rnania: A)y/<//. 16 S. 376 f.

Das Heft ist wohigeeignet, den Schaler tiefer iu die

Germania einzifiDhreB nnd sein Interesse zu wecken.

K h'öiiln:

Krumbacher, K., Ein vulgärgriechiscber Weiber-

•plegel: Hto, trit. SS 8. 403. Wistenscbaftliehe Be-

handlung eines Gedichtes, das in seiner Art eiotig

ist. All/.

Ladek, F., Zur Frage Ober die historischen

QuelUii der Octavi:i: /fpliW. 3Q S »40 f. Der sorg-

lichü Fleil's deb Verfassers wird sicher anerkannt

werden. 6'ari Honm.
Lehmann, K. , Die Angriffe der drei Barkiden

auf Italien: Bayer. IU. S. 565. Das reichhaltige

Werk bildet die solide Ornndlage für weitere For-

tebnng. Carl W underer.

Leo, Friedrich, Der saturuiscbe Vers: üphW.
30 8.944-946. Ancb dies* Arbeit Mdet anter

einer Übersclii\t/iing des Torliandenen Materials.

Johanne» Tolkielm.

Lfldemanu, Bihlical Cbristiamly, transl. by
iiuiit 1/ : Athen. 4114 S. 240. liringt den

Standpunkt des 'neuen' Protestantismus zur deutlichen

DarsteUnng.

Martens, Ludwig, Die Platoli kdlte im Gym-
nasium: Nphii. 16 S. 375f. Eine lebendig ge-

Kbrieben^ verdienstUcbe Scbrift Edm. Friue.

Mcillot, A. , L'^tat actuel des etudcR de IIb-

guistiqne gönirale: Rw. erit. 22 S. 418. Kotiert

Mneke, Job. Richard. Bas Problem der YaUrar-

verwandtsdiaft: Bph II'. 31 2 S. 1001-1013. Einiges

wird anerkannt, aber im ganzen wird das Buch ab-

gelehnt Ton K, BmehmanH.
Nömethy, Gcza, A r6mai clegia (die rOaisdm

Klegiii): DLZ. 28 S. 1765. Referat.

N Utting, H. C, Studios in tbe .Si-clsnse: ZnQ.
.')7, s 517 f. Die statistische Arbeit verdient niMem
vollen Dank. Fr. Stolz.

Pfleiderer, Otto, Die Entsieliung des Christen-

tums: ZrC 35 S. 1194 f. Hier ist echt geschieht-

liebes Verständnis in schönster Form ausgeprägt.

.1/. Chr.

Pistoer und Stapfer, Knngefalste griechische

Grammatik II. Syntax: Bayer. HL 8. 559. Bin tfleh«

tigcs, lebenskräftiges Sfliulbiicli. G. Antinou.

Platoois opero rec. J. Hüntel: Rev. eril. S3

S. 399. Metbodisrbe, mit grofser Sachkenntnis ans*

geführte Bratbpitaiig. J/v.

Roberts, S., and A. Gardoer, An introduction

to Greek epigrapbjr. II. Tbe inseriptions «rf Atllca:

//fr. 'Tir. 22 S..397 f. Verdienstlich.

Schmarsow, August, Grundbegriffe der Kunst-

wissenschaft am Übergang vom Altertum zum Mittel-

alter: LC. S. 1212 f. Ein nufserurdentlich inhalts-

reiches BuL'li, das man in Zukunft nicht wird Über-

sehen können. K. ^.

Schmidt, 0. E.: W. WAgner, Geschichte des

römischen Volkes nnd seiner Kultur. In achter

Auflage bearbeitet: \ph/{. 16 S. 377-379. Im

grofsen und gausen ein interessantes und für die

Jugend lehrreiches Weric. J. Eriehun.
Scriplores ri'i uni .\el luyiiicanim occidentales

inedili p p. C. iSeecari, Iii: Uev. criL %2 S. 397.

WertToll. R. Chabot.

^eUclions from the Septuagint arcorilinc to tbe

text üf ütoele, by /''. C. Couubeure and George

Sfoch: ilfAsn. 4114 8. 989 f. Vortreflllebes HMfe-
niitti'l.

t>ondag, C Tli., De nominibus apud .\ki|)broiiem

propriis: Ii. 31/2 S. 961 967. Eine gute und

vielfach absi hliefscndc Arbeit. Karl Fr. W. Schmidt.

Sophokles' Antigone. Für den Scbulgebranch

erklärt von Georg Kern. 5. Autiage, besorgt von

FriedrieJi 2*aetzoU: Nphli. 16 8. 373-375. Diese

neae Anfl. entspricht sichtllefa Alton Anfordertagea,
die man an eine moderne ScbnlaVSSalie in itellmi

berechtigt ist. A. Kruemer.
BoBter, Alexander, A stndy of Ambraeiaster.

Tests iiiid Sttiiiies VII 4 /?,.', II . 30 S. 942 944.

Wird im ganzen beifallig bespruchen vun Qirl iVeyman.

Tertnlllen, De paenitentia. De podieitia. Texte
latin, traduction fraii^aise, introduction et index par

lierre de J.abriolU: /.C. :Vo S. 1195. Hier ist

Gutes geleistet Kr.
Wünsche, August, Die Pflanzen fabel in der

Weltlitterulur: AphJi. 16 S. 382f. Diese gediegene

und sehr grandlidie Arbeit fUlt «ine wirkliehe

Lflcke aus.
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Mitteilungen.

dM intoriptia« •( teUM-Mttm.

6. IbL
Collignon, Inscbrift aus Aphrodisias. M.Brdal,

Die Bedeutnng des Wortes $^a>(. Aua dein Zusammen-
bang mit und eaq und aus dem Verulcicli mit

Mderon Wörtern auf z. B. narQUf ergibt sieb die

Bedeutung 'der Frühzeit entstammend', 'Vorfahre'. —
Pottier spricbl aber den von ihm begonnenen Vasoii-

lukUlog nnd Ober das Verbiltnis der Bohne zu deu

YoMD <M 6. JabrhmidMrU.

18. Hai.

S. Rein ach teilt die reichlialtit^t n Erpcbnisse der

Auflgrabungeo io Aletia mit: ciscrue Gerätscbaften,

MttBseB, BnNWWtttiMlIe de« Herenrim and eine vor
zfigliche BronzebQste eines Silen; Beweise, dafs die

Zerstörung überrascheud erfolgte und alles in Lage
geblieben ist. — S. Reinacfa, Neue Funde in Oxy-

rhj'Dcbus. Grenfell und Unut haben einen Papyrus
geftinden, der o. a. 135 Verve Pindar and 100 Verse

aus der Hjpsipylo des Euripides nnd einen bisher

onbekannlen £viuigelieutext enthalt. — Vaasenr,
Fond« im AiroDdiiM»mt Aiac: Bfonsegegmttlod«
wd Tongnrtt«, die den 2. Jolirbundert v. Chr. an-

gahOren and teils griechiscb-massilisclier, teils galit-

scbar Hwknnft Biad.

Verz«lebiils neuer Bücher.

Epiktct, Hanilbdrlilein der Moral. Mit Anhang:

AusKewiUilte Fraumente verlorener Diatriben. Ein-

geleitet und lierausKOjfcbeM von M'. (.'apeüe. Jena,

K. Diederichs. XXXll. 77 S. 8. jH 2; g^b. Jt :t,f)Ü.

Ucsselmeyor, E., Deutsch -griechisches Sehul-

wörferbudL Btottgart, A. Bon«. IV» 415 B. 8. Oab.

Jt 6.

Ladwlg, H., Lateinische Phraseologie, l'uter

Baillckalebtigung der Sprlehwörter und Fremdwörter

zusammengestellt. Stattgart, A. Bona. 16S S. &
Geb. JC 3,60.

I Tosatto, C, De ioftnitivi Mstorici usu apad

f\ir<iiitn Hurnm et Flomn Ol Snipicium Se?erUB.

j I'udua, Gebr. Drucker. 35 B. 8. JC 1.20.

I

Wred«, W., Das literariscbeBilsfll des //«^rdtr-

'

iriffs. Mit einem Anhang Ober <len literarischeo

. Charaiiler des Baruabasbriefcs. Göttingen, Vanden-

( boeok A Bnprecfat. VIII. 98 8. 8. JC 2,60.
I
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Atbeiiaeiuu iWl. 4lÜh. — liivuta ili hlulogiu X>lXIV', 1. —
Bolletlim dl IMagl» elMWlm XIII, I. Z«itMbri<t fiir
«Ins OyninMiAlw«aeii, Msi—Aafrniit. — KorrvtipoiKiena-
b!a<t ttir tlii' liühcren Schalen Wärtterabergs l8, 0 .
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I.iiK'-r S< ipliis viir Namftatift > . . . . IlBB

r. -r llin-li'

Die Herren VerfMaer Ton Programmeo, Diatertaiionen und soniligeu UeleKeDlieitaaclirifteu werilen gebeten,

KeMMiuMnenplare an dfo W«idmsii«Behe BiieliliMidln»ir, Berlin SW., Zimmerntr. 91. eiHModan ra wdllen.

KczeiiNloiit'ii iiiKi .-\n7.clt;eii.

Mälangei Micole, rccueil de iiu'inuireä de )iliik>lui.;ie

daaaiqae et d'arclieuloKic uffcrts ii Jules Nicole,

proresseur k ruiiiversitc du Gciicve 4 rorcasion du

XXX'' anniversaire ilc; <oii praf«>s8orat, ftvee un

Portrait, 19 vignettcs et 20 planrbes. Oenive 1905,

W. Kündig & «Is. .SO (res.

In aofserordeutliciier MiiunigfUUi<;l<eit verlireitet

xich dai Torli^ende. ans den Federn vou nicht

ovte yuQ it> viqtGiv saui}tv uva növvoho fityäXoio)

befriedigt zwar iosofwo, «la die too Dieb mit

Recht geftir lt ! !»> Erwähnung de^ Windes einge-ietzt

ist, dafür wird aber die Wolke wieder niif-

gegebeu, die in dem ÖcliluliiSAtK uiciit, stehen

könnte, wenn oicht Torber eine Hiadeotang auf

sie stattgeAmden bitte. Kine Lösiuig, die den tod

Diels vorpeseli!a<^eiieii Miiis<'linli eines iicnen Veraei

leicht vertueidbt, kuuiite ich nicht iiiideu. Denn

ovff jruQ ixynfiag not' äyev nöyiov fttyaXoto gibt

weniger «Is aeebng Gelehrten hergettellte Bneh ,| der Verderbnie keine «nprechende Erkläraog.

Sber alle Teile der kl.isi^ischen Altertnmswissen-
|
Aber an der zweiten Steile Fr. 3 s D ist gewite

»cliaft, w()7« dann noch einige ugyptisclie Anfsiltz«* ' nicht mit Ludwich x""'?"^*»' liyaXXdfifv^ «rrpf-

liuU eine Erürteruug über den Mctallgvlmlt der nttaaiv zu bchreibeu. Xanoplmnes geiliielt zwar

orgoecbicbtlichen Bronxe (Ton C. Zenghelii) die neue Mode, aber er tadelt nur die aßQwtvy^,

konauien. Aber der Schwerpunkt der Sammlung nichts Hafsliches. |)a.s üIm r'icferte tdnQtnharttv

liegt aus erkliirliehem <innn!e auf fler l'apynis- hat keine erliel)lielien Reilenkeii gegen sich (über

forschnng und den angreuzendeu (.iebieteu, auch die Elision vgl. i^iels), aber mau wird vielleicht

ist die Arobik>logie sehr gat vertreten. Dafs die einen Anedmek einsetteu, der die Abriebt der

Textkritik snrüektritt, ist ein Zeichen der Zeit,
j
Hodenamn itarkw berrorhebt: titqetfitttmv.

.Aus den wenigen, auf das Griechisclie Bezug neb- Denn die Verwendung von tohfuv bei der Haar-

meuden Stücken (für da.s Lateinische kommen nur pHege ist bekannt, und im Folgenden steht ent-

zwei Bemerkungen von 11. Weil zu Horas nnd

die in nelem sofort fiberzengenden Leenngen H.

ßlumners zu Apulein»' Metamorphosen in

Betracht) seien die von Arthur Lud wich ge-

sprechend dax^ioti idniiv u^iftaat ötvöittvQt. lu

Fr. 87 bat Lndwieh daa flberlieferte jcal

riofatig verteidigt, aber bei einem '/.usammeohang^

losen Stücke ist e.s bedenklich, für itoJc, was

scbriebeneu ^Bemerkungen 2U XenopUanes' immerhin einen Sinn gibt., titag ein/u-set/en. Der

kurz berührt. Die VerbeeseraDg <n Fr. 80 D ov«s I auf die bener erkannte Überlieferung gegründeten

yi^ Y^fpof Sa9nf ätw nimw fuydloio (Bberl.
\
Yeranntung «fpys *ep Fr. 38 1 stimme ich bei, aber
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eai' üv doidüiv oiy Fr. fi ^ klii)<;t hart und ist aiicli

dem äiuue nach nicht uotweadig. Kechl glück-

lich wiedernm hat Ludwinb fV. 15 1 mm «* toi das

«rwartete fitfitti benuugisfiuideD, und Pr. 5 s MtiQ
in (1er Seukntig gut verteidigt. In Fr. I jb eni-

pHflilt sifli otdt zf statt orcT av. im übrigeu aber

bleibt der letzte Herausgeber iui Hecht. Seine

Erklärnog on ] » nimmt jed«n Anttol« hiuweg.

1 2 >taij.l ehedem dfitfiii^tJ amufuyovf , woraus

sioli tler Feli'fr t'rklärt. Das RiltsrI Fr. i'2 nriQtx

^^^aiotfavtt tf dtffiljiXwy ist schwerlich richtig

mit ip Jtvm l^lXmv gvlSit.

Die vielen Ergäuzungea, die ß. Latyschew
IxTeits Heincn Inscliriften der nördliclien Schwarz-

lueerläuder gegebeu bat, werden in deu iu-

seriptioni m^triques de Panticapee durch

eioige mne StBek« forlgwelst, die selion im

Bulletin de la Commissiou Imperiale Arohfologique

(faso. H u. 10) veröffentliclit waren, nnn aber neu

bebautlelt uud besser zugänglich gemaclit werden,

lo d«ro «ntro Epignimro («os E^otilnpaton,

5. Jahrli. v.Chr.) ist der zweite Vera sehr zer-

trflmmcri. Ich versuche folgende Wiederherstellung:

arfian rüitd' t noxumi uyr^Q \7t]oX/.o J]ni nolfnyöf,

fotvo[ji]a d' iatt Tixl*^}*' L*"J' L''

d' i]ctl Tt xuty[of.

Auf der Stirnteite steht «I« Nnme de« Ventorbenen

TV^w^Ov- l>ocli küuutc in deu .'strittigen Resten

auch ein w ifülcrliolter N'er.siicli dc^ ( irabverferti-

gers stecken, eiueu zweiteu Hexameter zu bilden;

denn den ersten mag er sich »ebon immer erborgt

haben. In dem aweiteu StSeke (Kertaeh. 4.-3.

Jahrb. v. Chr. nach L.) wird so gelesen

:

yi\ 2xv!fia ntQißäna 'Exaialov itUdt xtxf[v]0[f

yi\tiytUov [n\yfloyia, (fiXiji dno natQidog frii}[c.

Latyschew fenaeh't ohne EErfoig, aeine Grgänzuug

A^rttiw nniovia an verteidigeu; sie stimmt nicht

an dem ornstj-n (Charakter der Umgebung. Ich

lese daher ZJijJ'«fo[i'] tiövxa , denn zu da-

uiaitgtr Zeit ist die Verkürzung von at zu a vor

Vokalen nichts Ungewöhnliches, nnd wie • in

Z^vaiov nichts gilt, so trat es anch in fllvta oline

(jowii lit-wert hinzu. Es fulgen zwei Kpigramme

in Jamben, die ersten dieser Art aus der Gegend,

wie Latyschew bemerkt. Das eine, tn Ehren

eines ApolIoDios, ist mit peiulicher Sorgfalt ge-

fertigt hat z. M. inumr dif Pentheinimere."»),

aber dadurch auch recht eintönig, und der senti-

mentale Ton zeigt vollends den kleinen Scbal-

roetster der Kaiseneit Das andere, einem im

Skythenbinde auf der Reise gestorbenen Kaufmann

j^esetzt, ist viel frischer niid ;itizicliender: der Ten

E^m^i ö Maiifi oi* intfttfity oixade erinnert daru.

wie richtig BAchekr in der nenen Thaoklssmik

des Didymospapyms d[if]e!fMrfaK •avssssr-

dtaxtoQtt in 'Eg^irf d' 6 Mataf u. ' w . vorbfs*trt

hat. Den Beschlnfs bildet ein in zwei Üi«tichcii

abgefalätes Epigramm auf eine Skytiiin iünmeti.

Ans smnem reichen Vorrat an nenen A8nin>-

knngeu zn den inscbriftlichen Texten greift kinlt

Wilhelm einen Volksbeschlurn der Atheafr

heraas (10 I Suppl. 4(ia), deu man bislang aofdie

Ereignisse des peloponnesischen Krieges besai;. &
zeigt, dafs es sich um einen Ehrenbeschlnls handelt

und gewinnt nach vieieu Versuchen die Gewifsbeit.

dafs iu hOPIJS& i und kOPlN&I i< ein Eigennaoe

stecke, den er so lia^9ao^ (oder Ko^vSim) a-

ginst. In Z. 4 liefse sieh freilich anch «twa

./fcoya tiv] KoQty&[toy inaiviaat ergänzen (natk

l Snppl. S. KU! No. f).3b:t yiiTtmva tov \4iam\

aber dauu steht AI vor ho^tvÜt\^ » im Wege. Uik

bleibt nichts anderes übrig, als i¥)fn Kni/Mip

mit Wilhelm zu lesen; es folgte wohl «ni

nnXdn; j(,c ixivo ^A]9tyttioq, vgl. *ai rö; naldn;

i6i [ixtly(a\v I Sappl. 8. 9 No. 27 5 oud äUr

Meisterhans* S. 'il. Man pflegt keines Asf-

satz Wilhelms aas der Hand sn legen, ohne sidii

eine Reihe von einyf streuten Bemerknngpn tt

anderen Inschriften zn tinden, und so nötigt dess

auch die vorliegende Abhandlang zu maocherU

NaebtrSgen. Es ist natBrlieh, dafs wir dis Et^

nencrung des Kirch hofiBacbeu Bandes mit seioti

ungefügen ErgänzuDt^sheffeu, die nun durch «»

Inhaltsverzeichnis nutdürftig zusammengefügt «<u^

den sind, von keinem lieber erwarteten als ns

dem unermBdIichea österreichischen Gelehrtsa

Dil' zahlreichen Pajiyrnst«'itH verstatten DOfli

(ielegenheit zu maucberiei Anmerkungen, livt''

sollen rie «nt spüer nnd an pasaenderer Stelle

gegeben werden, soweit sie inzwischen nicht v:»

anderen gcniaolit worden sind. Die rechte tr-

gätizuug von 8. 282 Z. 5 wird sicher von mahrerui

gefunden werden.

Oer Sammlung sind swei Widmnngon in Jsa*

beu vorangesetzt, die eine Ton R. 6. T^irsU. ^
andere von J. P. Mabaffy.

Güttingen. Wiltielm Crdasil

0. F. Hill, Historical greek colns. London \^
Arrhibald Constable & Co. 181 S. 18 Tsfilki

TexlabbilduBgcn. 8".

Die Vorrede des Bodies belehrt nus, dsfi fr

Anregung dnreh E.L. Hidn griechiselies Insebrüt»-

weifc gegeben wnide. Veif. erklirt den THal vif
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folgt (S. VI^: ThpT afp pieces which, eitber by

tbe mere fact that they were issaed, or eise by iu-

ÜDiriiimtioii eonveycd trongh ibeirftbric, tjpes, iu-

tcriptions ar «fauidutl, aetaally idd tlMir qnantiim

to oiir knowlerlge of the period to wliicli they

belonp. Mit gutem IJecbt behauptet er (S. VII),

dal's kein Liritorisches Problem augegriÖ'en werden

ollto ohne die Fnge sn stellea : 'Was lehren uns

die llunzenV' Wie selten aber diese PVage getan

oder wie oberflächlich sie fast stets lioautwortet

wird, zeigt eiu flüubtiger Blick in die neuere ge-

sehiditKehe und arehSologiscIie Literatur. Die

Schuld liegt anf beiden Seiten — wie gewSholioli.

Der ArcliäfilnfTr wendet sich meist stilhch weigend

von ilern Miiuzinuterial ab, entweder weil er dessen

Bedeutung aicbi su beurteilen vermag und es dos-

halb geringMbJUct — oder weil er «ngesiebte der

fiberwUtigeuden FSlle keioen retteiulen Ariadne-

fiMlen zu finden weifs. Es ist crKtaiiiilieh , wie

•olbst zugüDglicbe Werke, wie Heads uueutbebr-

liobe biitoria Dummoram und die tou Band

zu Rand an Bedoutaamkeit gewinnenden Kataloge

des British Museum nur selten oder falsch bcnnt/.t

werden. Andererseits i;it es aber nicht za leugnen,

dal« bis in die neueste Zeit biaein aneb von nu-

miimatiicher Seite noch immer nieht genug ge-

Bcbab, um wenigstens den Nichtspezialisten eut-

pegen zu kommen, deneu die antike Münze nicht

vuu vorubereiu uU (juuutite negligeabte gilt. Neben

neoerdingB enebieneaen Werken, wie Hills 'Hand-

book of greek and romau coius', ferner seinen

*GoilUI of aucient Ricily'. sowie MaedoniildH 'Coin-

tjpes' soll die angezeigte Abhandlung zu der Ab-

stellung dieses Mangels beitragen. Damit ist be-

reite gesagt, dafs das Bneb niebt insoweit populär

sein soll, dafs Streitfragen ausgeschieden wnrden;

e» ist vielmehr bestimmt für iu biütorischea Stu-

dien bewanderte Leser (S. yill). Und anter dieser

Voransseleung begriLfsen wir die VorfBbrung

wiaseMohaftliclipr Kontroversen als eiu den Be-

nutzer Kur selbetündigen Stellungnahme anregendes

Mittel.

Es kann nieht die Absieht des Referenten sein,

selbst hierzu das Wort zu ergreifen, du ein Bück

auf das Iiihaltsvcrzeieliiiis die Mannigfaltigkeit des

aufigewählteu Ötufi'es zeigt und gerade die Auf-

nahme von Strmtfragen rar Diskussion anregt, für

die hier nieht der Pinta ist, aber «of die der Ref.

bei Gelegenheit einzugehen beabsichtigt. Verf.

bat seine Disposition in iler Weise getroffen, dal's

«r mit dem Anfang der l'riiguug beginnt und nun

chronologieeb fortsebreitend, aus allen Teilen der

grieehiseben Welt eharakteristiaehe Beiqtiele f&t

sein Thema beibringt. Jedes bildet eiu kleines

Kapitel für sich. Und doch wird mittels der

durch die Zeitfolge bedingten Anordnung die

gleiehcettige, in den Tersehledenen Laitdgebieten

oft recht weit von einander abweichende f'räg-

weise anfs beste illustriert. In jedem Falle wird

der Benutzer des Buches dazu angeregt, eine aus

der M6nsgescbichte einer Stadt oder eines Landes

losgelöste, einzelne Münze oder Gruppen von

Münzen im Znsammenhang der ganzen Reihen

von Aubeginn bis zum Erlöschen der betreffenden

Prägung zu betrachten, um ihre spezielle Beseich-

nung als 'bistorical coin' im Sinne des Yerbssers

nncli in ervvi'itcrrem Mafse /u i'rkennen.

Einhundert Müuzeu werden ,un8 als Auswahl

geboten und sämtlich , zum allergrofsteu Teil anf

den begleitenden 13 Tafeln, a^ebildet. — Wenn
Verf. in seiner Vorrede uudnitet, ilal% rdien d;(ve

Auswahl von anderen vielleicht anders getroHen

wäre, so ist dies eben durch deu l'lan des Buches

bedingt. Gern aber wird jedermann xogeben, dafs

er im ganzen das darbietet, wonach mun in erster

Linie snehen wird, nnd von diosciii * ir^iclitsjniukt

ohue Bedauern auf SpezialwUusclie verzichteu.

£Sn nbernohtli^OT Index erlmehfterfc die Ozimi-

taerung und dem NielitfiMhraaan vermiitelt ein

eingangs abgedrnektes Olossarium die häufigsten

terniini teehniei iu kurzer Erkläning. Has vor-

liegeudc Buch des verdienten Verfassers veruielu t

die lauge Reihe trefflicher englischer Publikationen

um eine neue, die als ein erwünschter Beitrag zu

dem anfangs bezeielineten Wege der Erschliefsnug

der autiken Numismatik für die lieschichtsforschuug

und Archäologie augeeeben werden dai£

Berlin. H. t. Fritne.

Some aspects of the religion of Sophocles.

ßy N. P. Vlaebos, Pli. D. (Ue|innted from .the

Reformed Cbureb Review Vol. X N. S April 1906.)

Der Verf schreibt klar nud fesselnd; es ist

ihm auch gelungen, was er sieh vorgesetzt iiatte.

uns die religiöse Persöulichkeit des äophukles

nSber an bringen; nnr kann ich seine Grundauf-

fassuug nicht gutheifsen. Er hält dafür, 8opho-

i kh's sei in relii^iö-en Dingen kein Denker, sondern

eiu Uefühlsmeusch; mit Staunen uud Bewunderung

sehe er auf das geheimnisvolle Walten der Gott-

heit bin, aber aus Mangel an tpeknlativer Kraft

habe er den Einklang zwischen der Schickung

der (jottheit uud dem Willen <le« M« n^clien nieht

gefunden. Das klare Tageslicht, iu aem bei Homer
Gatter und Menschen sieh bewegten, habe bei

Sophokles einem Zwielicht Plate gemacht, in dem
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die UniTUM allmihlieh Terschviloden and die
j

Bewegungen einen mysteriösen Cliarakter an- i

uähineo. Dio Sache verbült sieh <locli anderü.

Wobl ist Sopholdes eiu kiDdlicli-gliiubige« Ciemüt,

aber er hat ea doeh meht nnterlaMeo, beftemd*

liehe Vorgänge, wie das Tun nnd Leiden der

Deianeini, der Antigone und vor allein des

Oidipuä auch begritflicli zu «rfosseu und mit dem
Olanbeo io Einkhiug sn briogen. Gewifs bleibt

auch bei ihm noch manches RUael nngelSet, aber

lius lag nieht an seiner Person. »^Dtidern an der

Zeit und ihrem Bildungstaude. äophokles hat ?on

den Göttern Tiel hehrer gedaeht als Homer Tor

ihm nnd Euripide» nach ihm, und wenn ihm
-pätere Jalirhutiflcrte eiuf nahe Verwandtschaft

mit dem Geiste der christlichen Religion beigelegt

haben, so darf una das nicht wunder nehmen; so

edel i«t die Frömmigkeit, die er lebt and predigt

Pforta. Chiiitfaui Mnff.

Ljriak* Reden. Auswahl fOr den Sckalgebraucb
(Text un4l Kommentar) von Hans Windel.

Bidefeld 1905, Velliagen & KlasiiiK. XXX, 153 u.

88 8. 8
'. M 2,50.

Mit llcclit betont W. iu »einem Vorwort, dals

die Ljsiaalektüre für da« Ujrmuasiam wünschens-

wert wAy telbtt wenn nidit an wne PrivatlektSie

der Reden gedacht werden kann, wie de dem
Heransgeber moglieli 7n sein aebeint. Wie könn-

ten wir auch bei der starken ßelastaug unserer

Schüler iu allen Fächern ihnen jetxt Doch die

Privattektiire klassiteher Antoren zumuten? Raum
for unseren Redner sollte aber dadurch geschaffen

werden, dafs man ihn in Ober^ekunda mit Herodot

alteruieren Heise, wie ja auch nicht zum Sciiaden

der SohBler Xenophons Memorabilien mit den

Hellenika wechseln könnten. Das eine wQrde der

Deino>tl:ene>. das andere der Phitolektllre uQtslich

vorarbeiten.

Der erste Teil der Einleitaug. der von der

Entwicklnng der attisebsn Beredaambeit handelt,

i^t gut. Nur meine ich, dafs der giöfsere Teil

der Notizen Ober die d*xdc fehlen könnte. In

dieser Hinsicht stimme ich Weiduer-Vogel, deren

Ausgabe ieh in dieser Woeheusehrift 1906 No. 21

angezeigt iiai>e, durchant bei. Allerhöchateos

wurde ieh die Xainen aller Redner anfiiliren nnd

mich mit ausführlicheren Augaben auf Demoatheues

Qud laokratea beaebrftnkeu, von denen die Sohnler

ajNlter ja mehr erfahren.

Der zweite Teil der Einleitnng behandelt da«

attische Gerichtswesen. Da ist auf S. XIX offen-

bar eiu Fehler untergelaufen. Es vawU doch

heilaen: *bei letzteren (d. h. öffentlichen Klagen)

j
schwankte die Zahl der Heliasteu zwiaehen 50 urf

I 500' (statt -200). vgl. den ProzelV iles Sokntf.

Der Abschnitt über die i<fitat auf S. XIX ist wobi

zn kurz geraten; uiclit einmal daa Wort itt er-

klart. Auf & XXI unter e) hätte anoh von itt

Elfmiinuern noch ein Wort mehr stehen kSnnsD.

Sie werden freilich noch iu der Einlcitiins tr.'

Agoratvorrede erwäbut i^. 26. Aber hier h'diit

doch in dep Satz 'Den Geriehtabof bildso dir

Heliasten (Geschworenen) unter dem Vorsitttd«

Elfmänncr' vor dem Worte 'nuter' ein 'tieilfiffet'

oder 'vermutlich' eingeschoben werden solieo, k
die Anfluanng hier noeh immer alrittig ist

Au dem dritten Teil CatitOttiadM GaatWbte

dieser Zeit') habe ich nichts auszusetzen.

.\nfgenonimeu sind 12 Reden in fulgfud«

Reihenfolge: l^deonaytuKds ne^l tov oipoi wc-

layta, wand 6lMyN^(nw, aasd *Biiatoa9ims m
jrtpo/uvov j&v tf^mvxa, ov avi6( (htt

Hat« ^yiyooäjov. ßovXT^ Mai'ttfHM äo^ifsci^Oftim

SWtTCt

5ti otx f^f niatmtvt, ti^v ttatqrjrtiktp ntfi

lor fit] d'tf^orifhii rot advvätM ugytoioy, itfm

xatalvatas unoXoyla, xcnä Nneontixov foofiftatimi

Weidoer-Vogel bringm anlkcrdem aat* *Aha-

ßtddov nrd xaiä fJUXmvo^. Rauchenstein -Fobr

haben die Rede ytttiä 0lXu)yog statt xaia 0«u»»-

atov, sonst stimmt die Auswahl mit der too

Windel Aberein. Im Text der Diogeitoonds sttbt

statt des vou mir bei Weidner- Vogel beaustaodete«

Vit bei Wiudel beaser viel. (Ich läse am liabttcn

In dem Kommentar iat jeder Rede eins Ein-

führung voraugeatellt, während Weidiier-Vogel

diese im Text an der Spitze einer jcdeu Rch'p

haben. In der Einleitung zu No. VI uiul8e8S.4:^

Z. 9 staU *Kreon* faeifaeu 'Kouon'.

Mit der Art dea Kommentierena kann ich toA,

80 sehr ich die Arbeit als Ganzes anerkenue, Ao<A,

besonders was die deutschen CbersetzuDgshilf«

u. a. angeht, nicht iu allen Punkten eiDreritaodes

erklSran. Dm nieht an weitllofig zu wcri«.

gebe ich einige Proben aia den Agoraterkfifos^

mit Zusätzen, aus denen maa aehen kann« vüid^

anders wünschte.
|

§ 6 wird zu hitßailtvw geschrieban: "iain- i

gierten*, loh wSrde jeden deutschen koaämA

(etwa 'machten einen Anschlag') vorziehen.

§ 7 werden die xa^taQxovt'tti als 'Majors' ticr

'Hoplitenbatailloue' erklärt. Ich zöge nater aÜM

Umatündan •Taxiareb* vor, wenn ieh niafat 'Bafebb-
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hnber' sagen wollte; vgl. anch die Erkläning m
§ 79, wo 'Taxiarch' stehen geblieben ist.

ditwayintag heil'ät 'auf irgend eine (beliebige)

Wmse*, Bi«ht *mt jed« Weise*.

§ 12. Stxaat^Qtoy naqaaxtvdrtavifi. Der Au3-

«Irnck 'setzten einen (jericlitühof nieder' winl dem

eigeatlicbea äina des Verbuuu nicht gerecht. Es

müülite etwa hei&en: ^meehteo sieh ein Gerioht

cnrecht'; Tgl. Ranoheostein-Fahr.

§ iM. ot ioovai, 'welehe neniien könnten/.

Besser würe: 'würden'.

§ 23. naqi^ety eig, 'stellen vor iu . . ist an-

ventändlieh. Oder soll ee heiiiwn: *steüek. Tor

ein . . .*?

§ *28. noi^ oix av, 'warnm denn nichtV üe-

uuuer wäre: 'Wie kam est, duls . . . nicht . . .' vgl.

RAnehenetein-Fahr.

§ 35. *^(ttP inaiwyt 'maditen den Prozefs'.

«ieniinor: 'sie leiteten gerichtliche Entscheidung

eiu gegen . .
.'

§ 36. et» <}y tteauS. *mmov nn ol abhängiger

GeniÜT. partitivoa — in aoleheni Unglfieke' Ist fOr

Sciiüler unklar. leh «3rde o6 als Adverbinm loei

bezeichnen.

^ 37. Die Lberaetzuug von oiait tx iii>os . . .

BhhMnt mir nieht empfehlenswert Ich s3ge vor:

*aui welche Wei^e sollte also . . .V* xaitaiQoT'Ciav

würde ich wörtlich übersetzen: den zu Fall brin-

gen<leii 8tiuiinsteiu.

§ 38. avfiif OQf't xQ^ai^ea » Unglnek haben. Eine

Ifeie Übersetzung ist uuudtig und swingt anr

ArJeruDg der Konstruktion.

§.51. Zu jui; ät> nach duhoiti hätte ich eine

Musführlicbere Erklärnug gewünscht.

g 53. Die Erklärung ist dnreh einen Dmek-
fehler uutstellt (*aach*).

§ ;').'>. fi Qiüxoviat wünschte ich dem Wortsinn

enttsprecheuder übersetzt.

§ 56 ist ip deaftbHijQioi ein Druckfehler fBr

thxaair^Qico (vgl. Tevt.. Das Xaßovifq ist TOn

RaucheusteiiJ-Kuhr besser erklärt worden.

§ 57. thiii^aviVf 'sterben mufste'. besser: 'den

Tod gefunden hat*.

g61. Mi( — «olvM^. Banohenstein-Pnhr geben

besser xai — sogar.

§ (54. 'Die Abhängi^'keit ile.s rt? vom l'articip

ist eiu Gräcisiuus'. Abhängig ist it^ uiehi von

dem Participinm tSy.

81. liiV ätmida [Xaßmv) ^'^*^ b Sinserem

Aus-ilruck: dem Offizier den Degen wegnehmen'

iat nicht genug. Wo bleibt das i((QHpt?

§ b 2 nebe idi den naeb Dobree Teritfinten

Text ror, den anch Weidner-Vogel bieten. Zn

hoifiuiv hntuf bitte ieh hinsogesetst: se. %S»

«XXmv.

§ 87. 'Oer am Tode schuldige' ist eine merk-

wfirdtge Wendung.

§ 8'.) Ol dtp nqoti^Mk 'verpflichte uns

nicht'. Besser: gehe uns nichts au (dem gegen-

über).

Berlin. B. OilUsebewski.

Die Komödien des P. Terentius erklärt von A.

Spengcl. Zweites üäiidchcn: Adelphoe. Zweite

Auflage. Berlin 1905, WeidmanAche Uucldiaudlung.

331 8. 8«. M 2,30.

Es war Spengel nicht vergönnt, <1i< ' .Vnfl^e

seiner .^nsgabe der Adelphoe zu Kiule zu führen.

Wie uns seiu Freund M. Rottmanner in eiueui

kurzen Nachworte mitteilt, hatte Spengel; schon

schwer letdendt ibm die Durchsiebt der Bogen

nnd die Alnlndernng einiger Stellen iiliertra<,'en

uud kouute sich selbst nur au der Durcharbeitung

der beiden ersten IMttel des Stfidces beteiligen.

Da rief ihn der Tod ab, und Rottmanner mnfste

die Arbeit allciu in kurzer Zeit abschlielsen.

Wie viel für Terentius .seit dein Jahre 1S7!).

wo Speugels Angabe zum ersten Male erscijien,

geseheben ist, merkt man an der neuen Bearbei«

tuug. Sie ist von XV'I -+- 13'2 auf 220 Seiten an-

ges^eh wollen un.l erscheint vielfach als eiu neues

Buch. Die ehemalige Kiuleitung ist durch Ex-

kurse aber Handlung und Charaktere der Komödie
am Schlüsse der Ausgabe ersetzt (p. 154—172)

und bietet in der neuen crweiterteu Gestalt nicht

uur eine Fülle von Besserungen, somleru muuche.s

Nene. Besonders hat der Abschuitt über die

Kontamination des Stfickes ein gans anderes Aus-

seben bekommen. Während in der 1. .\uflage der

Versuch gemacht worden war, die Fugen aufzu-

decken, die zwischen der ersten äceue des zweiten

Aktes und der benachbarten Scene ktaffbn sollten,

und während Aeachiuus' ßemcrknng v. 194 be-

sondere Bedeutung bei^'elcgt war, wo dieser dem
Kuppler gegenüber Cbesiphos Oeliebte als Freie

beieiehoet, wird jetrt dieser verbfillte Vorwurf
ungeschickter Kontamination snrBckgezogen nnd
der Dichter treflFend gerechtfertigt. Weit aus-

führlicher als bisher wird die Bedeutung der l'er-

soueuuamen behandelt. Sehr gewachsen ist der

kritisehe Anbang: statt der froheren 14 Seiten

nmfafst er jetzt 38. In seinem Wachstum spricht

sich besonders die Zunahme der Terenzliterutur

während der letzten 25 Jahre aus. Spengel hat

sie mit grofsem Fleils znsammengotragen nnd

gewissenhaft rerwertet, auch besonders den in der
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Zwisebeoseit enohieuenen Ausgaben, nam>>ntlioli

der von Kaner, immnr liie gf'ltnhrt i .le Heuclituu}»

geMhenkt. Er setzt sich mit ihoeu eiogelieud

»MMOMdar niid itenwi Mllwt mi tmmtn raiehan

SammloDgen nieht wenig bei. Kieht «elten bietet

er j^anze Kxknrse, wie zu v. IfiH eine Abliamltnnjj

über die Messung von ijuidein in N crltiminnfj mit

ein- uu«l zweisilbigen Wörtern. AucU die er-

kläreoden Aoinerktragen anter dem Text ceigen

auf jeder Seite die Spuren von SpengeU rastlotier

Tätigkeit. Haid i>t eine Krklürmig scliärfcr gi'-

faldt uder durcli ueue Uelegütelleu gestützt, bald

dnreh eine neue ersetst, ond meiiebe Stelleo haben

erat iu der zweiteu Auflage eine wirkliche Uo-

liandlnng cifalircn. Kur/., wir liabcn mit einer

auf das sorgtülligste vorbereiteteu Ausgabe zu

tun, dercu Benntsang jedem l'hilologen Freude

bereiten mars.

Da sich aber ülu-r Textgestaltuug und Text-

erklärung volle l'ii'imiitigkeit niemals cr/ielen hif-t.

sonderu das 'quot humiueü, tot seuteutiae' wenig-

sten« in diesem Gebiete immer in Geltung bleiben

wird, seien hier liuige vou deu Stellen vermerkt,

die ich mir bei der Lektüre angestrichen habe —
V. bb. 58 lesen wir iu der Überlieferuug: Nain

qui mentiri *nt Miere insnerit patrem ant andebit

taoto niagis andebit oeteros. Während Spengel

in der ersten Aufla(;e nach Streichung des offen-

bar verdorl)cnen aut das erste auilebit beiliehielt

uud statt de.i zweiten das» Adverbium audacter iu

deu Text setzte, so daA der streite Vers lautete:

andebit tanto niagis audacter ceteru.", iiat er jetzt

andebit und audaetor mit einauder vertnnso'.it ninl

das Adverbium zum Vordersatz gezogen. N'atür-

lieh verdient die' neue Lesnng den Vorzug, da sie

die Vi'rbindnng tanto magis audacter beseitigt

und den .Naelisatz mit di-m biMontcn tanto magis

begiuuen iälst, aber die Verbesserung ist zn ein-

fach, nm wirklich zu befriedigen. Wir wQrdeu

es auch gern sehen, wenn die Infinitive mentiri

und faltere beidemal von demselbeu Verbum ab-

iiingen, uatüriicii von audebit. Ob nielit die Ver-

derbuiä iu dem U orte iusuerit itteekt, »o »ehr es

dnreh das consnefeei in 54 empfohlen sebeint?

Nachdem ein znm ersten audebit gebdriges Ad-

v. rl» wohl mit <ler Endung iter — zu inMuerit

gewordeu war, koimte das faUcbe aut leicht ein-

geschoben werden, nm die Koustmktiou irgendwie

fortzusetzen. — r. 82. 83 schreibt S(>eugel jetzt

nach Mieios au Detnei gerichtete Frage: '(.fiiid

tristis est' : Kogas me ubi uobis Acschiuus sit et

quid triatis ego sim? und bemerkt unter dem

Texte: *Demeii deutet an, dals die Frage quid

tristis enV /.nglcirh eine Furage Dach Asschiiras ilt,

weil dessen Verhalten den '^rnnd znm Zorn

In der ersten Auflage hatte Uitschls EmeuJatioc-

Rogas me? Ubi uobis Aescbinos? Sein ism, quid

tristts ego tim? Aufnahme Kcfanden, die swar von

ilor verdorbenen Überlieferung *nbi uobi.s kmhi-

aus Hiet quid ego tristis sini' verhältaismälVe

weit abliegt, aber einen vortreö'licheu ^iun gibL

Spengdt BrklXroug ist nur ein Notbehdf, den

wenn er gegen die Überlieferung einwendet, id>

nacli Ae-^ciiinus gar nieht gefragt sei. so Iälst sich

dieser Einwand auch gegeu seiue eigene Außasfaag

der Stelle erheben, und es geht nieht an, di«

Kruge einmal mit Slu fragst mich , wo sner

.\e,schiniis ist' nnd hernach mit «In fragst, wie t-

mit Aescbiuus steht' zu übersetzen, zumal, da vir

dadnreh nichts gewinnen. Die Cberliefemng iit

natBrlieh nicht sn halten, schon wegen des aiogs-

lären siet im ersten Versfufse, aber die richtige

Herstellung ist noch nicht gefniulen. — l>ie Er-

klärung vuu V. da ist ein l(ück«chritt gegeu die

erste Auflage. Wenn Derne» seinen Sohn mit i»

Worten lobt: nou fratrem videt (sc. Aesehiouii

rei dare opcram. ruri esse purcum ac sobrivm';

und dann fortfährt: nulluni huius simile facton,

so geht sehon ans dem Gegensata zu dem gleidi

iblgenden sweimaligen illi nnd illum, dss iif

Aeschiniis wi-ist. ilentlich hervor, ilal's huiiis auf

deu angeblich tugeudliafteu Otesipbo geht Ja/i

äoU Luius Neutrum, nämlich facti, sein uud Jir»e

Urklimug näher liegen. Schwerlich! — Eine «eher

schiefe Erklärung wird TOU T. 133 gegeben. .\of

Micios Bemerkung 'Mihi sie videtur' ruft Penif i:

iiun\ istic, si tibi istuc placet, profundat, iwni'iu

pereat! In der ersten Anilage stand das Aigs-

aeiobeu nach istic, so dafs sich der Siun eigab:

'Was ist da (weiter)V Wenn es ilir recht ist. roöi,"-

I er verschwenden!' Jetzt hat Öpengel das Zeiciivo

nach quid gesetzt, ergänzt nach istic die Kopnb

snm nnd erklirt: *6nt, ich bin dort, bei dsiscr

Ansicht, d. h. ich gebe nach'. Das konnte kf:D

Zuhörer so vorstehen und das tonlose istic koutt-»

niemals so viel besagen. Du es tonlos ist, li^i^i

auch kein Hindernis vor, ihm hier «ne etms

andere Bedeutung als dem gleich folgenden iitoe

zn geben. — v. 3o0 liegt die Saclie nicht andfr*

Statt des handschriftlichen (.^uid istic accedo,

melius dioas hatte Spengel znerat mit Bentiej ge-

lesen: Quid istic? cedo, während er jetst tM?
isto accedo im Aii>^ch]ii'-se an .Madvig auf>;enotiiii>«i

hat. Am wahrscheinlichsten ist Kauers Verbesse-

i

ruug: quid isti? accedo, wenn man uiobt Iw

' BentleysVorachhig bleiben will. - £ine habsdie
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Vermutiiug liegt zu v. 178 vor. In den Hand-

schriitea lautet er: 0 faciuus iDdignam! Gemioa-

bit, niri mtm! Et misero mihi! Um den Pro-

kaleasmatilrat uisi cäves zu vermrideo, hatte

Spen«T.>l zuerst nach Fleckoiseiis Vorgnng zn einer

Umstellung seine Zuflucht genommeu und gcnii-

nabit hinter oisi cares gestellt. lo der uenen

Anigabe legen wir: Geminabit, oiri^eare. Di«

Sceno wird dadnrcb »ehr lebendig, aber da auf

cave dann der Nachdruck liegt, würden wir wüa-

scbeo, es Dicht ia der Senkung und, noch dazu

mit ElirioB stehen su «eben. Warnm nisi eftf^

/u lesen nnmöglich sei, wie Spcngel behauptet,

leuchtet nicht ein, vielmehr sind die vier Kürzen

an der Stelle sehr wirkaugsvoll. — Kleine Ver-

Mhen der enten Auflage lind mehrfach etilU

sehweigeod Tetbewert; too uiohtbemerkten i«t mir

V. 807 iustnbat statt iustnbat aufgefallen.

Wie CS bei der Besprerliuiig einer Autigabe nicht

anders möglich »t, liefäti bich die Kontrorene

Ober eiotelne Stellea doreh ganxe Bogen fort-

spinnen, aber erreicht wird dadurch nichts. Wir
liubcn alle Veranlassung, Spengels mit Dankbar-

keit zu gedenken, der uns als letzte Arbeit eine

so wbdne n^d lehrreiche Ansgabe der Adelpboe

«Jargebuten bat.

Kiew. Joeeph Leiine.

H. d'Arbois de Jabainville, Lcs Druides et les

dieux celtiques h fortne d'aniinaax. Verii

1906, Hoiior6 Cliampioii. 8". 4 frcs.

l'bcr keine Eiurichtuii^ des Altcrluuis i<t an

viel Verkehrtes gescliriebeii, viel Irriuui, üu-

siun und Aberglnnben bia in die nenaete Zeit ver-

breitet und geglaubt worden, als über die religiöse

lieuossenscliaft der Druiden. Hier einmal gründ-

lich aafgeränmt, bis in die entlegensten Winkel

der ÜherUefening Lieht geiefaaflbn in haben, iet

nieht dM kleinste Verdienst des reiehrtea Alt-

meisters coltischer Sprach-, Literatur- und Ge-

schichtsforschung, dessen Jahr aus, Jahr ein in

ununterbrochener Folge erscheinende Schriften eine

grofsartige Enojelop&die fiber alles darstellen, was

den mit wanderbarem Scharfsinn und unermQd-

licher .Ausdauer aufgespürten lauteren l^ncllen

durch methodische Interpretation und umäichtige

Kombination Ar die Kenntnis des eeltisdien AHer^

tunis abgewoiHiflii werden kann.

Von HuHoif Tliurneysens treffender Etymologie

drii-uid-< !< 'die »ehr weisen' au>gehend, lehnt

d'Arbois jeden Zusammenhang mit griech. d^r; ab.

Der Pariser Academiker hat die hoohwiehtige

Entdeckung gemacht nnd ttbencngend uaehge-
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wieseu , dafs der Druidismua eine speciell göjide-

I
lische Einrichtung ist, ursprünglich in Irland und

einem Teile Schottlands heimisch, nnd erat später,

nach der Eroberuug Grofsbritanniens durch die

Gallier zwischen .'iOO und 200 ». Chr., in die Gallia

comata importiert. In der Cisalpina, in den früher

celtischen Landen östlich vom Rhein, im Donan-

tal nnd in Kleinatien sind die Druiden vOUig nn>

bekannt. So sind difr 'Druiden in Noricum' Spuk-

gestalten, die nur in .\lbert v. Muchars und Franz

Ferks ir^iubiUluDg ilir Öcheinweaen treiben kounteu.

Erst in Toriiegendem Buche ist das Wesen der

Druiden richtig erkannt, werden ihre ECtnrtch-

tuiigen nnd fjoliren ciiigLdieml geHpliildert, ihre

Kämpfe mit den Römern und dem katholischen

Priestertttm den echten Qnetlcn ansebanUeh nnd

in gläasender Sprache naehenfthlt.

Der zweite Teil des änfserst wertvollen Buches

handelt von den Erscheinungen der celtischen

Gottheiten in der xs'utur, vou ihren Verwandlungen

in Quellen, WUder, Borge and in die Totem-Tiere,

als da sind Adler, Houd-Wolf, Stier. Rofs, Eber

nnd Bär; ferner von dem Ei<le der Gelten "beim

Einstürze dos Himmels'. Die ganze Darstellung

ist mit ftrbenreichen Eraihinngen ans der epi«ehen

Literatur Irlands durchwebt. Zum Schli'l- ^ird

Caesars Wahrhaftigkeit iu Bezug auf seine Defi-

nition Tou 'Gallia omuis' im Aufang der Kom-

mentare de hello Gallico mit guten GrBndeu au-

gesweifelt.

Das retsende BQchlein verdankt Vorl.'-niigeii

am College de France ans dem Winterhalbjahre

1D04/5 sein Dasein. .Möge es dem ehrjitürdigeu

Nestor der Celtisten noch lange Jahre liindnreli

vergönnt sein, in gleicher Frische seinem hohen

Lehramtes zu walten uml es ilnn selber gefallen,

seinen zahlreichen Verehrern uud Freunden noeii

manche FrQchte seines nmnrmndlichen Hchaffens

zum Gennsse m bieten!

Alfred Holder.

Frans HAfter, 'innolvtov tis cd äyta &to^ä~
vtta. Uatcrsucbnng Uber die Echtheit.
(Progranmi des Kgl. I'ruL'ynmsslums in Schäftlarn.)

München 19l»4. 61 S. gr. 8".

Die Hippoly tos- Forschung steht z. Z. wieder

im Vordergründe der patristisehen Arbeit, nnd

das ist eine erfreuliche Erseheinuug. Sie hatte

vou der Mitte des vorigen ,T:i'ir!i!i!i<lerts an einen

neuen, kräftigen Aufschwung genommen, als Ilip-

polytos' grofse Ketcerbe^aitnng, der 'Ekt-yx*>i

m$ä ntutmf ai^hm», plötiKcb ana Licht trat

und die Yeranlaaiung wurde, einmal die Verfiiaiwr-

H. Oktober. WOCHBN80HRIIT fOr KLA88I80HB PHILOLOOIB. IM«. N«. 48.
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frage und damit im Zusammeobuige die

Hippolytoafnge mit allen ihr anbafteudeo fiber-

lieferaagsgeschiclitliclicn uurl schriftstellerischen

Daukellieiteii luifziirolli'» und aiifziihellfu. Er^t

gau/. aiiuuililich ist iiiau lür jcue Schrift uach

langem and erbittertem Streit der HeinangeD so

festen, allgemein anerkauuteu Ergebni^iseu gelangt.

Weitere Viimle lialffn dazu, Jas Hüil des mi^^-

gezeicbnetcu, gelehrten rümischeu liischofd zu

errolbtändigen aod absnniDdeo. Dahin gebort

einmal die Auffindung des Daniel- Kommentare,

dessen I>iircIiforscliiiiig nml Würdigung die Federn

aaiiireiciier Theologen in ßcwegimg gesetzt und

einer wahren Flut vuu Schriften zur Entstehung

erholfen hat. Dabin gehOrt femer die endliehe

Entdeckung der Chronik des Hippoljtos im Cod.

Mfitrit IJl durch Bauer, dessen wichtige, diesen

Knud mitteilende sowie ihn allseitig erläuternde,

als 14. Band N. F. ron Gebhardts ond Hamaeks
-Texten und Untersuchungen' 1905 erschienene

Schrift ich — unter gleichzeitigem Hin weis auf

Cbalatiautzs hei (.ieiegenheit des \lll. Internat.

Orientalisteukougresses zu Hamburg 1 902 gemacbte

Mitteilungen fiber die ron ihm entdeckte armenische

Übersetzung der ganzen Weltchrouik des Hippo-

lytos (vgl. Z. f. w.Th. XfA'I S. 78-8(1 und Ver-

huudlungeu des Xlll. lut. Or.-Kougr., Leiden 1U04,

S. 124/5) - in der Tbeol. Lit..Ztg. XXXI, No. 7,

Sp. 'J03 4 eingebend belenehtet babe. Von kleine-

ren Fuiulen versprengter, meist in l bersetzungeu

erhaltener Stücke de« Uippolytos abgesehen, hat

man sich sodaon vielbeh wieder erneuter Prüfung

und Dnrohforschsiig des sdion linger Bekannten
zugewenclet; ich selbst habe in vier gesonderten,

in dfr Z. f. w.Th. erscliieueuen Ahhandlnugeu, auf

die näher einzugehen au dieser Stelle zu weit

IQhren wBrde, das VerstSttdnis der sehriflstelle-

rischen llinteriasseuschaft des Hippolytos, beson-

ders der Kefutatio omniuin haere>iiiin, in den

letzten Jahren nach Kräften zu fördern mich be-

mObt. In den Krets dieser auf Hippolytos bezüg-

lichen Ontersnchuugeu gehört unn auch HöHers

oben genannte l'rogrammabhaudlung. Üafs die

bayerischen Scliulschriften derartige eingehende,

klassisches, patristisches und bysautinischea Scliritt-

tnm gieidierveise berficksicbtigende Untersachau-

geu mehr als die sämtlicheu Programme des übri-

gen Deutschlands zusammengenommen bringen,

ist sehr verdienstlich. Freilich babeu &olcbe

Gelegenhettsschriften meist das unverdiente Ge-

^ehick, noch weniger beachtet zu werden als die

in '/«'iischriften erscheiuendeu. In ilen aiigemeiueu

Literaturübersichteu und Jahresberichten wird

günstigstenfalls eiue luhaltsaugabe gegeben, dem
KBne ond DBrftigkeit den wirkliehen G«halc and

den Fortschritt in der Forschung oft kaum ahnen

lassen, und, handelt es sich um ein Schriftstück,

desseu lierkunftsverhältuisse dunkel oder zweifei-

liaft sind, so bleibt das bisher Abliebe VenrerfusgM

urteil meist einfach bestehen, weil die Zahl derer,

die wirklich als MitforsclnT eine unin-faiigeiie

>iacbprnfuug Toruehmen, eiue äolserst kleiue at

Hat das HBflw etwa befftrehtet, und let Mif disM
Umstand etwa die Tataaehe znrfielaBfBhren, Mt
er seine icbou 1JH)1 erschienene .\rbcit erat jetit

zur Besprechung versandt hat? .Sei di-ui, wie ii x

wolle; ich wenigstens babe uiicb über sie Uemicu

gefreut. Ja, es ist mir in letaterZdt seit«» eins

patristische Arbeit in die H&ude gekommen, die

so gründlich, so umsichtig, so zielbewufst ihre

Aufgabe erfüllt, ihren Beweis zu Guusteu der ganz

uobegrfludet Terdachtigteu Echtheit so Bbersougesd

getuhrt hätte, wie diese. Geru<le, weil ich aelbit

oft in gleicher Lage wie der Verfasser gt'we^tfu

bin und mich unbeachtet gebliebener oder unter

falscher Aufschrift überlieferter und darum miis-

gBustig beurteilter Schriften angenommen babe.

glaub)' ich befähigt zu sein, dcu Gedanken und

licr IJeweisfiiliruiig de? Verfassers vieüeieiit nn-

befaugener als andere nachzugehen und die Le:»er

dnreh den Tergleichenden Hinweis anf gleicliurti^e

Erscheinungen gewissermalsen auf einen höher*

n

Stand)iunkt der Beurteilung zu erheben. Ich

schweige hier von meiueu üntersucbaugen des

mit Apollinarios susammeabingenden Schrifttaus,

in denen ich, wie ich von Tornberein mir bewulst

war, als der erste, der seit .Jahrzehnten sich da-

mit befal'ste, natürlich nicht überall gleich das

nichtige getroffeu, wohl aber — uud das ist doch

anch ein Verdienst — anderen Forsehem An-

regung and Antrieb gegeben habe, anf tietu VOB

mir gewiesenen oder überhaupt erst geebneten

Wege dus Uichtige zu Huden. Zu lehrreicbeui

Vergleich mit Hdflers Arbeit kann ich andere

heranneben. Man pocht in manchen Kreisen im-

mer nur auf die äulsere l'berlieferiing. Und da«

geschieht bis zu gewissem tirad« ganz gewifs mit

Recht. Aber wo diese eine nur sehr schmale ist,

da wagt sich immer gleich, wie sich binlig be-

obachten läfst, der Zweifel au der Echtheit her-

vor, obwohl man die sjiärliclie äufser»! I berliefe-

ruug gar nicht genügend kennt, Wert und lie-

dentang derselben nichi aosreichend geprüft, die

inneren Gründe oft fiberhaupt nicht oder nur

ganz unzuh'iiiLjiieh erwogen hat. Wie steht ei

damit iu unserem Falle V >iacb üaruack (tieacli.
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d«r altchristl. Lit I S. 621) ist die Cberii. feriinj,'
|

«1»T von Ilijflcr — der freilich niiliere Augabeu
|

über dieselbe zu machen nnterhussen hat — unter-

raebten Sefarift des Hippolytos Etg id uyta 3te-

«IpttycMc folgeude: Ifma k«uut bis jetzt zwei ToU-

ständige FIss Die eiue ist Coil, Ciiutabr. coli,

triuit. U. 5. 3(i (aus dem Besitz Tboma» (iah-s, des

ersten tierautigebers ?on Grigenaü Diviäiu uuturae,

danach in Lagardes Hippolytoa-Ansg. 8. 36—48):

*Ifm, imtfu. a. fuifgt. loyos äyta »totfAvsta^

ine. nüvta f*h' xnh'e X(ti xtelä Xiav, t-xiil. nvy- '

ttA^ftPO/tOf ÄQiaiov, Üoxologie. üuvullätÜDdig,

d. fa. den Text bei Lag. S. 86, 2^41, 18 befassend,

i«t Cod. Mna. Brit. Add. 12165 fol. 23 s<i. Eiue

zweite vullütäudige Hs. ist, nach Achelis, Cod.
'

Bodiej. 2oOO u. 27. Syrisch und lateioisch gab

Pitra die Schrift berana in den Anal. IV p. 56 tq.

326 sq. Dieser klaren Oberliefemng gagenfiber,

die iu den beiden griechischen Hss. und in der

«yrisciien Übersetzung als Verfasser atisdrücklich

Uippolytos bezeugt, will der '/.uiatz liaruackä:

*Die Eohtheii ist niebt zweifellos* weniir bedeuten.

Der Zweifel ist durch nichts begründet und, wie

es .sclii iiit. nnr auf Grund «iues ohertiiieliiicheu

Eiudruükä ausgesprochen. Das Verhältnis der

CberUeferang vud die Stellung der Gelehrten zu

ihr sind somit hier ganz übnliche, wie bei des

'-Jregorios Thaumaturgos Schrift über die Seele

(TifQi tpv'x^i) oder anderen noch ältereu, deren

äufaere Überlieferuug ao seiir duunen Fadeu hüugt.

So verrSt ron Tatiauos' 'Rede an die Hellenen*

iiiuerhalb des ausgebenden Altertums nur dorVer-

fuHser des Chron. pasch, um G2;t noch nmnittel-

bare Kunde, bei aUen fuigenJen ist diese bereits

eine mittelbare, bis im Anfong des 14. Jabrhnuderts

plötzlich Nikophoros Kalliütos — falls bei ihm

nic ht der, wie es seheiut, von ihm ausgeschriebene,

uubekauutu (jiewährsuiuuu dea 10. Jahrliunderla

das Wort fBbrt — ansdröcklieh bezeugt, daf« er

das Werk selbst gelesen. Wie man ferner im

10. .Talirh. — wofür doch Pliotios Zeuge ist —
und sicher auch noch in den folgenden Jahr-

hunderten de;t Fapias Aoyltav xvqtaxMy d$tj^at^

uaYersehrt in Bjrzam las, ebenso bat man, naeb

Nikolaos' von Metlioue Zeugnis, das ich zuerst

ans Licht gezogen habe, im 12. Jahrh. tlie Schrift

nt^i tpvxi,': als eiu echcea Werk des Uregorios

Tbaumaturgos gelesen, als welebe« sie schon im

Cod. Patm. 2Ü"2 aus dem 10. Jahrh. uns überliefert

ist. Man braucht aber der Schrift iiiclit mehr

ratlos gegenüberatehea und mafs die hatidschrift-

liehe, fOr Gregorios ala YorfasRei zeugende Üb«r-

liftfening ala eiiM dwdwu sntreflbnde bezeiehnen.

In meiner .\rbeit 'Zu Gregorios' von Neocasarea

Schrift Über die Seele' (Z. f. w. Th. X 1,1 V (1<J01)

8. Ö7— lOU) habe ich durch die Ermittelung einer

bestimmten, etwa 248 an Gregorios herangetretenen

Veranlassung znr Abfassung der Schrift 'Über die

Seele', sowie eiues bestimmten Manne.«, des unter

Muziminns (235—238) und (jordianus (238—244j
iu Berytns lehrenden Sophisten tiaiauos (so die

syrische Überli^ruiig in der Cberaehrift, nicht

Tatiauos, wie die griechische), Schülers des Ap-

siues, dciseii geschichtlich überliefertes Gepräge

aus der Schrift bis zu einem gewisseu Orade auch

heute noeb erkennbar uns entgegentritt, und durch

Anfwetsnug innerer Beziehungen jenes zu den

plii'o-o[>hischeu und religiösi-n Kragen, die zu

Gregorios' Zeil gerade iu deu Ueimatskreiseu des

dwnii die syrische ÜberU^iMning «Hein uns ge-

nannten Veranlassers und Empfaugers der Schrift

brennende waren, einen, wie mir scheint, sichereu

Weg aufgezeigt, auf ileiu es möglich ist, jene

Schrift deä Gregorios Tliaumaturgos iu deu bisher

ermittelten Lebensrahmea des grofsen Pontiers

mit einiger Sicherheit t in/n fügen und ich habe

dabei vo:i Seiten Kyss^eKs und Weymanns Znstim-

mnug gefunden. Aber wird es üötler ebeuso er-

gehen? Auf seiner Seite stehen ja freilich, schon

von frflher her, Pauiel, Buusen, Trümpelmann,

Winter, Zahn, Kleinert. Salmon, Lightfoot, wäli-

rend Achelis und Batiffol als Gründe gegen die

Echtheit augefubrt haben: die Erwähnung der

Dattelpalme, eines Bap^teriums, der Vergleich

des Steriienhimraela mit einem Mosaik, die Be-

merkung, dal« 'kein Kaiser oder .Machthaber es

verabscheut, sich von einem dürftigen Priester

taufen cn lassen' -
, Gründe, welche »ogKt Ehr-

hat d (Die altchristl. Literatur, Fieil urg 11)00,

S. ;-?!»?) dazu vcrleitetea, es für walir><;lieiiil;i:h ZU

halten, 'dal's die iiede iu uachkoustautinischer Zeit

und zwar im Oriente bei der Taufe eines Tomehmen

Mannes gebalten wurde*. Aus Erfahrung rufe ich

dem Verf. die Malir.ung zu, sieh hierdurch ja

nicht irre machen zu lassen. Die Anerkennung

der iu diesen Fragen das grolse Wort Fähreuden

lUst oft lange auf sich warten, oder bleibt ganz

aus. Nicht alle Forscher sind so offen und &o

ehrlieli wie Bonwctsch. l)ii»er erkannte z. B.

meiueu Nachwei.> (Z. f. w. Th. XLV S. 277— 281),

dafs die als Anhang /.um Brief an Diognetos uber-

lieferten, von manchen gleichfalls bis ins 4. Jahrb.

Iiiiiabgeröckten Kapitel v(pii llipjiolvtus stammen,

unumwunden als richtig au (Nachr. d. kgl. Ges. d.

Wiss. zu Gött. phii.-bist. Kl. 1902, U. 5). Der von

dem Philologen Landgraf dagi^u schou 188U
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(Arcb. f. lat. Lexikogr. XI S 87- t>7) meineu Ans-

f&hrniigeu ('Za Hippolytos' Demoostratio adversus

IndiMoa\ J. f. pr. Th. XII, 1886, 8. 456-461), dift

die von Bimsen in wimm 'Uippolytos' (I S. 194)

erweckte Hoftnunp, es möchte in der nater Cy-

priauu«' Nameu erhiiltenea Schrift 'Adversus lu-

dMo«* noch ein StS«k der Uirmfeisrix;; ;r^; 7or-

datavf des Hippolyte!) erbalteu seiu, eine trfige-

rische war, uiul dals die Schrift vnn Uippolytos

nicht verfaldt »ei, — iiigesprociieuen Beweiskraft

ist ooeh etwft lehn Jahre später vou Krüger die

nneingeHclirStikte AnerkMinnDg versagt worden.

Höfler hat die gauz uicbtigen, von Achelis aus-

gesprochenen Zweifel nn der Echtheit der Schrift

slf ta üyta &(o<fäyna {S. ü— 15), besonders aber

die noch riel sebwiefaeren Bedenken Batiffols,
der ans ganz uuznläugliehen sprachlicheu und
saohiiehen (iriimleu iu Xestorius den Verfasser

der Schrift zu erkenueu glaubte (8. 15/ 16 Q. «. B.O.),

glinsend widerlegi Um einen Eohtiieitsttnchweis

(dr eine sngefoehteue Schrift zo führen, bedarf
es 'genanester sprachlicher und sachlicher Zer-

gliederung nnd eiueä üorgfiiltigen Vorgicichs der

Spraehe nnd des Inhalte der bezweifelten Schrift

mit anerkannt echten Schriften desjenigen oder
derjenigen Verfasser, deren Namen dnrch die

I berlieferung in Frage kommen. Einen solcheu

Iteweis habe ich z. ß. bei der teils dem Thauma-
turgen, teils dem Nasiaoxener Gragorioa beigeleg-

ten Solirift f/gog EvayQtov /toyaxir nfffl ^toti/tog

IVir den letzteren geführt (Ges. patrist. l'nter-

suchuugen lb»U, S. 1U3— 168) uud glaube die An-

erkennung der Eehtfaeit nach jahrelangem Ein-

treten fSr dieselbe, wie ans meinem in der Z. f.

w. Th. XLVIII S. .->(;9-:)7r) erstatteten Bericht zn

ergehen sein dürfte, <^lrjekli»'li durchgefochten zu

haben, liötier hat (iir die Schrift dcü Uippolytos

das Gleiche geleistet. Kr hat dos von allen Vor-
gäugern Versäumte in voraflglieher Weise nach-

tfehoit. Kr liat — in seiiieni II. llaU|)tteil "Von

der Sprache des lliiipulytos (S. 17—37) und in

seinem III: 'Gedankenge halt der Predigt im Ver-

gleich mit jenem der echten Schriften des Hippo-

lytus' (8. 37 .'jS) die Verfasserschaft des Hi|>po-

lytoa mit so grufser methodiücber Sicherheit nml

so zwingender Kraft der Cberzeugnug für jeden

Unbefongenen bewiesen, dafs an derselben fortan

noch zn zweifeln nieumii<leni mehr gestattet ist.

(-iegeu eine Verlegung der l'redigt ins 4. Jahrh
,

die Norden aus völlig ungenügenden, mangel-

hafter Kenntnis des Hippolytos entstammenden,

-Vehelis^ un«! Batiffol ans den zuvor kurz er-

wähnten Urüuden annehmen, hebt Uöfler snm

Schiuls (S. i)9) noch einmal Folgeudes hervor:

Die Predigt scliiieist sich 1. wie die übrigen Werke

des H. in der Betonnng d«r göttlichen uUoMjtkt

und in der Lehre von dw Vergottnng des Meo-

sehen dnrch die Taufe eng au die Auffassang des

Irenaus an; sie nimmt 2. bei der Wertung tlei

Wasnen keinen Bczng anf die formelle, kirehKche

Wasserweihe, scheint diese also uoch nidat zd

kennen, nnd >ie enthält 3- nirgends eine Bezielnu.j;

auf das Fest der Taufe Christi, das Fest Epipbaiiie.

das die Kirche am 6. Jannar feiert. Die Aaftehrift

$ts rd Syia ^toifapmt ist natQrlich nicht orsprBng*

lieh; dafs sie unzutreffend ist, läfst sieh ana den

Inhalt beweisen. 'Sie stammt jedenfalls von einem

spütereu Sammler, der die Predigt, da von der

Erscbeinnng des Herrn darin ansfflhrlieh die «Bede

ist. durch jenen Titel als geeignet fiir das Epi-

jiliuiiit'fest bezeiclinei) wollte. H. gebranclit für

die Krseheinnug des Herrn stets innftiveta oder

naqovaia' (S. 60). ObwoU für eine gemnoro Zeit-

angabe die Schrift Anhaltspnnkte nicht bietet, so

ist sie doch jedenfalls zu einer Zeit verfafst. wo

ilie Kirche sich äufserlicher Ruhe erfreute. Nir-

gends findet sich auch unr eine Andeutung von

Unmnt oder Klage fiber das Verhalten des rSmi-

>chcu Staates, gauz im Gegcnsats min naniel-

Koninientar. Wie der Verf. nachgewiesen hat, ist

die üeziehuug der zuvor erwähnten Stelle (S. 260,

10 f. der BerL Ansg.« Log. 8. 39, 80—32): «no

lor dovXov ßami^^Oftm, Ipa fttj^t-ic ^aaiiJiar ^

infOhxöt'iuH' diaTTtiinr^ inö rtt-vixoor tt(ttu>i ^anti-

ai^lvm auf Alexauder Severus (,-'-22—235) ziem-

lich naheliegend nnd damit zugleich die Wahr-
seheinliehkcit, dafs die Predigt ans der qtatenn

Lebeuszeit des Uippolytos stammt. — Möge der

Verf. mit mir, tnntatis mutandis in Bezug auf

seine Arbeit uud deren auderweitige Ueurteiiuug,

eich des Pkninc Anssprneh sn «igen madien

(Gal. 2, 6): dno di tö>v doxovrtmy etfal it, oTtoJot

\f((o.nov Oll kaulttxvn- ifioi yÜQ oi doxovrtti ovöir

Wandsbeck. JcbanaM DriUeke.

AtiwBlIge MM Zeltncbrllton.

Berliner philolofriscbe Wochenselirift S&
Ii S,;,tetiibcr 1900).

ä. llläf. H. Engolniann hält die im Couipte

i-eiido de l'Arodimie des Insc. 1904 S. 697 verBisat-

Itclito In'^dirift von Onleil r-^-.-!);! für vollstiindip und

liest: Bide [= Videj, Diote, bide, possidas piurima,

liide: eine Inschrift, die recht wohl zu der Figur des

Mannes palst, der seine weiten Lindereien beurarbiet.
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IHf nieii isrhcii und spiacliliclien Wrslöfse können bei

einer Iiiscbrifi aus Nordafrika uiclit ttberrascbeu. —
S. llisr. F. Brunswick, Zi don QiiAilerrostra.

UitteilonK einijjer Bcobachtangen aber die BaaanlaKe.

Jonrnnl des savants, August.

S. 426- 431. P. Foucart. Zwei Stellen Ober

die Athene des Phcidias. Das StoiidbihI war aus

Guld und Klfcnlicin, hiefs iö xQ^'^oT*' ctyaXfia, palt

ond gilt als Werk lies Phcidias. Ein Zeugnis datUr

enrftbnt nnr Plotanh (Peiides 13): xoixov SijfttovQ-

y9( hf «If oi^Xfi tlyat jriyQctTTiai. V. Didot ttbersetzl

filtacb: se ouctorcm inscnitsit ; denn y^ygantat ist

passiv. 0, Müller (lachte an diu Stele, luif welcher

die Staatsausgabeu standeu, Boonl Bocbette und Reiske

«erstandeD unter oiHii die Baefs. Die 1880 iii

Athen gefundene Marmorkopic zoifjt den rechten Arm,
der ausgestreckt die scbwere ^'ike biüt, auf einer

Slole mbend. Diese Sftnle Melt Heydenann für die

von Plntarch erwiihnte. Aber der Ausdruck verlauf;!

eine andere Erklüruug. Micbuelis glaubte, es sei die

Rechnungslegung der in$atdtat, der Kommissioii für

d:is Kunstwerk ^lenieinl. Diese Recliunnfien erfolßlen

jidirlieh, standen also nicht auf 'der' Siele Diese

Stele war eine eherne und wird erwlUint auf einer

Inschrift von 385 bezw. 377 (Corp. inscr. aU. Ii 667,
I. 5 - 6 und 670, I. 10) and einer entsprechenden von

331 (ebenda 719, l 6—8); sie enthielt das Ver-

leichuis aller Teile des SUndbildes mit Gewicbts-

sHi^be. In der Obersehrift mnfs Plieidias genanut
gewesen sein So erkhlrt ^iell Ciceros Angabe (Tntc.

I 15, 34): '(juid enim PLidias sui similem speciem
inclusit i» dipeo Hinenrae, quam inscribere non
liieret"? Insrribcrc, nämlich speciem, bedeutet 'ein-

Kraviercii'. — S. 441 — 443. Ii Caguat, Ein neues

Bmelistack der römischen Bergwerksordnuiig. Die
bekannte Tn^rluift von Aljustrel in Pdrtut'al (vcrj;!.

Uirschtcld, \ i rwaliuugsbeamtcn, J. Autlage, S. \:'>Ü)

«iril ei^äuzt diircli eine am 7. Mai dieses Jahres ^-e-

fnudeue Tafct, deren Text niili,'eteilt wird: Ul)>io

Aellauo suü salutcro . . . Aug. praesens nuniernto.

(^ui ita non fecerit at conviclus crit jtrius cosissc

veuam u.s. w. Die Insclirift ist von aufterordeut-

liciier Bedeutung.

Mnemosyne XXXIT 1. S.

S. 1—39. S. A. Naber, Zu Apolloinn- III odius,

gibt zu einer grof&eu Zabl von Stelieu Besserungen
und Erllaterangeii aaehlieher, gramaatiaeber and
t-lilistisclier .'\rl. Vielfach wenien liie Eniendiitionen

anderer Gelehrten (Merkel, Bueikli, Wolt, Madvi-;

n. a.) tarn Vergleich herbeigezogen und der Kritik

unterworfen. — S. 39. P. II D(arast4) liest Sali. Dell,

lug. 79. 4: ... uti certo die Icgati utriusque populi

domo proficiscercntnr . . . Die Worte utriusque populi

sind bei lejtati unentbebrlicli «ad scheinoi im Text
an eine falsche Stelle geraten zu sein. — S. 40—58.
H. V. Herwerden, Zu Procop, liiiii>;t in Ertiiinzuuf;

seiner Bemerkougen vx Procop (Mm oi. IX F.) und
im Hinblick auf die neoste AasgalM der Geaamtwerke
des Sehriftstdlev« von J. Hawry (Leipsig 1905, Tenb-

ner) eine Reibe von Verbesserungen und Vermutunpen

aar öffentiiclien Kenntnis. — S. 58. P. Ii. D(an)ste)

vili bei Ole. Tnse. 1 40 den Satz Oraeei enln — sint

getilgt wisseo, da für die Worte Propino hoc ptilchro

Critiue Cicero selbst bald darauf (vereque — augura-

tus) eine EitÜrang gebe. — 8. 59—7i? J. C. Naber,
Observatiunculao de iure Romano (Fortsetzung von

Mnem. XXXIII S. 397). XCIII. De dcposilo nsurario.

Es kommen besonders Triboniunus, Paulus und Papi'

iiianiis zur Besprcchuui.'. XCI\'. Qniii sit tesfanientnni.

Kür <lie Begriffe testamciitinii und divisio werden De-

finitionen L-egelieii, die von ili ti Ki klilrungen von Mitt-

els (vgl. Uernies XX.\ S 611) und Windsclieid (Leiir*

buch, 1891) z. T. abweichen. — S. 73—78. J. tttrt-

heini, Aniphidromia. Die Beticlife der Autoren (ll>er

Tag nnd Vollzug der Aniphidromieu gehen auseinander;

den meisteN Glanben verdient Hesychins (s. v. Sgoftt'

aftfftov). Ursprung und Hedeutuni: der Ci^renioiiic

sind nach Ruüde aus dem alten dnotQoniaoftöi zu

erküren, im Anseblub an diese Erörterungen wer-

<lcti drei Fragmente, Hesycbius S^OfU^^iov IftttQ,

fragm. 379 (Weekl.) und Bacch. Epinic. VIII '27 ff.,

mit Aescliylus Semele in Zusammenhang gebracht. —
S. 79-82 P. II. Damste. Zu Minuriusjiesl 0. 20. 5:

Siniulacra vero regia deos quorpie majores nostri iin-

provide creduii mdi siuiplieitate credidcrunt. 0~ 38. 7:

Nisi quod vus et totos asinos in stabulis cifin vraira

fipona . . ohne vel. C. 29. 5: genium, id est ilae*

nionetn, reijl» impiorant; et est eis lutius per lovis

genium peierare quam nw«. — S. 82. I*. H. l>(am-

st^) hillt bei SalloM. Bell. Ing. 54. 7 die Worte ab

suis für ganz unpassen I, - S S:; f. .1. .1. Hartman n.

Der clandische S&ulengang kauu unmöglich auf

dem mons Oaelius gestanden haben, wie man lieate

nllveniein anniniint (v^-l. .Inrdan. Forma Urbis p. 33 A),

viel eher an irgend einer iätelle auf dem Esqiiilin.

Die diesbezflgliehe Stelle bei Martialis (Spect. II 9 f.)

ist /u lesen: Clnndia . . . Ultima \Kirs nnlae ilesi-

}>i,'idis erat. — S. 84 W. Wer lt. Hei Ovid. .Met. 1

Tl'iff. ist tiilinisse statt teiiuis-e /u lesen. 8.85
— 112 und Mnem. X.XXIV -2 S. 113—134. C. Brak-
man, Cieeros (ironovscholia^.! , veröffentlicht die Er-

gebnisse seiner Kollation di r Ausgabe von OrcHius

(U. Tullii Cicerunis op. «d. lu. Casp. Urcilius, V 1.

Tnr. 1833, p. 383—444) nnd des cod. Voss. Lat. 130.

Es werden alle WidirspriK lie, Verbesserungen, An-

merkungen und Raudbemerkungeu, die jene Ausgabe

vermissen llftt, mitgeteilt, oifenhare Fehler verbessert

und zahlrcii Hemerkungcu verschiedener Art l'c

geben. Bisweilen wird die überlieferte Letiart ver-

teidigt «der wiederhergestellt Verf. hat vielfach die

Schrift "Der sogenannte riroiiovscli()li;i>it" (i'h«rlii'fc-

rung, Te.xi und äprache dargestellt von Hr. I ii. '^tangl.

Prag. Tempsky. Leipzig 1884, Frey tag) benutzt. —
S. 1.54. v. L(eeuwen), schreibt Aristopb Ran. 1274

()i)(iot tilr dö^ov unil hält den Vers für entlehnt aus

Aeseh\lus 'ItQum. — S. 135— 147. H. v llerwerden,

unterzieht Plaios Apologie, Krituu, Pliaedon der Reihe

nach einer genauen Prüfung in Bezug auf Stellen, die

zu cmciidieren oder als überflüssige und uneciite Zu-

sätze auszumerzen sind. — S. 147 f. J. v. Wage-
ningen liest Lneret II 679- 681 : deniqae . . . reddiia

sunt cum odore, in primis turea dona liaec igitar cet

,
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olino hinter doiia eine LDcke anzunebmeu. — S. 148.

J. V. Wapeii iiipen, Zu Taritus Dialogus. liest im

cap. XIII ramunii)ac lahaiiteni slatt famnmqnc palan-

lern. — S. 149—174 S. A. Naber jjilt kritisclic

DeniurkuiiKcn zu Theokrit. Myll. I 19 Slfta
ot6a<;. I 27 yfi^tOfiitov statt xtxXvaftivov . 1 30
xtartög tXtxQt OM xixofiijfidyo;. I 37 qintiai vom
nnil fii-xOi^ovn. I 51 (futi ngiy ay nqüiiaov . . .

I 54 uriovTif-q. I 57 jiOQOftf/i kakvdylc;}. Ks liandclt

sich um (lif Kaljdiiisclien Inseln, die Hnmer 11. B. 677
erwillmt 1 67. 72. 107. 150. II 3. 15. 20. 124. 126
ftaJf d' fi (tovvov . . . I4J. 145. III 27 xaixa fii}

'noitäyut, — lö itaviioy ädv ifti'xxai Es fol-

gen Hemcrkuii>;eii über den der vierten Idylle zu

Grunde liegenden Gegenstand. VI 8. 22. 24 tfiwiai.
34 MiXutv slatt AtroiV. V 9. 25. 36 112. 133 VI

34 orrJ' *?do5 tYo) xaxcg. Yll 10. 80 ui Xtidtut.

VHI 3. 14. 91 o/'rw xa rtfitfa fif{ff{/tj<f' uxd^ono,
IX 3. 18 nQi>( XKfaXüi. X 39 tfdQoyiai. XI 2. XII
23. 24 iinSgaxa yi^ö? fjifQifty oxQnlr,i. 32. XIII 7.

15 ui'tu) d' fixiXos oiy. 33. XV 53. 87. 119 ßql-

i^otmi.' Vn. XVI 24. 77. XVII 37. XVIII 5 7V»tlö-

qida. XX \S tih>xi,auO\ XXII 16. XXIII 31. XXVII
41 nrt(ftyfo»y. 49 nta^'. 59. XXVIII 4 im'
tirtdtm XXIX 12. 26 nqbiniQvrs' fidi^tt vm'ntqoi. —
S. 174. V. L(eeuweii) liest Aristupli Raii. 27 ovxoifv

10 ßdQog iov!}\ II av Xdyttc, ofroj (fiqtt; —
S. 175—179. \\ W. Dunislr, Zu Minucius {Fort-

set/Hn>( von S. 82). C. 2, 3. Die Stellung der beiden

Siktze sane — rclaxaveraiit und nam -- diriKcbat ist

zu vertausrlicn. C. 9. 3. Statt neo de ipsis . . . ist

nec de <sairis)> ipsis ... zu lesen. C. Vi. 2. ... eL-e-

tis, uttjelu Janie lolwriitin; el deus patitur, dissimu-

lat, Oper.- noii vuU ... C, 9. 7 ist die Lesung . . cisi

non onines opere (nieht corpore) riclitit'. C. 13. 1.

SueraU'ui, sapientiae priiicipeni, <iuis(iue vestruni lur-

iiuH f»»i' potuerit, imitetur. C. 14. 2. 'Parcc' inquam
Uidi tum plandore'. C. 14. 5 idcntidem ist zu lesen.

C. 15. 2. Fdr tolo ist tuto zu schreiben. — S. 180.

V. Lieeiiwen) schreibt Aiistopli. Acli. 504: aiioi
yiig ^rtpiy ohrtq tifu'ty tau yry und setzt darttber

'tni ^tr^vaiiat. In iiludieber Weise ist die Stelle

Niib. 5.09 zu bessern: »«c n'xoi'c <^xrti utf idiaf^
ttii; tfictc fiiftot unot. darüber stehrml die Worte
*iwy iyx^X^u^y'. — 181 223. .1. v. I.ceuwen, llo-

inerica. XXIV. iM/O^' quid est? Das Wort yt/vg

in der Iliasstelle A 39 lieili utel nicht, wie N. Weck-
lein Studien zur Dias, 1905, aniiiuunl, einen über-

dachten Temiiel, sondern nur einen heiiifien Ort, eine

rndaubuHK oder derjrl Der Sinn von ytiög ist je

nach der Zeit ein verschiedener; das Wort ist also

keineswegs ein ludicium für eiue frühere oder s)iiitere

Zeit (We<:kleiii weist auf (;rnnd des vtjoy in A die

.Achilleis lier jünfjeren, der joni^cbcn Zeit tu). In der

Hlüte<eeit des Kpos kai nte man Uberliaupt keine tioltcr-

tempel. XXV. Nicht das Ende, sondern der Anfang
des tiojanisclien Kriefres wini in der llias erzilblt;

das ist das Kr^jebiiis dieses Teils <ler AbliaiidliniK.

X.Wl. Ilelenae encnniiuni. Horaz nennt die Helena
mit Liirecht eine lurpis adulicra; bei Homer ist sie

frei von jetler Se'iuUl. An keiner !»telle des allen

Kpos findet sich ein ab^pi ei hendes Urteil Uber sie.

Atbenaeutn 4107 (U.Juli 1906). 4108 (21. Juli

1906).

S. 47. In den Sitzungen der 'Society of Anti-

quarics' vom 2t. Juni und vom 2H. Juni lasen

Pli. Norman und F. W. Reailer Ober die Ert-eb-

nisse neuerer Entdeckungen im römiscbcu London,

ferner am 28. Juni R. Garraway Rico Ober Auf-

fiiidunu' römischer Töpferware in der Nilho der römi-

schen Villa zu Bignor. — S. 49 f. Bericht tllicr die

Ausstellung, welche der Egypt Exploraliou Fund im

King's College zu London veranstaltet hat. — S. 50.

Bericht über den 17. Kongrefs der Archaeolugical

Societics, der am 4. Juli im Burlington Hunsc ab-

geballen wurde. — 4108 S. 73. A. Lang macht auf

die zwei von Evans in Kreta gcfuudoncn Laog-

scbwerter aufmerksam, die, von feinster Arbeit und

einer l^inge von 3 Fufs 9 Zoll, für einen Kampf
gegen die grofsen mykenischcn Schilde völlig un-

brauchbar seien; sie gleichen in allem den Kapieren

aus dem Zeitalter der Königin Elisabeth und können

nur zu FechtUbungcn in der Art jener Zeit benutzt

wurden seien.

Hivista di filologia XXXIV, I.

S. 1 — 5. E. Stampiiii, Nekrolog auf l>. Pezzi.

— S. 6 — 12. E. Stainpini. Nekrolog auf G. B.

Gandino — S. 13—34. D. Zuretti, Kriliscbe Bc-

nierkuiii:eM zu Aristopli. frg. 199 (Kock), Ilyperid. io

Dem. col. VII, 3 7, Enu. Ana. frai:ni. 68 — 70,

275. 281, Plaut. Cure. 67. — S. 35-56. (}. Goiila-

nicli, Kritische Bemerkungen zu den (irunimatici

latini: 1. ö o, £• *, ü ii im 2. Jahrhundert, 2. u

und e bei deu Grammatikern des 4. und 5. Jahr-

liuudcris, 3. Coiisentius Do barbarisniis et iiietaplas-

niis (K. II, 394), 4. i und i bei Velius Longus, 5. Zu

Terentius Scaurus De ortliograpbia, 6. Zu l'om)i. in

Do«. (K. V 101, 27 ff.). — S. 57— 112. G. Giri,

Krili.M-he Bemei kniii.'eii zu Cat. 64. — S. 113— I2S.

G. Ccvolani, Zur laleiniscbcn Grammatik: 1. Finale

und konsekutive Bedeutung von «/, 2. Die ver-

schiedenen Arten der Fragesiltie. — S. 129— 142.

A. Solari. I>er Geschichtsclireiber Lutatius Catulus

und seine Benutzung durch spiitere Schriftsteller.

S. 143—177. 0. Zuretti, Bericht über dun wisscn-

scliaftliclieii Kongrefs zu I'lorunz, 22.— 24. Sep-

tember 1905.

Bollettino di filologia classica XIII, 1

(Juli 1906).

S. 10—13. M. Barone, Tber das Werk 'Griechi-

sche l^inistHdieii' von Ferdinan^l Sommer. Kritische

iliersiciii über ilen Inhalt. 'Trotz der Unsicherheit

seiner Kesultate ist Sommers Buch ein sehr beachtens-

werter Beilrag zum Studium der griccldsclien Ijint-

lehre'. S. 13— 16. C. Pascal, Juristische Glosscu

zu den Dialogen des Seneca Zusammenstellung der

juristischen Gh»s»en des Co l. Ainbrosiatius c, 90, die

keincsweus alle so Kiricht seien, wie Gertz meinte. —
S. 16—18. G. B. Cottin«», Nachweis, dals Claudius

Uniinaniis Stallliallcr von Ilispania Citerior, nicht

l'ltciior war, uud dafs seine Niederlage in der Mitte
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des Jabres 145, weniger walirsclieiiilieh Ende 146,

stattgefundci) liat.

Zeilschrift fOr das Gy intiasialweseii. 6Ü. Jalir-

gauff. Mai—Aajiust.

Mai. K. Endemaiin, Zur siltliclien AiisUilduii):

unserer Gvmiiasial»chUlcr. — A. Kuli mann, Non
scliolae, ped vitne. — Juni. A. Hntlier, Cber die

Auf|<Bbcn der )iUda^'Of;isolicnPsjcliolo$:it> — G- Hudile.

Znr Gestaltung des frunzüsischen Untcrrichis am
Gpmasiuin. — Juli, Aujjust. H. Gillisclicwski.

Die liarmoiiii-che Verbindunj; di-s grieibischiii Skrip-

tums mit der KlnssenlrklUre in Übersecuiida und

I'rima. G. lept 22 Texistcllen (aus Tliukydidcs,

XciiDpbon. Plato und Plutarrli) vor, die sirli inlialllidi

an diß Lektüre des Loches passcinl ansrldii-fsen

lasse». — J. Baar, Wie soll man Gedichte erklären?

Korrespondenzblatt fOr die bölicron Schulen
Württembergs 13, G.

Nestle, Zwei Fragen. 1. Wer bat die Bezeicb

nung 'Trema' aufgebracht? 2. Was Iicdeutel in dem
Satze: 'Anno ab incarnato Jesu M. D. XXII Doi-tissi-

cnns illc Joannes Keniblinns, Gcnnanonim unica

Phoenix, obiit diein Ceruigeiae gcntis Stnttgnrdiac

ilie Junii XXX circiter üctavani & nonam boras autc-

meridianas' der Ausdruck 'cervigerae geiitis'?

Kuzun8lonii-Vorz«lchaiM plillol. .Schrlfi«*n.

Antilegomena (Reste auf^crkaijuniscber Evan-

;iclicu etc.), her. und übersetzt n»n K. Iheuschen,

2. Aufl.: Zöü. 57.6 S. 50;^- 510. lt. Bil^chotcskti

entdeckte auT Schritt und Tritt Dinge, die ihn über-

raschten, die er kaum glauben mochte, waren es doch

mitunter selbst Verslöf^e ganz elementarer Natnr.

A r V an itopoullos, Jiox).r,tiavtiov duiyQi'tfjiiaiof

tijiöanuafia: Hec. crit. 23 S. 431. Interessant. Mif.

Bucha, E., Le genie de Tacitu, hi creuliun des

annales: Uev. cnt. 23 S. 427-430. Nicht überzeugend.

H Thotna*.

Balmer, H., I)ic Komfahrt des Apostels Panlus

und die Seefnhrtskundc im römiticlien Kaiserzeilalter

:

Mut. Itift. JaL S. 2ü4. Ein vorwiegend naulistbes,

aber dennoch auch lür Tlieulü^eii lesenswertes Werk.
A. jMiiclihorii.

Bulletin de geogra))liic historii|üe et du-
scriptive. No. 3: BphW.'yijA S. 1071. Kurze
Notiz von ./. J'urtgcli.

Demuulin, Hubert, La tradili<m manuscrite du
Banquct des bept Sagcs de Plutarriuc: DI,Z. 30
S. 1882. liftWnt.

Dignan, W., The idic actor in Aescbytus: lifv.

crit. 23 S 423 r. Ein guter Beitrag zur Entwickeliings-

geschicbte <ler griecliiiseheu Tragödie. J/y.

Üionysii llalicarnasei upusculu edideiunt

liei viannits U-ifuerci lAidocicim limli rtnuclitr: Iij>li IT.

33/4 S. 1027-1041. Die Arbeit zeigt Useners uii-

Qbfrtroffcn saubere Weise. A'. Fuhr.

Dörwald, P, Ans der Praxis des griechischen

l'ulcrrichls in Ubursekunda: /^/'/i Ii . 33/4 S, 1U7I-

1073. Yf. behandelt in sauberer Ausführung ein Thema,
welches er vollständig beherrscht. O. WeißenfeU f.

Fahz, L., De ]K)etarum lUmianorum doctrina

magica nuaesticines selectae: XöO. 57, 6 S. 514f.
Kommt zu wohlbegrOndeteii Ergebnissen. A'. \ieiß'

/.äiipl.

Gar il in er, R-, Manuel d'histoire d'Angleterrc,

truduit par M. Berk. I: J\et. ei-it. 23 S. 432. Das
Werk ist grundlegend, die Übersetzung vorzüglich. A'.

Caspar, Camille, Olympia: JjLX. 'M S. 1957.

Inhaltreicb, aber, da eigentlich nur die Ol. Spiele

behandelt wenlen, nicht «lern Titel entsprechend.

A. Trenilctitiliurp.

Grupp, Georg, Kultur der alten Kelteu und
(iermaiicn: Ap/'H. 17 S. 395-397. Das Material ist

emsig gesammelt, aber es fehlt an Zuverlilssigkcit,

planmiif&iger Verarbeitung des Materials und sorg-

fältiger Darstelluagbweise. luhiuni Wolff.

liephaestion is Euchiridiun cum commciitanis

vcteribus ed. Maxiiniliaiius Cmsbrucli: LH.Z. 31

1949. Bietet alles Nötige mit der crwün&cliten

Sorgfalt. II. (SMiUcii.

Herodotüs IV, by 5. ShuckLurgli : Jirc. crit. 23

S. 424 f. Zweckentsprecbcude Schulausgabe. Ain.

ilauvette.

Kapelle, Matthias, De epistulis a M. TuUio
Cicrrvne anuo a. Chr. n. LIV scriplis: Ü/iliil'. 33/4
S. 1042- 1058. Verf. hat sich in eine verwickelte

und schwierige Materie mit löblichem Fleifse einiger-

mafsen eingearbeitet ; aber seinem Wagemut fehlt es

an Besonnenheit. W. Üierukop/'.

Krücke, Adolf, Der Nimbus und verwandte

Attribute in der frUhchristl. Kunst: />('. 3(i S. 124üf.

Diese Schrift gehurt zu dem Besteu, was in dcu

letzten Jahren auf dem Gebiete der christlichen

Archaeologie veröffentlicht ist. 1'. 6".

Die Kultur der Gegciiwart. I, 8. Die griechische

und lateinische Literatur und Spruche: Jitv. crit. 23
S. 422 f. Interessant und wertvoll. ;l/y.

Ledergerber, J., Lukian und die allatiischc

Komödie: 33/4 8. 1041 f. Eine fleilsige

und umsichtige Dissertation. 7V<. /.ifimtki.

Lehmann, K., Die Angriffe der drei Barkiden

auf Italien: 7^<!». m/. 23 J?. 425-427. Bcachtcns-

werl. Mii.

Der römische Limes in Österreich: /iyliW.

33/4 S lüG9f. Unsere Keuntnisbc werden durch

dies V. und VI. Heft erfreulich erweitert. A'. Authee.

Longini, De sublimitate libellus, ed. O. Jalm\
teitium edidit J. \'al,hu: h'rv. ait. 2^ S. 425. Die

Literatur seit 18»7 wird vollständig berücksichtigt,

.i-lf«. f/auvettf.

Mar<iuar<lt. J., Unieisuühungen zur Geschichte

von Eran. Zweites lieft: Bf>/, Ii. 33/4 S. 1058-1062.

Diese Untersuchungen geben uns reichste Belehrung

Uber chronologische, politische, epigraphische, geogra-

phische and etbnogra])hiscbe Krügen. F. Jimti.

Maschke, Richard, Zur Theorie und Geschichte

der römischen Agrargesetze: /.(' 30 S. 1239. An-

sprechende und interessante Untersncliungcn.

Man, Augnst, Führer <lurih Pomjieji. Vierte,

vcriesserte und \ermehite Antbige: A/'/jA'. 17 S. 399.

.oogle
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Da- Üii.li ist aU ilir ziivtriil-bigsle Kuliror lickaiiiil.

£iu.it Zifijler.

Micliael, IIiifiM, I)io Urimat liis Oilys-ciis:

Splili. 17 S 385 -3b9. Diese Kritik regi uii und

ebnet iler Wahrheit die We««. Hültr.

Natl, K., Die natli(Jovidisclio Kniiij/s^rscliidifft

hraeis: MiU. Inat. Lit. S. 2ti3. Fu(>uiär gcscbricbeii,

TOM tBcbtiiem QnrUemtaüiiini tcngend. K. Lötchhom.

Ostfrinaiin. Cm., Ijifciiiisrhrs Übiingsbucl).

Zweiter Teil: (juitilu-Ausgabe C, bcarbeiiet von //. J.

Müllfr onri U. Miekagtü: Nptilt 17 S. 400-408.
Wild meist znstiniTncnd besprocben von E. Ilolnmihu.

i'eabudy, Francis G., Jesus Christus un<i der

ehrMHeb« Charakter. Aiitorisiene Übersetxnng ron

/;. Mülh-ul.ofi: /.r. 36 S. 1225 f. Die . r Hritrag

zur rlirit-tlic liL'ii Etiiik eniliält beachtenswc-rtc Gedauken.

G. H -e.

Philippide, A., A!f).'riechisclie Klompiitp im Ru-

mänischen: Uec. erit. 23 S. 451 i. Interessant. E Ii.

Plalo, Eniliyilema«. With revised text, lotro-

dnciiiin, notes and indiirs liy E»ltctft //mnilton (jif-

j'okI: IJ . 36 S. 1241 f. Wird in der Hauptsache'

gel(d)l von O. ./.

Sehe rill au, M., Der erste pnnisriic Krit'i,' im

Lichte der LivianisLlicn Tradition: Milt. hi»t. J.tt.

S. 265. Ais nutzliilie Aufarbeilmg d«8 Materials

nach bestinimteD Gesicbtspookten snerkaiiiit tod

C. Winlul$e$»er.

Schmid, Gcor«;ius, De lascinia qnae est apud

veteres: Apl»li. 17 S. 397 -399. Die intereannte Arbeit

bewelit wieder, dab der PhiMogte ««cli von aetten

der Natnrwmemcliaft Licht konmen kam. O. TVatei-

maitn.

Selmiidt, L., GcscMchte der germaniseben Sllmme
bis zum Endt' drr Vnlkcrwanikrung: AVr. etil 23

S. 431. Nicht sehr übersichtlich, aber gelehrt und
beachtenswert. Ji.

Schön, G., Die Differenzen zwischen der kapito-

linisrhen Ma{ii>trats- um! Triuniphliste: /.öd. 57, 6

8. 533-535. Den Kern]iunkt der sehr genauen und

umsichtigen Abhandlung bildet die Untersuchung Ober

die Tradition der Jahre 435 und 453 d. St. .1.

Öttiii.

Schulten, A., liumaiitia. Eine topographisch

-

Motorische üntersnehnng: Jiph W . 33/4 8. 1068-106'.).

In iler Ilaiiptsarlie fimiet die Arbeit gOiistige Auf-

nahme hei liatmund üelder.

Schwarte, E., Christliche und jfldiscbe Oster-

tafeln: ThJ.Z. 18 S. 506-509. Nitiit leicht zu losen,

alter die Mühe reichlich lohnend. //. Lielzinauit.

Staedler, Karl, IJoraz' Sünitlichc Gedichte,

im Sinne J. G. Herders erklärt: A'phU. 17 S. 389
394. Was Verf. aaa lich gibt, sind meist TrAume
and Scbftuine. Emit Hotmbery.

iStacrk. W., Die Entstehung des Allen Testaments:

MiU. hist. Uu S. 362. Sebr beacbtenswert ß.
(Jlemem.

stegemaan, Fr. W., De sceti Hercnlis H^ntoJei

poeta liomeri csraiiaam Imitatore: Zöd. 57, 6 S.502.

Der Yerf. steht anf eif^ea FtUseu und bat auch
die Erklärung und Kritik der Aspis mehrÜBcb ge-

fördert. IL Sehenkl.

I Stlpfle, K. F., Aufgaben zu lateiniscLen Stil-

I Übungen. HI. Teil. Aufgaben ffer Prima. Zwülfte,

g&nzlich ntngearbeitcte Auflage von <t. ^äpflf »:nl

r. Stegmann: Aphli. 17 S. ;J99-400 Die Herinf-

geber sinil sehr schonend zu Werke gegaugen. Kra>i*f.

Thucydides, book VI, bjr l\\ iSpratt: Jies.triL

23 S. 424 f. Empfeliienswert. Am. ffawMUt.

Thukydides, Auswahl von Chr. Hanier. I.Teit,

2. Anfl : ZöU bl, 6 S. 610-512. J\ J'er»dnika

wOnseht dem Bache in seiner verbesserten Form die

weitest!' Verbreitung.

Thulin, Carl, Italisciie sakrale I'uosie und Prost:

JJLZ. 81 S. 1951. Zam Teil sehr bvackteasaot.

aber die Änrserungen tlber den Satomier sisd an-

brauchbar. Fr. Leo.

Tihulli camiua ed. (i. Ivemethy. HuU.cnLli
8. 345. Ventieiit, a)<'..'esehcn von der Aitordasif

der Stücke, .\[it rkeiimiiig. Ptf*ns.

Vegcti Keuati, P., Digestoruni artis mulotnetii-

ciiiae libri. Edidit Emettu» l.onnnalz»ch. Acoeiiit

(jun/ili Martiuli» db curis bonm fraftmeutam: Li'.

36 S. 1242. Eine branehbare, fleilsige, aaveittsrige

Ausgabe.

Wendland, Panl, Anaxiraenes vun Lampealns.

Stu lien zur illlesteii Geschieliie der I'hetfirik: ///'AH.

33/4 S. 1025-1027. Die Arbeit zeigt graudiicbt

Saei kenntiiis, phtlotoglsehe Gemaaigkeft and eeharf-

siniiigc (^iiellenanalysc. <'- llummer.

Weudlaud, F., Scidulsrede der 48. Versamniiang

deutscher Philologen und Scbniroänner nebst eine»

ZukunftsproKramiii : /./)// H . 33 4 S. 107:<-107'; M:'

dem Verf. erklrut sim niiht gaiu eiIJvtT^tandeu UtU'

Sehroexler.

Wrigbt, U. B., The Campaign of PlaUea: ApkU.
17 8. 394 f. Dem Verf. gcbfihrt fUr dies sehr beqaeoe

und saveriftaaige Hfilimittd Anerkennang; If'. Olwu

Aeaddaiia das imcriptions ei beUaa^atties.

25. Mai.

S. Hei nach, Sparen einer h'achricht vou der

Absiebt des OotenkAnigs Totila, die gotische Spradie

in Italien cinzufflhren. Die Nachricht war onthalUD

in einem jet/l verlorenen griccliischen Texie, ans

welchem sie der Cardinal Johann von Hedici, der

spätere Pubst Leo X., dem Humanisten Petrus AlcyoDios

vorgelesen hat. In seinem Bericht darflber nennt

dieser den Namen des Königs fTilschlich Attila. —
F.. Cbatelain, Überreste von Inknuabeln in £iB-

iianden der UnlvenitStsblbHothek.

1. Juai.

Caniiat bericlitet über Ausgrabungen in Bulli

Regia (Tonis). Die Funde geliören einem grofsea

öffeatliebea Denkmal ao, nm ersten Male komat
iiischriftlieb der Marne fiidla Begia vor.

Weitere Haobriotaten von Oberadea and Haltern- —
La^ Beipies Tor Vomantia.

Das römische Ijager zu Oberaden ist jetzt liurili

die römisch-germaniscbe AJtertumskommiasion unter

Digitized by Google
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Leitang von DragBiidorflF nnd Baom (Mnscumsflirektor

in Dortmund) dunlirorsclit worden. Naolideni man
vor dem Nordwalle ein Steinpflaster gefunden liatic,

das man als einen voriöniistlien Weg zur Vielitränk«

nn<ali. und auf der Ostseite, dem sugenannten ls|iecl<,

Spure» stärkerer ßcfcstiKungswerke. nämlich einer

Pulisadenseite vor dem firaben, «'iitdeckt Imtie,

brachten noch die letzten Tage eine Reihe wicliii^'er

Ergebnisse. Am 15. September hat man das Westsor

dos Römcrlagers gefunden, und zwar ein gut StQck

westlicher, als wie man bisher die Ausdelinniig des

Lugers nach <liescr Richtung hin nngenunimen iinlte,

so dafs Oberaden sich vielleicht als das gröfste Körner-

lager auf germanischem Boden liernusstellt. Das Tor
wird wohl in seinem alten Zustande möglichst wieder-

Jiergestellt werden; von «liesem Tor an .ist die ganze

Westseite und auch ein gut Slllck des Xonlwnllrs

Mofsgclegt; ebenso ist ein stattliches WallstUck im

Osten schon ausgegraben. Der Wall ist aus zälicster

I^ehmerde unfueltant gewesen. Kr »owohl wie die

nulchti^en Palissadcn und der sehr breite und tiefe

Spitzgralcn diivor sind von Qberrascbeii'U'r Orofs-

Artigkeit und bedeuten einen bemerkenswerten Vor-

sprang vor dem I.ippekastell in Haltern, wo sich nur

San>iboden findet Dazu kommt der Name Elsey

(= Aliso), der heute noch an der lieblichen Bauer-

schaft südlich der 'Burg' haftet, ein zweiter Vorzug

vor Haltern, wo eine solche Namensgleichung fehlt.

Sehr bemerkenswert sind auch die Einzelfunde. Man
ist wieder auf zaidreiche Amphorenscherben, Münzen
und sogar Waffen (römische nnd germanische) ge

siofscn; die römischen Waffen zeigen zum Teil noch

Spuren von Sclirift; unter den gcrnmniscIiFn Waffen

befindet sich ein Ger mit llan<lgriff. Dafs jetzt schon

neben den römischen Amphoren etc. su viel germani-

sches Töpfergut und aufser den römischen auch («er-

titanische Waffen gefunden worden sind, dieser Um-
stand berechtigt wohl zu der Scblufsfolgcrung, dufs,

nachdem die Römer Aliso verlassen haben, dieses

alsbald von den siegreichen Germanen weiter benutzt

worden ist. Durcli diese in der ersten Kampagne
schon so zahlreich gemachten germanischen Funde
unterscheidet sich Aliso von allen bisher auf deutschem
Hoilen aufgedeckten röinischeu BefestiKungen. Nach
solch glücklichen Funden siebt wohl jeder mit gröfsicr

Spannung der nachstjitlirigen Ausgrabung in Obeinden

entgegen. Kins aber steht schon jetzt fest, dafs das

Römerluger dort ein grofses Siandlngcr gewesen ist.

— Inzwischen ist man ancli in Haltern nicht tnUfsig

gewesen. Das Ziel der diesjährigen Arbeiten war,

Aufsihlufs zu erlangen (kber die wichtigsten Anla^ien

im iDiicrn des Kastells. Es ist in der Hauptsache

erreicht worden. Aufgedeckt ist ilas Huuplgebilude

jedes römischen Lagers, das Prätorium, und der breite

Weg davor, die das Lager halbierende via princi-

palis; damit ist auch die Oiientieruiig des Kastells

von jetzt an möglich. Bei itiesen wichtigen Arbeiten

sind andere Anlagen von gleicher Wichtigkeit mit

aufgedeckt worden, so die langgezogenen Gräben einer

Entwässerungsanlage, grofse und tiefe Wohn- und

Kellergruben, Kocblöcher und andere Feuerungs-

stätten. Auch zahlreiche Scherben von Auiplioreu,

Krügen, Tellern und Tassen in verschiedener Aus

KLA.SSIStMIK nilLOLOtllK 1806. No, 4.3. 1190

fabning von grobem Ton bis zu allerfeinster terra

sigill.nia sind gefunden wurden, ferner farbiges Glas,

ein sehr gut eihaltenrs Glasmedaillon (Medusenhaupt),

ein löffelartigcs Geläfs mit Bionzesieb, «lesscn Griff

schön verziert ist, ntiderc Bronze- und Eisengeiteu-

stände, Bloiplalicu, wovnn eine etwa 12 Pfund wiegt,

l mehrere Münzen, Schniillen, Ringe, Mahlsteine aus

I

Lava u. s. w., eine ungculmte, aber um so will-

I
komnicnere Bereicherung^ des Altcrtumsniuseums in

Haltern. — Wie ilie 'Köln. Z." berichtet, ist es Prof.

Schulten in 4liesein Jahre gelungen, bereits zwei der

sieben Lager, durch die Scipio i>n Jahre 133 v. Chr.

die tapfere Feste cinsclilofs, zu entdecken. Die Lager-

bauten haben, da die Römer sich auf eine lange Be-

lagerung einrichten nuifsten, Fumlumente aus Bruch-

stein oder Flufskieselii und sind vorireftiich erhallen.

Die Baracken sind drei Meter lang und breit; dio

Zeltieilien werden durch breite Gassen geschieden.

An Einzelfundcn wurden vor allem Waffen und mannig-

faltige teils römische, teils einheimische GeRlfse, be-

sonders grofso römische Amphoren, gewonnen. An
einer dem Anuriffe besonders aus;;esetzten Steile des

einen Ingers kamen mehrere GescbUtzkugeln aus Stein,

diirunter eiae acht Pfuiitl schwere Kugel, zum Vor-

schein; offenbar hat hier eine Balteiic gestanden.

Die FundslQckc der Lager haben deshalb noch eine

besondere BcileutnuK. weil sie genau datiert sind,

also zu cbi onologischen Bestimmungen verwandter

Gegenstände dienen kOnnen. Die Lager selbst aber

übertreffen alle bisher bekannten Anlagen dieser Ait

an Alter und sind fUr die Gescliichle des römischen

Kriegswesens von cinschneidentter Bedeutung. Es
trifft sich günstig, dafs uns gerade von einem Zeit-

genossen tics Scipio und Zeugen der Eroberung von

Numaiitia, Poljbius, eine Logcrbescbreibung erhalten

ist, die völlig den Funden entspricht.

VerzeiclinlN »euer Küchcr.

Höttgcr, W., Amerikanisches 1 loch^cliulicei'eii,

P^indrUckc nnd Betrachtungen. l^ipzig, W\ Engel-

mann. 70 S. 8. M 1,50.

Gaebler, H., Die antiken Mäusen von Makedonia
und Paionia. I. Die makedonischen LandesmOnzen
mit Eiiischlnfs von Amphnxitis und Boltiaia, das

Provinzialgeld nebst Boruia und ir.ünzühnliche (repräge

makedonischen Ursprungs (die antiken Münzen Nonl-

Griechenlaiids III, 1). Tafel I-V. Berlin, G. Reimer.

VII, inf) S. 8. 19.

Holder, A.. Die Heichonauer Htnuhr/ni/feii, be-

schrieben und erläutert. I. Die Pergamcntlinndschriflen.

(Die Handscbrilten der grolshcrznglich hadischeii Hof-

nnd Landesbiblioihek in Kurlsrube. V.) Leipzig,

Tcubncr. IX, 642 S. 8. JC 20.

Mahaffy, P., The silver a^e of the preefc worhi.

Chicago, The Uuiversily of Chicago Press; London,

T. Fisher l'nwin. VII, 481 p. 8. $ 3.

Universililts- Kaleniler, deutscher, 70. Ans
gäbe. Winter -Semester l90ß/7. Hcransticgcbcn von
7'/(. Scl<eff*r und (i. Zieler. I. Die Universitäten

im Deutschen Reich. Leipzig, J. A. Barth. IV, 339
und XXIV S. 8 mit I Tabelle. M 2.

VeiulKortlidicr Hcd>l(i-iii: l'rol I>r. U. Ilrailicim. Frivdoinn.
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Verlag der Weidmanntohon Bnohhuidliuig in BerUa.

Griechische und lateinische Schulschriftsteiler.

Ciceros Rede über den Oberbefehl des
PnTnnoino '^«*hiil<>r erklärt von 0. Drenck*rumpeiub.

,,^,,„^ .jy,n„„.,«i,iT«k.or. Text
(30 S.) Anmerkungen. :•_»('• S. i

>;ob. (Vu
Die rwti/rN llemrrkHHijfH Html liuftfml ktiii'i'

auf Äu niitiumU M\ifi> lierfhrankl . »tn/u/« >/• ! /.i i/iii-«n//

»II rfcr Srhtilr Lfineruryn rtirfffi/rifftn irirtl. Dem Kommentitr
gtht Mrhtl rinrr kvtzru llH>ifnii>itir firfni» f.int lümleUumg
fDrauf, il r ilrn Srhill- »V" .' -hf tii»inri»rheH Krewnitmi', iltf d«r
l,'"'. :m Hi-Hii'lflf^i/: . .Ii. Miimti»rhr ISill unli-rrirbtrl.

Ciceros Rede für Murena. rkliirt von
U. Dmirkhuliii. < .Miiii».^u.Mii.ktor. h. Text. 41 S.)

Anmerkungen. ühi.'.. ur-li. l .*/

Uiem AuMi/nlu. itl /..l A .ImiHlhtii ilniinlmiilztii tri, <lif

der Pompfinna hfm-l: ilr mul v i: Iwi ilitutr hl nuih hirr

Htf Tvt Im ffOHzeu il-r « c. I'. ilulUr. In 'Im Kil.tui-

nutfnt enehlen mnlurlirh munrhr Itcmerk-Hia für h,, l',,-

maner abt/fiMg, rf/g für liitn Setumlaiier moHn •'<

TT,x«^ J-.»4-«« Aiiswiilil für iliii Scliiilucbiam li von
Merodotos. H. ii.nch suin.

1.41 S.l

•_H»s s.
: a.-l \ 11

•J .

\ n in i>r-

Erster Teil: Text. •

III ! r k II 11 ^ ( 11. H.

Zweiter Teil; Ti-xt. s.

k U U Ü I' tl. S. föf) S.)
.HV«n lltinr. Stein dir Stahl tln- .SihMlherwIotf um <•(««•«

rrrmArt, m grbrn Ihm mAm l'-nlf n-ie um äM SrkMmna
Utrwima hifrzH ilif vnttr Hrrtihli-imii/. Hei urlHrr AtuneafI
Auf rr Kii'h >•,.; ,1t t,i ,in.iftr, rl,, fi.iliiitkri, tt'iUn Iiih'^'h,

ifflttl J'lif'i'U /.'«.. ...i'ijh'l-' ..>.. I f>' f 't. h.rt/ Hit'l *'ti't> t^tti

Nick' '/« J* *t*niz*n uiiii M'ittti' fittr tutrtif/t'n HHiiMtfoi'n*, tn'M'it:

fi/i laut *h r l'trii'rnlirhkfii fir» AHlifTH zu n/.^Vw«.'

,.SÄ.M. imtUr f. Mh. i HUrrirhtmtHet.i

TTikMB Au.swulil für Weil Schulgebraudi von Hr.
IlQnUif K. l*. 8clial>«. Prof. am FritxiriaiW'WOTdM»

rhen nymnuaiiuB m Bmin.
Erster Teil: T«xt.& (IVxu 147 S.} lHU5.R«b. 1,90^«
ZumiterTeil :A n in « rkunge n.Zweite, erweiterte

Auflauf, .s. CJfHiS.) MitaTnf. I«I4. eeb. IJr^.H
^ih'f "fi ."fh '/f •.- 'i,. I, f V *'

'Z^'
tir .\ttKt'''tf\r umf ihr' in

kttttpf't r f '>•>'•-'
'Jf-'f '•'

, I
' ""V ** '" A ttm/t-n ilr ii tff-

irrrfft* H »\rhttiitianti, ittf>Aift ^. /(.Wu.-M'dt'tf */rV tfi-if/nff W ri-,r jt^n^f

p. ovidius Naso.
Ki>nii;l. < lyua,a,..iuiii In Hu'il.iir.

ErsterTeil : T i- x t. s. \ 1 1 u. l.VJS. jiKW -,1. l .00 it

Erster Teil: An III t-rk Uli •{eil. ,^. i'Ki >.

Zweiter Teil : T.- .\ t. s.
; \ 11 lu.-JKk^.j ItHj«. :.v.m. //

Zweiter Teil: A n iiK-rku ii^en. ^fit «uk iii riuii

vou Koiii. .s. ,274 .S., gfl». '-'.O*» .
if

.H'dArrwrf i'ri- fär dir mHtl'emt Klamm hälurrr Uhr-
atuhUtem hetllmmir mfe IVil d/riM-r neun Aumrahl hhk Of/d
itHr k'tii"» i; Af"^ fin'ffr iitm it'i* Vi t.i ...t.rf.h".*' ßt tuth'.ft.

Iit.-tr) <l,r _(..//'. flu' 'J..j:i( A'/f... „ I., I . .1 i..l:,i

ächtrtt n'ijr rrfi ,\hl/iN il' r M' ttii.i.'t-J.h.'M.H tlilfh /...hh. .r<vv» ./

yamteUf frii^littt, il, u lln. Im iiuf itt m J'ontum. tU ti l.itjH.mii,.,lf rn
•MNf lleroldrH Hl, Aunruhl ml ,/luckhi-h i/,!,.,,/], «. Di, mii iintfutui
ytelfi uuinffafln'ilrhn ANmirt'Kiiriit^ii m,Jt,.n n-i'ilfr imnifniUch
durrh di,' id/tmoliii/imrlie U'urlrrUti rutn/ . i„ i„

f,
,• i itulrini/rmlee

\'tr»ltiHd»ia nrmillrltt,' / Wim heii" linfJ /nr kliiiw. I'hilii.i

Ciceros Rede für Sestius. nl'"iärt'''vou

U. UreiifkliMhn. nvmuiigialdirektor. H. Text (7.S S.)

Anmerkungen. 71 ,s.} ittM. 1.4».»/

Auch tfirtu^ ,1 trit rf/n iler l*nm}>finmt urut ttrr

Htrht in ilru fi''initktttifa$ttf rtuf rirfifttf uwl »fttfr T'»* r-

m f~uutf f ri.i'"'i/tirfif n.

Ciceros tüntte .Rede gegen Verres.
Pflr Schttler erklärt von 0. Ürmekliaha, Oymm-
Ui-IHMktor. 8*. Ttxt (UI n. 84 S.) AmitriuiMM.
(Sa SJ lHqg. Geb. 1,40 M

Ciceros t)ato major über das Alter.
Fftr Schüler erklärt von 0. Drenckhahn, Oymn»-
•uidircktor. 8. Text lili u. 37S.: Anmerkungea.

19<)5. neh. (»..s*! jK-

PlofnTio :"'^g<iwälilte Dialoge. Erklärt voa Dr.
riUiLUUb Huna PttMUMt Ob«rlakrMr •» Oyanuta

iu Fli'ii'iVmrj;.

ErsterTeil: .\[iol()<:it'. Krit. -i Nebst Abs<liiii":.

niis un.lrrfti Solirifti-ü. Text. H. - Vu. 1H>
-rli. A II UM' r k II 11 u'f II. M. uW S.) ISINJ. l..'>i>.<'

Zweiter Teil: l'i.(tii';urii.>. Text. «. All u.7.'i<

geb. .\niin rkuiij;i"n. «. (.leS.) isiip*. l.Ü *'

-/*'•/' Kinn,.i,Htt\r int r,ir1frffli,'h ffftir^^itrt. Kr ffilil i'^''

zu ri,'J ri'M'h zu irr»ii/. riihf ,Mif t/uirr ItrKti nnlf^lMp hM*

•Siiriirhadimuch, und die u^f/ebcuen l'brfwftsuHgt» "-

:

geeAkkt gtflaflit.- (StMtdtr. f. O. OfWMtMMMi.)

C. Sallustius Crispus. E^e^"..^"!?:;
uuii eikliirt von llr. FiTdInnnd HolTnua.
l*rol«>iiiuir Hill lt>'iili;yn>nui>ium in (it iu

Text f*. W ill u. iJi,') S. iH'jy. ;:.-l.. l.l'» i.

Anmerkungen. '<. -l.'ü IMin. n-
li. l,tV'

./•irr Kommenlur i*l, Ktr er für SdMtr wtn muh.
MMtar, giemtleh iuhAummMj fno 4m MtfMrm l>r»r^-

Bogern »Urktr dp Ar Tut täbtL*

fMMtr. f, 4. flfywNMAiliMN*.

m
-f.

ab aoMMU dlvl AaA:iMtl. Ruch I

i.aCllUo| unrl II. Für ileu Gebniiiclj lU-r SchüliT

erklärt von lM>onr Atidrej^i'n. Text. s. <<o gtb

Aamerkungen. s. ,">;3 s. 1n;'7. 1,40 '

• Ion Vfiftieufuilfi,! h'/ni/n, ,it,ii' kniiii ./irj« mit gutem (rr-

\f Jmf^ er ei», .'.i . t.lfit.'h e,Mfif»l,iUrief, lledürfM

I
WixJuiHschr. f. kUu». I'bilalogie,

Tacitus Germania. Irkiärt 'v^n' <;e«rg

vou Kobilintikl, Oberiehrer an KttaigL WilbtlM'
(iymruiiiinii in Kifiii(|r8h<'r^ i. Pr.

Text ^. i'-NS. mit 1 Kiirtf. liXil. •.-.•b. tio Pf.

Anmerkungen, s. Iiki s. liKil. (^'i>i>. l."J»> ^
.l,-h ^"n f'

hI til., i'^, iltff. 'hlfm ,iifM Aunlßitl,,. ihre» y.u'fi

trfiitt, Ii III'.' t't-ilfilif" rii >.f i ,fri,i t.*'*,H '1,-t' lirrhumtii

IH heri'", ! .! If i'.t, , HV/.-. ih,*ifii'h 1111,1 tiülztirjl „etH iti'it/.*

{ti. AndirttH in den JiihnssOrriehteu d. pkil. Vrrtüu.y

Thukydides.
Aii-w;i'ii fnr iti'ii SclmlgebiaiMk
von Hciiiricli Stein.

Erster Teil: Text. 8. (VI u. .S.; jjel). An
inerkunpi n. s. (»i S.) IHÖ». J "

Zwelttr Teil: Text, s 1:5« S.) gab. Anm- r

kungcn. 8. (ins.; IS'.H!. l.sn.v

.W'tder nn der j/ansrn Autimlil ""'i -i« < /l.A<i j

de» eiuzelHtH in Teftgultitlunif und ,\niii, riuiiiim ,lur!tt rrr

i,t,indiurrtrt.i»e eieta» «lUZti^rlz, n trin. I'lu-nilf mi,ht i >

elirr finden uud eltlktttn Hand und ytmiHdeiu fMidü;r^ii'''Srn

VHetle iMveMMtr." (Ogmtmui»'»

Verdis AneiS. kürzt uu.l erklärt von Ur
l'liUl Ib'Utickl', I'r..lL.SHtir um lliinilioMt - ( ;i,nii>»»iiini

III II* 1 Uli.

ErsterTeil: 1. i u 1 'i t u np u. Text. s. ;.\lll u.

17(i ISii.'i. geb. 1..V»

Zweiter Teil: .\ mm rkiinfr<'ii f<. (•.'.'>() .'^.) l!^*-'-

<;eb. -J.'-D .

*'

./.> i'jnf dem lleruHtfithrr gt'.HHfien, die uekäuMm u»d iultr-

eamtMleMte» Partim der DHMung MirgwaBH/NrflW. eh duni
l urzr, idier iMneude ChenrhrlfteH SH Ktmiseblmtn und «
/.ii*i%)ut>n iilmitit z"'."h,ri ii,,i iiii^'fr iiiifittfil S'titiii.N ''»rTÄ

•/ifiiiil' liihiill-iii.i/iii-.ii hl rzii'l-lf, II- liTi /i. 1. f!-,- IlVr*-

ttuktit i/il dl I' hi'.jiKi' iii'i >'. ifimrr int mit nufin:nir,t^n>iii'^i''

Itiirf/fittl uiiii i/ini'^.r Sii,lii,iinlniii beartteilei.'

' .\ii,l,l. Illiilhi- f. hüh. t'nlemeklmiMitiille».;

Verlag der WadmaniiMhen BuehbaotUung, Betlia &W. Drude T<m Leoobard Sunioii Nt. BeriiaSW.

Digitized by Copgl



WOCHENSCUIUFT

etNERAL LIBRARY,
INV.OPMICH.
*0V 1«

rOB

KLASSISCHE PHILOLOGIE

Im hMiab»
tlirch tlU

Backk>*dlant«D

u4 PotUuiUr.

H8iUUS(rSa£BSN VON

GEORG ANDllESEN, HANS DKAHEIM
UND

FRANZ HÄRDER.
22K. Jahrgang. Berlin, 31. OktoW. 190C Nt.44.

Jimwifn- und Auialgm:
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moll)
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llkto. I>enU«ti von K. Froko>ch (Bartbolomae)
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I (BHrtholöiMa)

&8s*ek
•)

tat ItoHB» VattUlwatw (J.

H.Bolkati«iB, Sa

lltH

llUö

1195

1106

1107

Florile^inm t>a t ri a tionm, digeiwit O. liiiiigchen.
VI. Titrttilliuni AiK)liiif<'tici roiccruio nov» (.1. DriUeke) 120O

Aw.»ztj;f^. JtcrlintT phii<)lo(^iB4'ln» Wurltinuii ltritt äi. — Nt'no
Lihilolosisohe Kundacbau ÜU. — Kevue des etuiiee grecqaea
XVIII, U. — B«vae numiamatiqo« 1900, II 190B

Rtzemtüm - Vmttkhn/* 1905

Mitteitungen: J. Tolkiehn, Zar Xll. Heroide Ovidap —
Vuu der Ära PaelBi — Nekropole bei Teano. — Al^
phdairiaeha AMtodalvi« bai Mosla (SiiOiMU IS»

FcMdekiiii mm

DiwrtiliBBWi ttni

tttMudoiiMBeinyian «n 4ia WcidwaBitohe BaeUmdlnac, Berlli SW^ Zinaierstr. M, wolleu.

RoBeDBlonen and Aiuelicoo.

Htven D. Braekett, Temporal clauscs in Hcro-
«Jotas. ProceeJings uf tbe American Acadcmy of

arts aud sciences. Vol. XLI do. 8 Jul; 1905.

8. 171—S8S.

Der Vorf. will die Tatsachen 'concerning the

Ilse of temporal olaiises in Herodotns' und auf

gruud derselbeu die allgemeiueu Prinzipien ihres

Gebnoidbe bei Herodot fettatelleD, dann ^eie

I^inripien för die Textgestaltung dieses Schrift-

stellers nutzbar inacheu (S. 171). Seinen Stoff

beliaudelt er von fünf Gesicbtspankten aus: mood,

teoae, the oharacter of Um aetion ae expressed

by übe tetue-ctein, emqimettOBe» order of elauei

(S. 174). Meist nnterschoidet er noch A. Ante-

cedeut and ( 'ontemporaneous Action und B. Sub-

8K<^ueut Actiou. Aucb gelegeutlicbe Exkurse feh-

len oioht wie 8. 181—188 «be Uae of 8. 196

— 1!)'J Od Certain Forms of yiyofutt.

Da der Verf. in der Fachliteratur, auch der

deutschen, wohlbewandert ist, Sorgfalt der Beob-

aehtong nnd kburea Urteil baiitat, ao baban wir

eine gute gramtuatisebe Arbeit bekommen.

Wie stehVa aber mit dam Gawinn Ar die Text-
kritik?

Betrachten wir einmal aein Verfahren an

«i^[an BenpialaD. II 121 < aobraibt Kallanbaig

Unm. Ifadvig woUta in in Sit andern; ßr.

stellt ?. 175 als liier an/iinehraende Bedeutung

vou 6ti fest 'iu that' oder 'thereiu tbat', ein sol-

cher Gebrauch vou 6tt ist bei Herodot kaum ea

belegen, dagegen baban mabrara Patttllalitallan

wie 7, 20 nnd 9, 75 Stt. Er. schliefst daher *if

auy change is to be made, I wonld' ohange the

foUowiug Uli to Ott'.

4, 42 dnhttftiffe 0oiptituf mfitaf irlatoei, ip-

TftXdfitvoi ic 10 OTT(TW di 'HQaxXinv Ct^uittv di.'x

Alyiixiov aTnxvitaitui. Wenn ür. (S. 179) sagt,

fast alle Heran^bar nad fi^immentatoran Utttan

hier Im; flUadblieb ala Konjnaktion gafiüst, so ist

Stein aosanaebmeu, iu deaaen arkläreuder Ausgabe

ansdrSckUch steht '^m? hier ndv." Dennoch tut

ür. wobl darau, die Stelle uusfübrlicb zu be-

apreeben, nnd seine Erttrtarnng ist so IlbarMDgand,

dafs wir die Parallelen aus Xenophons Anabasis

(S. 181) ajHM ftijdft als, Sna gar niebt

brauchten.

1, 196 ai nuQ&ivo» ftvtUnn yapmv
ü)Qatm . . . iadytaxoi'. Br. (S. 184. 185) weist

nach, ilufs die von Bähr und Kühner beigebrachten

Parallelen für tüg äy c. opt. unserer Stelle nicht

ähnlich sind, dafs Herodot tis und 8*t»s mit dem
Optativ ohne oft ganng varlnndat, mit Sif nnr

hier. So weit wird man dnrentandaii .ado. Seine
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eifi^eue Verbesseniug aber ist nicht einfach genng.

Von Steina Vorschlag o<fat ahl naqi^ivot ytvolato

ausgehend, nimmt er aU uri^prihigliche Lesung an:

tai; Saat di, naq^ivoi ytpotaio, bei Hcrodot be-

zeicbDe vaog dij 'a certain nomber or quantity' Tgl.

1, 157. 160; 2, 103: 3, 52. 15i); 4, 151. JU sei

mit AN vertauscht und ug Saat av wieder mit

iog av uaat, eudlich uei Saat (unter Einfluls des

vorausgehenden tag) zu tii gekürzt worden.

Indessen, wenn mau dem Verf. auch nicht

überalt beistimmen wird, eins ist sieber: die gründ-

liche Dod gelehrte, dabei ruhige und sachliche

Erörternog wird ihren Eindruck auf niemand ver-

fohlen, und in dieser Anregung, nicht in etwa ge-

wonnenen neueu Resultaten, liegt ro. K. der Haupt-

wert der kleineu Schrift.

Liegnitz. Wilb. Oemoll.

Carl D. Back, Professor des Sanskrit and der ver-

pleicheuden Spracliwissensehafi un der Universität

ChicatfO, Elemeutarbuch der Uskisch-umbriscben

Dialekte. Deutsch von E. Frokoscli. (Samm-
lung iudocermanischer Lolirbücher, hcrausfr. von

Dr. H. Hirt. 1. Reihe. Grammatiken. 7.) Heidel-

berg 1905, C. Winter. XII u. 235 S. 8". JC 4.80.

Eine Verkürzung der 'Grammar of Oscun and

Urabrian', die ich in No. 2'2 dieses Jahrganges

besprochen habe; ich kann mich begnügen, darauf

zu verweisen. Die Verkürzung (von 352 auf 2;'l5

Seiten) ist 'hauptsiichlich durch Verminderung der

Beispiele in der Lautlehre und durch Weglassung

^ der Wortbildungälehre und minder wichtiger Au-

merkuugen' erreicht worden. Ich wiederhole mei-

nen oben ausgesprochenen Wunsch, dafs es dem
Verfaaser bescliieden sein möge, das Tuteresse für

das Oskiscbe und Umbrische auch im Kreise der

Philologie- Studierenden zu erwecken oder zu er-

weitern. Bequem genug hat er es ihnen ja jetzt

gemacht.

Giefsen. Bartholomae.

ErnoQt, A., Le Parier de Pr^neste d'apri^s les

Inscriptions. Paris 1905, Librairie fimilc Bouillon.

63 S. gr. 8" 4 frcs. (Extrait de la Sociale de

Linguistiqae de Paris, Tome XIIL)

Eine dankenswerte, von Verständnis und Ge-

schick zeugende Arbeit. Znuäcbst werden die

pracuistiuischeu Inschriften gegeben, dann die

wenigen — fünf — bei lateinischen Schriftstellern

aufgclübrteu praene.stinischen Wörter. Daran
|

schlielseu sich Bemerkungen über das Alphabet

und über die Schreibung, insbesondere über 'la

Bjncope apparuute de certaiues vojelles daus '

r^critnre', z. B. in PTRONIO. DIESPTR, LVB.S

(lut. liiben»), wobei mit Recht geltend geroaclit

wird, dafs es sich nur um eiue 'Omission gra-

phique' handle, die ihr Vorbild in der Schreib-

weise der älteren ctruskischeu luscliriften habe,

wo z. B. El%»utrf. als Wiedergabe von AKttai'd^i

dient. Es folgen alsdann die Laut- und die For-

menlehre. Die Ansfrihruugen über die Entwick-

lung der indogermanischen Mediac aspiratae ia

den 'dialectes ruraux du latiu' — anlautend idg.

yli- = /-, aber lat. A-, anderseits anlautend idg.

hh- und dh- = /«-, aber lat. /- — verdienen be-

sondere Beachtung. Eiu 'Index alphabetique des

mots diaieotaux' bildet den Sclilufs.

G i e fs e u . Bartholomae.

Hermann B. 0. Speck, Cntilina im Drama der

Weltliteratur. Ein Beitrag zur vergleichenden

Stoffgescliichle des Römcrdrnmas. Leipzig 190C,

Max Hesse, (ßresiaiier Beitrüge zur Literalur-

gescLichte bemusg. von 3Iux Kocii und Gregor

Sarrazin.) 99 S. gr, 8°. Ji 2,50.

Verf. gibt eine im ganzen mit gutem Urteil

gcechriebonc l^bersicht über die Behandlung des

Catilina-Stoffes in der dramatischen Literatur von

Westeuropa; ausgehend von der — übrigens

schwerlich richtigen — Ausicht, dals der geschicht-

liche Catilina der neuesten Forschung nicht mehr

sei als eiu 'Desperado, der nichts zu verlieren,

aber alles zu gewinnen hatte', versnobt er nach-

zuweisen, dafs 'das 17. Jahrhundert mit seinen

Verbrecliertragödieu die dem Stoffe kongeniale

Epoche' ist. Ben Jonsons Drama (Itill) ist ihm

die 'klassische Behandlung' des Thema», mit deren

Grundcharakter die jüngste bedeutende Catilina-

tragödie, die Adolf Bartels mit uuter dem Ein-

flüsse Nietzsches im J. lt$92 geschaffen hat, in

wesentlichen Zügen übereinstimmt. Der Gegen-

satz von Crebillons — doch wohl mehr, als Speck

aunimmt, bewui'st revolutionärem - 'Catilina

(1722—1748 gedichtet) und Voltaires den Cicero

einseitig verherrlichendem Lehrdrama 'Rome »au-

vee' ist gut dargestellt, von mehreren Schuldramea

des 17. und IM. Jahrhunderts werden interes»ante

Auszüge und Charakteri»tikeu gegeben, ebenso ist

Casti-Salieris Catilinaoper (1792) mit ihrer paro-

disch-satirischen Tendenz gut gekennzeichnet. Zn

der Phantastik des Dumns-Maquetschen Cutilinii

vom .J. 1848 bildet Ferdinand Küruberger^ Dich-

tung aU das 'typische Catilinadrama der Revo-

lutionszeit' das ungleich wertvollere Gegenstück,

dessen innere Bedentnii;: Speck viel'eicht noch

mehr betonen würde, wenn er von dem geschieht-
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Kdieii OntiliDB nieht die oben «rwähot« ai^iMtige
|

Auffassung liiitte. Treffend stellt der Verf. zu
j

Ibüenä Jugeudwerk, ia dem das Geschichtliche

gauz hinter der Grundidee dea 'Kampfes swiscbeQ

Kimft noi Streben* sorBcktritt, mehrere Catilina-

dramen in Gegenwti, die gmos nnter dem Einflnfs

<!es Hi.stor'iHtnus der letzten Jahrzehnte des 19. J<tbr-

huaderta atebeu aud deren bezeichueudater \'er-

treter Bettölis aomerkaugereicher ^Catiliua' aus

der Zeit «m IS70 iet. Allee in allem eis leeens-

murterBmtng SU der stoffgeschichtlicheo Forschuug

im iill^eineineu und zu dem Theinn 'Catiliuu' im

W ttodel der Jahrhunderte' im besouderen, aus dem
audi fBr die Geeehiebte der AltertviuwiMeDMihaft

und des Portlebens der Antik« maDehea bnmeb>
bare Material v.a eutnehmeo ist.

• Praokfort a. M. Jalias Ziehen.

Hsinrich Bolkestein. De colonatu Romano eius-

que origine. Inauguraldissertation. Auisterdam

1906. traa Looy. XV a. 192 8. 8».

Der Ursprung des spatrttmisehan Colooats, d. b.

de^ persSnlieb freien, ab«r an die Scholle gefessel-

ten liauernstaudes, der znra ersten M;ile von ^^a-

vignj im J. iS22 zum (iegenstande einer eindrin-

genden Dantellung gemadit wurde («iedarabge-

draekt V«tm, Bebr. II 8. 1 ft), bt amidem «nn

LieblingBthenia gelehrter Fonehong' geworden; in

zahlreich Oll Schriften und AnfsStsen hat mau sich

bemüht, ihu aufzuklären und die verschiedensten

Teraaebe gemaebt, die Frage oaeh der Eotetebnng

dieser so nnrömisohen Einrichtung zu beantworten.

Die Entdeckung einer bisher unbekannten kaiser-

lichen Konstitution des Codex Theodosianus, die

Anffindang mehrerer umfiingreiobeo Imebriften in

Afrika, znletst die Sgyptiieben Papjri beben aaeh»

einander immer iienc Anregungen gegeben, die

bisher gewonnenen Resultate zu revidieren und

neue Lösangen des Problema zu versuchen. Eine

allerseits befiriedigende Antwort ist bisber niebt

gegeben nad kann aaeb, wie Mommsen treffend

ausgeführt hat, nur in gröfserem Znaammenhange

gegeben werden. Deuu 'die Frage greift weit

über den Colonat binans and mafs vielmebr dahin

gestellt werden, wie and wann in dea Gilden, bei

den Snbalternbeamten, im Heerwesen, im Decn-

riooat, fiberhaopt bei allen denjenigen Diensten,

welehe Psiaonen der niebt beronreebteten Stünde

dem Gemeinwesen direkt oder indirekt leisten, die

dauernde nnd erbliche Verpflichtung aa die Stelle

der freiwilligen oder doch seitlich besebrSukteD

Leistung getreten ist'.

I
Wenn nan ein AnAnger, nnbekSmnsert ' am

j

diese Warnung des Altmeisterü, e:i unternimmt,

die so viel behandelte Frage doch wieder losgelöst

aus dem grofaen staatsreobtlicheu Zosammenhuuge
Ott aenem an behaadeln, so ist das ein Wagni^
dem man mit einem gewissen Zweifei nnd Müs-
trauen eutgegeusiebt. Um so mehr mufs an-

erkannt werden, difs es dem Vf. gclnugen ist,

nicht nur dcu Gegenstand klar, geschickt und an-

mntig daranstellen, alle eiasehli^pgen Fragea be>

sonnen and zumeist aoeh richtig zu beurteilea,

sondern auch durch fleifaige Lektüre das Quellen-

material zu vermehren und die üutersuchnng in

maneher Beriebnag an fftrdem.

Die Schrift zerfiUlt in drei Kapitel. Im ersten

wird der Colnnut auf Grund der Constitutioneu

des tbeodosischeu und jiistinianischeu Codex dar-

gestellt. Im zweiten wird der Nachweis erbracht,

dafo ia dem asten naefaehristlieben Jabrbnndert

der freie Bauernstand im rönusoheo Beiche and

zumal in Italien mit nicbten, wie so vielfach be-

hauptet wird, untergegangen war, sondern daTs

sieb neben den berSchtigteo Latübadiea, die naeb

dem AuBspruohe des PUnias Italien za Grunde

gerichtet haben, noch immer die Kleinwirtschaft

iu ganz ansehnlichem Umfange behauptete. Das

hat alierdiags Hmmnsen aAon vor vielen Jahren

aa der Hand der Alimenteninsehriflen gezeigt,

und ich habe in einer dem Vf. nnbekannt ge-

bliebenen Untersuchung ('i^khiveu und Colonen',

Festschrift für Vahleu, 1901) versucht, dasselbe

aas den Bsehtsqnellen an erweisen. Sebon die

bekannte Vorschrift, dalb Mfiadelgelder in erster

Linie iu GrundstSckeu anzulegen seien (Pernice

Ztschr. der Savignj- Stiftung, XIX, 189ö, S. 123.

Petralyeki Einkommen Bd. 2 8. 187), wtirde bin-

reichen, nm diese Tatsache sicherzustellen. Aber

die Inschriften und die Pandekten, die 'Bronnen

der Kunde wirklichen römischen Lebens', wie sie

Mommsen so schön genannt hat, fliefseu unserem

Vf. spirlieher, ab die Qaellen der Literator, die

er desto grfiudlioher ausgeschöpft bat; nud bisr

sind seine reichlichen Nachweise von nicht za

onterschätzendem Werte. Darch dieses Verdienst

werden denn aaeb manebe IrrtSmer aufgewogen,

wie die verfehlten Auslegungen der kaiserlichen

Erlasse Cod. Th. 9, 4, 3 und «'od. Just. 3. 'iR. 11

auf S. 76 Q. 77, oder die willkürliche Beziehung

der wiederholten Verbote der Anwendung von

Geltendmaohnag des paetnm de iagredieodo anf

die Grofsgrundbesitzer (s. darüber Mitteis, Reichs-

recht S. 452 fg.). Das Ver^itändnis der schwülsti-

gen Sprache der apütkaiaerliehen Constitutionen
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ist ja für deu mit der Juristeusprache nicht ver-

traoten Leser nifht ganz leicht; aber dafs p.rliihere

Wor Geriebt briugen' heifat, kauu mau iu jedem

WSrtorbneh des JnriitoDlatetin, i. B. dem be*

kunnteu vuu Heiiiuauu, finden.

Wühreud wir deu beiden ersten Kapiteln Bei-

fall zollen kouoteu, müsseo wir uns dem dritten

gegenfiber, in welehem der LrspruDg des Colonats

aaebgeiriesen werden soll, im allgemeiuen ab-

lehnend Terlialteu. Vf. kommt hier über seine

Vorgänger nicht binans; das wäre einer so langen

Reihe ansgeMiebmter Fonehw gqjniQber— nuui

denke nnr an Xamen wie Savigoy, C. Th. Znmpt,

Unschke, Rodbertus, Mommsen, Fnstel de Con-

langes, Seeck — vielleicht noch keine Schande.

Aber überflüssig war es, alte llSrchen wieder aaf*

sQtSeeben, eo f. B. daf« CMqiimII« I 7 von Frohn-

diensten freier Pachter rede ('ntuiriu.^ tipu.'< ex'njdi

quam peiislouf»'), denen dann nach Aussage desselben

Columella (II U, 17) bei solchen Frohnarbeiten das

ESHen rom Ontebofo gebnieht worden aein soll.

Dai ist erst kürzlich wieder iu der verständigen

Schrift von Gummeriis: 'der röm. Outsbetrieb', die

allerdings unserem Vf. noch nicht bekannt sein

konnte, kkr gestelll worden. Noeh rinl Ober-

flüssiger war der Versnch, die bistoriieb« Unt^r-

snniiung durch Zutaten uns dem Gedankenkreise

der äozialtsteu uud ihueu geisieaverwaudter

NstionalOkonomtn aelimaekbaftar an maeben. Ee

ist govifil (Br den Historiker notwendig, an den

Strömungen und Ideen der (Jegenwart nicht vor-

überzugehen uud aus der Zeit des Lebeus die Zeit

der Vergangenheit rentehen so lernen. Aber

hSten soll er sich davor, der Herren eigenen Geist,

in dem die Zeiten sich bespiegeln, für deu Geist

der Zeiten zu halteu; die tendenziösen Geschiohts-

verdrebnngen moderner VolkibeglBokair gebOran

in eine Uutersvohnng, die der Erftwecbang der

Wahrheit dienen und ernsthaft genommen werden

will, nicht hinein. Mit der sogenannten 'Fabrik-

hörigkeit' oder gar mit der prenfiiiaehen Oeninde»

Ordnung hat der rümiache Colouat nicht das ge-

ringste gemein. Jeder Fabrikarbeiter, jede [^ienst-

magd kann monatlich, ja wöchentlich die Stellung

weebaeln, ohne dadoreh mit der Reehtaordunng

in Kollision zu geraten. Wenn diese Volk^klassen

(Iiis Glück des Lebens iu beständigem Wechsel

der Beschäftigung sehen, wie ihueu das von ihren

FBhrern forgesehwatst ond natOrlieb blindlings

geglaubt wird, so befinden sie sich im kapitalisti-

schen Staate in einem wahren Kldorado. Sie

haben es in dieser Beziebnug viel besser, als die

OfBaiore und Beamten, die ei oft fiber sieh nehmen

müssen uud geduldig ertragen, dals sie eiuMeusehen-

uiter und darüber liinaii-» in derselben Stellnt.i: ninl

an demselben Orte verbleiben. Es ist sehr die

Frage, ob der eogenanntn ZnhvnflKtaat «einen

Untertanen die gleiche Freiheit des fortwährendeo

StcllungswechseiH gewähren würde. Wenn Vf. nach

einer Parallele der 2^euseit zum römiseben Culooat

«achte, 80 war eine aolohe alterdinge ra finden,

uud awar in der maeiaehen Leibeigeaeebaft. Dem
Lrspmng ist dem des römischen Colonats sehr

ähulich, und es ist zu verwundern, dals man noch

nidit Toraucht hat, die durch eiu gründliches

Stndinm der Geiohiehta' der Leibeigenaehaft sa

erzielenden firkenntuisse für die .^ufhellnng des

Dunkels, das z. T. immer noch über die Anfänge

des CSolonats ausgebreitet ist, zu verwerten.

B. nblnr.

Florilejfium patristicnm ili^-essit vertit arlnoluvit

Gerardus Kanscheu. Fusc. VI: Tertalliaai

A|toloiietl«i reeenaio nora. Bonnae anmptibe»

P Ilanstein HCHVI. • US 8. 8*. 1.80, eart

In dem ?orliegend«n atattliehen Faaeiettbis

seines^ rüstig georderten Florilegiom patristiena

bietet Rauschen eine seinem Lehrer Franz BBche-

ler zum 70. Geburtstage dargebrachte neue, von

allen bisherigen Ausgaben durch die sorgfältigste

Verwertong der beaten Ha., den ron ihm aelbit

im vorigen Jahre an Ort und Stelle TerglicheDen

Cod. Paris l(i2;^ (saec. X) sich erheblich und zwar

vorteilhaft unterscheidende Ausgabe der berubmte-

aten, Tielgoleaenen
, ja frUhieitig ins Grieehiseli«

übersetzten Schrift des Tertullianus, des Apole-

geticum vom Jahre U»7. Von der Mimlorwertig-

keit der übrigen drei Pariser Uss. (lat. IGüOA

aaee. XII. 1689 aMO. XIII, S6I6 gOM)hr. i, J. 1499

hatte Elausoheu glolMiicitig Otlegenbeit aieb per-

sönlich zu überzeugen. Dagegeu verglich er ein-

gebend und in Mui'se auf der üuiversitätsbibliothek

an Bonn die dem Altar naeh dem Cod. Paria. 1623

um nächsten kommende, einat in P. PithoeoV

(t l.'ififi) Besitz gewesene und jetzt der Stadl

Montpellier gehörige Us., den Cod. H 54 (saee. Xlk

nieht minder eingehend die erhaltenen BmehitQeke

des im übrigen verloren gegangenen, beacbteti»-

werten ("od. Fuhlensis, dessen Schreiber, wie Hitu-

schen durch genaue Untersuchungen ermittelt bat,

a. Z. eine beeaere Vovlage, «la all« nna «rbalteiieo

Hm., benutzte, deren Text er aber oft nach eige-

nem, auf leichteres Verständuis abzielendem E""'

messen willkürlich zu ändern sich erlaubte. l>^^^'

terw Omatand hat begreiflicherweise dem fleranf
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geber das Urteil vielfach nicht naerheblieh W>
schwert. Kr selbst aber hat auch anderen ta

einem selbstüudigeu Urteil za gelaogeu dadurch

die MSgliebkeit gegebeo, dafs er, mit Amnahiiie

der offenkondig weitlo«eB, ftlle von ihm nicht in

den Text aufgenommeiioti Lesarten des Cod. Fuld.

in der adnotatio critica rcrzeichneto. Von der

iarMnn Einrichtung der Ausgabe, die von der

philologiseheii Sorgfiüt und BiBioaoenheit des

Heransgebers wiederum schönes Zeugnis ablegt,

brauche ich an dieser Stelle nicht noch einmal

zu reden; ich kann dafQr auf meiue Auzeigcu der

früheren Mttdeh«n dw Flor, patrisi, heeoBden
dt'i beiden leteten T«rir«iaan. Dagegen verdient

hervorgehoben zu werden, dafs es Rausnlien ge-

hiDgeu ist, iu der Inhaltsübersicht der iSchrift

(S. 3) damh genane Beacbtoug der eigenen Au-
dentongen de« TertnlHftuat giÄftere Klarheit in

erreichen und dem Leser eine tiefere Einsicht in

den Aufbau der Schrift zu vermitteln, als dies

z. B. bei Kellner (i. s. Übers. Kempten, S. 19 f.),

Ebert (Allg. GeMh. der Lit. dee Mittelaltere I>,

Leipzig 1889, S. 41 f.) und Bardenhewer (Gesch.

der altkirchl. Lit. II. Freiburg 1903, 1^. H.'.S f ) <ier

Fall ist. Die anch beute noch von vielen für un-

entiohieden gehaltene Frage, oh Mintidne den

Tertallianns, oder dieier jenen benutzt hat, wird

von Raaschea nnr gestreift. Kr fuhrt anch hier,

worauf ich in raeinen Anzeigen der früheren Ründ-

chen des Flor, patrist. wiederholt mit einer ge-

wiawn Yerwnndoning anfinorlnam machte, nur die

jüngsten Forscher an, während die ältereni wekhe
die streitige Fratze, nach meiner \ berzengnnf^

wenigstens, oft schon vollständig befriediguud er-

klSrt hatten, gar nicht einmal erw&hnt werden.

Als Vertreter der ersteren Ansicht, dafs Miuucius

von Tertullianns altliänf^ijj sei, fuhrt er Masscbieau,

K. J. Neomann und Hurnack au, uud dieseu schlielkt

er selbst sich au, als Vertreter der anderen, Ter*

taUianns* AbhSogigkeit von Minneios behauptenden,

Bardenhewer, Krüger und Schanz. FOr diese An-

sieht trat ich seihet längst vor den genannten,

fichuu 1881 iu meiuer Schrift 'Der Brief an

I)iognetos' (Leipzig, Barth) 8. 133 f. ein. Ebert

BcliieiT mir damals uud scheint mir auch heute

noch iu sehier Schrift 'Tcrtnllians A'erhältnis zu

Minocias Felix' (Leipzig 18ti8, S. Uirzel) überzeu>

gend naehgewlewn sn haben, dafi nnd in welober

Weise TertnlUanns in seinem Apologetieom den

'Octavins' des Miuucius Felix benutzt hat. Li

geriidoii Widerspruch mit Eberts Ansicht trat

Rchou damals E. Klulämauu, der seineu Zweifel au

der Biehtigkeit des von jenem gelieferten Nadi«

weises der Benutzung den Miniicia* Felix durch

TertulliauHs bei Geleprcnhcit einer Anzeige von

Hauschilds Schrift 'Grundsätze uud Mitlei der

Wortbildung bei TertnUiaa* in der Jenaer Lit. Ztg.

1878, No. 4, S. 56f. ansgesproebeo bat. Brief-

licher Mitteilung zufolge gründete er seine ab-

weichende Ansicht, der übrigens auch U. liönsch

zustimmte, auf die mafsgebende Stelle des Apolo-

getienm (Kap. 25. 26), die sriner üheraengnng

nach von Ebert faUch aufgelegt i^ei. Ich kann

dem ebenso wenlf; beipflichten, als den Äusfiih-

ruugeu Härtels, welcher früher schon in der Zt^cbr.

f. d. Seterr. Gymn. 1869, S. 348—368 Eberts Er*

gebuis augefochten hat. Dombart hat nach mei-

nem Dafürhalten auch hierin durchaus das Rich-

tige getroffen, wenn er in seiner Übersetzung des

*Oetanna* des ICinneins Felix 8. 8 Anm. 3 von

Härtel sagt: *Es gelingt diesem an einigen wieh>

tigin Stellen nachzuweisen, dafs Tertniliau den

.Minucins nicht so flüchtig und ungeschickt be-

nutzt hat, als Ebert glaubte,' dafä er ihn aber

Sberhaupt henntst hat« das wird naeh der Onter-

suchuug Eberts trotzdem fe.ststehou. .\udk Härtel

behauptet übrigens nicht etwa, dals das umge-

kehrte Verhältnis stattgefunden und Miuucius den

Tertnllian ausgeschrieben habe, sondern seiet Ar
beide als Original eine Yerloren gegangene iltoo

Apologie in lateinischer Sprache voraus. Ehe man

aber zu einer solchen schwer zu kontrollierenden

Hypothese seine Zuflucht nimmt, müfste Ebert

doch Tollstindiger widerlegt sein'. Ebert hat be-

kanntlich das Ergebnis seiner Abhandlung vom
,Iahre 1808 in seine 'Geschiclite der Literatur des

Mittelalters im Abeudlande' Bd. I (Leipzig 1874),

8. 25 aafgenommen und demgemäfs Hinueios Felix

au die SpitM des dhristlioh- lateinischen Schrift-

tums gestellt. — Wenn übrigens Papst Piu.s X.,

iu seinem nach Kiupfung der ersten fünf Biind-

chou des Florilegium patristieom - an Bauschen

gerichteten, diesem nnd seinen Werke in katho-

lischen Kreisen uatürlich höchst forderlichen

Dankesschreiben (in Ubersetzung auf dem Um-
schlag von Fase. VI), dessen ihm vou kundiger

Seite schon vorher empfohlenen Fleift nnd Oelehr-

sarakeit nunmehr in seiuen, wie er sagt, *dnreh

Wissen und gesundes Urteil hervorragenden

Schriften' selbst zu erkenucn die Freude bat, so

ist dieses Lob, was ihm bei einer erstmaligen

Dorehsieht entgangen sein dfirfte, eigentlicb eine

kaum je von Rom her vernommene Anerkennnng

Haruacks uud auderer hervormt^etider protestan-

. tischer Forscher, deren Ansichten uud Ergebnissen

' Bauschen, wje ieh eben erst und iirttber bereits
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mehrfach l>cr?org«hobeD, itt ao fielen Ffilleo Ober-

zeugt gefolgt ist,

Wftndebek. Jekesaet firlMke.

AiMBttge «lu KttItMtblifUHi.

Berliner philologisclie Woebensebrift 36

(8. September 1906).

8. 1150 r. 0. Ammon, Qaintfliao. instit. or.

XI 2. ! I l!s ist zu lesen: Artem auletn inenn iiac

prinius ostcndis&e dicitur SinioDides Cias. Yui^ata

bbnls est.

Nene philologische Randschan 20 (6. Oktober

1906).

S. 457—459. F. Bncberer, Klassische Bemi

nittenien bei Sebiller. In dieser Nachlese m Btem
plingers Arbeit in den Blättorii f. d. Gymnasialwesen

41 [l905j S. 3U5ff. fahrt Huiherer ein« Itetlie vuii

Steilen an, die Schiller in Anlehnung an antike

Autoren gestaltet hat; es koinmcn in Betracht LiTios,

PInlnrcli, Horaz, Sophokles und Euripidcs.

Uevue des ctudes grecques. Tome XVllI. No. 81.

Jnlllet-Oetobre 1905.

S, 1 XXXVIII I'iutie admiiiistmtivp. Darin ist

ctitliultiii tlie Ans|iraclio viwi Pnul Guirniid mit dvn

Nckroldb'cn für Pool Taiinorv. Walion, Gaillaunie, den

Amerikaner SticknejTy Faul Olachant, Wäscher, Milia-

rakis n. a. ra. An. Hanfette i^ibt in dem Bapport

Ober die Arbeite« und I'r. isLrwerliun^'eii des Jahres

1904—1905 gediegene Würdigungen des Buches von

Gkta, *La Solidarit« de la fttmiUe dana le droit cri-

minel de la Gr^ce' und dos Btielies von Loloy über

die grieclnsche Musik (Aristux^ue de Tarente et la

Masiqne <li 1 antiqiiite), Ober Pallia* UbttObersetzung,

aber Vendr>es 'Trait^ d'aecentnatiun greciine', Cba-

pots 'La profince romuine procunsulaire d'Asie'. -

S. 295 — 299. Th^tkdore Ueinnch, Un fragmcnt

nouveoa d'Alcie. Reinacb erkUkrt die auf zwei Pa-
pyrugfetsen im Hnsevm der ünifersitftt Aberdeen er>

lialtencii zehn Zeilen für Frajinicnte des Alkaios, wo-

für die Randglosse zu Zeile 7 'Myrsilos' spricht, in

dieser Zeile Uest man 'KhavmniSmt^t somit sdielnt

Myrsilüs <b r Familie der Kleanaktiden angehört zu

haben, einer ini'yleniscbcu Familie, die zu der von

Alkaius bckiinuiften Partei SO ncbnen ist. — In

Zeile 8 liest Reinach 'AfjpMOßamUmiß, was Boeckbs
nnd Basollf Hypothese bettitipt, dal^ die Archeanak-

tiden zu den bei Strahon [XIII, Gl") ins Au^e (je-

faisten Timuueu von Mitylene gehörten. Die Gloese

ilaz« aaf dem Papyios {0^a') zeiKt, dafs Pittakos

ein Sprofs dieser Familie war. — S. 300—302.

A. Andrealles, Corresfiondaiicc f;ieriiue. I'olitiscbes

aus dem modernen Griechenland. — S. 303—382.

Scymour de Ricei, Bulletin i'apyrologique III.

Auch diese vortreffliche ZuHammeufit eilung von I'upyius-

fantleu, Puldikatiouen und darauf bezüglichen Kritiken

zeichnet sich gleich den beiden forher gehenden dnrcb

ebenso erorse Reielihaltiglreit als Übersiehiliebkeit ans,

ja sie üherTnlfi iliie I tiiliii Viir^;,in^'ei- noch au Syste-

matik und Lückenio&igkeit. Wir kennen aufser der

'OrientaUacben Bibliographie* keine Spetial-Lilerainr-

Übersicht von solelier Brauchbarkeit wie Seymonr de

Hiceis 'Bulletins Papyroiiigiiiues'. IUe Abschnitte be-

handeln im einzelnen: Nekroh'jje (Mommsen), W'ilckens

Archiv ond Wusselys Sluiiien zur I'atäographie nud

Papyroskonde, Bibliofn^pbie , M^lnnges (Festeehrift

Otto IlirselifrM), Corpus Paiiyroruin, Das Formelwesen

der Kontrakte und Briefe, Sprache der Papyri, Palio>

graphie, Religion, Geschichte, Geographie, Recht,

Kgyptische Präfekten, Heerwesen, Theologie, Metnh
logie, Epigrnphik, Liitcrariscbe Pap}ri (solche, die

in Anifaben vcr\ven(let wnnlen), Besprechungen. Es

folgen nan die anf die feradiiedenen Papyros-Samn*

lungen bezüglichen Pnbiikatioaen In Unter-AbteihinRen:

British Mnseun-., Oxford, Cambridge, Tebtynis-, Hibcb-

nnd Oxyrbynchos- Papyri resp. Funde vou Grcnfcll oitd

Hunt (Aoagrabvagen fon G^nfell nnd Hnnt, Tebtynis,

(Ixyrliv nrlios III, Oxyrhynrltos IV), Petiie Papyri,

Amberst P.ipyri, Sammlung Sayre, Pariver Papyri,

französische Grabungen in Äityptcn, die Grabunpen

von Joui:uet und L^f^bvre, P. von Antiuu^, P. Theodor

Keinach. P. von Brüssel, L«yden, Strafsbnrg i. E.,

Heidelberg, München, Berlin, deutsche Grabungen in

Herakleopolis Magna, Papyri TO» Bremen, Leipzig,

Genf, Zürich, Wien, Innsbruck, Orat, Moncn, Florewi,

aus dem Vatikan, dem Museum Bor^-ia, aus Hereo-

lauuffi, Schweden, Bufslaud, Alexaudria, Oairo, aas

Ee«n-Iahgaa bei Kema, vom Sinai, Papyri in Ane>

rika (New-Wilrainuton, Chicago, feiner verwiesen anf

Oxyrhynchos IV S. 265—271), Canada nnd endlich

AoCtnyieB. — 8. 888—407. Dreiunddreifsig An-

lalgflB» am ßtMm die wichtigsten au anderer Stelle

dinnr Zriliehrlft genannt werden.

Revue numiamatique 4. Serie 10. Band S. Tri*

mester 1906.

S. 117. 0. Vauvill6, Monnaies Gauloises de«

Suessions k la legende Criciru. Dnrcb Funde bei

Pommicrs (Noviodunum Suessionum) winl die Richtig-

keit der Zuteilung dieser Münzen, deren vollständige

Liste gegeben wird, an einen Cricira als Uinptling

der Suenioneo bewiesen. — 8. 189. A. DIendonnt,
Nuniisn)atii|ue Syrionnc. KnM'''e. Tafel VI. Die Zu-

teilung der Münzen mit Ueliuskopf und semitischer

Aolhebrlft an Emeia wird abgelebnt, die der Stadt

wirklieh gehörenden Münzen Werzlen verzeichnet, dsr^

unter tij.'uricren auch sogen antiut iit nische kaiser-

liche Tctradrachroen mit dem Ad.vv a\if dem koni-

acben Knllatein nnd mit Uelioskopf oder Altar als

Belwieben. Römische Manzen des Elagabalns uiid

des üranius Antoninus niil Bezug auf den KuH de*

Gottea vou Emesa. — S 156. Jean de Koville,

Trais monnaies d*or Romaines. Mazinianna Uercnlins,

RQekscilo consul tcrtium p. i".
procos., Galerios

Rs. lovi cunsorvatori, Allecins Ks. provid. Aug.

— S. 160. E. Babelou. U tronvnille de Hclle-

ville (Manche) en 1780. Taf. Vil. Vlil. IX. DitMt

aus GoldTnQnzcii nnd Goldmedaillons des Constanli*

uns I. und seiner drei Söhue Couslantinu» IL, Con-

Stentins II. nud Constoas bestehende Fnnd war iai

Pariser Kabinet gelangt, fon wo er aber grOirtentells

bei dem lierlkhti>;tcn Einbrüche des Jahres 1831 gc-

stuhlen Murde und in den Schnieiztiegel wanderte.

Hacb wiederaufgd'nndenen GipsabgBsaen wird der Fnd

J
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nuniiiflir rekonstrnicrt und seine Verprabuiig auf die

Ereignisse bezogen, welche 'H'i den Zog des ConBtans

geiren die Briten rar Folge liatten, den BenerkniigeB
{icmiirlit öbur KostQni und Attribute ilor auf den

Mttuzeii darjtestellteii Personen und über die Vor-

«esduig derartiger Mfdailloos ra GeMbeaken, be-

onders an auswärtific Hikuptlinge. — 218 Cbro-

niqne: Fände antiker Mtlii;£en. — S. 223 Nutices:

Mttnze von Dodona mit der Aufschrift JI^ NAON^
BdAnien tob Pherft mit ENNOJlAS nud von LarieM
mit EAAA. (226) Anfrage betreffs einer HOnie
von Amorinm in Plirygien mit dem Biltlc des Cara-

calla und dem steheodeo Herakles auf der Bs., aas
der Sanmlnog der KAnIgin Ghristioe von Schweden
stammend. — S. 2'2D Bulletin bibliograpliiqne. —
S. S3Ö Bibliographie m^thodiqae. Griecbiscbe und
rflmisdie HtoriniBde, 8. 947 auch bysantlniache Blei-

ballen. — Proc/!s-verbaux dos söances de la

SOeiite fran^aise de uumismatiquo. S. XXV.
Allotte de la Fuye, flberpilgte nud mit graffiti

Yenebene Mannen der Anaeiden ud von Persepolis.

RezetiNlonN-VerzelcliniH phliol. Schriften.

Anthologia. A. Veuicro, 1 iiorti de i'Antolo-

ßia Palatina sccolo III a. G. Vol. I parte 1. Asclepiade,

Caliimaco, Dioseoride« Leoiiida Tarentino, Posidippo.

Teste, versione commento: Z/p/i M . 35 S. 1093- 1Ü95.

Die Ansgabe ist geeignet, des Vcrft. Londleute mit

(liestMi Krzeugnisseu des grinehiidieB Geistes bekannt
zu machen. ./. Siizler.

Appiani Ilistoria lioniana ex rec. L. Mendels-

aohnii. Ed. altera, comnte P. Viereck. II: Kev. crit.

24 S. 456. Die Neuanegabe entblit wertroUe Ver-

beeserongen. My.
Baumgarten, F., F. Poland, 11. Wagner.

Die Uelleniscbe Kultur: R. «rcA. 1906 1. S. 369/70.
I>ie Vorteile, dafe Spetlalisten die einzelnen Teile

bearbeiteten, wer'Irn durch den Mangel an einhcit-

licbem Leben aufgehoben. Im übrigen findet 0. lt.

troti maneher Ansttellnngen in Detail das Boeh gnt

gearbeitet und namentlich vortrefflich illustriert.

Berg, G. 0., Metaphor and Comparison iu the

Dialognes of Plato: BphW. 85 8. 1089*1098. Die

Darstellung ist übersii htlich geordnet; aber Verf. hat

doch nur halbe Arbeit gemacht. C. Htttrr.

Blass, Fr., Die Interpolationen in der Odyssee:

Clat». pl-il. p. 307. AoiMiend geaclirieben und nlltz-

Ueb XU lesen. S.
Blaydes, F. H. H., Analeeta Gomlca Oraeca

:

Clatgr. 20, 5 S. 278. D» i Wi rt lieruht auf den

eingestreuten lexikograpbischeu Bemerkungen. W.
HaU.

Papcrs of the British Srhool at Rome:
Cla»$. phil. p. 3U0. Wertvoll und nützlich. Sunniel

Bali PkOner.
Brown, L. D., A Study of the Ca<(e Construktion

of Wonls of Time: ( lat*.pliil,p. '6^'A. Trutz au-

arkennenswerter Vorzüge metbodtsck nielit gana ge>

iongen. 7'rinit'i/ l'ionk.

Brunn-Bruckmaun, Uenkmäler griechiücher und

rOniadicr Skolirtiir, fMtgefttbrt fon /W Arndt:

S.JI). I S. S16. Die Abbildungen sind meist tadel-

los, aus dem Text ist viel Belehrung und Anregung

in gewinnen. JE^r«» PHAeneti.

Donati quod fcrlnr cominentum Teretiti rec.

/'. lt e«af<er. Vol. 11: ßuU, a-U. 20 S. 387. Wird
gelobt von J. Vmeretm, ebenso Clm$r. SO, 5 8. 979
von I'ostaale.

Dörwald, P., Aus der Praxis des griechischen

UnterriditB in Obeneknnda: üöO. 57, 6 8. ölS f.

Beachtenswert. V. Tlmtniter.

Dottin, G., Mannel pour servir k Tdlude de

ranliqnili celtiqae: Um. areh. 1906 1 S. 365/6. Aus-

gezeichnetes Bueb nnd nnentbebrltcbea Hilftmittel.

i>. U.

Edwards, Ph. H., The Poetic Element in the

Satires aod Epistles of Horace : Claa». phil. p. 804.

Eine sorgfältige Sammlung von Stellen nach den

Gesichtspunkten: real poetry, parody, elevated ptssa-

ges, portie rcminisccnre. (r. L. II.

K u rn e 1
1
, L. K. , The Evolution of Religion : L'Ut»»r.

20, 5 S 280 f. MotzUeh, docb niebt vOUig befriedigend.

Jave K. Harrison

Flickinger, R. C, PIntarch as a source of

iuformation on the Greek tbeater: Ctan.". plul p. SOG.

Gesunde und gedankenreiche Untersuchung. John
Rtkard.

Gardner, E. A.. A Hanilbook of Greek Skulpture,

2 ed.: Claur. 20, 5 S. 284. Bedarf kaum neuer

KmpreblQog. G. F. HiH.

Goniperz, Th., Griechische Denker II. III. Auto-

risierte engli.^che Übersetznng von 0'. U. Üerry.

Claas, pl.il. p. 295. Ab Oattiea tobend onerinunt

trotz gewiaaer Aontdlnngen in eiocelneD von £^id

Oomperz, Tb., 1. Beitrige nr Kritik und Er-
klarnnp griechischer Schriftsteller. VIII; 2. Platonisrho

Aufsätze. IV: Hev. crit. 24 S. 455 f. Inhaltsangabe

von Ml/.

Gr^goire, II , Saints jnnieanx et dieux cavaliers:

Jiev. crit. 24 S. 454 f. Inlercss&nt, aber nidlt Aber*

lengend. J.^B. CAttAoC

Hertz, Pctcr, Studier over Parthenons Kvinde-

liLMirer; JJLZ. 32 S. 2044. Eindringende und fein-

sinnige Untersncbong, zuoftcbst Ober die weiblichen

Figuren in Metopeu und Fries des P. .•! FnrtwäiKjler.

Rommel, Fritz, Orondrifs der Geographie und

Oescbiebte des alten ÖrieHta. Zweite, nen bearbeitet»

Aufl. des ^Abrisses der Geschichte des alten Orients."

1. Hälfte: /.C. 37 S. 1262-1264. Das Buch, oh-

schon nicht ohne Febler, Ist doch tibcrrcich an nemn
Erkenntnissen uud Anregungen. Otto Weber.

Ralseu, Cbr , The Roman Forum, trausl. bjr

J. B. Caftgr\ OoMT. 90, 5 8. 881-984. Th. Athb^
ilufscrt Bcilenken gegen einzelne Annahmen Hlllsons

und weist auch auf einige Unebenheiten der Über-

setswig hin, enpfleblt aber dae Werk sdu*.

UusBcy, Genrge B., A Handbook of the latin

homonyms, comprising the homouyms of Caesar,

NepoB, Sallnst, Cicero, TirgH, Homee, Terenee, Tacitns

and Livy: BphW. 35 S. 1113 f. Die hier gebotene

Sammlung der Uriginalstellen kann für manchen

Zweck von Wert Min. Mtut C. P. Schmidt.
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Jocobstbal, P., Dfr Blitz in der orientBlischeo

vnd griecbiBclien Kumt: //. areA. 1906 I 8.867.
Sorf^rilliL'f: tiii.l bratirlibai (> Dissertation. S. U.

Kleiugucntlier, Ucrio., QngesUtincs ad ttstrono-

mieon libros qni sob Ibailil nomiBe fenrntnr jieitl-

nrntcs; DI./.. 32 S, 2012. Ist nur durch die spracli-

liclieii Bcobnthtuiijicn und vorKeschlagencn Text-

TerbesseruDRen von Wert. H. Moeller.

Kohl. 0., Oriechiselier UDterricbt. Geschichte

nnd Methodik: Bph M'. $5 8. 11 13 f. Der anpreliende

Lehrer wird in dem Verf. einen cbenscj erfahrenen

als rohigen und bwonneneii Berater finden. 0,

WeififnfM f.

Kflhm, J., .\ltlafpinischp Forsdningen: DLZ^M
S. 2014. lleferut; Kritik vürbehalteu.

Koptiscb-gnostische Schriften, hrsg. von

K. Sc/iniid(. 1. Bd.: Die Fistis Sophia — Die beiden

Dflcher des Jeü — Unbekanntes alignostisches Werk:
BphW. 35 S. 1095-1099. Eine Reihe von Mängeln

werden geltend gemoebt, im übrigen die Yerdienate

des Hirbrs. anerkannt von Erwin Preutehm.

Eakula, B. C, K. Martinak, H. Schenkl,
Der Kanon der «Itspracbiicblichen Lektare am Oster-

reicMsehen Oynnaehim: DtJS. 88 S. 9008. P. Wmd-
laud vermifst Kiiilicitliehktit des Standpunktes der

drei Vf., kann auch dio Betcbrftoknng der Lektüre

des Cicero and Teriiil doreh K. nlebt gvtheilsen.

Liniic, Paulus, De Epicuri vocabulis ab optima

Alibide alieiiis: DJ.Z.ii S. 2080. H'/erat,

Mackail, J. W., The Hnndred Best Poeras

(Ljrrical) in thc Latin Laiipungc: ( l<n^r. 20, 5 S.279.

ISmpfeLlcn&vvcrte Auswahl. J. P, r(o*tgai>>).

Manac^ine, Maria v., Die geistige Überbardung

in der [noiierncn Kultur. Übersetzung, Bearbeitung

und Anhang: *Die überbflrdung in der Schule' von

Luilxc. Wagiirr: LC.il S. 12h0. Die Schrift wird

besonders den Ersiebern beachtenswerte Anfscblttsse

Ober die aktnelle Ol>erbflrdungsrrage geben.

Mansiun, J., Los gutturales greeqnct: Reü,«ril.

2b S. 508 f. Interessant. J/y.

Marquart, J., Untersnchungen aar Geschieht«
von Ir[\n II: < lax.t. p/,it. p. 20'.h Die Meistersrliaft

in dir Heheirsciiung der verschiedensten (Quellen bebt

lobend hervor < arl Jk ßnck.

Mitteilongen der Altertumskommission fQr

Westfalen. Heft IV: Bpfi\l.35 8.1108-1111.
Auch dies IIcH bc/irlit ^ich hauptsächlich tnf die

Ausgrabungen bei Ualtcru /*'. Uaug.
Malier, Heinrieb, W. B., De metaniorpboseon

Ovidi) co.licp Danudco: H'. 35 S. 1099- 1 103.

£ine aulserurdentiich fleifsige und niühevulle Abhand-

lung. I/uffO iiagiiug.

Niedermann, M., Constributions k la critiqne

et ä rcxpiii'ation des gloses latiiies: liph U". 35
S. 1103-1108. Diese gelialtvolle Arbeit wirkt auch

da anregend, wo sie nicht vOllig überzeugt.

IVeuaer.

Papiri greeo eu'izi pubblicati dallu U Ai'ca-

demia dei Lincei. Volume Primo. Papiri Fiorenliui.

Docomenti etc. per cara di Girotomo VUeiiit Fase I:

J{. areh. 1906 I S. 370/1. PrJlrhtige Poblicatioii mit

erstklassischeu I-'acsimilia. IbfyinouT de Hicci tadelt

die Abwesenheit einer Übenetaug. •—

Pelham, U. F., OntUim of Ronao Histoijr,

4. ed.: Cfagur. SO, 5 8 S79f. E. Hairinm gibt

kurz dio Anilprun;:on not-enlllKr der 3. Auflaiiie an.

Phillimoro. Index verboruro Propertianas fec.

J. & Pkmimorei CloMn-. SO, 5 8. S78f. UTst mtoches
zu wünschen flbrig. ./. /'. }\nftiinti).

Sanders, U.A., nnd andere, liomaii hibtorical

sources and institutioi s; üla»s plnl. p. 309. Das

Bach a)a Ganies bildet tien glüddiehen Anfang einer

neuen Folge der 'Humanistic sories' von der Universitit

Michigan. Marie Brailji.rd /'c//.-.«

Siftheliu, Felix, Der Eintritt der Germanen in

dio Wehgesehlchte: BphW. 35 8. 1111. Di« N«db*
weise des Verfassers erreichen einen hoben Omd von

Wahrsciieinlichkeit. <jeory Wolff,

Stewart, A., The m}lh8 of Pinto: Üeo. arit.U
5. 457 f Wertvoll. ,lm Ilativ.iie

Qninti Septimi Florentis Tertulliani opera.

I^x rrccnsioiic Aemilii Kroifi'i'ni'i- Pars III: /.C. 37

8.1257-1259. Einige Ansstelinngen macht G. Kr.

Thiele, G., Der illustrierte lat. Aesop in der

Handschrift des Ademar: ('Uut,pMl. p. 818. An*

erkannt von Edward A. BerJtteL

Uiirieb. Hermann, Di« Reden bei Polyhms:
Hpf, n . 35 S. 1095. Wird im gaoson gelobt von

JuUua Ztehen.

Wägner, Wüb., Oesdiiebt« des rSmiscben Volkes

nnd seiner Kultur. 8. Aufl., bcarb. von 0. E. Sclintidl:

JJLZ. 31 S. 1958. Dem heutigen Stande unsere»

Wilsens entsprechend nmgearbeitat nnd sdir erweitert.

Xenoplinntis Res publica Lacedaemonioruni.

Itecensuii Gtuu» l'terleotu: J..C. 37 S. 1275. Im

ganzen eine sehr tüchtige Vorarbeit für die noch zu

leistende kritiscli« Oesamtanigab« Xenopbous. E.
Iheritp.

Zwicker, Joannes, De vocabulis et rebus Gallicis

sive Transpadanis apud Vergilinm: JjL/., 33 S. 2080.

Als Sammlang fleifsig und nfitsiicb, aber, oba« reclite

Kenntnis iJ> r \ orkiinleiien Vorarbeiten, in 'soinflO

Scbluisfulgerungen verfehlt. Jahn,

MllloilunKcii.

Zur XIL Heroide Orids.

1.

Leo liat in seiner .\ustjabe der Tragödien Suiieeas I

(1878) p. 168 f. auf einige Übereiustimaiuugea zwisclien

der XII. Heroide Ovids nnd Senecas Mede« hinge*

wiesen und die Temiutung ausgesprochen, dafs diese

aus der Benutzung der verlorenen gleichnamigen Tra-

gödie Ovids durch Scnecu zu erkliiron seien: 'Ergo*

meint er, 'probabile est Ovidium in runscrihenda hae

epistula suam ipsius de Medea tragoediuni exprcssisse'-

Dieser Ansicht hat sich ein sonst so vorsiclitiK'cr

Kritiker wie R. Ebwald Bars. Jahresber. Bd. 80 (1895)

8. 87 nnbedenklieh angesehloesen nnd aacb Scbans

Gesch. d. röm. Litter, II - (1800) S 230 h.'ilt es Ahr

höchst walirscheinlich, dafs der Dichter in dem Briefe

der Medea an Jason den Gedankenkreis seiner Tra>

gitdic wieder verwertet habe. Diese Annahme berulit

auf der Vorausseiioiig, dafs das ovidische Drama vor

ften Benrfden, wenigÄteos vor dem IS. BrieCs «hl»
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fafst sei. Aber das ist eben auch nicht mehr als

eine Voraussetzung, da die Clironologie der Jogend-

dicbtangeu Ovids keini-sweKS sicher ist. Wenn man
auch ans Trist. IV 10, 57 IT. folxern darf, dafs or

zuerst mit der Rezitation von Corinnalicdern an die

Öffentlichkeit getreten ist, so wird «lamit doch nioht

die Möglichkeit ausgeschlossen, dafs er schon vorher

audere Gedichte verfaf^it Imben kann. Im Gegenteil

halte ich es fOr sehr wahrscheinlich, dafs der Dichter,

der nach de; älteren Seneca Zeugnis Controv. II 10, 12

in seiner Jugend eine besondere Vorliebe fQr die

Suasorien hegte, die erste Anregung zu seinen Ue-

roidcn schon als Zögling der Rhetorcnschule erhalten

bat, deren Eiuflufs diese Dichtungen ganz deutlich

verraten. Vgl. auch A. Riese in seiner Ovidausgabc I

(1887) p. IX. Vor allen Dingen kann man schlechter-

dings nicht mit Sicherheit behaupten, dafs die Tra-

gödie Medea vor der Xll. Heroide abgerafst worden sei.

Wenn man den in letzterem Gedichte verarbeiteten

Stoff eingehend betrachtet und in seine verschiedenen

Bestandteile zerlegt, so fällt es einem schwer, nicht

an eine Kontamination der eurtpideiscben Medea und

der Darstellung in den Argonautica dos Apollonius

Rbodius zu glauben.

Dafs das griecbischo Drama von dorn römischen

Dichter benutzt worden ist, hat Hirt Rh. M. XXXII
(1877) S. 401 ff. dargetan; ihm habe ich mich in

nteineu Quaestionurn nd hcroides ovidianas spectan-

tium capita VII (1888) p. 79 angeschlossen. Das

Verhältnis zu dem alexandrinischen Epiker ist ohne

Berticksichtigung des Euripidcs von Friedr. Zoellner

'.\nalecta Ovidiana', Lipsiae 1892 p. 23 ff. eingelietid

erörtert worden. Einige Nachträge hat J. N. Andei-sou

in seiner hauptsäclilicb eine Stcllensnmmlung ent-

haltenden Dissertation 'Quo tho sources of Ovid's

Heroides I. III, VII, X, Xll'. Berlin 1896 geliefert

Vor dem Erscheinen der beiden letzteren Arbeiten

liutte ich bereits die Frage nach der Quellenbeuutzung

in der XII. Heroide einer genauen Prüfung unter-

zogen; deren Ergebnisse ausführlich mitzuteilen hat

jetzt keinen Zweck mehr. Wohl aber dOrften die

folgenden Bemerkangcn dazu dienen, einige Punkte in

eine klarere lielcuchtung zu rOcken.

Zunächst mufs ich darauf hinwci>.eu. dafs ich eine

ganze Reihe von Stelleu im Euripides gefunden habe,

welche deutlich die Abhängigkeit Ovids von dem
griechischen Tragiker erkennen lassen, aber von Birt

a. a. 0. nicht borQcksichtigt sind.

Beachtenswert scheint mir vor allem die Rede der

liedea im Drama V. 465—519, welche dieselbe Zwei-

teilung wie die Epistel Ovids zeigt, indem die erste

Hillfte V. 4G8—487 eine Aufzilhlung der Verdienste

der Medea um Jason entsprechend Her. 12, 21 — 130

enthält, während die zweite V. 488— 519 die undank-

bare Handlungsweise des Helden in iUnilichcr Art

wie Her 12, 131—212 veranschaulicht. Auf mehrere

Berührungspunkte im einzelnen hat hier Birt auf-

merksam gemacht, ohne jedoch die Übereinstimmung

in der Anlage hervorzuliebcn. Nachzutragen sind

Doch besonders die auch von .Anderson in Parallele

gestellten Verse, mit denen beide Dirhler die Medea
den Ausdruck ihrer Gefühle buginnen lassen, Ovid. 21 f.

und Euripid. 473 I., sowie zwei andere Stellen, welche

1210

die Aufgabe haben, jene beiden oben cliaraklcrisierten

Teile zu verknüpfen. Ovid. 131 f.:

'ut culpent ulii, tibi nie laudare nccesse est,

pro quo sum lotiens esse coacta nocens'.

Eurip. 488 f.:

xai lav!}^ vip' i^ftHy, ui xiixtax^ dvdgüv, na9ü:v

Endlich weisen auch die Worte der Medea Her.

12, 185 f.

Mam tibi sum suppiex quam tu mihi saepe fuisli:

nee moror ante tuos proeuOuvise pede»

auf Eurip. 496 ff.:

«ffv dtha ^( (TV nolV iXafißävov,

xai züivdf Yovüi MV, üc fidttjy xfyj^iäffpfOn

xaxov 7iQv( uyd{>öi.

Aus anderen Teilen der Gedichte seien noch be-

sonders die Bemerkungen Uber den racbesUchtigcn

Charakter Medeas hervorgehoben Ovid. 182:

'boatis Medeae nuUus inultas erit\

Eurip. 44 f.:

(J«»"^ ytig- ovjot ^«fäiwg yt cvfifiaX'Siv

ferner die unbestimmten Hindcutnngcn auf die Voll-

ziehung ihrer Rache selbst Ovid. 207 f.:

'quos equideni aciutum . . . sed quid praedicere poenam
attiuet? ingentis parturit ira minas'.

Eurip. 287 ff.:

x^ra> anuXiXv o' ätrayyikXovai pot,

töv ööria xai yrpavTa xai yttpoV(iiyii%>

d^iiattv 11.

und die schon von Anderson beigebrachten Stellen

Ovid. 212 und Eurip. 37. Schliefslicli sei noch er-

wähnt, dafs auch bei Eurip. 894 ff. Medea durch ihre

Kinder auf Jason einzuwirken sucht, wenngleich in

anderer Weise als Her. XII 187 ff.

11.

Wenn also, wie wir gezeigt haben, Birt einiges

hierher Gehörige Ubersehen hat, so ist er anderseits

insofern zu weit gegangen, als er manche Punkte der
ovidischen Darstellung mit Euripides in Verbindung
gebracht hat, die wahrscheinlich auf die ausfuhrlichere

Erzählung des Apollonius Rliodius zurückgehen. Da-
hin ist hauptsächlich die Schilderung der dem Jason
von Aeetes oufgetragenen Arbeite» Her. 12, 39—50
und 93 - 108 zu rechnen, die sich inlialtlicb mit

Apollon. III 409-419 (495—500), 1277—1406 und
IV 127—166 deckt. Auf das einzelne hat bereits

Zoellner a. a. 0. hingewiesen. Man vergleiche vor

allem die Angaben Uber die feuerscbnnubendeu Stiere

und achte darauf, in wie ähnlicher Weise sie in beiden

Gedichten zum ersten Male erwähnt werden: V. 41 f.:

^Murti» crant tauri plus quam per cornua sacvi

4juornm terribHü spirttus ii/ni.* erat'

III 409 f.:

doiiü pot Tttdlo» iö l/(>jjtoi' aptfivipovtm
luiQoi jjrt/Xü«od*, (ftöpan tfXitya «fvaiöwvtfg

und 1291 ni'üöi aikag dpnrtiovtfg.
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Auch die Berichte üIict die De/wiiiL'uuc der Uii-

getQme durch Jason lassen die gcgenseitijjc Boxiubuug

leicbt erkaimeii: V. 931:
*ingit et eeripMes (lieho oben yaXxojt udt)

iuadttsto corpore lauros

et »Ndam iewo Tonwre fimli» humum*.

m 1880 f.:

Daun auch III 411: loii ikuu) ^tvic; fxir-

fptXfjV xaiä yf$üv '^QT^Oi, was zu den Wortca
'soli lam humum' noch besser pafsl. Euripides nennt

weder den Ares, noch kennt er die vhcnic Bescliaffen-

heit der Stiere.

An iweiter Stelle komoit du Sien der Drachen-

zäiine. Aach hier ist die Überoimtimmang klar, so

in den Ani^nhen Ober die von der Suat /u erwarten-

den Frnchte. Zoelliier hat Ovid 45 f. and Apoll.

Iii 413 ff. nebeiieinandergestellt; dato veislelebe meo
V. 48 'illa est acrii olue mfxsii miqua aeo* a III 1887

Den SeliloAi der Abentener im Rokheriaiide bildet

die He/.wintMini; des Dracliens aud die Botfllhnnig des

goldenen Vliefscs. V. 49 f.:

Hummu «uMlodu »meemnbere ne$eia «omno
oltinns est aliqoa dedpere arte labor*.

ncsonders aber kommt in Betracht die Beaclirei-

bung der Schlange V. 101 f.:

*iH90por eece vigil $quamw er^itmUäniM hontiu
»iUiat H torlo peelorc vftrit humum\

«omit man vergleid e 11 406 f.:

iö<>t xwttf in' ax^tji

nmtttufvov tfiffftfo i^dmu», xtqn^ ulvov I6tni>m,

(<fi(fic (hrinn'n (ff(Joxijjr//rOv ov di ot r[i"0

Ol' xyf(fiti; ijdvftof rrrro? üvuidhu öäftvftat öont

.

und die schon von Zoellner angefOiirtcn Verse: IV 127 f.:

uiic o V ^ yoKTt 7TQ0n)ü)}' (iftz 6
(f-
^okftotVtV

ynuufiii oi'i, ^ol^n di ntJLtä^iOf.

143 f.:

iZg rote XfUo rtikuy^y unttqtataq ililt^ty
^V^ßowtti d^aXitjtrtv in tiQUf fug ifoXidKJfSiv.

& aocb oodi Ovid. GO nnd AiioU. 11 121 1 f. Bei

Eurlindes Milt das SSseben «nd der Sebnppcnpanzer

der Sthlang«'; denn seine Worlti Y. 481 OTtti^aii

noXvnioxof^ drttcken nur die Tieifachen Windungen
des Schwanses ans.

Es bleiben noch Ovid. 107f. und Apollon. IV 156ff.,

WO beide Dichter die Medea den Draulion durch

Zaabennittel in Seblaf versenken lassen, w&breod bei

Eiuripides abweichend davoa sie sich rflhmt, das Vn*
getOm getötet za babeu (V. 48S>*)

*) Ebenso Diodor I\' 48, 3: riji- MfiSnuv ir iw
if}i(vn Ttv /.ivt)o).uyoi'fifyov uvirvor dqnxorTtt nfqif-
0:Kt(Htfiirov II) (){ooc (fcujftttxot^ ilnoxiiiviit. Eine drifte

AuffüHsunfj hatte Herodur, welclier nach Sihol. Apoll.
IV 87 berichtete; röv Si i^cil. 'lUaavu) noffnittdiu
ttOffüffa« roy dowtornt. Ihr folgten ferner Phrrekvdes
nach SeboL ApoU. IV 136 und Piadar Pjth, IV 249.

Soviel über die Arbeiten des Jason. Sonst H
noch gegen Birt zu bemerinn, dafs die Wortt V. 7

Maveaalibas acta laeertls* ifeniger an Enrip 4 - € ab

an Ai)oll. I 4 rjlaffny und 543 i^ia!}tyim' itttu

dvöfjmy erinnern. Wahrscheinlich ist ee auch, dal»

T. 168 t:

Mpsi me cantns Iierbaeqiie artesque relincnati

nil doa nil Ilccates sacra potcntis aguut

sich nicht auf Eurip. 395 ff.:

scv Shmmvav, ^¥ iyti

fiäXtaia ndyiüiy xni ^vrfQfoy ftlnfiijy,

'Exdf^y ftv^otc ynloiauy iaiiaf

sondern auf Apoll. III 251 f.:

'Exdiiji di ism^fwpoc d^tnoytlto
r^i'y, irtf-l ^ !fealg athij nilty op»Jr*if«

und vornehmlicb auf die schon von Auilerson lisna»

gezogenen Verse 529 ff. grOnden, wo allein die srtn

erwähnt sind:

»17»' 'Exattj nt{)lit'/J.(t .'/."r Jrtf if^y^t r^nua!tai

ffdqiiuji^ oo' f^ntniUii it tfitt xai yr^j^vioy i dutq D.s.«.

Maneber wird vielleicht geneigt sein, aaelb M
V. 185 f.:

'tarn tibi sum supplex, quam tn mihi saepe finsH,

nec moror ante tuos procnbnisse pedes',

die wir oben anf Earip. 496 f. bezogen, eher an i^iB.

III 986 f. n denken, wo Jason zur Medca sagt:

dfiifotfQOV (x/rifi; ^tlyä; rot iy&mS' iui»»

XQt»oJ äfäjrtialii yovyoi'fityoi.

Aber an dieser Stelle steht ywv^9m wM nfcbt

in seiner iifiprllnL'licIreii BedcutunR 'jmds. Koiee vm-

fassen sondern ist einfach mit 'anflehen' zu Qbereelsc».*)

Wir kommea naomelir so denjenigen Pnnklea der

ovidisrheu Darstellung', welche sich nur mit dem
dichte des Apollonius berühren und in den frühmu
Arbeiten Ober diesen Gegenstand noch nicht herv(>^

(fcliobcn sind. Schliefsen wir uns der lleihenfok-e Jlt

Gedanken und Ereignisse an, welche die rümi^vbe

Epistel ufweitt, so bieten sieh mw niiiebat ?. Sff. der:

'tunc quae dispensant mortalia fata mcwes
debueraiit fusos evoiuisse meos,

tarn potni Medea mori bene\

welche lebhaft an die III 805 ff. und I? 18 ff. be>

richteten Selbstmordversaehe der Medea eriaBera.

Ans T. 89—88, tretebe den Bindmek »cbUden,

den .lason bei der ersten Bcgegnnnn ;^uf MciIlm ma-M,

hebe ich V. 36 herans, wo vom Mienenspiel der

Königstochter die Bede ist:

*abBtalenat ocnU Innitta aoetm tat*

und III 987 f.:

uyikc d' aitl

ßälittt M AtewU^if tl/utfvyitatu.

Die Ereignisse, welche auf das Mahl bei Aeetss

bis rar Zneaniinenkiinft des Jason nad der Medea isi

*; DasHclbe bezeichnet es schon bei Honi. ^ 149.

Ebenso wird das sjrnoyme ^'o^'ucfffi^Mi Kebraucht. Vgl
aacb SchoL Aristonie. (ed. Frieolaender p. Wf) ./ 1^>:

Td ]rtvmC^rihpf tmaxfk'mSs dnl re« iHinm
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Tempel der Heknie (Diana) folgen, stellt Ovid inso-

fern etwas nbwcicliciid von Apollonius dur, als er die

Clialkioiie nicht an demselben Abend, sondern erst

am nächsten Mor^jen ihre Schwester aufsnchcn läfst;

sonst tritt iiuili hier die Übcrcinstimmnng beider

Dichter klar zutage. Hier wie dort z. ß. ängstigen

Sclireckbilder die Juugfrau. S. V. 59 f-:

'ante oculos taurique meos segetesquc nefandao

ante meos oculos pervißil anguis erat'.

III 619 i6y ^tXpov iöt'xtiotv rtftoxäntvah

töy äf&lov. Vgl. aocb die von Anderson zitierten

V. 751 f.

Dasselbe läfst sich aach von der Darstellung der

späteren Ereignisse sagen. V. 11 1 'vir^initas fucta

est peregrini praeda latronis' bezieht sich auf Apoll.

IV 1126 —1167, wo von der Hochzeit des Jason und
der Mcdea hericbict wird, die nocli vor ihrer An-

kunft in PagBsao bereits im I^andc der Phiiaken statt-

findet. Die von üvid V. 113 f. nur aiigcdcDtctc Kr-

mordong des Absyrtus ist Apoll. IV 410—481 aus-

fHbrlich dargestellt. Dei beiden Dichtern (V. 123 ff.

oad IV 920 tf.) findet sich aucli die Angabe, dafs die

Argonauten auf ihrer Heimfahrt Scylla und Charybdis

passierten, sowie aurli bei beiden der KQckkehr nach

Tliessalicn in sehr ähuliclien AasdrOckcn gedacht wird.

Vgl. V. 127:

'$ogpes ad Ilaemoniat victorque recerteri» urbts

II 691 f.:

fatttv «5 A'movtiiy daxtjdia yootop unärtOtj.

Es bleiben nur uocb einige Kleinigkeiten hiozn-

znfilgen. Die Bezeichnung V. 9 'mugnelida Argon'

tindet ihre ErklUrnug durch I 237 f.

:

ii, TÖt' iifay fttiä vqa J«' aatfO^, sy&a ntQ dxial

»hioyiat Ilayaaal Mayyfjttdti.

V. 16 Aesonides entspricht der stehenden Be-

nennung yiiaoyiÖii<; bei Apoll. (I 33 III 58 IV 464 u.ö.)

V. 23 inssns = 13 i<pi]iioai'Vij ThXiao u. ä. Den
Namen Minyae, mit dem üvid die Argonauten V. 65
Lezeichnet, erklärt Apoll. I 229—233 (vgl. I 709
Mtv{a<; 1055. II 97 u. a. m ). Endlich ist V. 126
Trinacria aqua = IV 992 QqivaxQiiji; älöf.

Der grofsen Übereinstimmung gegenüber fallen die

pcriiigfOgigeu Abweichungen, die sich Ovid von der

Darstellung des Apoilunius gestattet hat, gar niclit

ins Gewicht, zumal da er nur an einer einzigen Stelle

letzterem geradezu widerspricht. Es ist dieses V. 40,

wo er mit den Worten 'insolito vomero' ausdrücklich

bezeugt, dafs die Stiere des Mars nicht Kom PflQgen

benutzt wurden, während bei Apoll. III 411 ff. Aeetes

sich rühmt, dafs er die Tiere unter dem Joche durch

das Brachfeld des Ares treibe. Durch die Änderung
läfst der römische Dichter das Ocfiihrliche des Unter-

nehmens noch gröfser erscheinen.

Sonst treffen wir noch einige Zusätze bei Ovid,

die bei Apollonius keine Entsprechung haben; und
zwar gehören dahin der dritte Auftrag des Aeeles

V. 49 f.:

Muntina custodis succuniberc nescia somno

nltinius est aliiiua decipere arte labor',

die Schilderung der Gemüisbcwegung der Meilea beim

Anblick der aus der Erde emporwachsenden Ge-

wappneten V. 97 f.:

'ipsa ego quae dederam medicauiina pallida s«di

cum vidi subitos arma teuere viro&\

sowie die genauen Angaben über den Bekatetempol

V. 67 f.:

'est uemus et piceis et frondibus ilicis atrum

vix illuc radiis Sdlis adirc licet,

sunt in eo — fuerant certo — delobru Dianac,

auroa barbarica stat dea facta manu*.

Die erste Ausdichtung ergab sich aus dem Sagen-

stoffe von selbst, die zweite entspricht genau der An-

gabt; Metam. VII 134 'ipsa quoque extimuit quae

tutnm feceral illum'. Vgl. auch meine Quaestt. p. 41.

Die letzte Stelle vollends trägt ein echt ovidisches

Gepräge, da derartige Wald- und llaiuschildemngen

bei unserem Dichter sehr beliebt sind. Vgl. Amor.

III 1, Iff., 13, 7f; Met. I 567, III 28f. 155. 4 1 1 f.,

V 388 f., VII 74 f., VIII 3-29 ff.; Fast. III 295 ff.,

VI 9 f.

Königsberg i. Pr. Johannes Tolkiehn.

Von der Ära Paoii. — Hekropole bei Teano. —
AltphOniiiscbe Antiedelnng bei Mozia (Sisilien).

Die am 24. September in Rom zusammengetretene

Kommission für die Ausgrabungen der Ära Pacis bat

in ihrem Bcricla u. a. folgende AusFUbrungcn gegeben.

Wälireud des Jalires 1904 hat tlie ReKi«Tung 67 000

Lire hierfür ausgegcbin und grofse Erfolge erzielt.

Allein das Wasser und der Zustaud der Fandamente

des Palazzo Fiano, unter dem die Ausgrabun^ten

stattfinden, machte die Einstellung der Arbeit not-

wendig. Gegenwärtig liegen drei Projekte für deren

Wiederaufnahme vor: 1) die ganze Zone offen-

legen, wie ein grofses Talbecken, in welchem das

wertvolle Monument vollständig zu Tage treten würde;

2) nach Uerausscbiiffung aller einzelnen MarmurstUcke

und nach topographischen Feststellungen und nach

Ermittlung, ob ein äufserer Portikus vorhander war,

unterirdische Galerien anlegen, von denen aus die

Arcliäologen die Grumlmauern untersuchen können;

3) sich einfach beschränken auf die Ausgrabung der

einzelnen Teile der Ära pacis. Die drei Projekte

sind dem Architekten Caldcrini und dem Ingenieur

Cannizzari, die schon die Arbeiten 1904 geleitet

haben, zum Bericht übergeben worden. — In der

Nähe von Teano (Provinz Caserta) entdeckten Erd-

arbeiter auf dem Laadgute des Nicola Mattola eine

grofse Nekropole, die aus der Zeit der alten Stadt

Teannm Sidicinum stammen dürfte. In einem Grabe

fand man einen gut erhaltenen Grabstein mit latei-

nischer Inschrift, in einem anderen ein grofses bunt-

farbcnes Mosaikbild, daa die Jungfrau mit dem

Jc«u8knaben und die Geschenke bringenden KOnige

aus dem Morgenlande darstellt. Die Ausgrabungen

werden fortgesetzt. — Ausgrabungen dcraltpliönizischen

Ansiedlung im Gebiet von Mozia (Sizilien) bat Kapitän

Whitaker in Palermo in Angriff genommen. Die
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eigentlichen Arbeiten wenlen im Grofsen im November
beginnen, «loch haben bort'ils einstweilige Grabangen
stattgefunden, um die .Mauern unii Befestigungen

blorszulcgeii. Es wurden dobei Bausteine voo ge-

waltigem Umfang gefunden und zwei bisher unbekannte
Tore, eins nach Nordosten und eines nacii Sndwesten,

blofsgelegt. Die Arbeiten, von denen man wertvolle

Aufschlüsse für die Altertumsforschung erwartet,
'

stehen unter Leitung des Professors Salinas, Kurators I

des Nationalmuseums in Palermo. ('V. Z.')
'

Verzeichnis neuer Böcher.

d'AlSs, A., Lo lli^ülogic de Saint Hippolyte.

Beaochesne et Cie. Fr. 6.

Blaue, E., Diclionnaire de phUofophie auoienne,

moderne et contcmporaine contcnaut euviron 4000
articics dispos6s par ordre alpbabtiiique dans le cuurs

de Touvrage, compl^t^ par «leux tables m^thodiques.

Uthielleux. Fr. 12.

Bertbelot.M.
, Archäologie ethistoirc des sciinces.

Avec publicotion Douvelle da papi/ru» grer cliimiquo

de I^yile et Impression originale du Liber de Septua-

giiita de Geber. Gautbicr- Villars. In -4 avec figures.

Fr. 12.

Bouch^-Lcclcrcr), A.. Histoirc dos I^agides.

Tome III. Los institutions de l'Eaypfe ptolemalqae.

partie. Leroux. Fr. 10.

Goromelin, P., Nouvelle »tylhologie grecqoe et

romaine. Garnier fr^res. Illustrt^. Fr. 3,50.

Eitrcm, S., Oservations on Ihe Culai of Me-

nantler and tho Eunuch of Tercnce. Christiania, J.

Dybwad. 28 S. 8.

Gandillot, M., Essai sur la gamme. Gautbicr-

Villars. Avec 453 figures. Fr. 32.

Immanuel Kaut's l'ritik der reinen Vernunft.

In acbter Auflage revidiert von Dr. Theodor Valtn-

tiner. 9, Auflage. = Kam - Sämmtlicbe Werke. L Baod.

Philosophische Biblioth U Band 37. I<eipzig, Verlag

der Dürrschen Buchha ung. 1906. XI, 769 S. 8".

JL 4.

Langdon, St., Lectures od Bobylonia and Pa-

lestine. Geuthncr. Fr. 4.

Merlin, A., Les revers roon^taires de l'empercnr

A'erra, 18. septembre 96, 27. jar.viur 98. Fontemoiiig.

Avec reprodociioDS. Fr. 6.

Virolleaud, Gh., ß<ibylo»iuett. Etudes de

Philologie assyrio-babylonienne. Pronostics sur Tissuc

de diverses maladies. P. Geutliner. 2 vol. avec 2

plaucUes. Chaqae fascicule: Fr. 3.

VumatwaitUehM R*dkkt*ur: Prof. Or. K. Dritlieim. Friedenao.

ANZEIGEN.
:i=ii:

Verlag der Weidmannschen Baehhandlaii^ in Berlin.

Soeben erschien:

Die Fragmente
der

Vorsokratiker.
Griechisch und Deutsch

von

Hermann Dielt.

Zweite Aullage,

Eniter Band.

Gr. fV'. II. geh 10 M.; geb. ll,r.OM.

0

ftriag

d>r Wiiilmannscilen BucbhandlaBD

in Bsrlln.

- Soeben erschien:

C. Julii Caesaris

de bello civili

coniiiientarii.

Fxiiclit

H. MeiiMcI.

8". (11« S.)

In Lcinwd. geb. 1 M.

mt einer Bellag« von d«r Weidmanniobcn Baobliandlnn^ In Bsrlln.

Verlag di^r WciilnianiiNfbcn Ituclihuiiillung, Bfrlin S.\V. Druck von Leonhanl Simion Nf.. Berlin SSV.
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Berlin BW., Zinatcrttr. M. «iiiMsdaB nt «ttll«n.

R«B«iMlon«n and AnselCMi.

Paul Jaoobetbal, Der Blitz in der orlLMitaliscIicn

und gritciiiacben Kunst, i^a forrogescbicht-

Heber 7«r8«eb. Hit 4 TkÜBle. Barilu 1906, Weld-

maun. VI n. 60 S. pr. 8^ A 3,60.

Die mir zur Bespreciuiug vorliegende Schrift

P. Jucobi4thals, 'Der Hlitz in der orientaliocbca

uud griecbiecbeii Kunst* erfüllt eine bereits 1851

00 Pftnofka (Areh.Ztg. 1851, S. 809) waX^
stellte ForderODg, die antiken Darstellungeo dw
Ulitzes zn sammeln. Vorarbeiten dazu lagen nnr

Tor vou (juuze uud Fougeres: Dieser gab 1Ö96

in MiiMni Artikel *ndmeH**) wohl eise Oberrieht

rendlMdeoer Blitzformen, hatte aber keiueu Ver-

"'uch gemacht, die Denkmäler örtlicli oiler zeitlich

zu ordnen. Conze uudereraeits halte es gar nicht

«uff eine erschöpfende Behnndluug abgeseheu, als

er auf der 1. Tkiiil amoer *Beroea- aod 05tt«r-

gestalten der griechischen Kaut* (Wien 1874)

einige llaupttjpen de.s Kiitzes abbildete nod dazu

eiue kurze Geschichte der versohiedeuen Versuche,

*) Darembei^ et Sagliu, Dictionnaire des AntiquitdB

s. V. 'Fnlmen*.

den Blits so Terrioobildliebeo, gab; aber ala leben»-

kraftig erwies sich im Gegeusaiz %a der Poog^ra-

sehen seine Auffassung des Blitzes als Blume, eine

These, die »chou vor ihm Dilthej nad Kekule
(Aldi. Ztg. 1874, S. 94) aafgesteUt hatten. 8»
ancht Jaoobatbal io «einer auf Loeaohekea An-

regung und unter seiner Leitung eut.standenen

Arbeit geschichtlich zu beweisen, bir zieht im

I. Teil *der Blitz iu der orientalischen Kunat* in

an^gedehnterar Weiae ata daa Oonaa getan hätte,

die oriantaKaoben Darstelluageu vou doa babylo-

nischen an in den Krei.s der Betrachtung: Sie

empfanden das Feurige der Erscheinung als we-

aentlieb nnd raohten ea in Babjlon dareb Zick>

zack-, dano durch Welleulinieu nachznbildeu, w&h-

rend in assyrischer Zeit diese konventionellen

Linien durch eiue mehr uatnralistisclie Darstellung

«naatat «nrdan. lai IL, dam Hauiituile, behandelt

Jaoobatiml dann den *Bltts in der grieohiaehen

Kunst', seinem eigentlichen Arbeitsgebiete. Ihre

Formen sind zwar auch hier abhängig vou orien-

talischen Vorbildern, indem die Griechen etwa im

7. Jahrbnndert den draiteiligan Blite allein in eb-
and doppelseitiger Aoageataltung entlehuteu, aber

nnr nm dieae flbemommenen Formen durch die

Digitized by Go.
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griecbiache Voratelluog des Blitzes als Blume selb-

ttlDclig weittt n entwiokelo. Im weMiitlibhen

bedienten sie sieh dmbei der fiblichen Formen

griechischer Lotosornamentik, sowohl der KnO!*pe

wie der BlQte, in tüuf aach in der sonstigen Or-

namentik üblicbeu KoaibioationHU. Das Verdienst

dwYerimssere bettebi Dan in dem NachwdM, dafs

iu Griechenland diese Formen in ihrem Auftreten

örtlicli gesondert sind; dadurch ist es ihm ge-

langen, ein neues kuustgeschicbtlicbe« Kriterium

m gewinnea. Hu folgt den AnifllbroDgen des

Toriassers mit Interesse und kann sieb den mei-

eleu seiner Deutnogeu oliue Betlenkeu anscliliefsen.

Sie erhalteu durch die 95 Abbildungen auf den

4 Tafeln eine goto lUastrattoa. Druck ond Ans-

Btattnng tind gai.

Gr. Liehterftld». Baiaiid OeUtr.

Aibert Kayr, Ana den phOnikischen Nekropulen
on Malta. 8.-A. aus Sitzungsber. «I. philos.-hist.

Kl. d. kgl. baycr. Aka<l. d. Wiss. München 1905,

G. Franz' Verl. 42 S. 8» Mit 4 Tafeln. 120^.

Als in dieser Zeitsebrift (1902, 23. Jali) die

beiden Terdienstvollen Arbeiten Mayn ttbar die

vori^sehioh tlichen Denkmäler MaliM nnd die

dortigen altchristh'chen Begrübnisstätten ron mir

besprochen wurden, sclilofs ich mit dem Wunsch,

dafs es Majr gelingen möge, auch die puuische

Pttriode der Inielgnippe noeh etwa« mahr snm
Spradlttn zu bringen. Die obengenannte Abhand-

lung Tersncht, diesem Wunsdie entgegenzukommeu.

Aber schon die vorsichtige Formulierung des Titels

laigt, daA der Verf. sieh niebt rerfaehlen kann,

wia nnvollständig unser Wissen aber diesen wich-

tigen Teil der Geschichte Maltas noch ist. Nir-

gends ist planmäTsig g^raben, über kc'ue zufallig

gemachten Fände nad anverlSmige nnd ausgiebige

Beriehta anfgaaomman wordaa. Somit war dar

Versneh Majrs, das, was wir wirklich als Tat-

sachen annehmen dürfen, kritisch zu sichten und

zusammeuzuslelleu, keineswegs leicht und ziemlich

andankhär. Auf daa aorgiameto iet er den alten

Bariebtoa naobgagangen, hat die Identifikation der

Gegenstände, soweit sie noch vorhanden sind —
gewils eine mühsame Arbeit — , vorgenommen,

alle« Werkvolla milgatoilt, Einheimmehae nnd Ein>

geführtes an eahaidan versucht nnd durch fleifsige

Vergleichuug namentlich mit dem original- puui-

ächen Material von Karthugo seine 'Schlüsse zu

sichern verstauden. Die merkwürdigen, nur hier

Torkommendan anthropoiden Sarkophage ans Ton,

die Grabbüsten (wohl etwas an frfih datiert, na-

mentlich Taf. I 2), der, wann aneh spärliche Im- '

port griechischer Touwaren von der bcbwarzfiguh-

gen Zui, mit Überspriugung des 5. Jahrhandarts.

bia lief in die hallentstische hinein, die Tonmaskeu.

GoidsHchen ii. u. treten in ihrer Bedeutung für die

geschichtliche Stellung der Inselgruppe jetzt doch

mit recht dankenswerter Klarheit hervor; alle

charaktaristisehen StBeka werden in Abbildongea

TOi^fllbri. Der vorher sehon beklagte Maugel

genauer Nachrichten über die Grahfiimie lüfit

natürlich manches, was wir gern genauer wiaä«a

möchten, im Onnkeln. Ob s. B. oieht dar Begiu

der Verbrennung auch hier wie doch in Karthago

schon in das 5. Jahrljuiulert zu setzen wäre (nach

Mayr erst in das dritte), würde sich nar bei ge-

nauer kontrollierten Grabnngea feststellen lassen.

Möehto aneh diese Ahhandlnng dee traffUdisB

Forschers auf der Insel bekannt werden, nament-

lich aber bei den englischen Herren derselbeo,

um anzuregen zum Nachholeu dessen, was frühere

Generationen varsiamt habenl Das leachtende

Beispiel Orsis ist den Haltesem duc)i >o nulu>;

Haidelberg. S. fiaJia.

Beoj Ue Wbeeler, Tbe Wbeoce and Wbitbor of

the modern Science of Langnafre. Berkdey. Tbe
üniversity Press 190.^. (Uiiiversily of California

Publications, Classical i'liilülo>;y.) 16 S. gr. H'\

Der Zweck des gut gesciiriebenen und lesen»-

werten Aoftataes ist: den fintwieklni^gang io

Umrissen au asiebucn, den die Sprach wissenaehsft

seit dem genommen hat, dafs die drei Bücher er-

schienen sind, die sie begründet haben: Friedr.

von Seblegels Über die Spiaehe nnd Weisketi

der Inder (l8(iSi. Kranz Bopps Konjugatious>

System der Sauskrit.'^jirache (IHK?) niul Jakob
Grimms Deutsche Grammatik 1 (löld). Die

Sehrift wendet sieh in Sonderheit an die Phib-

logea und aehliafst mit der Hahnnng: 'Langnaga

is an offprint of human life, and to the Student

uf human spesch nothing lioguistic ean he ever

foreigu'.

Oiefsen. BarOolamaa.

Ounnerson, Will. Cyrns, History of u-Steois iu Gre«k.

Chicago 1905 72 8. gr. 8". (Oisseriation d«r

Unifersity of C^iicago, Department of Sanskrit sb4

Indo-Eoropean comparative PLilulog}.)

Die Arbeit zerfiillt in zwei Teile: 1. Intro-

dactiun. L'-ätem.s in tbe other Indo-Earopetui

Languages und 2. ü-Steuis in Greek. Dabei wer-

den mit tt-8toms die beiden von Bans ans *er-

schiedeuea Klassen gemeint, die im GriechisobeB

dorch n^jpts und dnreb dy^c vertreten sind, wiib*
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rend 'the Gret'k flijilitlioogical »i-stems, like ZfVi,

(hfg, ttud tbe largo dius ia -evg uu»ge-

schloasea wordtn. Der ÜMiptwert der Arbeit

Kegt in den UmTsq^nn nnd aorgftliigen Samm-
Inugen, so z. B. über das Vorkommen von vt4Q

lind der dazu (snm ii-8Umm) gebSrigen Kaana-

l'unneu, 8. 29 f.

Lat. acci-piter wird S. 19 uach J. Sebmiüfc

0. a. sa grieeb. iMt geetelli. Sollte aiebt viel»

mehr *äki-peiro» die Grundform sein? äki° (woraus

dann am" mit Kürzung des Soiianten uud Deh-

nung des KoosouaatoD, äommer haudbuch 2^0)

gebSrte sa äetr, nad das Wort wäre ein lat. Bei-

kel für jeoe Koiupositionsart, die J. VVacker-

nagel Vermischte Beiträge 8 bespricht. — Das

Awest. sauva S. l'd (aageblich 'Knie«') ist zu strei-

cbeo; s. mein AirWb. 1650 ODten. Wegen des

AwetL vadu 8. 81 Note i. ebenda 184a onten.

Oiefeeo. Bartbeleaaa.

Adelf Treadelenbur;, ErllnterunKeu zu Piatos
IleaeseBDs (Dcilaf^e -/um Juliresbericlit des Fried-

ricbs Oyonasiums in Berlin). Berliu 1905, Weid-

amneche Baebhandlang. 80 8. 4". I Jt,

DerYarf. batdea Menezenos einmal mit tileh-

tigeu Obersekundanern mit erfreulichem Erfolg

gelesen und sicli die Meinung gebildet, dufs diese

Schrift bei ihrer iibersichtlicheu Gliederung, ihrer

fiMt dnrebweg leiebt verefindliehea Aaedmeki-

iveise und ihrem anregenden lobalt für Schüler,

welche sich mit der griechinction (Jcscliidite uud

mit der rhetorischen iSpracbe eiuigermaläeu ver

traat gemaobt haben« eine werttoUe Lektfhre lei.

Ia dieaer Meinnng hat er sich dnreb die Tatsache

tiestärkcu lasrion, daf^ dor Menpx^'rlos in Krank-

reich zum eisernen iiestande der k^chuUektüre ge-

hurt. Er macht auf die frauzoeiscbeo Scbuluos-

gebea Ton Confrenr (Parist Ckuvier Frtrea, 80 P£)

vad Loflliaira (Paria. Haebette et Cie., 60 PT.) auf-

merksam, die nnch "unseren Unterprimanern —
ibueu müciite er die Schrift am liebsten vorgelegt

•eben — gute Dienate leiaten kannten. Die Ab-

liiiiidlnug will dem Lehrer vorurbeiten, der bei

der Leitung der Loktiire eiiirrsil tief nutertauchen

mQsse io den Juogbruuneu platonischen Humors.

Denn der Verf. iai ttbaneagt, dab der Meaaaeaoa

ab foa Pinto nriUbtee Ptaiiaili iat, geilebtat

nicht blofs gegen die rhetorischen Prunkstücke,

die er nachahmt, sondern namentlich auch gegen

die Atheuer, die sich, an eioer überlebten Eio-

riebtnng fMibaltend, jahraus jebrdn in aolehen

Seden Weibraaeb atrenen Uefaenf nud dämm aneb

im

an einzelnen Stelleu in bitterem Ernst zu tiefereu

Gedanken und Ermahnungen übergehend. Das

wird in dem enteu Teil 'Absicht Platoa im Meue-

xenne* dargetan. Der Sehwerpaakt der Abbaad>

Inng liegt iu den 'Erläuterungen'. Diese be>

handeln zuerst Einleitung und Schluls, sodann iu

Abschuitteu uud Unterabschuitleu, die die Ois-

Position dentUeb maehen« die Grabrede, und swar

so, daH) Qberall der Inhalt dargelegt und dann ztt

den Textworten das NötigM liemerkt wird. In den

luhaltsdarleguogen, zum Teil auch ia den Er-

läuterungen aind gaaie ^artiaa in möglichst

engem Ausclilob aa den grieehiadiea Text fiber-

setzt. Die Einzelerliinteningen bringen nicht nur

überhaupt unter Benutzung ueueslcr Literatur

und Funde hinzu, was das Verstäudui^ lebendig

zu maeben geeignet iafc, sondern Abren die Ab-
sicht durch, einerseits das Verhältnis der Grab-

rede zu der unter Ljsias' Namen geheudeu Grab-

rede und zu der Lieicheorede des Parikies bei

Thukydid«« im einaelnmi naebanweiaen, anderaeita

der lokalpatriotischen (ieschichtsmacbe nachzu-

gehen und die Tatsuclieu diir/ultgen , die Piatos

Darstellung eiueu Schern von Berechtigung ver-

leihen. Ton teztkritischen Ver^nehen verdient

die eebarürinnige Änderung von Ua^^mv p. 945 B
in /TnQnKtiu volle Anerkennung; auch '245 E ist

wohl die Einsclialtunu; von oig hinter uyaTtr/iwg

das richtige Mittel, um oviuf — noXifttot zu retteu.

Dag^en wird p. 346 B die Bedeotang von

zwischen nXovtof uud q>^QH, wofür der Vf. xliog

wünscht, wohl durch da.i unmittelbar vorhergcliende

alaxtiä genügeud beleuchtet. — Wer etwa auläer-

halb der Klaaaenlektflre, die doeh wohl andere

Schriften Piatos bevorai^pHi wird, mit eiaer Aaa-

wühl lieater ünterprimiiiipr den Meuexenos lesen

will, wird aus Trendeleuburgs .\l)liandhing reiche

Förderung gewinnen. Albert voa Bamberg.

S. A. Ontjabr-Probit, Beiträge znr Uteinisclien

Grammatik. Dritter Teil. Zweitea Halt Leipzig

1905, Alwla Sebnidt. gr. 8". 8. 8S9—514. 4 JT.

Das erste Heft des 3. Teils dieser Beitrage,

welches die Überschrift trägt: Der Gebrauch von

^nt' bei Tereuz uud Verwandtes, und aufserdem

dea aa^ dieeem zweiten Heft vorgedmaktan zwei'»

taa Ofaertitd; Altgranmatiaehea und Kemgram-

matisches znr lateinischen Syntax, ist im Jahre

1888 «»rscliioneu. Nach 17 Jahren erst folgen

hier, in auderem Verlage erscheiueud, die schon

in der Inhalta&baniebt dea araten Heftea ange-

kttndigten Abteilnngon II und III: Die Belege Ton

7. Norember. WOCHIiNSCimiFT tÜR U.A8S1SCHB PHILOLOOIB. IWt. No. 46
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wf bei Terans und «Be Indimt. Üb«r Art der

Ordnung der Beiego hatte sich der Verfasser schon

im 1. Heft S. 323 folgeudermafsen geäni'sert: 'So

aiod deun die Bel^e Duaerer Sammluag aa-

g8ordD«t, daft swar das ZnwnmeogiiASriga

grappenweise zusatnnMgvIarst wird, aber doch

dabei, soweit tunlich, anch ein Bild der alltniih-

licbeu EutwickluDg entrebt wurde. Auch siud

die Beleg« mBgliehit ToUstindig ond im Zu-

sammeuhaog gegeben . . . Die Entwicklung durch

die Sammluiip: seihst anschaulich zu machen, war

uatörlich auch nicht iuiiner tunlich, vor allem zum

Teil deewegen niebt, weil eioe eioiige GeateUnngf

eine eiatige Art am Ende ihrer Entwicklung oft

sehr viele Arten und Möglichkeiten der Genesis

in sich vereinigt hat'. Im einzelnen ist geachieden

naeh den Sntnrten • (etn&eber nod sotammen-

gesetster Sats), im KosammeDgesetzten tiatx nMch

Purntiixe und Syutaxe, die wieder in Epitaxe

(innere und äulsere) und Hjpotaxe (innere und

infMre nad wieder nnleigeordnet lookare und

Btraffe) zerfallt. Ferner wird als äafseree Merk-

mal der Festigkeit des Satzes die Korrelation be-

achtet, weiter ist eingeteilt nach den verschiedenen

Arten tou nt, wobei betenden die BQckneht anf

die Stellung von ut mafügebend war, endlieh noeh

nach Tempus, Modus und Person.

J>ie Belege sind durch mo^terbafte Sorgfalt

nnd Yolbtiindigfceit ansgeseiehnet, ebenio wie die

eahlreicben Indices mit dem abschliersenden Sacb-

uud Wortregister. Nur eine Stelle aus Plantns,

nämlich Ampb. 924 S. 256« ist mir aufgefalieu.

die im Index 8. 500 SberMben iak.

Wie genau derVerfaiaer «nteilt, gliedert und

be'^chreibt, sollen einige Beispiele zeigen, die ich

ihm nachschreibe. S. 350 ist Tereuz Ad. 50 an-

geführt iüe ul hem contra m« habeat :/aeio

dulo. Hier haben wir naeh dem Terfinaer nt im

zusammengesetzten Satz, iu der inneren (logischen)

Parataxe, die ornativ-prädikative Partikel ut^ Ver-

luntungasatz, präpositiven logischen, nicht gram-

matiMben Bei-8ats, ohne Korrelation, bei einem

Verbum des strebenden Tuns, ut optativ, allein,

Snbjnnktiv der Bi'gehrung nnd zwar der näheren

Möglichkeit, Praesens Sing. ü. Pers. Dagegen

Heanl 84 (S. H51) A< latrwnaf «Iqtu inttu, gtUe-

quid f»t, fac : nif : ut »riam stimmt der Anfang

der Beschreibung uberein, dann aber wird weiter

bestimmt: circapositiver logischer, nicht grum-

natiteher Bei^Sata ohne Korrelation bei einem

Yerboni des Tuns, nt potential, allein, Subjnnktiv

der Vermutung nnd zwar der näheren Möglichkeit

etc. Oder mau vergleiche Ad. 845- b48 '

Mtodo faeitö ui ilbim Mroce. utae tUtf,
A(<]ui' ibi fttvllliie plena, futni ac polUnis

CixpienJo fit faxo et molendo : praeter fiaec

Meridi« ipto j'aciam ut »tipulam eolligat.

Die Beefcimmnng dea ersten nt-Satsee Uniet

S. 452 — ieh hebe nnr die hier wesentlieben Be>

Stimmungen hervor —
: Straffe Hypotaxe, po-

teutiale Konjunktion, postposiliver logischer und

grammatiteher Nebensats, Snbjnnktiy der Ver-

mutaog, nähere Möglichkeit; dag^en die dei

zweiten nt-Satzes (S. XA): Inncrc (loijiselie) Para-

taxe, circapositiver logischer, nicht grammatischer

Bei-Sata, nt potential, Suhjunktir der Vermntnug,

nähere Möglichkeit.

Aus diesen Anrührun^en i-rsieht man wohl,

dafs die lielege nicht minder schwer lesbar sind

wie die Abhandlungen des VerfaMera. Wer ver-

stehen will, wie dieser sieb die Bntwieklnng denkt,

warum er im einen Fall Hypotaxe, im andern

Parataxe, das eine mal Snbjuuktiv der Begehrun^;,

das andere mal Snbjuuktir der Vermutung ansetzt,

der nmft sieh in seine Theorien nnd seine Terni«

nologic erst mit MOhe einarbeiten. Ob disss

stichhaltig sind, steht hier nicht zur Erörterung.

Jedenfalls dürfen wir dem Verfasser dankbar sein,

daft er an seinen Arbeiten, die 80hmalt, Bist.

Syntax ' S. 203 mit Recht als *tehr anregende

Untorsiichuiiiren' bezeichnet, nns an soigfilüge

Belege geliefert hat.

Haina. H. Haas.

Ciceros ausp'ewilLltc Reden erkliUt von Kai!

üalin. 6. Band: IHe erste und zweite philippisdie

Rede. Achte, nmitearbeltete Aoflafe beaorgt foo

G. Laabmann. Berlin 1905, Weidmaansebe Bach«

handlang. 138 S. 8". 1,20

Die Einleitung ist unverändert geblieben, nur

in ebigen Anmerkungen ist anf Groebsrs Nen-

bearbeitung von Dramann verwiesen, namentlich

A. 124a und -201a. Einige Uuebeuheiten im Aus-

druck hätten wohl verbessert werden küuueu, z. B.

8. 7 ohne Brmiehtignog weder des Seaala noeh

.

er entwickelte als Mihtär urofse Unuicht; am

sich für die Qnästur zu bewerben; S. 8 es erscheint

als eilie rhetorische Übertreibung (des Doppel-

sinnes w^n beaeer "eitel*); 8. 38 auf daf» die

Akte eigener Willkür als Caesars Anfzeichnungeo

Glauben fänden, da/^ sorgte der Schreiber

Caesars.

Im Text ist an 26 Stellen geändert, mit Beeht

m. E. I 3 de quo, 5 serperet in nrbe, IG [ac] na

probitis quideni, 18 id est in)> legibus. 'Ii maie-

state, 11 :j ut, t> Mustelae iain Seio et Tiroui Nu-
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misi'o videris, II rlotiii, 17 quem quin Iure ei, 19

(juia . . ?ide», 44 iocii:« coustitatas, 55 oaasa belli,

caiua, 68 roitra so spolia (all inffende Panllelen

kÖDutOD in der Anmerkaog biniDgefagt werden

JAw I 26, 11 inter illa pila et spolia liostium; Tue.

aun. II 45 spolia adhuc et t«la Kotuuuis derepta

6S violeutus, 75 ut tu nach Clark, ich würde tu

nt TOtsehent 77 fllins, 97 an, 98 ezaeqnatos,

99 Qt tx. Dagegea loMUI tdl mich nicht Qber-

ze'jget). diifs I 6 vcteraui qni appellubantur richtig

ist. Laubmauu mciut, Cicero lüge das hiusu,

*weil die fieEeidmung T«ienm damals noeb nea

war und erst naob dam Yorgaog Caesars in die

plt'tclizcitige Literatur aufgenommen wurde". Da-

gegen spricht 1. das Imporfektam, 2. dafä Cicero

das Wort vateraoi soboo in frQherer Zeit ganz

gelinfig ist, s. B. ad Att. XIT 5, 2; 14. XVI 8>

1; ep. X 28, XI 2. I 27 quam in re publica

seniper babni hat L. aus V d aufgenommen, sai^t

aber in der Aam , dal» es wohl mit Recht getilgt

«erde; dies triA atich sa I 29 bei dem in V

'

fehleoden qni e« mihi carissimus und 1 30 bei

iirbe iuceadio et capdis raetu liberata, das nur in

steht; hier ist iaceodio besoaders austöisig,

man erwartet wenlgstaas ineeiidii; ebenso 1 88 bei

qanm diligi malis, das ia der 7. Anflage fthlte,

jetzt aber in Klammern aufgenommen ist: das

folgende quod si ita putcu weist su deutlich auf

das vorhergebeDde putes hin, dafs für malis kein

Baom ist Aneh II 40 fecik beredem and II 87

qood fau nou est war inder?. Aafl. richtiger ein-

geklumroert. Sicher falsch ist endlicli I ,4 mit

Clark aus V aafgeuommeo: oou modo voce nemo

UPisoui oonsalari, sed ne raltn qaidem adsensus

sst. Niebt darauf kam es an, dafs Piso ein Kon-

snlar war, ?ondern dafs keiner der Kunsulsire (am-

plissiiois p. R. beaeficiis usi, wobei uicbt die prae-

toni eingesebloasen sind) ibm zugestimmt bat, vgl.

gleieb daranf neqne ego boe ab omnibns iis desi-

dero. qui sententiam consulari loco dicunt.

Der kritische Anhang ist Hulserchnn durch Anf-

uahme eioer gröisereu Anzahl vou Konjekturen

bereiebort worden. Die drei Zeflen so g 82 Re-

nuntiantur deinde etc. könntea jetzt fehlen, da

durch Mommseu die Stelle richtig gestellt ist,

jedenfalls gehöreu sie vor tutn sec. classis. Obeu
auf 8. 137 ist eine Zeile au. fallen: 88deqnibiu
Idibas .Hartiis Hm. etc.

Vor allem aber ist die bessernde Hand des

Herausgeber» in den Anmerknngeu zu spüren, ich

bebe gegeu 170 kleinere and gröfsere Äodernagen

gezählt. Dafs von diesen Aber 90 anf meinen

Kommentar sn den pbilippiscben Reden snritok-

gehcii, vviir lo ich nicht erwähnen, wenn nicht in

eiaem Aufsatz im Pädag. Wochenblatt li>04 Eick-

boif TOD meinem Kommentar zu den CatU. Reden

sagte: 'Diese Erklärungen und Obersetningen wie

überhaupt alle des Nohlschen Kommentars dürfen

auf Selbständigkeit kaum Anspruch erheben, weil

sie fast durchweg deu Kommentarea von Halm

nod Biebter-Eberbard entlebnt sind*. OaTs kein

p]rklärer an den grundlegenden Arbeiten TOn Halm
und Eberhard Yoriibergchen darf, ist selbstver-

stäudlicb, nad es wäre Torheit, wenn die richtige

Erklirong oder der treffimde Ansdrook dnmial

gefunden ist, ihn nicht zu überoebmen. So ver«

rl.inkeu gewils auch meine Kommentare diesen

Vurgängeru viel, aber keiu Urteilsfähiger wird

verkeuuen, dab andi ein gut Tai! eigene Axbät

darin steekt Olnrigsas ist maoebes, was Halm
oder Eberhard vielleicht zuerst gefiudsD, in-

zwischen längst Gemeingut geworden, und I ber-

eiustimmuug im Richtigeu iat durciiaus keiu Be-

weis für Abbiogigkeit, wie jeder weifs, der ein»

mal handsohriftliohe Untersuchungen angestellt

hat. Doch wie ich mich freute, als im J. 18H1

üalm mir schriftlich seinen Dank ansspraoU für

eine Ansabl Etomerkungen so seinen Ausgaben, *die

er fast ohne Ausnahme als richtig erkennen müsse*,

so freue ich mich jetzt dieser Verwertung meiues

Kommentars durch Herrn Geheimrat vou Lanb-

mann, wenn aoeb mein Name dabei in keiner

Weise genannt ist, nnd betraebte sie als einen

Dank fSr das, was ieb Halm schulde. Übrigens

war dieses ungerechte Urteil Eickhoffs nnr neben-

bei ausgesprociien, Hauptsache ist für ihn, die

pädagogisebe Wertlosigkeit meines Kommentars

zu erweisen, nad da Ziemer in Betbwisdis Jabrss-

berichten sein Urteil ungeprflft weiter gegeben

und sogar auch verallgemeinert hat, so möciite

icb hier— noo enim video eor non menm quoque

agam oegotiom — mit einigen Worten daranf da-
gehen. Eickhoff druckt folgende Stelle (in Cat.

II 14, ich oriiue die Erklärungen hier nach den

uuteu augegebeueu Gesicbtspuuktcn) ab:

1. Blanlius m 1 5 n. 7. ager Faesnlaona: die

Feldmark, Umgebung von Faesohw. Massilia:

Marseille.

2. oircumcindere von allen Seiten einengen,

debiliture Iftbmen, lahml^n. abioere anheben,

obstupefacere betäuben, einsebfiobten. diligentia

Umsieht, de spe depellero von seiner Hoffimng

abbringen.

3. eiciebam : de eonata. iogressam (in belinm):

bildlieb = sidi eingelassen, eredo serrnntlieb,

wohl; an I 5. o eondiMonem miseram (admini-
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atranda« reip.) wie trunrig, bedenklich ist die

Anfgabe = wie schwer wird es einem gemacht,

ex lioc cursn Hcnlrris at4jiie belli : vou diesem

Laufe zu Verbrecheu niid Krieg aus = anstatt zu

rachlosem Krieg zu eilen —
um (laiiiit zu beweisen, dieser Kommentar ent-

bohre jedes didaktischen Wertes und sei nur eine

gedankenlose Arbeit zu tördern geeignet; er ver-

langt, Mals der Scliüler durch furtgesetzte Ver-

weisungen anf frühere Stellen oder grammatische

Regeln zu stetigem Nachschlagen, Vergleichen und

Nuchdeukeu gezwuugen werde; statt der deutschen

Wendungen seien lediglich Hiudeatangeu anf das

Richtige, Warnungen vor den Fehlern zu geben'.

Diese blinkenden Reden bestehen nicht vor der

Wirklichkeit. Wo sind die Schüler, die, wenn sie

nach 5— ßstündigem Schnlunterricht sich für die

5 Stunden des folgenden Tages vorbereiten, also

etwa für Keligiou, Geschichte. Französisch, Mathe-

matik arbeiten müssen und für Latein die in der

vorigen Stnude gelesenen Puragia|>hen wiederholt

und im Zusammenhang Qberducht haben, nun noch

im Stande sind, mit Hilfe von fortgesetzten

Verweisungen, Hiudeutuogen, Warnungen, unter

stetem Nachschlagen, Vergleichen und Nachdenken

sich anf die aufgegebeueu Paragraphen zu prä-

parieren? Mein Catilinakommeutar iat für Gym-
nasial- Lntersekuudaner bestimmt, die nach der

Caesarlektüre zuerst au Cicero herangehen. Da
finden sie die Hauptüchwierigkeiten im Ausdruck,

nicht iu der Konstruktion. Der Kommeutar soll

ihnen die Präparatiou erleichtern 1. dnrch Weg-
räumen der sachlichen Schwierigkeiten, 2. durch

Beseitigung der 'mechauischeu Präpariertätigkeit

mit dem Ausschreiben des Wörterbuches', 3. durch

Anweisungen zn einer guten Übersetzung. Ich

sehe nicht ein, dafs ich in den obigen Paragraphen

zu viel gegeben hätte — einige Vokabeln mögen

für die besseren Schüler überflüssig sein, die

schwächeren werden noch manche nachzuschlagen

haben — die Cbersetzungshilfeu sind notwendig,

wenn mau eioigermalseu gutes Deutsch verlangt,

der Schüler kann eine deutsche Weudnng für

coodiciouem miseram und ex hoc cursn sceleris

atque belli nicht finden, und mit Hiudeutnngeu etc.

kommt man da nicht weiter. Ich weifs wirklieb

nicht, wie ich all die schönen pädagogischen

Diugc hier hätte anbringen können. Der Lehrer

wird selbst für die Feststellung der Übersetzung

noch genug zn tun haben, er nird vielleicht auch

über den Ersatz des Potentialis, über den Acc.

des Anrtrufs, über das Hendiadjoin sceleris atque

belli reden, Aufgabe des Kommentars ist das m. £.
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nicht. Aber 'man soll mit dem Fortschritt der

Lektüre das Mafs der Erklärungen uud l'her-

setznngen immer mehr einschränken'. Auch das

pafst hier nicht. Wohl nie werden die vier Cati-

linareden hintereinander gelesen, der Kommentar

uinfs also darauf Rücksicht nehmen, dafs man oft mit

der dritten oder vierten Rede beginnt. Aufserdem

wird der Durchschnittsschüler nach Durcharbeitung

der lili Paragraphen der ersten Kede nicht soviel

au Wissen und Gewandtheit gewonnen haben, dafii

er in der zweiten Rede viel weniger Hilfe brauchte.

Doch ich komme wieder zur Sache nnd snchs

noch einiges zur Verbesserung des Laabmanuscheo

Kommentars beizutragen. I 29 simul admoiient

quiddam etc. Die Ansicht Campes, der nec erit

iustior etc. nicht als Worte der Antonianer,

sondern des Cicero ansieht, erscheint mir immer

mehr als die einzig richtige; gegen die herkömm-
liche Auffassung spricht aufser der verzwickten

Ausdrucksweise und der ungehörigen Anknüpfung

durch nec auch das unbestimmte quiddara. Laub-

inaun macht gegen mich geltend: sehr symmetrisch

entspricht sich loqnuutnr — 'nou licebit' und ad-

monent — 'non erit iustior'. Allerdings, auf dem
Papier, aber erstens steht da nec erit iustior und

zweitens sieht man beim Sprechen die Gänsefufs-

chen nicht, und jeder Unbefangene wird nec erit

uicht mit dem weit vorher stehenden admonent,

das ja sein Objekt bei sich bat, sondern mit cave-

biraus verbinden.

II (> reliquias rei p. dissipare habe ich er-

klärt als 'den Rest der Freiheit (den Caesar

noch gelassen) vernichten' uud eine Stelle bei-

gebrucht, wo Cicero reliqniae rei p. iu diese»

Sinne gebraucht. Die folgenden Sätze enthalten

die nähere Ausrührung dieses Satzes (cum = indem):

1. Antonius Terkanfte Vergfinstignngen, die früher

nur der Senat geben konnte (auch III 10 als Be-

weis der Tyrannis erwähnt), 2. er gab Gesetze,

ohne sie zu promulgieren, 3. er vernachlässigte

die Auspizien (anoh III H), 4. er umgab den Senat

mit Bewaffneten (III 9). Lanbroann bekämpft

meine Ansicht, aber er zeigt nicht etwa, wieso die

nrucnta pecnnia, die Caesar aus den Gütern der

Proskribierten im Tempel der Ops zusammen-

gebracht hatte, reipublicao reliqniae heifsen konnte,

was ich als unmöglich bezeichnet hatte, sondern

weist auf das folgende mercatn venalia bin (Vi und

behauptet, dissipare werde ohne Zusatz uicht in

übertragener Bedeutung gebraucht. Dieser k)iu-

waud ist leicht widerlegt, Cicero selbst sagt de

or. I 88 von den Gracchen: eloqnentia rem publi-

C4im diihipaveruut.
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I 10 erklärt L. jetzt hamanitna mit Bellitig

'von Mensclicuseite = von Mönlerliand', Micb hat

aller Scbarfsiuii Bellings nicht Uberzeugea könneu,

dafs Cicero sageu konnte: 'ich hin in den Senat

geeilt, damit, weoa ich enitoriiet werde, ein

Zenguia meiner Liebe fQr das Vaterland bleibe',

sondern icli denke, si quid mihi bumauitus acci-

diäset raafs der weitere Begriff sein und ist stets

richtig verstanden worden als 'wenn mir etwas

MeuüchlicheH znstöfst = wenn ich sterbe'. Nnr

dazu pafst das folgende multa autem impendere

videntar prneter uaturam etiam praeterque fatum,

d. b. ich kami leicht sterben, denn ich bin ein

alter Mann, aber aufl» nitfsenient droht mir noch

mancherlei.

II 49 perseverares bei deinem Vorhaben bleibst

— es mufs heilten 'bliebst'.

II 53 imperÜH et potestatibns -Militär» und

Zivil behörden' — dieser Gegensatz existierte in

Rom nicht. Es ist Fülle des Aasdrackü 'Behörden

and Beamten'.

II 58 unmöglich konnte Cytiieris von den Mu-
nicipaleu Voluinuia genannt werden, weil sie die

(ielteble des Volumnius Flutrapelas war, selbst die

Frau nahm ja in Kom nicht den Namen ihres

Mannes au, sondern sie mufs dessen Freigelassene

gewesen sein.

II 6(> multa et lauta supellex et maguifica

mnitis locis 'in vielen Punkten (ähnlich multis

modia) d. i. vielfältig, zum grofseu Teil'. Die Ana-

logie mit m. modis scheint mir nicht treffend, es

heilst wohl 'au vielen Orten', in seinem Hanse in

Rom und in seineu Villen
,

vgl. 67 tot res tarn

dissipatas, tarn diätatilihus in loci» positus.

S. 1 18 A. 17 sUtt 'mit der Bernfung des Senat»

ist zu schreiben 'des Beirats".

II 104 de fortiinis Varronis 'aber manches war

schon früher zu Grunde gegangen' — es müfste

heifsen 'ging später zu Grunde', denn Varro war

nnter Cae>ar nicht proskribiert worden; nach Ap-

piau und Diu fällt seine Achtuug ins Jahr 43. Die

ganze Anmerkung i»t zn tilgen.

II 118 defendi rem p. adalescens 'als Konsul*.

— Ein Kousnl ist nicht mehr adnlescens. defen-

dere ist hier nicht zu urgieren, Cicero meint, dafs

er von Jugend an zur ataaUerlialtenden Partei

gehört hat.

Berlin. Hohl.

Lygdami carmiiia, accedit Panegyricus in Mos-
sallam, rcccnsuit G. Nönictliy. Kmlapcstini 1906,

Verlagsburean der uugar. Akad. d. Wiss. 180 S. 8°.

3
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Die neue Sonderausgabe der Elegien des Ljg-

dumus unterscheidet sich in nichts von der Tibnll-

auegabe desselben Verfassc'rs. Auch sie scbliefat

sich auf da:t engst« und oft wörtlich an ihr Vor-

bild, die Ausgabe von Dissen, an, so gleich 1, 2

hic mensis coepit pro initio haberi anni, mit un-

klassischem coepit. Während Dissen aber ans-

fübrlich über die Person des Dichters, seine

Sprache und seinen Mangel an dichterischer Be-

gabung handelt, findet sich darüber bei N. so gut

wie nichts. In eiuer besonderen Ausgube des

Ljgdamus, wohl der ersten ihrer Art, von 180 S.

hätte man dies doch erwarten dürfen. Auch die

oft erörterte Frage, ob Ovid den Pentameter, in

dem er sein Geburtsjahr angibt, cum cecidit fato

consul aterqne pari, gedichtet oder Lygdamus,

wird nicht weiter behandelt; and doch hat erst

neuerdings wieder Börger im Hermes 1905, 322

bchHuptet, Lygdamns sei der Nachahmer. Bringt

N. wirklich einmal etwas Neues, so betont er es

mit besonderem Stoli, wie 2, 18 ego addo, wo er

als neue Belegstelle Ov. f. 5, 675 hinzufügt. Auch

eine Reibe eigener Konjekturen findet sich, so

1, 12 rubra; paueg. 22 hnnc complexus; 142 Chal-

daeis; 150 infra vecto; 17;-J proscindiJnr, wo con-

sciuditur näher liegt: A hat confonditnr, D con-

finditnr. An eigenen Druckfehlern fehlt es auch

nicht, wie p. 34 socuum; p. 41 adfate; p. 83 Prop.

I 5, 33 statt 15; p. 95 doma,

I, 12 hätte Lachroauus Konjektur puer doch

wenigstens Erwähnung verdient. — 4, 51 u. 52

wird nec richtig als gleich ne - quidem erklärt,

auch dies ohne besondere Bemerkung über den

seltenen Sprachgebrauch. — Was soll zn 5, 4 pnr-

pareo verc die Parallelstelle Hör. c. IV 1, 10 pnr-

poreis oloribns? — 5, 22 ist nicht zu sortiti estis

zu ergänzen; es ist vielmehr zu koustruieren dei

quicumque sortiti tenetis pallentes undas et dura

tertin regna. Wie peinlich er sich an Dissen an-

schliefst, zeigt sich recht deutlich in der Anmer-

kung zn 6, 41 doctus Catullns. So heifst Catnil

nicht nur au den angegebenen Stelleu, die er

Dissen verdankt, sondern noch öfter; anch mufs

CS Martial 7, 99 heifsen.

Neu i.st die Vermutung, dafs der Panegyricus

ein Jugeudgedicht des Properz sei. Diese Be-

hauptung wird erstens durch sprachliche Gründe

gestutzt: in den Gedichten des Properz sowie im

Panegyricus finde sich eiu ähnlicher Gebrauch der

Abstracta statt der Konkreta, ähnliche Verwen-

dung gewisser poetischer Ausdrücke (vestigia st.

pedes, addere st. imponere, deficere st. desinere,

uare st. nuvigare, Häufung der Negationen). So-
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dann wird auf die Ähnlichkeit einxelaer Gedanken

nu(i Wendungen nnd des mytll<)!o^i^chen Schmuckes

bingewiesen. Aber dies alles hat der Verfasser

de« P^oegyrioiis aoob mit sademn gelehrten Dich-

tem jener Zeit genieiasMD, s. B. mit Ben». Um
seine Hypothese kriiftigcr zu stuteen, schreckt N.

uicht vor gewaltsarueu UtniiiKlerungen zurück; so

soll Prup. 11 üi, 39 btatt des überlieferteu quid

Ereehtbei geleeeo werden qaidte Ueletet, weil sieh

dersclhe Rigenname paiieg. 200 findet. Weuu end-

lich auch iluü gpineinsiiine SchickHul des Dichters

dieses Lobliedes und des Froperz zur Begründung

der These verwendet wird, dafi bvide Wt der

AoIcerrerteOnng dee J. 41 ihr väterliehee Gut ver-

loren hiihcn, ho ist dasselbe Los bekanntlich noch

mehr Dichtern der Zeit beschieden ge weisen, z. B.

dem Virgil und Horaz. Sagt also N. |). U4 sta-

tnamas Pkopertiam n. fere 49 natnm hnno Pmm-
gyricnm aeripsisse adalescentulura dnodeviginti

aunornm, so ist dies mehr aU külin. Kr über-

sieht ganz die kläglich stümperhafte Einfalt uud

den eervilen Sinn, die sieh in dem Gedieht breit

meeheii. Hier hitte er »ich von seinem Vorbilde

Dissen eines Besseren bclelircii lussen können. Die

Worte, mit denen er »eine Keweisfülirung schlieist:

ex nngoe leoneml klingen geradezu komisch-

JedenfiJle wer ei ein reebt tnhmer L5we, der

sich so zeigte. Kin so elendes Bcttelcarmen (vgl.

V. 183 SS.) Ii!itt<> ein l'roperz auch als achtzehn-

jähriger Jüugliug uicht fertig gebracht. — t. 8*2

iet mit den beeiereB HMdiebriften nam in lesen,

das bekannte nam in der oeoapatio beim Über-

gang von einem Teil znm andern, wie Cat. ^8, 3H

— T. 103 ist cernere Martern gleich di^ernere,

wie Dissen riebtig erklSrt, aieht gleieh deeernere

pngaam.— v. 127 ist nulla nec zu lesen; vgl. die

Anmerkung über die Häufung der Negationen zn

V. 164. — T. 17t> bezeichnet utroque in orbe den

Orient und Occident nnd nieht die beiden ge-

mUSiigten Zonen.

Ein Index verbomra Lygdami et Puuegyrici

folgt. In einem Anhange winl zunächst ein Auf-

satz über Verg. ecl. 4, 47 wieder abgedruckt, den

N. bereits in der ODgariscben pbilol. Woehenehrift

Teröffiaaftlieht hat. Er empfiehlt, för aumine Par-

cae nemine rn lesen (von nemen), welches Wort

er uuH eiueni Gedicht der Antb. Lat. von Buecbeler

belegt: ganz gut; aber was soll £es hier? Dann
worden mdirere Stellen der Gedidito des TilwII

nnd Ljgdamn.s rou neuem behandelt, d. h. neu

nur für die, welche Kb. Mas. I906| 139 f. nicht

gesehen haben.

Berlin. K. F. Sehilie.

Jobn M. Bornam. Glossemata de Prodentio (Dsi-

versity Stadies puhlislieil by the Univenity ofCin-

cinnati Series II vol. 1 No. 4 Not. — Dec. \90i).

Univsrsity Prem Cindnnati, Ohio. 108 8. 8*.

Die Glossen, die hier heransgegebeo werden,

finden sich im Pal. Lat. 237 und im Paris, lat. 1.395X,

die l>eide, wie Ii. nachweist, auf einen gemeio-

saraen Arobetypns zarQekgelien, dessen BesdisÜBSp

beit genau erforscht wird. Diese ErkläroDgcn

sind nach Ansicht des H*'r;ui^ü;eheri etwa 6.iO—

750 zusammengestellt. Aucii den (Quellen ist er

nachgegangen. Servins i«t benntat, Isidon Ori-

giues, Berührungen mit den Berner Vergilscbuli««

siml vorhanden; die Ulo-sen »lud /. T. die gleicheo

wie die im Corp. Glons. Lut. veröffcntlichteu. Diae

( 'bereinstimmuugeu siud sorgsam im Text notiert

Es sind aber nicht nnr einfaehe Glossen hier ga*

boten, sondern aneh vollständige historisehe, my-

thologische, allegnriüche Erklärungen. Für di«

Lexikographie sind einige interessante Ausdrücke

zu beachten, die B. als Addenda lezicie Latiuis is

der Einleitung znsammenstoUt, während er in tan»

zweiten Heihe die mich sonst bekannten seltenen

Worte wie actualiter, nouiter, impenetrabiliter

geordnet hat. Die wenigen »yutdctiaohea Et-

scheinnngen, die bei dem Stil soleher Erkl&mngpü

nur in Retracht kommen können, wie ijuod uni

quia nach Verben sentiendi und dcclarandi bildea

den Schluik. Die Ausgabe macht einen recht

sorgfältigen Eiudmek.

Steglita b. Berlin. B. Betas.

JosQtf de Deoker, Contribution ä Tetude -le;

Vi es de Paal de Thibes. (Recueil de trsvsu

publik par la fscaM de philosopbie et lettra.

31' fescicvle.) Oand 1905. 87 S. gr. S^.

Trotzdem der jüngste Biograph de-s Hierony-

mus, Grützmachcr, in seinem Werke (l, ItJOff.) ta

der Cberzeugnug gelangt ist, dals aus des Kirobea-

vaters Vita des Panlns von Theben, des angeblieb

ältesten Eremiten, der nach Hier, schon seit der

Decischeu Verfolgung ein 'JO Jahre nmfajäsendf'i

Eremitenleben geführt haben soll, sich eiu ge-

sebiobtlieher Kern nicht mehr beraossehileo liAt,

haben belgisebe Gelehrte unentwegt an der Heff>

nnug festgehalten, der schwierigen Frage nach

Abhängigkeit, Wert und Bedeutung des ganzen

an Hieronymus* Vita sieb aosehlieftenden Schrifr

toms doeh eadlieh anf den Grund an kommsa.

Ein wichtiger Beitrag in dieser Hinfiicht ist die

oben genannte Schrift J. de Deckers. Das Lebea

des Paulus von Theben ist in zaiilreicben Ah-

sebriften und Übersetsungen whalten, von deoea
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Bidez. dem wir die erste Au&gabe der grieohiscbeu

Paasnog T«rclankeii (Denx Ttrrioos grecqiiM in-

aiti» de Itt Vio de Paul de Thebes, pnbliee» aTM
iiiie Tritrodiictioii — der 2b. Bd. iu der obeu ge-

iiaunteu äaiumluDg, Oaud et Bruxelle.s l'JOO) fol-

geode kannte (Chup. I. Introdnetion, S. 5 — 7):

1. Die Int., in fielen Hae. flbairli«fiwte Vita des

Hier.; 2. eine erste frriech. Cliersetzuug (n), in

!> HifS. iiberli^'fert, vou deueu Uidez 5 zu seiner

Auäg. benulzU}; 3. eiae zweite griech. Überaetzaag

{h\ in Cod. F^tm. S7S (&) ond Phrb. 914 (P) er-

halten, VOD der ee eine ku|)ti$che nod eine syrische

rbersetznng gibt; 4. die vou deu Hollaiulisten

lierauügegebene, ia einem Cod. Bavar. überlieferte

Vitn M; 5. die tod F^hnnaos 17W naeh einem

Cod. Vindob. histor. gr. XXXVIII heruasgegebene

Vita 0. Niicli Bidez hängen alle diese Vitue

Faali Tbebaei von der lateiuischen Vita des iliero-

njmos ab. Aua der voa dem Verf. (S. 8 ff.) ge-

gebeneo Dantellnng dee Verianft der fiber die

L'r8|)ruQg.s- und Abbüngigkeitsverhültuigse dieser

Terschiedeaeu Fassungen des Lebens des Paulus

Tou Theben geführten Verliandiungen sei lür deu

Kreit der jenem Fonehangegebiet Fementehenden

nur folgendes hervorgehoben: F. Nau wandte tiob

in einem lehrreichen Aufsatz ('Le texte grcc ori-

ginal de la Vie de S. Paol de Theltes' i. d. Anal.

Rolland. XX, 1901, 8. 121—157) gegen die Auf-

ttellaogen von Bidez. Aus deiu Nachweiie: 1. dafa

ilie iu l> sich findemli-u Scliriftanfüliningen zwar

aus dem (.iedächtnis gemacht siud, aber dem ur-

sprfiuglichen Text sich mehr nähern, als die iu u,

nnd 2. dab die AnfBbrangen in a ia «fon meisten

Fillao vSrtliche Übersetzangen aus Hieronymus

sind, zog er deu Schlufs, die ursprüngliche Text-

fassuug stelle b dar, diese habe liier, ins Latei-

niaohe flbmetat, nnd deesen Text rat dann ins

Griechiaeba (a) zurOckübersetzt worden. Unter

(l< u Gegnern, welche Nan wi(lerH]iraelien. ist Van

den Veu zu nenneo, der (S. Jerüme et Ia Vie dn

moiue Malobns le Captif, Lonvain 1901, extrait

du Mnsfoo, NU* 8lrie^ tomes I et II, 1900—1901)

anf die Seite Bidez' trat nnd des Hiemnymus

ciccnes Zeugnis für seine Urheberscliaf't der Vita

i'auli (Vir. ill. CXXX\') aurief und dorcu öelb-

stSndigkeit bebanptete (Igiinr — sagt Hier. —

,

qnia de Antonio tarn graeco qaam runiano stylo

diligenter memoriae traditiira est, panca de Pauli

priucipio et iine scribere disposui: magis quia res

omtssa erat quam fratns ingeuio). Aneb Kngener

(S. 10 1) erhob gegen Naus Beweisführung wich-

tige Einwendungen (Byz. Ztschr. I!)02, XI, S. 513

—517)« während der Verf. üeiseubergs Eintreten

für die Ursprünglichkeit von a, iu dem Sinne, daft

Hieronymus* Vita nur die Übenetsnng dieser

Fassung sei, als uuhaltbar beieiebnet. Das Er*

gebnis, das diese Veriiandhingen gezeitigt haben,

läuft aaf eine Bestätigung der von Bidez ans«

gesproehanen Ansieht btnans: Hieronjmns ist der

Verf. der ersten nnter den nns bekannten Lebens-

beschreibungen des Paulus von Theben; alle an-

deren Fassungen dieser Vita sind zeitlicii später

als die lateinische und vou dieser abhäugig. Seit

dem Braobeinen der Ton Bides veranstal^ten Aus-

gabe sind nun aber drei neue Fassungen ans Licht

getreten. Iu dem in den Anal. Bolland. 1902

erscbieueneu Supplement zu dem Catal. scr. hag.

graee. bibl. Vatieanae tanehte pIStxKeh eine Vita

des Panlna vou Theben auf, von welcher Mercati,

der bekannte II^h -Verwalter der Vaticana dein

V^erf. eine sorgfältige Vergleichaug lieferte (B).

Eiue andere, bisher niebt bekannte Vita fond sieh

nuter den griech. Hagiogr.-Has. der Universitftta-

bibliothek an Messina, deren Bestand jfmgst von

Delehaye aufgenommen wurde (Anal. Bolland. XXllI

IdOi, f. 1); vou ihr gelang es dem Verf., dank

der Geßlligkeit Onstarellis, eine Vergleiehnng nnd

eine Abschrift zu erhalten (S). Eine dritte Fas-

sung jener Vita endlich entdeckte Nau in einem

von den BoUandisten uud vou Omnnt bisher nicht

beachteten Cod. Ptais. gr. 9i9, von deren Text

Lebegue dem Verf. «ine vorzQgliciie Abschrift

lieferte (N). Der genauen philologischen l'rüfung

dieser drei neuen Urkunden sind die iolgeuden

Kapitel gewidmet (Cbap. II S. 23-50; Cbap. III

8. 51 - 60; Cbap. IV S. 61—79). In seinen, dieeen

Untersuchungen angeschlossenen *ConoluBion8*

(S. 80—87) reiht der Verf. .las Leben des Paulus

von Theben mit Kecht uuter diejeuigeu Eraeng-

nisae des ehristlichen Sehrifttama ein, die, Sbniich

wie auf weltlichem (Jebiete die Kpliesischeu Ge-

schichten Xeiioplious des Ephesier> CEifKtinyiii rr't

xatd 'Avi^iav xai '^^xöfifv), die 'Wunder jeuseit

Thüles' {Mym tS» htif Sv&iipt Adenw) das An-

tonios Dioganee, die *Athiopika* dee Heltodorm,

uud ebeuso wie auf christlichem die Clemeutiuea,

die apokryphen Apostelgeschichten, die l'anlus-

und Thekla-Akten, ausscliliefslich der Beiriedigung

des weltlichen nnd religiSeen Hanges naeh dem
Wunderbaren dienen und der besonders religiSe

überreizteu Einbildungskraft immer neneu, span-

ueuden Stoff zuführeu wollten. In sehr geschickter

Wstsa laikt er nns sodann einen Bliek in die fin^

stebangsweise, iu die für Hieronymus sur Ab-

fassaug einer solchen Schrift bestinimenden (iründe

tun. Das Eingangs dieser Zeilen von mir er-
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«Hinte Urteil Grütziuacbers wird aaeli durch

de Deokar bwtfttigt, wenn «r Hitronymiu dn
ganze wooderbaro Beiwerit« (Im in ftppigen Ranken
diese ganze sogenannte Lebensbcschreibnng dnrcli-

siebt und überwuchert, ans der datnah dnrcb sei-

nen Freund Euagrios ins Lateinische übersetsten

liebMiBbeeehnibong dea Antonioa von Atbannaios

mehr oder weniger frei entlebuen, den gMiien

gescliichtlichen Kern aber auf jenes Minimnm zv-

sammeusolirumpfeu läTst, das in ded üierooymns

Worten ^pm Anadrnek komnt: 'Amnihw rero et

Haeariai« diedpolt Antonii, e qnibu inperiar ma^
gistri corpus sepnlivit, etiain nunc affinnant Pan-

lam queudani Thebaeum priucipeui istitu rei

fviMe, non uomiuia'. WSbrend du Werk dee

Hieronjunu non nn«i|pitattet blieb, beben die

grieebischen Fassungen von ihren Bearbeitern

und riiersetzcrn die mannigfaltigsten Umgestal-

tuugeu erfahren, deren Ulerkuuft und Besonderheit

sn erfbneben und ra erfiMMu der Verf. mit

grofsera Eifer sich hat angelegen sein leasen.

Selbstverstüudlich kann diese Anzeige ihm auf

den verscbiungeueti Wegen durcli jenes doch

immarhin liemlieb minderwertige Sebrifttnm niebt

folgen. Aber darin wird man J. de Deeker tn-

stimmen können: Die lange und langsam sich

vollziehende, au Hieronymus' Vita Pauli Thebaei

geknQpfte Entwicklung rechtfertigt durchaus die

dieaem. bagiograpisehen Roman bidier lagewandte

Teilnahme. Aus dem LBteini^clii-u ins Griechische

übersetzt und in dieser Spra(ilie unter mancherlei

Wandlungen sich vervielfältigend, hat derselbe

GberaetsDngen in» Koptiaehe, Sjrisobe. Ambisebe

nnd Äthiopische ins Leben gemlan. Wenn vom
Gesichtspunkt der Re/ieluintxen zwi.-ichen dem
cbristlicbeu Westeu und Osten die Tatsache lehr-

reiob iat, daA wir hior daa aehr aeltene Beiaptel

eines Heiligenlebeoe haben, wekdies am Ende dea

5. Jahrhunderts ans dem latcinischMi Sprachgebiet

iu8 griechisehe überging, so würde es fiir nnn

nicht weniger nützlich sein, die Füdeu zu kennen,

welebe die anderen fremdapraebliehen Oberaetinn-

gcn au die grieobisohe knüpfen. Die vom Verf.

durciiforscliten neuen Urkunden sind ilurchans fern

davon, diese bedenkliche und schwierige Frage

aebon in entscheiden. Seinen Naehweianngen in-

folge hängen die koptische nnd syrische Tita un-

mittelbar von einer helleuischeu Abschrift der

Fassung /> ab. Wa.s die syrische Cbersetzug be-

trifft, so war die ihr vorliegende griechische Fus-

snng dem neu anl^fnndenen Vatieanna B eng Ter»

wandt. An dem Tage, wo man das Yerwandt-

acbafksverhältnia aller in den veraebiedenen Spra-

cheu geschriebeuen Lebensbeschreibungen <lei

Panbia von Tbdben genan wird beatimmen kSnnm,

wird man eine inlserat wertrolle Handhabe für

die Beortoilnng der /.wischen d'-n ehri^tlichei!

Völkern des Morgen- und Abendlandes vom ö. Ii»

zum 10. Jahrhundert vorhandenen Beziehangeo

gewonnen haben. J. de Decken Unteranebnagts

wird man das Zeugnis nicht versagen könoeu.

dafs «ie die duiikle Frage, Ton deren Bedeutung

ich in dieseu Zeilen eine Yorstelluag zu geben

Tersttoht habe, in mehrfacher Hinaieht gdriirt

und gefördert haben.

Wandabek. lehannee Drisaka.

SUbard Kunte, Die Germanen in der antikes

Literatur. Eine Samndung der wichtigsten Text-

stellen. I. Teil: ROmiscbe Literatur. Mit cisB

Karte von .\Ugennanien. Leipzig 190ß, G Freytjg,

Wien, F. Tempsky. 113 8.8". Geb. l.äü.

Der Verfasser hält ea mit Recht i&r w6naehaDi>

wert, data nnaere Sch&ler ihre Kenntniaae «en

Cimbernkriege, von der Schlacht im Tentobmgw
Walde, von Thusnelda u. s. w. nicht nur ans dem

Geschichtsuuterricht, sondera auch und vur allem

aus der LektSre der alten Scbriflateller aehSplaa.

Diesem VVnnsohe verdankt das vorliegende Heft

seinen Ursprung. Es enthält alles Wesentliche,

was römische äcUriftsteller über Altgerwanien be-

richten. Weggelasaen nnd nnr die Germania vai

die Stellen aos Oaeaar, weil der Verfasser wohl

mit Rerht voniu-^sctzt, dafs diese beiden Bücher

sich im Besitz aller iSchüler befinden. $o sind in

dem Heft Abschnitte ans folgenden Scbriftstellem

zusammengeateUt: Honnmentom Ani^raunm, Velle*

ins Patercnlns, Valerius Maximus, Pompouias Mela.

Pliuius maior, Tacitus' annales und historiae (fa^t

60 Seiten), Buctouins, Florus, Ammiauus Marul-

linna nnd Jordanea. Die den etnieleen Abaobnitteo

vorausgeschickten biographisch -literariaoben No>

tizen reiolirn für ihren Zweck völlig aus« ebeOSS

die beigegebene Zeittafel und die Karte.

FOr die PrivatlektBre, tum StegreiAbanatna

nnd en schriftlichen Überaetmngen ins Dentsaha

ist das Heft deu Lateinlehrern der Prima dringend

zu empfehlen. Für den erstereu Zweck wäre

freilich ein kurzer ScbOlerkommentar sehr er-

wanaehi ta

Friedrich Blum, Zur Gestaltung des in Tertii

be^'i inieiulen lateiiiisrhrii Unterriclils, rt''i-

luge Htm Juhrehbi'iiclit der Munnbeimer Ue^lsclmie

mit Kcolprogymnasium für 1905/6 (Progr. No. 781).

16 8. Mannbara 1906, Bnchdruekerei von G.Mob.
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Eiuetu kurzen geschichtlioben llückbliok, der

daa Nebeneinauder der grammatiscbea aod der

*iwtar{idi«n* Methode des Ifttemiseheii Uoterriohli

f8r die Zeit vom Mittelalter aa verfolgt nod n. a.

die Reform vorHchlEge ties Augsbarger Anouymus

vom J. iu ibrer Bedeotuug stark hervortreten

ISfat, folgen in Kap. II methodisohe Bemerknogen

zum hiteinisoheu Unterricht der Anstalteu uach

Altona-Frankfurter Lelirplun und in Kap. III ein

Plan für die Lektüre voo Olli bis Ol, der auch

eioaelBe Hilftittittol der SehrifteteHerbehnndlDog,

wie Knlnke Bealtenbooh, Engelmuna Ovidatlas,

•nUbrti lor Aneis übrigen« die Argumenta der

Inteiniscben Antbologie (I 1, 7 tf. I)t'i Riese) heruu-

zuzieben rät. Der beschränkte Kaum voa 16 Sei-

ten BUbt nattrlieh allentbalben nur eine eebr

•kinenbafte Darstellung zu. Doch selbst in einer

noch 80 skizzenhaften Darstellung über den Gegen-

stand durften K. iieinliardts aad J. Wnlifs graud-

legende BBeber mm lateiniielien Unterrieht naeh

dem FnnUurter Sjitem wohl mebt nnenrihnt

bleiben.

Frankfurt a. M. inline Ziehen.

Aii8%(ig:o nuH ZeltM<'.lii-irt«Mi.

Berliner philologische Wochenschrift 37

(15. September 1906).

8.1 165—1184. H. Pomtow, Dilpliica. Die Art

der französischen Ausgrabnngeii winl charakterisiert;

bei aller Anerkennung der persönlichen Verdienste

HuDiolies mufs doch die rücksichtslose Art, mit der

die Fiindolijekte durcheinandergeworfen sind und mit

der bei der .\usstattung des Museums verfahren ist,

vor allem der Mangel an gewiseenhafter FesuteUang
der FniidnmetSnde auf das schlrfste getadelt werden.

In demselben Sinne spricht sich ein hervorragender

griechischer Gelehrter, der unter dem PsendoDjm
Ujari^a; Kaqavw iclireibt, in der Atbeniseben

Zeitung l^ffM' ans, dessen Bericht hier anliantrs weise

beigefagt ist. Auf S. 1177— llb2 werden die £r-

gelmiBM der Ansgrabnngen BOHunmengefefet, wobd
es sich herausstellt, dafs Pomtows für Luckenbachs

'Delphi* hergestellter Plan iu wesentlicheu Punkten

Inderongen eriUuren mnb.

Kene Jabrbacber fQr das klassische Alter-

tnm, Oeicbiehte und dentsehe Literntar
und für PiidapoRik XVII und XVllI, 6.

I 8. 893. Georg Finsler, Das homerische König-

tum (Sebtoft). HL KMnaaien and Athen: wir sehen,

dofs uns Uber die Abschaflnng der mächtigen alten

Monarchie, von der die Bauten von Tiryns, Mykenai,

Orebemeeee, der AkropoKs nnd die Seite seagee, nicht

das geringste überliefert ist, was zu einer historischen

Konstruktion verwendet wenien konnte. So weit wir

in Aiolien, lonien ned Athen sehen können, Uberall

indeo wir ein B^entengeschlecht, dessen Glieder von

Adels Gnaden regieren und als Vorsteher des Sakral-

«esens den alten Kttniistitel Ähren, bis, wie in Athen

nnd Milet, mit der Erbüolikeit und Lebcnslän«lichkeit

des Regenten auch sfin >tuat]iches Pricsterlum in

Wegfall kommt, auf dessen neuen Inhaber der Kftnigs-

tiiel übcrpcJit. IV. Das Königtum der llias. Die

llias lehrt, dafs zu der Zeit, wo sie abgeschlossen

wurde, iu den ionischen Stidtmi die olmlichen Zu-

stände herrschten, wie sie uns in der Odyssee ent-

gegentreten. Der Untersollied zwischen den beiden

Gedichten beruht in diesem Punkte nicht auf einer

Verschiedenheit der Zeiten, sondern der Behandlung

des Stoffes. Im Schild des Acbillens nnd hei den

Bundesgenossen der Troer ist ein Unterschied von

der Odyssee überhaupt nicht wahruehmbar. Bei den

Troern selbst nnd den Aebaiem ragen in die Ver»

hilltnissc der Tiegenwart die Cberlieferungen von

alteren Zustanden herein, welche die Einheitlichkeit

des Bildes etwas becintr&chügen, aber niclit gänzlich

aufheben. Die Ahkflinnilingc der Götter, die vor Ilios

zogen, konnten sich der luuurdnung in einen Adels-

staat nicht SU leicht fügen wie die bei weitem nicht

so erlauchten Ucrron der Odyssee. Darum seigt euch

die Ibas nicht das Bestreben, den entstehenden Wider-

spruch auszugleichen. Sie hat Überreste der Sage .

und früherer Zustände ruhig stehen lassen, die iu der

Folge m&chtig genug waren, Uber den wirfcliefaen

Sachrerhalt zu täuschen. Der Dichter wcifs, dafs er

eine Vorieit schildert, und geht deshalb auch mit

dem Wortscbats sorgAltiger am eh die Odyssee, die

von einer wirklichen Monareliie nichts mehr wei&i

oder besser, nicht« mehr wis.sen will. Die Über*

lieCsmoK von den athenischen Archonien gebt bis ins

XI. Jahrhundert hinauf. In lonieu kann die üerr-

schafl des Adels nicht jünger sein. Wann sie das

echte Königtum, von dem die Steine von Mykenai

und Troia erzählen, abgelöst habe, ist geux unbe-

stimmt. Jedenfalls ist das nicht erst im Till. Jahr-

hundert geschehen, denn dagegen spricht die gegen-

wärtige Gestalt der llias »nch in den Partien, die

Spuren des Königtums von Zeus* Gnaden erhalten

haben. — S. 41.1. Gustav Wolf, Die Kirchenpolitik

Herzog Georgs von Sachsen. — S. 439. Karl

Ren seh ei, Cbamissos Balladendichtang. ->- II 8. 305.

Gcrhanl Budde, Tuiskon ZüIcts Gedanken über

eine aktuelle Frage der gegenwartigen Gymnasial-

pidagogik. — 8.811. Rndotf Wessely, Geistand

Buchstabe der Lehrplane von 1901 und die Eigenart

des Gymnasiums. — S. 323. Max Math, Noch ein-

mal zur Literatur des Unterrichts iu der pbilosophl»

sehen Propädeutik. — S. 334. Otto Doerner nnd

lernst Stiehler, Zur Geschichte der neueren

Sprachen I. - S. 352. Wilhelm Becher, Jugend-

literatur. — S. 361. Uugo BlQmner, Johann Jakob

Redingcr, ein Gehilfe des Arnos Comenius.

Revue de Tinstructioo publique OB Belgique.
XUX (1906), 2—3.

S. 78—S9. Fr. Cumont, Rome et t*Orient,
veröfTeni licht den ersten von sieben im November 1005

im Colleyc de France gehalteneu Vorlrfigeii Uber die

morgenläudischen Religionen im römischen Heiden-

tum. Er aeigt orieotaUscbe EiofiOsse in den poiiti-
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sehen Einriclitiinj.'cn auf, weiter im Privatreclit, in

der Wieieoscbaft , der Literatur, der Kunst, der In-

doetrie, vor oUeip aber in der Religion. — S. 90
— 93. A. Willem sucbt zu erweisen, dafs das

Streben, den Hiatus zu vermeiden, schon bei Gor-
gias hervortritt. — S. 108 — 110. L. Pr., *Pro-

fesaenr d*»thdnie', fordert für den latriniaehen (and
griecliisclion) Klcmentamiterricht in Bdgien *Un peu
plus iie grammaiie'

:

The Glassical Review XX 4. Mai 1906.

S. 193 -201. T. W. Allen, MvQiiidt'vMV
TTÖAtf, behandelt eingehend die ['robleme, die sich

an die Angaben dts Epus Uber das Reich des Achilleus

knOpfea. — S. 202. C. Bonner anfsert sich noch

einmal Ober seine Auffassang der Apostrophe bei
llnrner: s. VVocheiischr. 1906 No. 23 S. 639. —
S. 202—207. B E. White interpretiert ansAbriich

Horn. Od. XI 493 sqq. und findet in dem TVin des

sterliciiilen Aiiamciniioii ^\'-• t7jl>>y.r^<!<ic, Hie Anklage

der Mörder und die Anrufung der rächcndoo Unter-

weltmnKehte: ef. Bawhyt. V 43 und Tin S. — 8. S07.

W. R. Paton liest Ai-urli. Ar/. 712 sqq. xixlrtneovtTa

/Jä(ny tiv aiyöXfxtQoy yapßdovf 0' oi noXv!f^tjyo%-

aläv' dfufl noXtüitf ftiltop «fja* di4t)Maav. -

S. 208 T. D. S(e.vnionr) weist darauf hin, dafs die

Verse Soph. Am. 249 sqq. das Ae-^cl,. Sepi. 1023 sq.

angegebene Tun der Autii^'ran- als hckannt voraus

aetsen. — S. 208 f. W. J. Goodrich spricht die

Ansicht aus, die Erwähnung zweier, einander ent-

gegengesetzten Oottheitei) bei l'lalo PoliiicuB 269 E sq.

sei mAgliclienreiae «iue Anspieluag aof den Onnnzd
und Alirfman Zoroatters. — S. S13. H. W.
Garrod behandelt l'lat. Rei>p. 488 D und 585 0 so-

wie Kuthuphr. 10 d 10 aod Apoi 27 £. — S. 212 f.

H. J, Walktr spricht Aber dorische Fntnra bei

Aiiftopliaues und I'luio: s. Wochenschr. 1S94 No 25

S. 693. — S. 214—216. E. U. Altou veruiutet

HoraU e. n 15, 6 omnia eopia Sardimm. — 8. S16.
J. H. Moniton handelt (veranlnfst durch eine Gharito-

Stelle: s. Wochensclir. 1906 No. 23 S. 639) Ober den

intransitiven Gebrauch vuti unoQQfninv. — W. II.

D. Rouse enipfii'lilt für <las homerische Xifxaßaf die

liedcutung 'Munal'. — E. St. Robertson versichert

zu Horat. ep'st. I 7, 29, daCl in Indim wenigstens

Faohse Koro (Mais) freesen. — S. 216 f. W. R.

Paten veröffentlicht ans einer Pariser Handschrift

von Plotarclis Moralin oiiic kleine Liste von schlechten

Gewohnheileu der Menschen {dw aiuliäy dpit-
X9a9m ele.). — 8. 938. 8. B. W (in holt) berichtet

Ober zwei Serien lateinischer Schult exte mit

QuantitätsbezeichnuDgoo: Blackie's Series: üorat.

od. III ed. W. H. D. Bonse, Verg. Aen. II ed. 8. E.

Whtbolt, I.iv. V cd. E. S. Thompson; E. ArnnUrs

Series: Ovid Selections ed. G. Yeld, Caesar in Britain

ed. J. F. Dobson. — 8. 232. A. C. Clark Itommt

noch einmal auf seine Bcspreclinnp von Ihiucjuns

Ausgabe der Tuskulanen Ciceros zuriu:k: s.

Wochenschr. 1906 Ko. 35 S. 955. — S. 932 f. E. A.

Abbott sucht A'tcklitu Behauptungen in desseo Re-

zension seiner Johauniue Grnminar Uber den Ge-

brauch von oQiZ i:i iiii^f zu stellen: s. Wochenschr. 1906

No. 28' 8. 780. — S. 233. W. F. Witton schlügt

zur Er|.'anzunR der neuen Hegeln für die Aassprscbe
des Latt'inisi'hen im Englischen (a* Vockmiclir.

1906 No. 35 S. 954) folgende Gleichongen vor: frsai.i

= deutsch & = latein. ae = griech ^ nnd fraaz. i

= deutsch e = latein. e = griech. «. — F. W. Hill

berichtet über die Sitzungen der Oxford Pbilolo-

gieal Society im Fehmar nnd Hirt 1906 (ctvM

genauer nur über einen Vortrag von (imuitii öl«r

Transskriptiou und Aosspracbe im lAteinischeu) uud

widmet A. H.J. Gremid^e einen Nacbnif. — 8. iUt
wird über die Sitzungen der British Srhnol in

Rom im Februar, iAJiri und April 1906 behcbut

Es lasan Athlu/ ttber Ansgrabtmgeo in Oaervsst Is

Monmonthshire (V^cnta Silnrum) und über ein mittd-

alterliclies i'auorama Roms, Wace über ein watr-

schoinlich Caracallus vor dem Senat darstellendes ud
verschiedene andere spätröniische Reliefs historiscbei

Cliarakters uml tiber griechische Muster auf itaÜKbeo

Stickereien, (jiudner aber Kopien griechisriier

Statuen anf M&uzea und Johu ttber die Reliefs der

Trajans-^nle — 8. 386 f. F. H. Marshall refsmt

in der Archflologischen Moiiatsühorsiclit Ohr

Funde iu UriecheHlatvi'. Euboea (Inschrift, eine An-

leihe der Karjstier bei den Tliebanern beireind),

Tht rmon (Inschrift über ein Bündnis der Ätolier ooil

Akarnanen v. J. 273 v. Chr.), Delos (Hauptergebnisse

der Ansgntbangen von 1905); Spanien'. Dcbe

(BruchstQckc iberischer TOpforwaren); Frunkrei-Ii:

La Turbie [SeealpenJ (Denkmal za Ebreo in

Augnatas).

Glassical Pbilology I 3.

8. 901. Edward Capps, The Roman fragnenti

of .Vtlicniaii comio didascaliae, behandelt clie /uleirt

von Kaibel in JG. XIY 1097. 1098 und lÜ98a her-

ausgegebenen Inschriften, anf die auch A. KOrte in

Illieiii. Mus. LX p 425 ff. eingegangen ist, und briii?t

einen verbesserten Text heraus. — S. 221. H. ß.

Faireloogb, The Helen epiaoda tn Vergil*s Aeaeid

II 559- 623, beschäftigt sich mit der Frage, warum

v. 567— in den Vergilhandschriften fehlen, liad

kommt zu dem Resultate, dafs die üclenaepisode, vif

wir sie bei Servius haben, von Vergils Hand her«

rührte, dem Dichter aber später mifsfiel, so daft er
j

seine Freunde zu ihrer Auslassung iMstimmte. Wir
;

tun gut, sie in onsem Texten stehen n lassen, den

das zweite Buch gewinnt durch Ihre Beilwhaltang ebrr

als durch ihre Brseitignng. Was in ihr Auslvfs 'Er-

regt hat, ist erkl&rlicb, aber doch ertrSglicb. —
S. 381. William 8eott Pergnson, The prematste

dcificatiou of Eumcnes II, uuter&uclit dio Insclirift b-'i

^

Ditteiiberger Orieutis Graeci iuscriptiones selectae

I 303. Die Inschrift ist nach 173 anraaelMn ia die

Zi'it, al? dor zeitweilig totgeglaubte Eunienes in sei«

Reich zurückgekehrt war und die Regierung vieJit

ttbemonmien hatte. Kur so Mst sich die sonderbare

Zusammenstellung in,^Q ßaatldtog Efipivov 0tltt'

dki,(fov i>fQv erklären. — S. 235. Campbell

Banner, The omen in Herodotns VI 107, brin^'t

folkloristiscbe Parallelen an der Stelle, die den Iiaaa

des Hippias und den Yerlnst eines seiner Zibne er-

zählt. — S. 239. Edward Boll Clapp, On corrq>-

tion in hiatus, bringt ein« auf statistischen Tabeltea
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berohcDde Uotereacbung &b«r die Kegol 'vocaiis aute

Tonloai corripitBr*, soweit üb dm griecbiseiieD Hex»*

netor betrifft. R 253. F. Blass, On a frapmcut

of Sappho, behandelt die Textgestaltung des vou

Wilamowitz in der Textgescbicbte der griecbiteben

Bnkoliker (S. 179) wiederpcpplteiien Fragmentes. —
S. 255. Jolin Williams White, The maiiuscripts

of Äristopbanes. II, crürtert die kritiscbe Beontzniig

der Aristopbanesiiandscbriften bis xor Mitte des

19. Jabrhaiiderts nnd die Aiiwendang von bestiminten

Zeichen fOr die einzelnen Codices. — i). 279. W. A.

Ueidel, Tbe dtyf io Anaximeues and ADaximander,

SQcht die WahrsebeinKebkeit oacbsowelMB, dafs die

kosmische dtPtj eine der iirsprttn^'lirhen Annahmen
war, mit deueu die griechische Pbilosopbie dea

Ursprung der Dinge xn wkllKo rersncfate, and daCi

diese Annahme von den splteren Denkern als allge-

nein aocrtcannte Tatsache Obernommeu »arde. —
8L 883. F. B. Tarbeli, Tbe form of the eblanye

(nit 8 Zeichnungen). — S. 290. Notes aiid «iis-

cnsaions. 1. \Yalter Dennisou, Au eiueiidation of

Caesar Bellum Gallicum VI 30, 4. — 2. Evan T.

SaiKe, The quotations of Atbenagoras aiid the text

of Euripides. — 3. Paul Shorey, Hurace ars poetica

and Pruclas on tbe plai» style. — 4. J. J.Selilielier,

Tlie moods of indirecte discoorse.

Zeitschrift für das Gymnasialwescii. September.

I.Abt. S. d4d-559. ü. F. Siuller. Grillparzer

and das khaelsehe Alterlan, 1, «eist ans des Dichten
Selbstbiographie uti<l sriuen Schriften nücli, wio ein-

gehend sicli Gr. mit dea griechiscben und römischen

ScbriftstellerB, im Original, besebftftigt bat, um te

einem zweiten Aufsatz zu zeitjen, wie dieses Stndiam

saf seine eigeueu Schöpfungen befruchtend einge-

«ilkt bat.

RflusiudoiiB-VeiMlohnls pMlol. Sdirtfleo.

Alteubur^r, Martin, Die Methode der Hypothe-

sis bei Platou, Aristoleies und Proklns: Bph VI'. 36

8. 1 191 -1125. Die TorKegende gediegene Arbeit ist

TOD licrvorraurtKiem Werte. A. Schinficel.

Antologia della melica greca, da A. 'J'aceoue,

roa prefttione da G. FmeearoH: He». criL 85 S.506f.

Salbollndigkelt vermifst Mi/.

Archer-Hiiid, R D., Translnti^ns into Greek

TCfse and prose: /iphW.SQ S. 1144 f. Das sehr

ansprecbeode Buch mag allen Freunden des Griechi-

schen xor Beachtung empfohlen »ein. O. Weiften-

/d>f.
Archiv fflr Religionswissenschaft, VIII.

Band: fWXII, 1 S. 78>80. InhaltsQbersieht von

S, Sc/iueidfi:

Äristopbanes, Tbe Birds. Tbe greek text

reviaed, with a translation into eorresponding metres,

introduction oml commentary, by ß. ß, Hcgtnt
Atheti. 4115 B. 265 f. Ansgexeidmet.

Barrls, M., Le Toyage de Sparte: £0« XII, 1

87-89. Jt- ler wird das Buch mit NntMo nnd Ter-

gnOgen lesen, 'fft. Si/iko.

Baomgarlcn Polaiid-Wagncr, Die Hflli-nisrhe

Knltnrt Korr,f, IVUrU, 8. 388. Ein schönes Zeugnis

für den im Gymnasiallebrerstaud lebeodigeo wissen-

aebaftlieben Geist. N«»th.

Berg, G 0 ,
Metapher and Comparison in the

Dialogues of Plato: Cla»a. phU. p. 305. Notiert von
W. A. Heidel.

Blass, F., Die Interpolationen in der Odyssee:

Cluxsr. 20, 5 S. 2(j7 271. 7'. H . Allen schliefst seine

Inhaltsangabe des Werkes mit den Worten: „Meine

Ansiebt Ober das Buch ist schwankend. Denke ich

an all die andern Kritiker, so sage ich olog ninvvtan
Offene ich Homer, so wiederhole ich das Epigramm
von Cambridge atpodQa Teinttv.*

Boissier, 6., La conjuraUon de CatUina: Eom
XII, 1 S. ,s5-87. p]inc bessere Vorbereitung für die

Lektüre von Cicen» CatiUuariscbeu Keden und
Sallasta Oatilina, als in Boissiers Bncb, dOrite man
schwerlich finden. TU. Siuko.

Carter, J. B., Tbe religion of Kuma and otber

essaja on tbe religion of awdent Rome: ApAA*. 18
S 416-421. Den Inlinit gibt iu aoaflllbriicheiB Aas>
zug wieder Jrtmz /.utfiliaefier.

M. Tullii Cicernnis orationes pro Sex. Roscio,

de imperio Cn. Pompei, pro Clucntio, in Catilinam,

pro Murena, pro Caelio rccognovit AU>. Curti» Clark:

BphW. 36 S. 1128-1135. Diese verdienstliche Ans-

gabe findet Anerkennnng and Beifall bei JJtrmaHn
NoHL

Dahm, 0., Die Feldzüge des Germanicus io

Deatscblaud: Korr, f. Württ. S. 287. Trotx mancher
Bedenken als da geraden amutbehriieber Kommeatar
zu Tariius erstem «ad swdtem Anoaleobaeb eAlirt

von teUr (joetster,

Deasaa, Herrn., loseripltoaea latiiiM aelecta«,

vol. II, pars 2: A^/^ 18 3. 481 f. Findet Beifall

bei 0. He;/.

Dictericb, A., Mutter Erde: Ao« XII, I S. 80
-83. Beifilllig besprochen von Sr/ineiiler,

Escher, J., Erechtheus, Erichthonios, Europa:
Rev. erü. 85 8. 481. Besonders interessant ist die

Abhanilinng über Enropa A. <le h'hhier.

Faguet, £., Puur qu'on lisc l'latou: XII, 1

8. 77-78. über den Inhalt berichtot kars 7%. Süiko.

Foucart, P., Le oulte de Dionysos en Attiqoe:

Jtev, cril. 26 S. 501-506. Reichhaltig und bcachtens»

wert. J/y.

Galeai de cainis eootiaentibvs Hbelios a Nicoiao

Regino in sermonem latianm translatns. Primum
edidit Carolm KidhfltMn SphW. ZC> S. 1125 f.

Diese VerOffentlicbang ist ein schönes Beispiel ent*

sagungsvoller Einxriarbeit. J. Itber^.

GlotiT, nii^tavr, f-Judcs sociales et joridiqBes

snr l'aiitiquiiä grecque: 34 S. 3160. Aas
Zdtaebriften «. dgl. snaammengesteilte Betraebtangen,

die nieht an Wert verlieren, wenn sie aneb S.T. auf
Hypothesen hinauslaufen. /.. Weuyer.

Raoul de la Grasserie, De la Categoric da
geare: yp/iR. 18 S. 422 f. Das Buih enthilli nicht

nur für Linguisten, sondern überhaupt fur jeden

Philologen sehr vld Wtehtiges and Anregendes. F.

Q. Horatii Flacci epislulae, ftir den Schul-

gebrauch erklärt von Wilhelm Wetjehaufit: Hph W.
36 S. 1126- 1128. Eine hübsche Ausgabe, die man
mit VergoOgen begrOAt nnd aoxeigt. iJ. HöhL
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Hu ras, Brmo Almlnwtm^ Die Lieder des Horai,

sinngomfirs frei In dealsebe Reime ttbertn((eii : NphH.
18 S. 411 f. Verf. weifs hübsch zu reimen unil auch

die Sprache geschickt zu baitdliaben; aber es fehlt

Ib lebaii Obertragangen nirgends an Mlngdii. A»m7
l{otmber<].

Horneffer, Erust und August, Das klsssiscbe

MmL B«dn nid AnftitM: LC. S8 S. 1808-1810.
EIb B«e1i TOB hengevinnender, friseber Jogendlleh-

keit II.

Katschur, Leopold, Weibliche OebeimbQodelel:
l.i. . 38 S. 1296. In dieser dankenswerten kultnr-

geschichtlichcu Skizze wird auch das Altertum he-

rQcksichtigt.

Kroll, W, Die Altertaroswissenschaft im letzten

Tierteljabrhnndert: £b« XII, 1 S. 62-74. Sehr ein-

gchen<ler Bericht (Scidufs folpti von Z. Dtmbiizer.

liUckcnbach, IL, Die Akropolis von Athen.

2., Tullst. umgcarb. AuH.: AT. 38 S. 1304. Alles

W'< iitli« ht> ibt mit anerk«tineBS««rten Oeseblek mit-

geteilt, i^fid.

tfaealister, R. A. St., Bible side-ligbts from
thc inouM<i of Gczer: a roconi of excaTation and

discovory iu Palestiue: AlUen. Wlb S. 278. Kicbt

ohne Interesse.

Meyer, E. IL, M>tliolou'ic ilor Gennam-n: Zf'J A.

48, 1/11 S. 1-5 de« Anzeigers. Betleatet keinen Fort-

scbritt R. M. hhgtr.

Mommseii , Th. , Gesammelte Sclirift(Mi. IL Juristi-

sdic Schriften. II: liev. crii. 25 S. 481-483. Dankens-

wert. P. /-.

The Hiheh-Pap.vri. Part. 1. by Ii. 1>. (hn.fell

aud A. S. Hunt: Athen. 41 1 ä S. 26.3 f. Von iiüclister

Wicliligkeit.

Pascbal, W.« A study of Quiutus of Saijrma:

tiev. crii. 35 S. 507 f. Bietet venig. Mt/.

retronius, Cenn Trimalchionis, transl. aud ed.

by M. J. ßj/m : Ciatsr. 20. 5 Ö. 273 f. Wird von

W. C. ihnmiun im ganzen gelobt.

Petronii SBtnne et lihcr Priapeoruni qiiartnm

edidit t'iaMcUtm Büehtlrr. Adicctao sunt Varruuis

et Beneeae satarae siatHesqne reüqniae: NpkH. 18
S. 413-41 f). niese neue Anscnbft stellt sirli als eine

in jeder Bexiebüug dem Fortscbrille der Wissenschatt

enispreebend erglnste nnd verbesserte dar. K. Bürptr.

Phillimoro, Joannes S, , Index verbornm Pro-

pertianos: hC. 38 S. 13UI f. Das hier Torliegcnde

TerteieliBis ist ufserordentlieb ' aorgftltlg. Edgar
Marhni.

Plini Secundi Naturalis liisti riae libri XXXVII.
Post A. ,/iim' obitum rec. C Muyhoff. Vol. I : Libri

I-Vl: P/.X.U S. :iM9. n.'Hrihf'en kann den

vom Hrsg. befolgten krilisciiun .Vn^cjauungen nicht

beipflicliten.

Promas, C, Die Enistehang des Christentums.

Nach der modernen Forschung ffir weite Kreise vor-

anssetzungslus dargestellt: lA- 38 S. 1289. Das
Bttcbleio fOlirt so recht die Schwierigkeiten des

Problems vor Angen ; die angedeolele LflsBog wird

jedoch in den nu-iateu PBnkt«B »bsBlebueo seiB.

Gwtav Pj'iwtimüUer.

Raeder, H., Plaltm» pbUoeopliiscIia Batvicklmig:

CtaMr. 20y ö 8. S7I-27S. Die Znaammenstellang

der Tatsachen ist von höchstem Wert, «enignr U-

friedigen die darans gezogenen fieblOsse. /t. G. Hwr^.

Reich, H., Der Mimus. I: ZfdA. 4s I IIS 53

• 71 des Anzeigers. Scliwer za leaeu, aber geiudttoU

vnd anregend. H. DtvrienL
Keinacli, S., Cultcs, mythes et rcH;.'i()i,>. Tomel:

ßph W. 36 S. 1 135- 1 140. Verf. zeigt sich auf «mt

Falle von Arbeltagebietea so HaBse, verdient st«

nicht durchweg unsere Zustimmung'. O. (inij.pf

Römer, Adolf, Zur Reform der Prüfungsuriking

für das Lehramt in den philolologiscb bistoriscites

Fächern: Nphli. 18 S. 429 f. Die gediegene l'uier

suchung wird als fesselnd und belehrend empfobi^

VOU A. SrliUußinijfr.

Rutberford, W. G, A ckapter ia tbe UttM;

of anuotatlon being scbolia Arislophaaie» nl.llk

^pl< /:. 18 8. 409 - 4 1 1 . Eine interassBBle «ad kta>-

reiche Abbaudloag. J. SiuUr.
Schwarti, Ed., CbankterkSpfe tm der aüia

Literatur. Ftof Vortrtge. S. AbIL: />1.Z. 84 &S141.

lieffrat.

Sinko, Tb., Die aleiandriBiscbe Diebtug (pd-

nisch): EO0. \\\, I s 8.3-85. Die GodiegeBhcii dff

Arbeit rOhnit 6'. ü iikuwaki.

Statins. 1. 1.^8 Puniques et la Thebulde. 2. Ls

Legendes Th^baines dans I Kpop^e et ia Trsftiii«

grecques, 3. Elude sur la TlicliaTiic de Stace—p«

hegnui Oa^r. 20, 5 S. 274-27 ^ // II. HarrU

zoUt besonders der dritten Arbeit reiche AnuerkeniOHg;

er nennt sie einen wichtigen nnd nnentbebrlicbü

Beilrag zum Stuilium des Diciitcrs.

Tallqvist, Knat L., Nenbabyloniscbes Namea-

bucb 10 den Gescbftftsnrkanden bbs der Zeit da

Sama.^sumukln bis Xcrxcs: AT. 38 8i.lS0L Ei»

vorzOMlicbes, sehr suvcrl&ssiges Üillniittel. B. M.

Weniger, Lndwig, Ratacblflge auf dca Lei«»

weg. Deutschen .Jünglingen ericill: .\f)li!\'A'

I S. 430 f. Iu diesen empfebieuswcrten Sdiolredei

wird an zahlreichen Stellen das klassisebe Alisitaa

! verwertet O. H nrhi rtudim

.

Wliitiley, L. , A Coinimnidn to Greek äiuuus;

J^pl, U . .36 S. 1140. D.i^ \hn \t wird in seiner H«bbI

viel Nutzen stiften. H. KioU.

Zangemeister, K., Th. HoinmBcn als SefeiA*

steiler, fortgesetzt vun K. Jaeobat Reo. triL S5 &

481-483. Out. r. L.

1 ZieliAski, Th., Die Antike and wir. £mXII.

I
1 S. 75-76. Lobende Anzeifre von 5. Schneiilrr. pif.

I Autorisierte übersetzoug von K. i>eUoeler: ßphH'.ii

S. 1141-1144. Es geht ein freier aod grolW Ochi

durch dies gBBse tr«ffliebe Blieb biadnrcb. Jafi«

Zielten,

Mltt4rtluni;uii.

Beriehtignng an Spalte 1100

Wie Herr Pii f. Nsor Fr. Skntsch durch eineZn-

Schrift au die Scliritüeitnng und durch eine sneitt

an mich feststellt, trifft dlo Annahme, dalb er eis*

Neubearbeitung der Weidmanniana ilcs Asconiof

vorbereite, nicht zu. Wie ich zu der Vennutiof

gekommen bin, errieht man aas der W. f. kl. Pk 19(N>

8p. S12 BBd BB» der Beil. ph. W. 1906 Sp. 879: A
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dort aus S. (5 und) 7 der Disserlatiou von Skutsch'

ScIiüIlt P. Scliniiedeber^ ffezogtMie ScLIufsfolgerung

war wcdpr öffeiitlicli uocb brieflich beanstandet worden.

Würz bürg. Th. Stangl.

Votivrelief aus Atben. — Auigrabnn^en auf Sodiod.
— Hea«re Funde anf Delos.

G. Vyiantinos berichtet in der 'ßcritor eingehend

über ein 1904 in Athen in der Nähe iles Askle])iciun

gefundenes Votivrelief. Es besteht aus einer Marmor-
Stele von 2,39 m Höhe, die in zwei Stacke ler-

brocben ist und deren unteres Stack fehlt, von wo
sich eine grofse Schlange in Relief vun 1,82 m Höhe
einporringelt. Die Schlanito ist mit grofser Natür-

licbkeit gearbeitet, obwohl sie in den Einzelheiten

eine gewisse Nachlilssigkeit verrät. Über der Schlange

steht die Inschrift: 2:Uwv dpiiHjxt. Auf dem Ober-

teil der Stele, einen grofscu Teil von ihrer Oberfläche

einnehmend, war eine kleine Tafel in Form einer

Saudale mit zwei Stiften befestigt. Anf dieser San-

dale ist die Reliefiigur eines bärtigen Mannes im

Profil sichtbar. Er irflgt einen langen Bart und hat

das Haar mit einem Band hochgebunden; bekleidet

ist er mit einem laugen Himaiion, das seinen ganzen

rechten Arm, die Schulter und einen Teil der Brust

anverhüllt läfst. Er statzt sich ganz auf den linken

Fufs; der rechte ist abgeschlagen. In der linken

Hand hält er einen Gegenstand, die Rechte ist in

frommer Bitte zu dem Gölte Asklepios erhoben, dem
die Woihung gilt. Aufser der menschlichen Figur

weist die Oberfläche dieser Marmorsaudale noch fUnf

Vertiefungen von verschiedener und unregelmäfsigcr

Form auf, und diese bilden die llauptbesonderheit an

dem Funde. Nach Ansicht von Vyzautiuüs sollen

diese Vertiefungen die Löcher an der Sandale dar-

stellen, durch die man diese an den Fufs anband.

AU Beweis für seine Bcliauptung fahrt er die bei

Antikythera aufgefundenen FUfse aas Bronze nn, wo
genau dieselben Löcher fOr die Scliuhriemeu — die

hier den Vertiefungen auf der Marniorplatte ent-

sprechen — zu bemerken sind. Das Weihgeschenk

stammt zweifellos aus dem Heiligtum des Asklepios

und hat Bezug auf eine Heilung der Füfse, sowie es

auch andere Weihgeschenke gibt, die verschiedene

Krankheilen darstellen. Die Miirniorsaiidale wurde

anfangs als Fufssohle gedeutet, und es wurde daraus

geschlossen, dafs die Heilung eines kranken Fufses

durch Asklepios die fromme Widmung veranlafst habe,

genau so wie seinerzeit bei den Ausgrabungen des

deutschen Instituts bei der Euneakrunos ein Relief

aufgefunden wurde, das einen Mann darstellt, der in

beiden Händen ein Bein von unverbältnismäfsigen Di-

mensionen hält, das er dem Gott darbringt. Nach
Ansicht von Vyzanttiios hamleli es sich im vorliegen-

den Falle jedoch nicht um die Heilung eines kranken

Fofses, sondern um die Tatsache, dafs der Weihende
»ou einer Schlange in den Fufs gebissen und nur

durch den Sciiuh von der tödlichen Wirkung des

Schlangenhisse« bewalirt worden war. — Bei den von

StaTs seil einiger Zeit auf Sunion veranstalteten Aus-

grabungen sind bereits beachti-nswerte Ergebnisse er-

zielt worden. Es wurden zwei areliuische Slutuen

von Überlcbcnsgröfse aufgefunden, die zu dem Typus
der sogenannten Apollostal ucn gehören; die eine ist

ohne Kopf, doch ist zu hoffen, dafs dieser bei Fort-

setzung der Grabungen östlich vom Tempel zum Vur-

schoin kommen wird. Die Statuen stchcD weit aber

dem Apollo von Thera und anderen im Athener

Zeutralmuseum befindlichen Apollostatuen sowohl hin-

sichtlich ihrer Grüfse als auch hinsichtlich ihrer künst-

lerischen Manier und der Anordnung und Ausarbeitung

des Haares. Es ist die archaische Kunst der vor-

porsischcn Zeit, die uns in den Statuen entgegentritt;

diese fanden sich ia einer Aufschüttung, die nach den

Perserkriegen bei der Wicderaufriciitung des Poseidon-

tempels angelegt wurde. Als die Perser mit ihrer

Flotte bei Sunion vorQbcrkamen, landeten sie dort

und verbrannten den alten Porostcmpcl und stttrzten

die Statuen innerhalb des Tempels und in dessen

Peribolos von den Basen herunter und zerschlugen

sie. So sind an den jetzt aufgefundeneu Statuen noch

die Spuren von Schlägen sichtbar, wie solche seiner-

zeit auch an den Koren auf der Akropolis bemerkt
wurden. — Über den weiteren Forlgang der franzö-

sischen Ausgrabungen auf Dcl»8 berichtet Qolleaux

folgendes. In <ler Nähe des heiligen Sees wurden
sechs grofse archaische LOwen aus Marmor auf-

gefunden. In der Nähe des alten Theaters wurden
vorzQglich erhalteue kleine Häuschcu freigelegt, deren

eines das Datum seiner Erbauuug trägt. Ferner

kamen aufser den gewöhnlichen Inschriftcnziegeln ein

goldener Schmuck, eine Statue der Muse Polyninia

(HU der die Ausarbeitung des Kleides wunderbar ist),

ein sehr schöner Qberlebcnf^grofser Dionysusko|)f, die

Statue einer Frau von vorzüglicher Technik, Schmuck-
gegenstände aus G<dd, zahlreiche Manzen (es wurde
ein ganzer Schutz unter dem Fundament eines Denk-
mals uufgefunden: 40 Tetradracbmen, Drachmen und
andere StOcke) zum Vorschein.

Verzvlcliiils neuer KQoher.

Blaydcs, M., .\nalecta (ragicu graeca. Halle,

Buchhandlung des Waisenhauses. HI, 156 S. 8. Jt 3.

Egypt Exploration Fund. The ILbfli Pttpt/ti. 1.

Edited hy < . (irenfell. Oxford University Press. Sh. 45.

Eil rem, S., Notes on some greek literary Payyri.

Cliristiania, Dybwad. 13 S. ».

zu Eulen bürg, O., Von Asdud uach Ai'iiv^ im
Jahre 711 v. Chr. HL Leipzig, 0. Wigand. 168 S 8.

3

Uatch, E., and Redpath, A., A concurdanco to

the istptmiffitit and the olher Greek versions of thc

Old Testomeul. 2 vols. Oxford University Press.

Sh. 137, 6. Supplement, Sh. 40 Gomplete work in

3 vols, Sh. 168.

Panoritius, M., Studien über die Schlacht bei

Kuiuijcu. Berlin, A. Duncker. V, 80 S. 8. Jt 2,50.

Szanto, E., Ausgewählte Abhamilungcn, heraus-

gegeben von //. Swoboifa. Tübingen, Mohr. XXIV,
419 S. 8 mit Bildnis, Tafel und Abbildungen. Jt 9.

Wolfstieg, A., Exenipla (ihtlorutn. Annoiavit

vocabulnriunique breviloquum adiecit A. W. Berlin, W.
Moeser. 50 S. 8. Geb. in Leinw. Jt 2.

V«nBl» ort lieb ui lUdkklvar; l'mf. Dr. ü. Orabeim. Kriedenan-
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VerleMor der 'Wefdmannsehen Haohhandluiii? In Berlin.

Neaere Werke der klassischen Philologie und Altertmnswifiseafichaft.

Die ktiserlichen Verwaltunqsbeamten bis auf DioeMiafi tob Otto HbrMhMM. Zwrir.

hearbciteto AuHa^n.-. gr. -s". (VIII u. r.ir. -^'ti- '

BtiMge zur allen Geschichte und griechisch-römischen Altertumskunde. Fettschrift xn Otto
HlrscIifeldHseclDtijjsteratieburtstaRe. ffr. Lex S'. fIX n. :.l !S.. l l'ortriit n. 1 Tafel ) ÜKVt freh. 5Ik. •i'i. -.

Exoerpta Historica iussu Imp. Constantini Porphyroqeniti omiirta «aid. nint i'. i'h. Hoitworain,

C. de Boor, Th. Bttttner-Wobst. Vol. 1. Kxccriita de li;u;atioii ihn s Cardlus dr lidur

Pars I: Kxcirptj» de li'gatioiiibiis Romaiioruiii iid jjüDtes Fat« II; Kxccriita de Icgatiuiiibu-

iid Koiiiaiii>8. kjr. s". (XXIV u. S.l liXtJ. g,'h. Mk. 21).—. VoLIIL Bxcerpta de iiiäi'lii»

ed. Caro lu» ito Hi»t>r irr. 8". rXXIV u. 228 S.)_1(I0Ö. jrch. .Mk. s.—

.

Inscriptiones latinae selectae. Edidic Herauuiniu BeatM. gr. 8>. Vol. I. (Vii u. s.) ih^i.

Kth. Uk. 1«.—. Vol.lI. panL (lVa.73a&) ISüsl. Mk.24.-. Vol. II. pars II. (IV u
S. 737-llWO). 1806. rbH. 10 Mk.

Italische Landeskunde Voll Hoiniicli NiNMii. 1. Hd. l,.ii:il nml Ij^ nrc. 'j;t. S". issi. (VIII u.

5C(iS.) geh Mk.M.—

.

1 1. Bd. Die Städte. 1. n.2. ü&Hu-. gr. H". (Vlll u . 10(H S.) llKfi>. geh. Mk. 15.—.

Der Hannibalweg. Neu nntenncht und dnrrli Zeiebunni^en niid Tafeln ertlntert toii Wtlliela
Oslander. Mit 1.1 AliliililiniirPn und 3 Kartm. ct. H". fVHI u. '.»Ol S.) IWK». gt'h. Mk. H.-.

Die Tagesgötter in Rom und den Provinzen. Aiu der Kultur de» Niedergaugea der antiken Welt
von Ernst Maas». .Mit 30 Abbildniigon. gr. 8». (VII m 311 g.) MiÄL gdl. Mit. Ift-.

Die rdmisoben Grabaltir« iler Kaitenait too Wdtor Altmaa. Mit 906 Abb. im Ttet 2H6lio-
graTflran. 4* JIll n. m S.) 1906. tcfh. Mk. 18—.

Die Germanen im römischen Dienst Ua sam BealeniaaMuitritt Oonitiuitlit» I. tob m
Lex. 8». (Vm u. 112 &) IIKW. gell. Mk. 4 HO.

Der Mitloa. £in Bttasr^entwiclielnngggeiichirhtlichcr Vermicb von Hermaa MA. L Bl. 1. v.

äTsfl. cr.8*. liK» geh. ltk.31.-.
1. TeU. Tlieorie des Mimu«. (XII u. S. 1-413.)
2. TeiL lfatw inki hiiiirsge.<pliiilit.e de» Mimtis. (S. 414 - 900 mit einer Stammtafel.)

Homers Odyssee. Sin kriüscJwr Kommenur von l^f. Dr. P. l». Ou Hemiliigs. gr.b". (VII a. (KU S.)

m&.^ gelL Mk. IS.-.

Sttitlien zur Jlias von Gwl Robert, nie Beitrlgea von Friedrich BeebteL gr. 8». (Vill o. Ml 8.)

1901. geh. Hk. 16.—.

Die griechische Bühne. Eine aruhitcktonisclie UntcnncliQUflr von Otto PubetoiB. Uit 4-3 in den
Text gedrudtten Abhildnngcii. gr. 4. (Vi u. 141 .S.) üvk». geb. Mk. 8.—

.

Aitfke SehlaMtfelder In Griechenland. Hausti ini' zu einer antiken Kriegvgeschicbt« von JohunM
IbrowAjrer« l. Himl. Vou Kpiiminomlas bis zum Eingreifen BUmu. Mit 6 Uthogr- Karten
and 4 Ttfblu iu^ Ki< htdruck^ gr. (X u. .ti^S.) VM2^ gel> Mk 12.—.

Dia Textgeschichte der griecliiacben Bukoilkervon i irich von wiiamowUs-Mo«iiendorir. (Phii.

ünters. hrsg. v. A. Kicssliug n. I'. v. Wilamowiu MocIkiidorft. IM. H.) gr. 8». (XI n. 2G3 &) 190&^ goh. Mk. ÖL*~.

Ausgewählte Inschriften. (;riiHliigrh und Douuch llerausgugeben von obcrL Dr. Wnlttaer Janell.
Mit 1 Titel Vignette und a .\bhildungcn. er. R". (VIII u. 14S .S.) ISKifl. geb. 31k. 4.-.

Peiaall Dietcuridis .An.ii^.iri'i'i <Il' mnteria imdicn liliri i|nin<|ue edidit Maz Wellmn« V'ol II. Quo
continentnr libri IIJ el IV. ifr. S". iXXXVl u. :!.;!» .S.t irXH!. geb .Mk. 14^.

Die Fragmente der Vorsokratiker. Urieclii«cb und deutsch von H. Diel«. Zweit« Auflage. Erster
Band. i:r. S'l (XII u. 406 8.) 19U6. geh. Mk.

'^1^-.
Ju Leinw. geb. Mk. llJi).

Theodosiani Ubri XVI cum couKtitutionibuii SiruiundianiH et leges novellM ad Theodosiannm pertinentca

couttilio et auctoritate aciidemiae litterarum n giae l>orut<i«icae edideront Th. Momnuen et Panlna
H. Mejor. Acoednnt tabulae i«ex. Volomen 1. Tmodosiani libri XVI cnm constitntionibna Sinnondianiit

edidic ailsum|)io apparatu P. Kruegeri Th. MoomiMn. 4". (CCCLXXX u. 931 S.) UM. guh. .Mk. .A).—

.

Vol II. Lege« novella« ad Tbeodosiannm pertinentes edidit adjutore Th. Momnueiio Pmuw M. Me/er.
(CIX n. 219 8.1 1005. gdi. Mk. 12—

Gesammelte Schriften v<<u Theodor Mommsen. I. Band. JuristiBche Sclirifteu I. Band mit

Mommscna Hildni« und zwei Tatein. Lex.-h" (VIII u 4Si) S.) 1UU4. geh. Mk. 12.-. Ii. Band.
Juristische Sdirifccn. II. Band. Lex. 8«. (VIII u. t.Mi S.) 11)06. geh. Mk. 12.—. IV. Baad.
Hiatoriache SvlirUteu. I. Band. I^ex. if. (VIII n. ötUi s.) 1006.

geh. Mk. 12. gA. in adbfnuttband Mk. 11.40.

ChampeJIieo, lein Leben ond sein Werk von H. Hartlebrn. Zwei BindA Mit 1 TitolbiUL 1 Tafel
and 10 in den Text gedmekten AbbtUnngen. gr. 8°. (XXXn, 593 0.8868.) 1906. geh. Mk.aO:-.

Verlag der WeidmannacheD Baelihandlung, Berlin S.W. Druok von Leonhard Simion Nfn Berlin SV.
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Disi'hp» Musoniii — Dm hiimanUtiscbp Oyinn»-
Hiuut XVII. i. Ulüttcr lür daa bayerische Uymnnaial-
acbulwi-een 4^ < und 6 >W

TaaehawurtuBiB I

Inael BaretkB im
In Antlkytharik Vnado

Ula Emern TtrluMr rm l^MgiMmen, DliMrtadaiie» nnd sonstigen (ielagenhätnchriflkw wwl« gabtttn,

tt iia Walduanaioh« Badthndlanff, Berlio 8W., Zianentr. 91. eiuMtei n woUen.

Rezensionen und AiuMlgeo.

Dr. Hans Moeller, Kin Problem ans <lr:r Anti

gotie. Souderabdruck aus 'Ehrengabe der Luliuu'.

Hdle a. S. 1906. 14 & 8«.

Eine ioteressaote Schrift, die sich die Aufgabe

stellt, die Echtheit der vielnmstrittcneu Verse 905 ff.

:ins Sophokles' Antigoae la erweiseD. Vom

nnd den VdifiiliraB*. DaA di«M Anfiatsmig, ab-

geseheu daron, dafs sie bei Natarvölkern nod den

Südslaveii (vgl. Jäckel, Studien ?.. vergleich. Völker-

^
kuude, Berlin l^ül ä. 78) noch beute lebendig ist,

I

aa«h dem AUbelleoeotom nieht fremd gewesen iat,

erhirtafc M. durch den Hinweis anf die bekanataa

Sagen von Meleager uud Tereas, die lieide im

grificbiaeheu Mutterlande spielen and auch von

praohlich>grammatiiohen Standpunkt an be- I Sophokles drama^ert worden sbd (vgl Nanok,

trachtet ersebeint die V^spartie dem Verf. uach Fragm. trag. Gr.' S. 291 f. u. S. 257 ff.). Um ao>

den Flrlilnterungen von Kaibel (vgl. 'de Sophoclis
\
dann das logische Bedoukcn, das sich den die be-

Antigona' Gött. Uuiversitätsprogr. 1897), Reiter

(vgl. Ztsohr. für österr. Gjma. 1898 S. 961 ff.),

Brnbn (^1. 10. AnlL d. Sebaeidew. Aug. Berlio

1904 I^. ^^4 fT.) echt aophüklelsch. Auch was nns

in psychologischer Hinsicht fremdartig (vgl. das

aristotelische 'untatoy' übet. III 9 p. 1417a 28 and

Goethes Gespräch mit Eckannann am 38. März
1'S27) vorkommt, insofern als Antigone der Brnder

uäher steht, als ihr Gatte und Kinder stehen

würden, weist M. als in der Gemütsart der Heldin

b^prSndet naeb, die ohne jeden inneren Kampf
kein höheres Oesett, kdnea stnngsrsn kategori-

schen Imperativ kennt, als dem letzten ihres Ge-

schlechts honores gentilicios znteil werden zu

lassen, 'deren Unterlassung gleichbedeutend ist

mit ein« Sflnde gegen die Götter und einem

SVevel an ihr selber, dem Bmder [ihrem ffMuyiep]

kannte Herodotstelle (III \19) pressierenden Er-

klärern aafdrangt, zu beseitigen, macht M. mit

Reebt anf die groAe Versehiedenbeit m der Saab-

läge zwischen der herodotischen nnd sopbokleisflhML

Stelle anfnierkaam und hält es für ansgeschlossen,

dai's der Tragiker die Begründung für eine An-

nahme, die im Stoffs der Tragödie liegt, Herodois

unbedeutender Erzählung überhaupt entlehnt hat.

Vicliuohr sieht M. in der Verweudung vou These

und Antithese in Autigones Rede ein den suphi-

stisebeo i^ttutata eigenes rbetorisohes Element,

dessen ESnflnfs siieb aneb Sophokles nieht bat ent-

ziehen konneu.

Oer Stroit über die schwierige Frage wird

schwerlich ruhen, doch hat M. mit seinen auf

grandlieiMrYerwertnng der eioseblägigen Utsratar

berahenden Anefttbrnageo die Annahme einer fiiter-
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polatioD nnwahrscbeiulich gemacht. Die Herans-

geber werden iu ihren nächsten AuSagen die eckigen

Klammern füllen lassen und vor der Schneidewin-

schen Konjektur 'fxovoi (v. 914) dem handacbriftl.

'vo/um' den Vorzug einräumen müssen, dem ich

im Gegensatz zn Kreons 'r6i*oi ßaotXtxoi' die

charakteristischen Attribute 'ytri&Xtoq' und

^v^g' beilegen möchte. Die überflüssige Konjektur

'ftovM würde natürlich die Antithese 'rorj (fQo-

yoixrtv fv\ d. h. den Göttern und verstorbenen

Gescblechtsgenosäeu , die mit Autigoue sympathi-

sieren, erst recht zur Voraussetzung haben.

Berlin. H. Kleingllnther.

CamiUe JoUian, Vcrcincölorix, 2. AufloKe, über-

setzt von Prof. Dr. H. Sicglerschmidt. Mit

i 1 Karten und Pliinen und 5 Illuslrutionen. XII

nnd 329 S. gr. S'\ Glogaa, Karl Flemming. Ge-

bunden 3 JC.

— — Vercingötorix, für die Schule bearbeitet

und mit Anmerkungen versehen von Prof. Dr. II.

Sieglcrsrhmidt. Mit 11 Karten und Plilncn und

5 Illustrationen. XII und 176 S. gr. S°. Glügau,

Karl Flemming. Gebunden JC 2,40.

Das von der frauzösischen Akademie preis-

gekrönte Buch Vercingetorix ist für Lehrer wie

Lernende gleich geeignet: Caraille JuUian ver-

steht es, uns für den von dem Zauber der Jugend

umwobeuen, bocbbegabten und hochgesinuteu

Arvernerkönig und für den von ihm entfachten

und von ihm geführten letzten Freiheitskampf des

tapferen Galliervolkes zu begeistern, nicht minder

aber für das Vaterland des Helden, die schaurig

schöne Anvergue. Wer Jullians farbenprächtige

Schilderung gelesen hat, den wird, wenu nur ein

Tropfen Dichterblut in seinen Adern rinnt, eine

Sehnsucht ergreifen, das Land zu schauen, daH

heute noch nach Jahrtausenden, nmrauscht, aber

nicht durchdrungen vom modernen Leben, das

sich machtlos an seinen Felsenwüllen bricht, die

alten Bewohner, die alten Sitten, ja, man mochte

sagen, die alten Gotter bewahrt hat, die noch

heute im Gewittersturm seine stolzen Berge zür-

nend umschweben, noch heute iu seinen reizenden

Tälern im murmelnden Quell geheimnisvoll raunen.

Aber diese Schilderung erscblicfst sich gerade

wegen ihrer Poesie in ihrer ganzen Schönheit nur

dem, der die Sprache des» Autors beherrscht und

gleich ihm dichterisch veranlagt ist. Darum em-

pfahl ich der Verlagsbuchhandlung, meinen Amts-

genosseu, Herrn Prof. Dr. H. Siegleracbmidt,

für die Übersetzung dieses ebenso schönen

wie wichtigen Buches zu gewinnen: Wer mich

nm deswillen für befangen iu meinem Urteil über

das nun glücklich abgeschlossene Cberseizungs-

werk halten sollte, dem Oberlasse ich es rubig,

sich nach eigenem Ermessen ein Urteil zu bilden.

Er braucht dazn nicht viel zn lesen, die drei oben

skizzierten Kapitel über das Land, über die Götter

und das Volk der Auvergne genügen; wenn er

sie aber gelesen und, wie ich, noch einmal gelesen

hat, dann wird er, des bin ich sicher, mit mir

sagen: hier hat ein Berufener gewaltet, der nus

vergesi>eii lüfst, dafs wir nicht das Original vor

uns haben.

Ja, der Besitzer des deutschen Werkes ist bei-

nahe noch besser daran als der des Originals. Er

geniefst nicht nur mühelos seine Schönheiten,

sondern sie werden ihm auch in schönerer Schale

geboten. In Papier, Druck und Format, besonders

aber iu der Ausstattung mit Karten, Pläueu uud

Bildern ist es ihm überlegen. .Wertvoll für Lehrer

ist von diesen neu binzngekommeuen Beigaben

besonders auch die um viele bezügliche Einzel-

heiten bereicherte Karte von Frankreich mit einem

Plan des von Cäsar überschrittenen Col du Pal.

Dank verdient endlich das vom Übersetzer (der

selbst an der Cäsarforschuug beteiligt ist) in sei-

nen Anmerkungen betätigte Bestreben, nicht blofj

zu erklären, sondern auch den Vergleich zwischen

den verschiedenen Ansichten über Lokalisierung

der Ereignisse u. a. zu ermöglichen.

Derselben schönen .Insstattnng kann sich ancli

die für die Schule bearbeitete und mit An-

merkungen versehene französische Aus-

gabe Sieglerschmidts rühmen. Was die von

ihm getroffene Auswahl anlangt, so ist nach dem

eben Gesagten selbstverständlich, dafs sie in den

ihm von der Verlagshaudlung gezogeneu Grenzen

das Schönste des Originals bietet.

Beigegeben sind im 'Anhang' zwei Gedichte

von Conrad Ferdinand Mejer, 'das verlorene

Schwert' nnd 'das Geisterrofs', die auf das eni-

pfäugliche Gemüt der Jugend ebenso mächtig

wirken werden wie die Wiedergabe des schönen

Bildes von H. Roy er, 'Vercingetorix se rend ä

C^sar', das seinen Titel schmückt.

Gr. Lichterfelde. Raimnod Dehler.

1. Morris H.Horgan. On thc langnage of Vitravias

(Sonderabdruck aus Proceedings of tbe Americftn

Academy of Arts and Sciences vul. XLI 23).

2. Morgan, Notes ou Vitruvius (Sonderabdruck ans

Harvard Studios in classical philology XVII).

3. Waldemar Dietrich, Quaostionum Vitruvia-

nurum specimcn. leipziger Dissertation 1906.

84 S.
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1. Nachdem die wunderliclie Ansicht von C. i'r.

L. Schnitz, dais die Schrift dea Vitruv aus dem
X. oder XIII. Jahrhundert «Uunme, die eehon

dnrch dm Älter des Harleiauus widerlegt wird,

längst der verdienten Vergessenheit nnheimgefullen

war, hat Ussing dio Frage Qher die Lebenszeit

dieees Scbriftetellera im J. 1896 wieder aafgeuom-

men; erweitert ersebien eeioe anpr&oglioh dXniaeb

geschriebene Arbeit iu ragliaeher Übersctznng I8i)8

ODter dem Titel Observations ou Vitruviiis witli

special regard to tbc time at which the work

was written. Das Ergebnis seiner Untersaebang

ist: VitruT ist kein Baumeister, sondern ein DI-

lettüut; die spraclilichen Eigeiitiimlichkeiten wei-

sen auf die VerfalUseit der lateinischen Sprache

hin; das IVerk ist in der Ifitte des 3. Jabrbanderts

entstanden. leb habe Usungs S^rift nieht be-

kommen köiineu, daher weifs ich niclit. wie or

sich (luinit abfindet, dafs I'linius den Vitrur unter

seinen Quellen nennt, und da£i seine Benatzung

der ans erhalteaen Sehrift sieb noeb naebwei<ien

läfst. Ist der echte Vitrnv verloren gegansx^nV

Sind alle Stellen, auf grund deren man bisher den

VitruT für einen Zeitgenossen des Augostns ge-

halten, raffinierte FÜsehnngea? Sind die so in-

dividuellen Änfaernngen des Seliriftstellers fiber

sich selbst und dut^ von ihm nu-igefutirte Bauwerk

in Colonia Julia Fauestris Eiiiudungeu des 3. Jabr-

hnuderts? Aber jedenfalls sind deuu doob die

tilistisebea Grtlnde, die Ussing (Br srnno Anndit

vorbringt, schwerwiegend nnd zwingend? Morgan

hat sie iu der Schrift Ou tlie language of Vitruvius

der Keihe nach in umsichtiger und gründlicher

Weise geprflft nnd ihre Niehtigkeit aufgewiesen:

viele der beanstandeten Konstruktionen, die Us-

sing dem ;>. Jahrhundert zuschreibt, finden sich

bei Plaatus Nepos Uirtius, im Bellum Africanam

und Hispadense, in den Rhetoriea ad Herennium;

ftr anderes lassen sich Kwar keine Parallelen ans

dic><.'r Zeit boiliringeu , aber ebenso wiMiig ans

dem späteren Latein, es siud eben Kigeutüuilich-

keiteu des Schriftstellers; sein Stil ist bedingt

dvreh die Volksspraebe, dnrch den Zwang der

technischen Ausdmcksweise nnd — das möchte

ich als Drittes hinzufügen — durch das Ungeschick

des einfachen Mannes, der sich gebildet auazu-

drBeken sneht.

2. Eine Ergänzung zu dieser Arbeit Morgans

bildet der dritte Teil der Notes on Vitruvius;

hier weist er mehrere Stellen nach, die inhaltlich

anf die angasteiadie Zeit bindettten; die Enriib-

anng der cnra Indorum der Ädilen, die sie 23

r« Chr. rerloren haben; die Meinung des Sebrift-

stellers, dal's es schwierig sei, Lärclieuholz aus

den Pogegeuden und Steine aus Fereutum nach

I
Rom sn bringen, wSbrend in spiterer Zeit diese

Transportschwiorigkeiten gar keine Holle mehr
spielen; die einfache, altertiiinliciie Einrichtung

der Bäder, die Vitruv beschreibt, Thermen kennt

er noeb gar niokt, ebenso wenig die Bekleidung

der Winde mit Marmor, aneb nieht in den Wohn-
bäusern. — Hier erwähnt Morgan anch die neueste

Ansicht über die Zeit des Vitruv: Victor Mörtel

hat iu der Itevue Arcbeologique 1902 und idOi

rseherohes eritiqnes snr Vitmfe et son oenm
wOffentlicht, in denen er den Vitruv zum Zeit-

genossen des Vespusian und 1'itu-» macht. Einer

der vou Mörtel angeführten Gründe ist folgender:

Vitrnv sagt 2&lt 3 nostra memoria onm eolossiei

ApoUinis in fiuio basis esset vetnstate diftraeta,

. . . locavernnt ex eisdem lapidicinls basim exci-

dendam; da nun Vespasian nach Snet. 18 colossi

refectorem . . magna mercedc donavit, so hat Vi-

trnv unter Yespssian gslebi Morgan tsigt, daik

Mörtel nur die Kleinigkeit fibursehen hat, dafs

der coloHsu-s, den Vcspasian wiederherstellen liefs,

in Kum stand, uud die Basis des Apollo in Epbesus.

Ob seine flibrigen Orflnde stiehbaltifer sind? Mit

Unrecht bringt aber Morgan die Piiniuastelle 34,

58 ApoÜinem quem ab triumviro Antonio aubla-

tnm restituit Ephesiia divus Augnstus mit unserer

Stelle snsaromen, denn bei Vitruv steht der Apollo

noeb anf. seiner alten 'Bans nnd man ftrehtet,

dafs er lierabfiUlt, er Ist also nieht von Antooin«

geraubt.

Im ersten Abschnitt der Notes verteidigt

Morgan Lesarten der Handsebriften gegen Kon-
jekturen: 31, 24 mit Wölffliu diguas tuae claritati

mit Berufung auf /wt-i Stellen des Plautus und

Sallust, wo der liuadscUrifii. Dativ gleichfalls

dareh Konjektur geändert ist — hUx wild der

Gebranoh von dignns bei Vitrnv eingehend be-

sproclicn; 5!, 'JS und l"i8, 4 hält er mit Hecht

am überlieferten äingularis fest, sowie 133, "22 am
Plural configantur, der auf fuudamenta w beziehen

ist; 104, 7 verteidigt er alveo (Konj. alveolo),

19H, 9 Lucanis (Konj. Luoauia). MiTsglQokt nclieint

mir 52, 7 die Verteidigung von rege» . . quibus et

vectigalibus et praeda taepiun licitum fuerat. Er
weist darauf hin, dafs saspins bei Vitrnv den Sinn

Positivs habe; das hat auch Rose gewalkt,

(kr nach meiner Konjektur saepius in sueptis ver-

wandelt hat. Der Anstois, li^i darin, dafs der

Begriff oft gar ulobt in den Zwammenbaug pafsl

uud gleichzeitig.der klofse Ablativ sieh nieht gat

erklären Iftfiit. .Bei Vitrnv lesen wir an einer
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auderu Steile vectigalibus fartns; »aeptan finde

ieh in tiiiilielnr Bedentang Cic N.D. 11 liB nmM
reoipii omnem fere cibam ad sese eoque saeptatu

fiogit animal. Auc.li seine Verteidiguug des un-

befttimuteu locus 180, G bat micb Dicht überzeugt,

•bento wenig di* Ton faent 159» 6. Nicht am
PlatqnanpwfektaiD hat man Autols gsnommeD,

ondern man erwartet, dafs Vitruv, wie pr v. 1 1
[

nnd 12 berTorbek)t, wenn ein Baumeister über

min eigeoes Werk gescbriebett hat, so aooh hier

betont« dalh dieeea Winderwerk von Philo selbit

erbaut worden war.

Doch gentig der Einzetheit«n: nach den hier

vorliegeadeo Frobeu köuueu wir voo der be-

ioDBenen, metboditehen ForMbnog Mwguu
weitere erfreuliche ErgebnifW erwaiteo.

3. Die oliijTfMi Zeilen waren schon in deuHaudeu

der Redaktiou, als ich die Diasertatiou vou Diet-

rich erhielt, in dar die Frage naefa der Lebetteseit

dei Titmr io Qniiuaender und gründlicher Weite

behandelt ist. Die Hanptgedauken seiner Arlieit

hat freilich schon Fr. Krohu in der vortrefflirheu

Besprechung des Uasiugicheu Üacbea Berl. Phil.

Woabensebrift 1897, No. 25 anveeproeben (die ieb

tat dorch Dietrich kenueu gelernt habe)« der

nicht nur Ussing widerlegt hat — seine sprach-

licheu Gründe uar summariacb, so daTii die Arbeit

TOD Morgan nicht flberflQsrig war, aber^die biito-

riaohea aMföhrlich und schlagend — sondern anch

im wesentlichen die Sache erledigt hat. Dietrich

hätte eigontlicli nicht sagen sollen: Krobuium se-

cotus ipse qaoqae aggrediar ad qaaeetiouem illam

solveed^uo. — Bolota erat qnaestio. Aber er bat

durch ansfObrliche Bespreehung aller eiDSchlagigen

Stellen etwaige Einwände hinweggeräumt. Im

ersten Kapitel zeigt er, dals das Werk zur Zeit

dee Triumphe des Kaieer«, 39 Chr., aebon ge-

schrieben war, aber einige Zeit später heraus-

gegeben wnrdo. Im zweiten Kapitel weist er auf

einiges bin, das vor 31 gesobriebeu sein innfs:

VitniT kennt noah den Tempel dar Omas ad eir»

anm max.« dar 91 earbrannta, ar arwftbnt die

porticus Mctelli, an dessen Stelle 33 die porticus

üctuviae erriciitefc wurde; der Tempel des Jup|)iter

Stator hat bei ihm uocb den Hiuterban, der bei dem

Ban der ffibUothek der Oktavia beseitigt ward«,

wie die forma urhis zeigt. Im dritteu Kapitel

bespricht Dietrich sämtliche Tempel, Hiiuwerke

und bistorisoheu Ereignisse, die Vitruv erwähnt,

ferner alles aof die Altertflmar BesSglicbe and

zeigt, dafs dies alles vor dem Jahre 31 geschrieben

sein kann, mit drei Ausnahmen, die im vierten

Kapitel behandelt werden. 1. Die aedes Augusti

an der Basilika iu Ooiouia Julia Fauestris kiu

erst nach dem Jahre 37 gebaot sein: hier hst D. I

mit Recht die Bedenken Krobns znrückgewieseo,

die Lesart ist nicht anznfecliten «ud das Verbot
'

des Angnstus, ihm Tempel zu errichten, galt bw

flir Rom. Dafs Vitrav die Beeebreibneg &sr
Basilika, die er als pensionierter Zcugmeittsr a

[

seiner Heimat gebaut hat, bei der HeraasgiM

seiner Schritt nachgetragen hat, ist leicht erklär-

lich. — 2. Oer Tempel des Qairiouä, der i'i m-
brannte, ist erst 16 r. Chr. nen dediaierk wsdts.

So weit kann man die Herau.sgabe des AVerk»

nicht hinabriickcii. Nun zei^t freilich die Dedi-

katiuu einer Caesarstatue iiu Tempel des Qoiriiiu

im J. 46, daTs dieear nicht ginxlieb abgshnirt

war, aber dafs dieser alte, 293 erbaute Tempel

schon ein dipteros war, ist nicht glanblich. IK

nimmt also an, dafs der Neubau etwa im J.

begonnen habe nud (nach Studnicska), dal« Vilm

diesen Znsats hei dar Haransgabe gemacht hsk
wt'il dieser Quiriunstempel der erste dipteroi in

Kom gewesen sei. — 3. In der Erörternng ober

die Uruudmauern der insulae (p. 52, 12—2ti) fiudet

D. eine BerOckaicbtigaog eioee Edikte des KsiMn,

das den ungebrannteu Lehmxiegel ferbot; er sstrt

dies Edikt ins Jahr 29/28, so dafs dieses StÄci

bei der lierausgube zugesetzt sein müfstc. Uieno

kann ieb ihm nicbt beistimmea, die Stdleistgm
farblos, nnd aweifellos haben auch vor dem Bdikt

des AugnstiiH iiiHiiclie Bauherrn iu Rom m'iod

solider gebaut. — Das Latein der Disaertatioo ist

lesbar, aufgefaiieu ist mir S. 42 circa Chrini

natam.

Barlin. Hermaaa BiU.

Pbilliniors, Index verborum Propertiauns. Oxo-

nii 1906, e lypograplieo Clarandoaiaao. 1163^ t^.

4 s. 6d.

Der neue Index verbornm I'ropertiauus tou

Pbiliimore ist eiue willkommene Zugabe zur Pro-

panaasgaba dMadban Verfassers. Bisher wir am
Ar den Dichter auf das WSrtervetieidinis der

Ausgabe Jani ßroukhnsii augewieeen, das mit sei-

nen Citaten nach völlig veralteter Einteilung öcr

Gedichte uud längst aufgegebenen Lesarteo bei

der Benntanng grofse Sdiwiarigkmten bsmiMt

uud unzuverlässig war. Der neae Index 8cblier?t

sich nicht nur der jetzt allgemeiu fiblicben ^li-

lang der Gedichte an, souderu verwendet sDck

die anerkannt besten Lesarten, ja sogar die «idf

tigereu Konjektnreu. Selbst solche, die ««
Herausgeber uicht in den Text Rufgenommeti wor-

den kiud, ja« die er uicht einmal im kritiscä««

Digitized by Google



mm
Apparat erwähnt hat, sind berücksichtiget worden;

s. B. IV 4, 47 porgabitur. Eher bütte hier freilich

Bibbaoks potabitar EtwSbnoog verdient.

Leid«r «tolMU di« Eigmnamen niobi im lodez,

sondern in einem Anhang der Ausgabe selbst.

Das ist für einige Worte, die, wie amor, venns

n. ä. verscbiedea aafgefarst werden köaueo,

milUieh.

Der Index ist, wie einige Stichproben Migien,

mit grofser Sorgfalt angefertigt. Doch mnfs man
ioamerbin aachprüfea. So sucht man unter flere

Teigvbiioh die Stelle ans der bektonten Ptotae-

•legie III 7, 46 nil nbi flere potest. Die Form
flere wird nämlich ixh pasa. fierin erklärt, nnd es

ist interpungiert: uil, ubi flere, potest; aber mit

welchem Sinne?

Das WArterreneieboii kielet nnr die Formen,

ohne sieb enf ibre Bedeutung nu den verschiedeuen

Stellen einzulassen. Dies hoII im Koinmeutar ge-

schehen, den Phillimore iu Auitäicht steht. Man
darf «of diese* Werk, des dann die Propen»

Miegebe dee Gelehrten absohliefst nud an dem er

schon lauge arbeitet (iomdadum eopias eolligo)

gespauot sein.

Berlia. X. Sehnlse.

Armin BsUlliDg, Laenbrationum Statianarum
pars prior. Wissenscbaftl. Beilagu zum Jalires

beriebt d»» Kaiser Friedrich Uealgyronasiums in

Bixdori; Ostern 1905. 68 B. 8^

Die Arbeit hat eine amfasseude Einleitung, die

man mit groC^er Freude liest. Es ist eine Ver-

herrlichung der poetischen Fähigkeiten and Lei-

stnngen dee Statin«. Und wenn der Vert im Kamiif

gegen die dem Diebter zu teil gewordene Müs-

nohtnng des Guten nach der andern Seite etwas

zti viel tut, sü wollen wir uns das gefallen lassen.

Diese Art der Einseitigkeit ist immer noch er-

frenlieber ab die Verkleinernngssaebt, die sieb bei

anderen infolge der Besobiftignng mit einem

Schriftsteller heran»«ubildeu pflegt. DäCs Statins

hervorragende poetische Fähigkeiten besessen bat,

ist mir keine Rrage; aber seine Bedeutung für

unsere Kenutuis der Sitten- nud Knitargeschichtc

darf raun dabei nicht mit in bctracht ziehen. —
Nnr vom Standpunkt der Begeisterung des Yerf.s

für Statins Silveu, die er selber empfand, ist mir

der Hanptteil der Arbdt redit Tststiadlieb. Bs

wird uns fast ein Dntzeud Gedichte im lateinischen

Text mit metrischer deut>*chfr l'bersetzung und

einigen kritischen Bemerkungen gegeben. Üals

naeb Vollmer niobt weientlieb Nenee berani-

gduHamen ist, kann Teneihlieb «ebmnen; mna

fragt nnr, wozu eine Bemerkung wie zn I .3. 81:

bifera Alciuoi pomaria: Statius Vopisoi vocat bor-

tos, quia eidem bis iotra aunum daot fruges mit

dem Hinweis auf Hom. f 117; das stebt ja bei

Vollmer mindestens ebenso gut. Oder I 3, 19 ist

longas umbra per undas verteidigt, als ob dantit

etwas Neues gebracht wBrde und nicht Vollmer

ebenfblk darBber spriUtbe.

Mir ist danach nicht klar, an welches Publi-

kum der Verf. sich woudet. Den Hauptwerk

scheint er mir auf die Übersetzung zu legen und

diese Bnnaiinngen nur M^nbei all Erldlmng

für nStig gebalten an beben. Aber tm dw Obe»-

setzung wird es mir schwer zn sprechen . Der

Verf. mag ja warm die Schönheiten de^i Dichters

emptiudeu; aber glaubt er, dafs Verse folgender

Art sie dem Leeer yvr Angen iObren werden:

'niemals hat dir der Sirins weder mit sengenden

Strahlen' (statt: weder der Sirius), 'Stromnber

wölbt sich das Dach', 'Was nur besing ich zaerst,

was dranf nnd womit will ieh seblieften*, oder

gar! ^Ich Sitz könnte die bainfrohe Göttin

Egerien entfrcin-leu*, 'Sprüche — die priinesti-

nischcD öchwesteru begäben sich hierher'. Glaubt

der Verf., dal's man aocb ohne CSisoreu auskommt?
— So bleiben denn die eigenen Konjektnren, die

in die kritischen Bemerkungen aufgenommen sind.

I 3, 9 wird ein nicht ganz glBcklicher Vorschlag

gemacht, den Vers zu ergänzen, der fehlt. 1 5, 39

liest 8. qnotqne, was mir naeb der Erklimng nnd

Übersetzung nnrerBtftndlich bleibt. II 3, 29 schlägt

er vor leuique soporeni Naidos = die scblafeude

Nujade, II 5, 2ä: eu litore Rheni,
^ wobei mir en

oiebt richtig scheint, HLy 7, 2 befoinai Eiato

8&/6 propinqno fnnn^'amiei«' waa «rklirt wird;

poscitnr funus optimo cuique amioo, quamvis pro-

]iii]qnns sit; offenbar soll also der Dativ propinqaus

uu4^ der Genitiv ajuicr dieselbe Person bezeichnen

{WttußMt *^lbst dem Nlebstverwandten — o
Schmach! — des Freundes Ende erhoffend', wen

ich auch uicht verstehe). IV 7, 46 wird tuleras

verteidigt allem Zusammenhang zum Trotz. IV 9,

37 sollen wir nitidantis lesen, 40 wird nee fiUseb-

lich uon gleichgestellt, 54 wird die Lesart des

Mutritensis gehalten: me mihi, quod soles leport

mit der Erklärung: taotum (sinas) me mihi (habere

vel mittere), quod (i. e. qnantumj lepori (meo rel

aliomm) soles (obseqni) (!) nnd das ist eine breri>

leqnentia poetae bene concedenda! — Man ist

rieht enttäosoht iwob dem viel verbeilsenden An-
fang.

Steglits b. Berlin. B. Bete.
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FriMlriob Blafi, Textkritiscbos zu den Korint hc r-

briefen (S.A. ans den *BiHtitgeii tnr FftrJeiung

cbristlicber Theologie', lieittOSg. TOD Seblftltcr und
Lütgen. X 1 S. 51—631.

Die seit laoge tou zahlreichen Foracberu als

«in den ZanmiiieobiiDg itdrtodes EiosehMbwl «o-

geaeheue Stelle 2. Kor. 6, 14— 7, 1, Uber deren

Herkunft, j;i nicht blofa paulinische Herkunft,

Meiiiuugsvorschiedeuheit herräclit. obgleich Heiu-
rioi, wohl mit Recht, mit dem Gestüuduis uicht

rarfiebbilt, daft in dem Abaebnitt «nteehiedeu

CnpanlinischM oi«kt«nthnlteii •'ci, wir<l von Blafs

in der oben genannten Arbeit naeh dentielben

(jrandsätzen uotersucht (ä. 53—tiO), die er, aaf

nbireiehe andara Teile panlintBeher Briefo •owie

aof den Hebräerbrief angewandt, in seinem, ron

mir in der Ztsolir. f. w. Thenl. i\\A \ S. — ihOi

angezeigten Werke *Die Rhjthineu der uäiuuischen

und römiachen Knaatprosa* (Leipzig 1905) aaaf&lir-

lioh dargelegt ond begritadat bat. Darob die ron

mir noch am Schlafs meiner Anzeige berührte,

höchst abspretliende lieurteilun^ H. Jordans im

Theo). Literaturbl. sind dieselben natürlich noch

lange niobt ala falaeb erwiesen. Hatte nnter den

theologischen Unirersitätslehrern der verstorbene

Reisclile dem P!iilolotrfn BlaCs seine Zustimmung

tn den ron ihm auf Grund der Cberlieferuug vor-

getragenen Lehren über Rbytbmen vad rhjth-

ntselM Prosa nnnmwnuden anigeaproeben, ao darf

ich in diesem Zusammenhange vielleicht auch auf

das Urteil eines ausgezciclinetpii Hellenisten, des

Professors Moudry Ltoaudouiu iu Toulouse ver-

geben. ÜWMf aehrieb (16. Sepi 1905) in einem

an Blafa gerichteten Briefe, in den ieb Eiusicht

SU nehmen Oelegenlieit hatte, n. a folgendes:

*Moa opinion est faite depuia lougtempa sor les

rhjtbmei de la prose grecqae et anr la haute im-

poirtanee de ros travaux h oe aiget. Je demenre

convaincn f|ne Ich doutes encore existants finiront

par cette diäoipliue, et que lea hellenistes de bonue

foi ue tarderont pas a onvrir lea yeux ä la lomi^re

de Toa dtoonatrations*. leb meineraula aweifle

keinen Angenblick, dafs eine eingehendere Be-

schÜftigUDg mit Blafs' Ausföhrnnsren von Seiten

der iu erster Linie dazu Berufeueu, «lie der — es

iat ja niebt «n leugnen — etwas nnbeqnemen

Arix'it NachprQfcns und des Lernens zumeist

noch zweifelnd oder ablehnend gegenüberstehen,

unbedingt zur Anerkennung ihrer Kicbtigkeit nicht

blofs, aoadern anob aar Erkenntnis der Wiebtig-

keit der Rbythmen ala einer fQr die Teztbewertnng

nnd Textgestaltnng der Briefe des Paulus nunmehr

niebt zu umgebenden Urteilsbandhabe fuhren wird.

Inzwisolieu ist es immer uoch höchst lebrretdi n
hdren, waa Blafs seinem Gegner nnd nrit ika

allen der Sache noch Kernsleheuden zu bedeokaa

gibt. 'Weder kann Jordan', sagt er iS. .V.'.. ]#

Torbaudenen Tatsachen durch Iguurieruog aa« dt:

Welt aehaffen, noeh aie dadnroh als indenat «•

weisen, dafs er anders geartete, nnr acfadahw

iihi.HrlH' Tatsachen aus einem andern Schriftstöcke

beibringt, die iu der Tat irrelevant und Emog-

nisae des Zufalls sind. Rhythmen sind Cbereio-

atimmnngen, wie Reime diea aind, nnd obaa diät

Kongrueaz und Wiederholung des ÄlmlielieQ gibt

es weder Rhythmus (d. i. Takt im weiteste« Sinne

uoch Keim; aber dafs auch der Zufall gelegeoUicii

Reime achafft, wissen wir, nnd ebenso kaos er

rhythmische Kongruenzen schaffen, die aber <!*•

nach sinil. iiiul die ebenso wie die zufiillifreu Rt'ivjt

von den gewollten unterschieden werdeu köoii».

Die gewollten Rhythmen treten massenhaft vti

gesehloeaon aof, dann streng geformt nnd kaut-

gemafs, die znßlligen aporadiaeh und zoni<>.^'.

mangelhaft geformt; also wenu mau genau prö;:.

ist mau nicht iu Verlegenheit'. — Die geouiDU

Stelle, welche Blafs, in Kola lerlegt, anafaba

im Wortlaut voifihrt« wird nnnmebr von Itia

hanilsclirifllicli c^pnan Untersucht und auf ilirt

rlivthmiäclie Uliedernug bin geprüft, mit licB

Ergebnis, da(b die Rbjthmen die AnasdieidMig

dea Stilekea, ohne sie gerade an begflnadgen, s«ir

nicht hindern, dafs aber die Trennung, da innert

Gründe die Ausscheidung fordt-ru. unbedenklica

vollzogen werdeu mufs. Dafs aber dies «edir

kleine noeh wertlose Stttok niebt ron Pantas isi,

kann weder ans den Gedanken noch aas ia

Sprache bewiesen werdeu. Wenu es also »oc

Paulus geschrieben ist, so wird es, da es io itn

Korintherbriefen steht, in diese atieh woM ge-

hören, nnr nicht dahin, wo wir es lesen, soo<Jeri.

an eine andere SStelio. Und liier ist nun die 1/'-

song der Frage, welche Blafs bringt, auiter-

ordentUch ansprechend. 'Da der Geaamtinliatf,

aagt er (8. 56), *eine starke Warnung vor

flecknng durch heidnisches Wesen ist, uoJ

diese Warnung von Panlu:? anderweitig iu 1. Kor

10 und ausführlich nur hier gegeben wird, so «e^

den wir in nnserem Yermoten anf dies Ka{ntet

geraten, nnd innerhalb desselben anf dis Stell*

zwischen v. 2"2 und denn da m.u-ht man eitiw

.\bsatz, um eine gewisse Brücke des Gedaukem

anzuzeigen. Es geht abo soniehst Torher (t. 21'

2*2): od 6ima99 nm^aimf wf^tw nt»w wA m-

if^qiov SatftOfttov oi ävvna9f T^nnr^r^; ximf

fiitixf*y xai tuaniiijg datftofitty. (22) ^ na^il
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darnii kann sich klärlich auscliliel'sen: )'ii>ta&'

ittQO^vyolyif^ dnlatotg tt( yäq fttioxi] duatoovvj^

Mal divfiAgr n. i. ir., wo die UuTereiobarkmt des

heidnischeu Opferwesens mit dem cliristlicheu

GoUesdieust uoch weiter diirgetan wird. Scliiiefs-

Itoh dauu: laviuq oiv sxoyttf tu; inayyiUai,

dyan^ti^f »a&aQlawufv iavtwf ttno natfiof fto-

jtMj^j} cnt(«d$ mr) fryinVun««, itnteloivtss dym-
avytjy iy <f6ßoi 9fov. Ganz richtig kann unn

fortgefaliren werileii (1. Kor. Kl •i3'l: ndyra s^e-

anv, uXk' Ol' nut'ia ovii(fi(/n. nuyiu t'itany, dkk^

0d ndvta oMhpa, womit Pmilos in den frOhereo

Gcdfinkciigaug znrückleiikt (Kap. 7 .Aufaug), nieht

anders als auch nach dem jetzigen Zu^amtncii-

hauge, der dies Stäok nicht kennt. Eben weil

cKm hi«r ao in die Oedaakaa hioeinpafat, aud

aaob (wenn man will) dnroh if tf^kf 9tov an

10, '22 und den ganzen Anfang dieses Kapitels er-

innert, habe ich sclioti vorliinvr'^t . die ich an

Rhythmen bei Panlua dacble, lür uuch vermutet,

daft das Sittek an dieser Stelle einzufttgen sei*.

Dnrah die weitere Uutersuchnug nun, ob bei

dieser Umstellung das Stück an der wieder-

gefundenen, ursprünglichen Stelle rbjtbmiscb die

va erwartende Gleiebförmigkeit in der spraehliehen

Gestaltung nach rückw&rts und vorwärts aufweist,

zeigt niiils. clnfs dasselbe in den Zusammenhang

BD vürziiglich hiueinpufat, wie nur irgend verlangt

werden kann. Auch die Frage, wie tiian das Ver-

lorengehen eines so großen StSekes aas dem

1. Korintherhriefe und dessen Hineingeraten in

den 2. Brief sich denken soll, woifs Blafs, wenn

auch nur auf eine philologisch begründete Ver-

mntnng gestntst, nmdi meiner Überxengnng in

völlig befriedigender Weise zu beantworten. 'Die

Bri< lV, sagt er (S. 59), 'sind ja jedenfalls auf

PupjrusroUeu geschrieben worden, und vielleicht

jeder der beiden dneb lebr nmianglicben Briefe

auf mehr als eine; so steht aneh die wtedw-

entdeckte HoXittia *A9^V€Amtf des Aristoteles aaf

nicht weniger als vier getrennten Rollen. Man

kann nun uunohmeu, daiü daa in Rede stehende

Stfick gerade eine Kolnmne lÜIIte: es entb&lt et*

was über (iOO Buchstaben, füllt .1. * 28 Zeilen su

22 Buchstaben, was eine nicht luilie Kolnmne uml

nicht lauge Zeilen gibt, iudea damit nichts, was

nieht anderweitig konstatiert wSre. Angenommen
weiter, dsfs diese Kolnmne die letzte einer RoPe

war, und anch ein besonderes x6).Xtinn i Bogen als

Element der Rolle) war, so konnte sich dies leicht

loslösen, and nun au faLsche Stelle geraten, wie

das mit Pergamentblittern eines Codex so oft ge-

scheheu ist. Andi bei 3. Kor. 6, 13 kann öine

Rolle zu Ende gegangen sein. Ich habe nicbt.<i

als die Möglichkeit aufzuzeigen, nod die UögUcb-

fcett ist da*. Du wird man anerkennen mOseen,

ja Blafs würde, wie er offea gesteht, die als not-

wendig bewiesene Um-tdlung nnbedenkücli in

einer Au.sgabe vornehmen. — In einem zweiten

Abschnitt (S. 60—63) bespricht Blafs die Stelle

1. Kor. 5, 9: fy^u^ f-pt» i» ^ knmtJtji 0w-
avaiittyvüaSm ttOQtmit, auf der bekanntlich die

Annahme von einem verloren gej^anpenen Briefe

des Paulus ruht. Eine eindringende l'rüfuug der

Überliefemng, an derergleiebartigeErseheinnng^n

aus klassischem Sprachgebiet, wie die ueuentdeek*

ten Scholien des Didymos zn Demosthenes, heran-

zieht, hat ibu schon länger zu der Überzeugung

geführt, Ar die «r klar den Beweb erbringt, dals

die jene Annahme vemnlaasenden Worte iy

innfToXfj ein ungehöriges Einschiebsel sind Kr

kann anf die Arbeit eines seiner Schüler, Seth

K. Giffords, verweiseu, der schon 1^02 in seiner

Dissertation *Panli epistolas qua forma legerit

loannes Chrysostomus' nach sorgfältiger Zergliede-

rung der Erklärung des Chrysoatoraos und des von

ihm gelesenen Textes des Paulasbriefes zu dem

Seblnfi kam (S. 22): 'Elneet Obrysostoranm «9

inufnlp in suo codiee non habuisse, neque est cur

pntemns Panlnm iani antea cpistoliini ad Coriuthios

scripsisse, nisi ex bis verbis conicimns'. — Blafs'

Beweisführung, die z. T. Ober die nna mr. Ytt^

fQgnng stehende handsebriftliebe OberK^emog
hinaus bis auf die Aoföuge der Vervielfältigung

der Briefe des Panlns zurückgreift, durfte in erster

Linie von philologi.'>cheo Benrteileru gebührend

anerkannt werden. Ob sie in den snnidist in

Betracht kommenden Kreisen SO bald schon un-

befangener Wfirdigung begegnen wird, bleibt ab-

zuwarten.

Wandsbek. Johannes Dr&seke.

De Anonymi Laiirenilierf,'iani Introdin tione

,
Anatom ica. Dissertatio inauguralis quam scripsit

I Onileinns Sekmldt, Seboellerensls. (BeroUni 190S.)

29 S.

I>ic llcrmaiHi Schoene gewidmete Dissertation

. bringt etwas ganz Neue.s und sehr Wichtiges: sie

I streicht einen anonymen grieebisefaon Sehriftateller

I

ans der Zahl der mcdizioischen Quellenschriftsteller.

Die 'Einleitung' pliilosophi antiriuis^inii ist ein zn-

sammcngestohlenes und schlecht geflicktes Mach-

werk eines FäUohera, des Petrns Laurembergius,

' der am 26. Angnst 1585 ni Bostoek geboren
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ward, als Lehrer der Mathematik und Physik lange

Zeit am Hamburger Gyronasinra wirkte aud in

Rostock die Professor für Dichtkunst bekleidete

uud privatim Mediziu und Anatomie lehrte, bis er

im M> Lflbeasjahre 1639 der Phtbisis erlag. Er

gab dieses Werk zu Hamburg 1616 heraas, an-

geblich nach einer Handschrift seiner Bibliothek

(e sna bibliotbeca), aud übersetzte es zugleich in»

Lateinische (atque vertit). An der Echtheit des

ohne handschriftliche Unterlage heute dastehenden

Werkes, das der Anonymus nach Lanrembergs

eigener Angabe ans Aristoteles entlehnt haben

soll (praef.), haben gezweifelt: einige Ungenannte

naoh der Angabe des nuschlüsaigeu Conring (1726),

Placcius (1674), Sprengel, der Oreibasios für den

Verfasser hielt,. Hüser (auch schon 2. Aufl., 1853,

S. 79, A. 2), der sie 'viel späterer Zeit' zuweist,

r, Toeply, der sie dem Porphyrias beilegt, und

ich selbst. Schmidt löst die bisher strittig ge-

wesene Frage auf methodisch richtigem Wege:

durch Vergleichuug des Anonymus mit Aristoteles

(ed. Ciisaubonns 1590 und später), Feststellung

anderen Eigentums, der Reihenfolge nnd des Vor-

bildes für diese Reihenfolge, endlich des Stiln. So

bieten denn S. 7—9 eine nach Kapiteln des Ano-

nymus geordnete l'bersicht der ausgezogenen

AristotelesstcUeu (bist, anim., de part. anim., de

gener. anim., de problem., parva uat.). Die Reihen-

folge: veuter, thorax cum collo, caput, manu?, pede»

ist nicht die der alteu Anatomen, die vielmehr

von oben anfangen, sondern die des Laurembergins

selbst (Collegium auatomicum, Uamburgi 1618.

Rostochii 1636) und dem Andreas Lanreutius, dem
Leibarzt« Heiurichs IV. von Frankreich uud

Historiographeu der Anatomie, abgesehen. Weitere

Anleihen aus üulenos, Laurentius, anderen Ari-

«iotele8st«lleu
,

Mifsvcrstäudnisse, falsche- Über-

setzungen, grammatische Schnitzer gröbster Art

nach Auswahl finden sich 8. 13 ff. uberbichtlicli

zusammengestellt. Die Beispiele hier hervorzu-

heben, ist unnötig; es genügt die Feststelluug,

dafs die Arbeitsweise des literarischen Diebes klar

nachgewiesen wird. Das Charakterbild des Fälschers

wird durch eine Biographie des Laurembergius

gestüt/.t (Johannes Mollerus, Cimbria litterata II

455 ff.), in der ihm ebeufulls 'plugia . . . litteraria'

nachgewiesen werden. Auch verschiedene unweseut-

lichcre Züge hat Schmidt herbeizuziehen gewufst,

die das, was er im Grolseu überzeugend nach-

gewiesen hat, im Kleiuen mannigfach beleuchten

und eindringlich durtun.

Was das ÄufHere angeht, so ist die Sprache

schlicht, klar, korrekt. Statt manuscriptuui wäre

besser scriptum gesagt worden (S. 1). S. 6 fehlt

in Anmerkang 13 die Seitenzahl des Citats: 27 ff.

Dresden. Robert Facht.

.AiiMxUgo HiiH Zeltüclirirteii.

Berliner philolo^^iscbo Wochenschrift 38

(22. September 1906).

S. 1212— 1216. Th. Stangl, Zur Textkritik de»

Groiiovscben Ciceroscboliastcn. L Enthält u. a. Be-

richtigung von Druckfehlern in Brakmans Keuvcr-

gleicliuni; der Leiiiencr Handschrift, sowie eine Pole-

mik gegen den Herausgeber der an);ekQndigten Aus-

gabe der Scholia ßobicnsia. Sodann werden die

Stellen 382, 22. 383, 13. 383, 37. 384, 17. 385, 19

—22 behandelt.

Rheinisches Museum LXI, 2.

S. 145—148. F. Marx, De Sicili cantilona, ver-

öCTenllichl und interpretiert den Text jener Iiiscbrift

(vgl. Jani supplcm. ad musicos script. Graecos L\^.

1899 p 38), welche den Gesang des Karers Seikiios

enthält. Die Sprache ist vulgär niid verrät die Zeit

dos Plutarcli, Arrian, I.ucian; das Ganze ist elendes

Machwerk; starke Anklänge finden sich in v. 3 rd

Plutarch consol. p. 116 A (Arrian. dissert. Epict. IV

9. 12, 1) und v. 1. 2 an den kleinen Sprucli, welchen

ein in dem prächtigen Landhausc bei Ilosroreale ge-

fundener Occber trägt (vgl. Monuroenls Piot V 1899

tab. VII 1 p. 65). Das tpnlvov im ersten Verse ist

nicht als Imperativ, sondern als Vokativ des Namens

einer Frau {(Datvw— 0aiyov) aufzufassen. Die Weise

ist plirygiscb und walirscheinlich eine Verbindung des

sog. sxstema Stt^ti'yfiivoy mit dem syst, avf^ftftfyov.

— S.'l49 - 165. W. Vollgraff, ^äßQVi, fafst zu-

nächst die Ergebnisse der modernen Forschung über

die in Griechenland nnd KIciu-Asien vurkommeu'lcn

Wörter, welche von dem keinasiatischcn, walirsclieiii

lieh karischeu IdßQV^- Doppelbeil (Plutarch Qu. Gr.

45) abgeleitet siml, kurz zusammen und fQgt sodann

eine Reibe weiterer Ableitungen von tlemselben Wort-

stamm, t>rts und Götternumen, hinzu. Es wenleu

secltsGruppcnunterschieilcD, nämlich die vorgriecbiscben

Stämme
| ^ ^„^^ Xaft, Xaift uud iat,

die sich als zusammengehörig erweisen. Die grofse

Zahl von ilhnlirli kliugemlen etruskischen Namen i$t

als ein wichtiges Indicium zugunsten der Vcrwamlt

schnft der Urbevölkerung Italiens und der Levanle

zu betrachten. Zum Srhiufs werden iberische uud

keltisolie Namen umer Vorhehall als stamm verw.indi

nulgefübrt. — S. I6C— 177. E. Norden, De vitis

Vurgilinnis. Es werden besonders Donatus, Servius

un l Prolius beh.inilelt unter BerUcksichtigang nnd

WUnligung der in Betracht kommemlen Hss. und

<lcr Ansichten anderer Gelehrten (Reifferscheiil, Ribbeck,

Schanz, Jahn u.a.). — S 178 — 184. R. Meier,

I)e Pscudo-Hcroniunis. Die unter dem Niimen des

Hero niicrlieferten und von Hultsch i. J. 1864 mit

kritischem Apparat herausgegebenen geomcirischeii

Kompilationen unterscheiden sich in allen wesenllicben
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Punkten vun den rrliteii licronianiscUni Srliriftrn.

sind olso (Um llcro aLzusprticlieii. Ihre Überschiifien

verdieiuii als Fälschungen keinerlei Glauben. —
8.165-201. Ii. FvkrowBkii, Zur latainiKlMn

Elymolog&e and Wortbfldangalebni. I. ctatam *un-

VCnBgUeh, buUr ist aUverbiahs Neutrum zu einem

alt«D Ai^kUvttm aclo-los 'bewegungsvoll*. celeber,

UerivfttivQB vom Stunin kele« (treiben), 'I>efiibr6n\

setzt ein ursprOuglicbes kelc-dhlo (-dhlo- = • bili z. B.

aiuabilis) voraus. JI. Harnspex nrspr. hüru-spex

(H)ari8p6x ist vermutlich eine selbttiadigc, niorpbolo-

gischc Itililtiiif; neben der alten baruspex. III. roiid-

oalia vuii iontiuus, Fontaiialia von Funtanus ist

jfinger. Beides sind sflbstflnüigc Bildungen ver-

scbiedetier Spracbperioden. Fruünal von Fruliuo.

lY. Tidnertas, eine alle Bildung von einem durcb

-ro oder -erci- erweiterten Stamm etwa vidnoro. V.

Iguosco als Interpretamentum von noo scire gehört

der tpitam Latinit&t tu. Biewer wird es ericlirt

als Zusammensetzung von in- mit guoBro, d. h. «c-

wissermafsen 'einseben', sich in ein Vergeben bineiu-

denken, die milderaden ünstiarfe berAdnicbtlge»

und dann entsrlnildifinri. Pirscr Sinn mit einiiicn

weiteren Ikdt.utungsat)hlufungea ist in unseien Texten

bestens bezeugt. Nach BÜdwtg Wid Bedeutun;; dumil

temaudi ist das griecb. «vyy^^vttimuy. VI. Sercnus,

griecb. hfof. Die Grandbdg. lit 'trocken, liell'.

Ei werden in der Literatur BerQhrongen des Wortes
mit Candidus, splendidus tt. s. w. festgestellt. Dagegen
bedeutet liquidus das, wbb mhig, fliebend. doreli-

sirliti^', rein oder leicht ist. — S. 20-2 231. W.
banuier, Za den attischen Uecbnungsurkuudcn des

5. JabrbwMlertt, vergleicht uad betrachtet die Formv»
liernngen der Urkunden genauer und findet ^'o^-cn

soitige Abveicbungen, die auf einem bestimmten

Prinsip beruhen. Das Hauptergebnis der Unter

wcbong ist 'die Feststeilung der Tatsache, üa(s die

Alteren Urkunden stets fOr das ganze Jahr ausKt^stellt

vnd danach disponiert worden sind, dafs sieb in

Seieibeiten aber sehr bald vielfach fOr immer
geltende Abweicliungcn zeigen, dab man iwfcKben

Ol 89^ un l 00^ wahrscheinlich allgemein begonnen

hat, die Kecbnungeu uacb Prytanien aoGunteUrä und
aa dIspoDiereii, and dab aoeb Meraaf noch mehrere
Abweichungen in Einzelheiten vorkamen'. — S. 232
— 243. P. Cuuer, Zur Abgrenzung und Verbindung

der Teile in Ilorazens Ars poeiica. Nach E. Norden
(vgl. Hermes XI, S. 481— 528) bcrnhl die Gliederung

des Werkes auf einem aus der ilbetorik geläufigen

Schema der Disposition. Was Dan die Verbindung

dar elBxeloeu Teile anbelangt, lo geieblefat dieaelbe

aafefne laberlieb losere, innerlldi den Terstand

mehr in Anspruch nelimende Weise. Der Dicliler

hat mit Absiebt die Fugen bald sorgsam Uberdockt,

bald völlig offen gdaseeit. — 8. 944—S66. A. v. Hess,
Uutertucliiingen Ober die Arbeitsweise Dimlors, ]irüft,

wie DioUor im cinzeluen die aus Epboros cutiiomuieucn

Partien in den Bttebern 11—15 behandelt and dorcb

KUrzunf,' und Zusammenziehung venlndcrt und ver-

fälscht hat. — S. 267—282. A. Eiter. Eine Elegie

des Tibull {1, 3), gibt den Gedankengang des Ge-

dichtes. Den breileiiten Raum der Abbandlong nimmt
die Erklärung des 'quodsi* in v. 53 ein, far weldies

im Zusammenhang des Textes die notwendijfc Unter-

lage hergestellt wird. Quodsi bedeutet hier wie

immer 'wenn also', nar dafs die in diesem Scblob
rohrendeu allgeneiaea ToraosaetiaDgen weiter zorlläc

liegen. — 8. 988—808. E. Hefermehl, MeoekrateB
von Nysa unrl die Schrift vom Erhabenen, sondert

eius jeuer Werke, die der Autor der Schrift JJtfi

fipovg beiiattt bat, *mit liemlicher Sieberbeit' aoi.

Es ist eine Schrift des Aristarclieers Menekrates VOB

Nysa, diu vielleicht den Titel oi/xpicri^ 'Hiüdoi xal

'OifmMIlfo; geführt hat. Verglichen werden IlfQl

vtfiovg p. 20, 6 ff und Scbol. BT zu Si 804. Im Zn-

sammenhaug damit wird nucli(;ewiescn, dul's in den

j^fV^/Mcia des cod. Vatic. mit dem Titel 6 dtdäaxaloQ

rilt£y Apollonias aU der Lehrer des Porpbjrias

eiiigefllbrt wird, woran sieh eine Wertung des Cod.

Ven A schliefst. — 8.304- 311. Miscellen. —
S. 304 f. Fr. Kcnss, Magastbenes, erbftrtet die

Aanahne von St WitkowiM (vgl. d. Zeittebr. Bot
S. 22— 24"), dafs die Heimat des Historikers Magasthe-

nes Kleinasien gewesen sei durcb den Utbweii aof
Arrinn Indic. c. 4, 3 ff. — 8. 905 f. 0. NAmethj.
Ad OvitI A. A. III 783. Phjlleia nater bezeichnet

ein bnccliaiitisch schwärmendes tbessaltsches Weib. —

>

S 306 f. P., Menge, Zu Coesar B(i. 7, 35, 4, ver-

wirft die vou H. Scbickinger zu obiger Stelle im
Rh. Mnn. LX 4, S. 639 f. vorgescblagcno Konjektur

und liest carptis quibusdam cobortibus, wobei car-

pere <- dividere 'teilen, zerstQckelu' beileulet, wie a. a.

häufig bei Livioe. — S. 307 f. F. Bllcbeler, JVe^
ilirjifov. Aus diesem bislior anbekannten griecb. Cun-

positum ist leicht das bekannte M^nff9v berzustelleii.

Aber aaeb vthf/ff^ brandit »leht verderbt la erin,

sondern ist, wie sich unter Hinznziehang von Suetou

(Nero cap. 39 Vgl. d. Ausg. von Preud'homme,
Groningen 1906) feststellen lafst, ein neues Ergebnis

der in der ersten cbrisilicben Zeit sehr beliebten

Zablenrechoung. — S. 308—310. F. B(Qcbeler),
Defbrcbant graudioribus. Der .Ausdruck deferro alicoi

ist wie bei Mepotianus eptt. 10, 10 auch sonst im
Alterlam im Sinne von 'jemandem Achtung und
Respekt erweisen' gebrauelil. Für die Entstehung

der Phrase wird eiue neue, vou der herrschenden

Meinong (deferre « defarre lienorem) abweichende Er*

klärung ('Submission', 'Abtrag') gegeben. S. 3 1 1 . K.

Tittcl, Noch einmal die Pigna, weist die Aonalime

Petersens (v«l. Rb. Mus. LX S 462 f.), dafs Tittel (im

Rh. Mus. LX S. 297 ff.) sieh aueh die vatikanische

Figna als Krönung einer Rühre denke, als auf einem

Mifsverständuis bernbeud znrOck.

Das hanaalstisehe Oymnasiom X7II 4 (Jali

1906).

S. 137—176 berichtet G. Uhlig Ober die dies-

jibrige Oeneralversammlaog des deatseben
Gymnasial Vereins am 6. Juui in Berlin. Darin

werden die Vorträge von Alichaelii (Welche Grenzen

nittssen bei einer fireivreo Gestaltang dee Lebrplans

für die oberen Klassen des Gymnasiums innegehalten

werden?) nml Bellermanu (Inwieweit kaun durdi den

griechischen und lateinischen Unterricht den ScbQlern

ein wesentlich tieferes. Verst&nduis der modernen Lite»

ratareu, insbesondere der deatseben, vermittelt
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werden?) im Wortlaut mitgetrilt. — S. 176— l.s2

«ird dAr Bdllllfs des Vortm^es von Kti.<t'el 'Was
Ion« wir aiu Horas fttr die Gcfseuwori?' gegeben.

^ Woclientdir. 1906 No. 36 S. 986 ) — 8. 184
iridaei G. Uhli^' ilem am 29. Juni verstorbenen

H. KropaUeheek einen Nacliruf^

Blätter für das Gfnnatialaelinlwesen, her-
ausK<?gcbin vom B«y«r. Oymnaiiallebrer
verein 42, 7 und 8.

S. 497. K. Reissinger, Zar I^enkas lthaka-

Frage, rcfericrl Aber den pcpiMiwiiiliycn Slnml der

Frage als Verfechter der Uörpfejdsclien Hypothese.

Er bdiandelt eingehend folgende Punkte. I War
Lnkaa in homerisclior Zrit Insel (uler llnll iii^i

V

1. Das geologische Problem. 2. Die litcruriäilie

Überlieferong. II. Die vier Krofsen hoaieriecben

Inseln. III. Die Aiipabeü d« » Kpos über Itlialiii. —
S. 524. LudwiR S tei n bt- rgc r, Zur Kritik uiul

Exegese von Platocs Symposion, untcr/ielit die Worte

(197 I>) fXetas dya&6g und (197 K) rro'^oi iy

na^aiaxifS «« Mtl otn(g ßftffiof einer Uoter-

Boehnng.

HezeiiNloiiM- VcrzelclinlH phllol. HchrlfttMi.

Aeschinis rpistolne ed. £. Urerup: lirv.de

. rmaCr. pubL en Bdg. 49, S-S 8. 1S7> 1 80. BeHeotet

trotz mancber Blängel einen Fnrt«cliritt. A'. l'. II'.

Alt mann, W., Die mmiscben ürabaltäre der

Kaiserzeit: Uassr. 20, G S. 331. BorgflUtig nud
verdienst Heil. J/. Marthall.

Anglado, J., De latinitate libelli qui inscriptns

est Peret;riuatio aii loca sancia: Mufeuiu XIII, 10

S. 866 f. Verdienstlich. K. Sueijäfrt de VogeL
Bacha, K., Lc g^nie de Tkicitc, In er^ation des

annaUs: JWm/i XllI, Il-l.'S 408 f. Sebarfdnoig

nud sehr bedeutend. J. J. JJartmau.

Bolssier, G., La conjaratioo de Catilina: Nev.

de ri},»tr. puf'l. (71 /?^/«/. 49, 4 S. 232-240 Eine

popnlüre Darstellung; die Gest-hidilc der Vcrbcliwiirung

bleibt noch zu sclireiben. J. de J/ecker.

Hollo, L, Die Hübnc des .\srliylus: J>/.Z. 35

S. 2204. Zeijjt dieselben Vorzüge und Sclnvüclicn

wie desselben Vfs. Schrift über Sophokles. .1. Müller.

Carter, J. 11., The religion of Koma: Vlattr. 20,

% 8. 881 f. Fflnf anziehende Aufsitze Ober die

Religion des alten Roms. /'". //. Mdr^haU.

Chadwick, W. E.. The sociiU te&chiug of St.

PMl: Athtn. 4116 8. 800. Interessant und gediegen,

aber garzu knapp im Ausdruck

Champaalt, Ph., Phi-nicicns et (irecb eu Italie

d'aprte l'Odyss^e: Rev. de Pimtr. pidd. eti Belg. 49,

2-3. S. 116-122. Ikailiteiiswerte Pnrl('f.Miiipcn, (\U-

Ircilich schwerlich allj;emeiijen JJeilall tiudeu werden.

lScherie«Ischia!j L. heud'homme.
Ciccros Reiten. Jahresbericht von F. /.utev'

laeher: Z.f.d. Joli- Aug. S. 18.0 (Forts, folgt.)

Colin, G , Le colte d'Apollon Tuiiien h Atbencs:

liiv. dt Vin$(r. pubL «n Ji$lg. 49, 2 3 S. 130 f. An-

klebend und wertvoU. J. Hatuetm*.

Colin, G, Komc et la Grecc de 200 u v

J.-( .: Ji'ev. de Cintt. puU. en lielij. 49, 2-ä 5.1*1

•134. Gute Darslellaug pines sehr dramaiiiCM
|

Abschnittes iler römischen Geschichte. M. Ddhtald.

Demosthcnes or. I-IV publ. par P. Altenkom:

Ufc. </<- riuKtr. puU. en tieig. 49, S^S 8. 186 C Zwect

entsproi'lu iid /.. /V.

Kbrengnbe der Latina. Acht AbhaadlBi|n:

DI,Z. 35 S. 22U2. liiballsaugabe.

Ernout, A, Lo parier de Pr6nesle d'sprii In

inscri|iiioiis: /y/)/<H'. 37 S. 116.3 f. Eine viel

spreciiendc Erstlingsarheit. Max Aiedermaim.

Rxcerpta hislorica iussu iniperatoris Constjnt«

Porjthyroiji'niii confecta, ed. J'/i. Hoirseraiu, ( «

ßoor, TU. limtuer- WoUt. III. De insidiis, ed. C.

de Bowi Mumm XIII, 10 8. S6S f. SorgftUigt

Tcxtbehandlung rtlbmt // r,<»i (ielJer.

Festgabe far F. Ualm. 11. Bömttcbe Bediti-

ges. hicbte; GpelA IX S. 7S9-754. Die drei AfMlei

befrieditjCii \s('(iir durr Ii ihre Metbodo noch dnck

ihre Ergebnisse. //. HaUmaiin,

Florilegium patrislicum, ed. G. RmA».
IV. V: JW/w XIII, 10 S. 384f. EmpfelileMBWt

zur Einführung in die Patristik. A. Uenzen.

Fouclior, A., Les l>as-reliefs gröcoibouddhiqiö

de Gandbära: ./ destav.yW S. 345-352» Viil&40lf,

IX S. 41)5 476. Inleressant. (i. l*errot.

Fu ri \s ;in gier, Die Dedeutaug der Gym-

nastik in der gtiecliisclicn Kunst: (/a««r.M, I

S. 330 f. Inliullsangabe von /t' .\. Gurdin-r.

Geurgii Mouachi Chronicun, ed. (.äeÜcor.V

ThLZ. 19 8. 587.5S9. Gut Ph. Megtr.

Gillieron, J , et J. Mongiu, Ftuib- de geognplii^

linguistiqne. öcier daus la Gaulo roroane du Sa<i ü

<le TEst: J.C 39 S. 1839 f. Die Verfnsaer bakatdei

grofsen Scharfsinn. —ier.

Girgensobn, Karl, Zwölf Kedeu über die clintt-

Ucbe Religion: h€. 89 8. 1881 f. Ein ftinsinnit«,

Oberaus fesselndes lUicli, das aber im dritten Tdit

cnltüuächt. Gustav i'janiimüUe*:

Bill, 6. F., Historicnl Oreek Coins: DIJLti
S. 2211. Gescliickte Aotwabl mit anngeadM A»
fQhrungen. Ii, W'ril.

Hirschfeld, 0., Die kniscriiehen Veniraltu:^

benmten bis auf Diokletian. 2. .\ufl.'ige: j^faeitniXiU»

10 b. 376-37Ö. Uewundcruswerl. II. Kau.

Hirtel, R., Was war die Wabrbeit llr

Griechen? Bph W"'. 87 S. 1 161. In dieser Retie

inanchcs Hohe nnd Interessante gestreift. O. \Stijxtr

yV/,v f.

Joacliim, Herrn., Kömiscbc Literatoifssdiidilt-

3. Aufl : hJ.Z. 35 S. 2205. liefn al.

Kassner, Rudolf, Ptaton* Phaidros ins Deutscht

übertragen: lifdi W. 37 S. 1 1 ] 1,')7 Pliilologisck

nimmt sicli diese Übersetiuug nuiii gut; aber *
liest sich fast durchweg giftil» vnd der Aoadiack Ü
befriedigend. C. Hitler.

Kern, Otto, Goethe, BOcklin, Mommsen. Tier

Vorträge über die Antike: /..
f. d. <ii/iiii,. Juli An;

S. 481. H. K JUüiler tritt den melirfsch Lerror-

tretenden übertrribongen eutg^pnu
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KUsMr» J. B., The fonodations of religion:

ilfAm. 4116 8. 800. Mtcbt whr tiefe, aber wohl-

dnrcbdachte AusfQbrangen.

Koch, JoL, ROmiBche Goscliidite 4. verb. Aufl.:

DLZ. 85 S. S818. Zu loben ist die eiugehende

Behaudluiig d«r KaiMTult ii«b«i dar OMehkäte der
Repnblik.

Lcßras.Leon, f.fude sur la Tli^balilo de Stacc:

BphW.il S. lir)7-n ,1 Verf. fördert das Ver-

stAndoia <t«s Oedicbtes durch ein« FfiUe von eigenen

BwAaelrtatigni. Alfred Klotz.

Leo, Fr., Der Saturnisclic Vers: JHuteitm XIII,

10 8. 363-366. Ficifsige Arbeit obna aberzengeadcs
Ergebnis. J. Sehiijnm.

Luterbacher. Frans, Der Prodigieoglanbe ond
Prodipienstil der Römer. Neue Rcai bcifnnp. Luthcip
iVülker, Die geschichtliche Kulwickoluiin des Prodi-

gienweseus bei den ROmern: BphW.Zl 8. Il62r
Luterbacbera Arbeit ist gat, aber jetzt durch Walkers
aakr ütA grandlicbere Untersuchungen fllerholt. W.
Kroll.

Ljsias' aasgaarftblte Itedeo mit eioem Anhang
anaXanopboaaHdleaika, hsg. van A, Wadhnmr. 8. Aufl..

besorpt von P. Vugd: Z. f. d. Gynn. Juli. Aug. S. 513.

Ist jetzt zu einer Ausg. für Seblllar geworden — fort

mit daa Ditpoaftionanl 6. SacAw.

Mahaffy, John Pcntland, The silver ace nf

tbe Greek world.: J.C 39 8. 1325-1337. Das Buch
dlirfka aaf weflara Kraiaa Mbr anngead wirkan eod
aach dem Kenner der Zeit maaeliarlei Balabmag
briogea. Walter Otto.

HaoBion, J., Les gnttnralas grecinNs; Reo.de
linstr. puhl. eii -19, 2-3 S. 112-1 IG. Eiin-

Arbeit, auf die Beigion stolz sein kann. E. ßoüacq.

Harten s , L u d. , Dio PlatdektOra im Oynmasinm

:

DI.Z.Zb S. 2200. C. Nohle wllnsclit nodi liiMH

andera Weg, nm die Piatolektüre philosophisch nutz-

bar n macbea.

Mayr, A., Aus den phönikischen Nekropolen von

Malta: CYoMr. 20, 6 S. 332. MOtdicb. ti. B.
W(alim).

Meyer- Rinteln, W., Dir Sdiöpfang der Sprache:

Keo. de l'inelr. puöl. en Bely. 49, 2-3 S.U1 f. Wird
TOD E. Büitaeq aiebt ohne Spott abgelabnt.

Michaßlia, Adolf, Dit; archäologischen Ent-

deckungen des 19. Jahrhunderts: i.C'. 39 8.1343.
Ein Baeb wie dieaaa liaan frendigar Anfbebme aieber

selb. iV/Ul.

Newberrjr, P. Scarabs: Claur. 20, fi 8.325
•387. IntereaiaBBle EinftbranK in daa Stadiaai dar
Igyptischen Siegel uod Siegelringe, ü. U. HalU

Poulaea, Fredarik, Die Dipylongräber aad die

Dipylonrasen: DLX. SS 8. 3894. Beaoodera wart-

voll durch die liistori-ii lif Hi lcui liiiiiii,' der eleusinisclien

Ausgrabungen, am schwächsten in der Darlegung der

Entwieklang des lieramieeben DipyloDetili. Sam
\Vi,h.

Sitsler, J., Ein Ästhetischer Komment« zu

ikmtr» Odyssee, 8. Aafl : Rmh 4» fmUtr» pttlLen

Belg. 49, 2 3 S. 123 Hat eine aorgftitig' Üardi-

aicbt er^hren. L, l\arinenlitr).

P. PapiniStati, Thebais et Acbilleii. Racagnovit

broviqne adnolatione critica inatruxit //. W. Garr*äi
I.e. 39 S. 1338 f. Eiuiclheiten hebt herTor C. W—tt,

Thukydidos. Aosgevrähltc Abschnitte fQr den

Schulgebraiich bearbeitet von C/ir. //arder. 1. Teil:

Text. 2. vermehrte u. verbesserte AuH : </. Gymn.
JuU-Ang. 8.511. üat an Brauchbarkeit gewonnen.

K. Facht, PrIpIratimieB ta Thalc. Badi VII, Kap. 1

-43. Brauchbar, aber zn bequem. & Widmann.

Grieebiscbe Tragödien abersetzt «od Utrieh

v,Waanum(z-M. Bd. YIH. Euripid», Der Kyklop.

Bd. IX. Euripide», Alkestis. »d. X. Kuripides, Medea.

Bd. XI. Euripide», Troeriuneu: Z./. d. Gumu. Juii-

Ang. S. 508. Die Einleitangen siad aasftbrlieh and

höchst wertvoll, dir rbrrsctzung weicht z. T. mehr

als frflber vom Wortlaut des Originals ab. ti. Büchten-

Wendland, P.^ Anaxinienes von Lampsakos:

Jiev. de l'initr. publ. en Belg. 49, 2-3 S. 125 f. Lehrt

roalr als vMa dicke Blöde. L. P(ßnnti»tim').

Wilamowitz-Mocilendorff, U.v., Bucolici Grae-

d: Bev. de Unetr. publ. en Btly. 49, 2-3 S. 123-125.

fj, FiameiiAtr) gibt eine Beaebraibnag dar Aoagaba.

Xeno]))iontis Ilnspublica Lacedaemoniorum, reo.

G. Fierleoni: Museum XIII. 10 S. 361 f. Verdienst-

Kdi. 7%. RingyeMtt,

Mltiellanceii.

TaaAenrbaitMl in Antikythera. — Funde aafdMT
Inael Beretan im Schwarzen Meere.

Antonio Serra berichtet Ober seine bisherigen

Versuche zur Erforsclinug und Hebung des auf dem
Meeresgraude bei Aatikytbera liegenden antiken Scbiffae

a. a. folgeade«. Er Mir von Livorno an Bord dca

Dampfers 'Utile' mit den Tanchcm und allem für die

Hebung nötigen Material ab. Die grieebiscbe Hegieruug

stellte ihn n seinen Arbeiten aacb ein Kriegsaeldff

znr erfbgung, und nach einer langen, mOhscIigen

Arbeit gelang es ihm tatsächlich, die gesuchte Galeere

in einer Tiefe von 50 Mtr. aufzufinden. Es war
bisher nicht möglich, mit Sicherheit festzustellen, ob

es sich um ein rotnisches Schiff handelt; aber alle

Wahrscheinlichkeit spriclit far diese Annahme. Das

Schiff ist im LAufe der Jabrbonderte dicht mit Sand
Qberdeckt, und es ist nnr noch das Gerippe flbrig

geblieben, ilas 4.') Meter laug nmi 1 0 Meter breit ist.

In diesem Gerippe liegt die anderthalb Meter hohe

Sandichieht, sodafs den Tüchern Wsher eine geoane

Feststellung des Inhalts nicht möglich war. Um nun

das Schiff von diesem Sande zu befreien, hat Serra

den Plan zn einer Maschine entworfen, die er gegen-

wArtig in Genua konstruieren lOTst. Sie wird von

einem Kran gestOtzt und unten zu beiden Seiten von

einem Ballast von je 4000 Kilogramm Gewicht fest-

gehalten. Sie bat zwei in einer Spitze endende

Schafte, in deren Mitte eine Sebranbe tanirtioniert,

die durch einen elektrisclicn Motor in Aklion versetzt

wird, and indem sie das Wasser um den öand im

Kreise bemmtreibt, diesen 8and entferat and ao das

Schiffsgerippo davon befreit. Bisher konnte man aus

der Galoei'e bereits 11 Amphoren heraufbriugen, von

Digitized by Google



1271 14. Nuvembnr. WOCHIi.NSCHUllT KÜK KLA.S.SlSUHt!; PHIhOI.U<UE iuu6. No. 16, 1272

denen einige gut erballen, ndere dagegen völlig zcr-

brocben sind; sie zeigen die kla'-siBdi' n Fürmeii,

mit xwei Ueokelo, die mit Araljcsktn vcr/.icrt sind.

Nach der Heinung der };rii'cliisclien ArciiuoloKCU

stammeD sie uns dem 5. Jabrbunilert v. Ctir. Die

Tongefäfje wiesen antrcnscliciulicli S|)«rcn von Bronze-

flerkeii auf, was vermuten lai<>(, dals sie mit den

vielen BrouMstatneo in BerübniDs: waren, die das

SchHF Mithalten nnd die in der Zeit der römischen

Krülieriiiig aas Grieciieiiland entführt wurden, wie

dies bereits firObere Funde von Brouzestatueu am
Meereegrmide leigen. Eine «usgezelehDete Bronxe-

arbeit diesen UrspninRS ist bckauntiicli jetzt im

Kricchisclien Natiouai-Museuni zur Aufstellung gelangt.

Diese von griechischen Tauchern gemachten Ent-

deekuiipen IhiImmi ilie ^;r!i'i'lii-.Llic' Tlcgierunu' vcraiilafst,

äerra mit ^ai;iitürsi;liun(iL'n nacii uer antiken (lalciTC

m diaaer Stelle zu beauftragen. Aufser den Am-
phoren wurden auch einige Stucke der SchiffsU'klcidung

heraufbefördert, die ein System der Zussrnmciifügung

mit Bolaeo •nfwiesen, da« man bisher noch »ieht

kannte nnd dos den Archftologen daher bcsonden

intere'i«ant ist, Es iiandelt sicli nm über Kreuz

gestellte Achten, die durch eine Art hüUcrner Nigel,

in denen ein Kern von Eisen- oder Kopferdnht ist,

miteinander verbunden sind; das System diente aagea»

scheinlicli dazu, abzudichten nnd Widerstandskraft

zu verleihen. — Im Sommer il. .1. hat von Stera

auf der Insel Ueresan im Schwarien Meere Aas-

grabnngen vorgenommen, die bereits zn gSnstifeo

Uesultulen fieführt haben Ks wurden eine Mauer

aus der altgriecbischeu Kolonie aus dem 6. Jahr-

hondert Chr. nod eine grofse Aosabl aotilEer Oe-

nifse gefunden. Die alljjemeinc Lage der griechischen

Ausiedlung kann aus den Mauerresleu genau erkannt

und der Kultnrstand der Kolonisten ans den Funden

lieurteilt werden. Ühriirens wurde hier auch eise

nordgermani&che Inschrift uns dem 11./12. Jhd. ge*

fanden, die nach Brauns (Petersburg) ÜberMttaog

lautet: 'Grani hat dieses Denkmal zur Erionernng an

seinen Kampfgenossen Karl aufgestellt*.

~~Y«»iitwflta«>r«r aifcWw» PtoC DbTh. Urahttlm.

ANZEIGEN
Vertag dep Weidmannsehen Buehhandlung' in Berlin.

Ciceros Rede
de imperio Cn. Pompei,

naoh. pIdagogiBehen Geslcbtf^ponkten erklärt

von

Prof. Dr. F. Tliiimen,
Otnktor Olli KkI- Fiii-<lru'li \ViUiflm.-<'Gymnaaiain xu Potnn,

Zweit)! «lu rebgesehene und veriiielirt*; Aiill:i<:e.

8". ^Xil u. 111»S.) IsiiK. lu I.cinw. fr.'ti. _' M.

„Wir hahtMi !•> hier mit einer |iiidai.'iii;i^i lii-ti S <• Im 1 aii-.i;;il.,'

antun . . . Ilerau-^elier -.lelit se|list:in<li;: •-einen W e;: |il;iiiiiiar-iL;ir

und hewufsler Aniirtimui^ der I'.i kliii uiii:. und e- winl sieli tiir den
Ant:iii;,'er im l.elirfa<-|i und naiiieiitli^ h Inr den e id:;. ii, der r.uni

erstenmal die l'unipeianu mit Seknudarieni zu le-r:i liai. wohl der
Mühe verlülmen. ~irli von Tbiinien fuhren zu la--en . . . Die an-
gewandti- Kiiaindu'it, SehürtV? und lie.-tiinnitheit xeiilieiit «rofses
l.iil» . . . l berall tritt uu.s ein gesunder und |iraktiseli>-r Sinn ent-

gegen, w«'irhem die Würdigung iler in ihrer \rl ej-iziiien l'nuipeiana

nielit inir>lingen konnte . . . Man nuifs dem llei.iu~u> liei Dank
wifiNt-n für die neue und äufsj'rst ei'^etiartiue lnter|iretatiiin, und
man kann nur Wttnaclien, dal's iliesell)c vim jedem |>rak-
tisehvu Sehiitmaooe beachtet uml von berufenen Didnktikern
babi für andere Schnlochriften. allenlings nieiit scheniatisch, nacli-

geahiut werde''. pl,;i.-/. \\'„rhni-.il,i . ff /s,'// .V-.. I:'.

„. . . I.e?t ex|ilii';itiiin< ••aieiit exacle-, elaire-. fort ei«m|ilete^,

interessantes et tri."« utile--, reditidu ent un suit.-s iii.Mi nieiile.

Je recomniauile vi\eiui [d rette editiun aux jin»! >^eiir'-, --urtout

aiix deliiitants: iL-, v tri'iis r-i nnt nun >< ulement une explie;iti(iii

aliiiMilaiite et süre du de iiii|ieii(i ( ti. l'iiiii|Mi, mai- eucore un
exeellent modele ponr -• t.iire :i eii\ iie nn - un l unimentalre d'une
U'Uvre quelcoDiiue qu'ils aunrnt ii ex|dii|uer a h iirs ideve«**,

L. PrtvuVItotnmi- (in dtf Jin-ui- //e fInstruction
pubtit/w en Mgique KL II, 6'.)

,.l)!i8 Bueh sei dem Studium jüngerer I^ehrer eiiipfoblen".

ySi'ir i'ii'flol. HuHilscl,<ni /v.'/i" .\o. 14.

„Durch J£rklarungen dieser Art kann die Behandlung <ier l^ektüre
vielfachi» Anr«>gung u. Förderung erfahren*'. {Gtfnmtmnm I89S Ao. /.)
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KaMMakaMauniiibune m di« Weiilmaiasch« Bneblmadlvos't Berlik SW., Ziunmeritr. 94. äaMadan n wvlleih

Kezensloiu'n niwl ,\ir/.cli;on.

A. 8, ArvanitopuUot, l'hjifii - lioroeu am I'ar-

tbcnonfries. MiUeilun^cii (Ns Kais. Deutschen

Arth. Inst., Atli. Abt. 1906, XXXI. 1 . 2 S. H8— 49.

A. Arvanitoptillos vt^rsnclit i!n' (iestaltcn

recht« uad liuke vou tleu (Jottergruppeu auf dem

OttfriM« das Ptftb»iio» «k PfayieD-heroen sn eis

kliren. Wäre es nifiglieb, einen cafriedeustelleuden

Beweis (lieshc/.rij^licli zu führen, so würde die Arbeit

HO wohl des lierni Verfassers wie des Ref. eine

bodeuteud leichtere gewesen seiu. lu Krmaugeluug

di« nottn Archonten erlaubt, whebt mit Beeht

Petersen Einpraeb, Kanst d. Pbeid. 290. 3.' Tin-

wiUkflrlioh zieht man den Scblufs, dafä vou den

zw5lf Figuren die uuf Tafel iV aud V abgebildet

siud, nach der Aueielit von Petersen nnd anderen

Gelehrten nur sehn insammeDgehoren. Dies tit

»ber nicht der Füll. Petersen au deu vou Herrn

A. nngefiihrtcu Stellen hlilt alle Figuren für zu-

sauiojeugsbörig; ebenso, uui uur uocb eiue vou

A.S Autoritäten so nennen, Uorray, Sentptaree of

thc Parthenon. Wollte Herr A. dblutt lel» voa
(lieseu Figureu für sich grnppiereu, 80 mufüte er

Arguiuente uufiihreu. Uud dies hat er uicbt getan.

einer tolehen MSgliQhkeit fragt es sieb, bis an Mit dem bloAen Anfwerfen von Fragen, als gSbe
welebem Grade der Herr Verf. es vorstantlen hat,

seine Ausiclit glaub «ünlig :ui machen, unil in wie

weit er auf logische Eiusprüche, die sieh beim

Lesen SMner Ai^imeote ergeben, geantwortet bat.

Er beginnt mit dem AoftSblen bisheriger Er-

klüruiigen der Figuren, nud ohne duun irgend wie

auf frühere Argumeute eiuzugebeu bclmuptct er:

{&. 41) 'So gewinnen wir ans vielen Gründen deu

SidilaA, dals der Festang einerseits bis som Manne

Ho. 47, andererseits zum Müdcbeu No. 17 reicht,

wahrend die zehn Mäuner weder .Archonteu, noch

es keine AuiwurtLU anf sie, ist ea uicht getan.

Kine möglielie .Antwort auf 'warum No. 47 die

Gruppe lö

—

2'6 lufeu' sollte gibt (ireek iscalpture,

Its Spirik an Principles p. ^iS. Nueb schlimmer

steht es mit der Bebanptiiag, dafs mau aas der

Tutsache, dafs 43—46 pröfser seien als 47— 48,

'weuD jeue wie diese geraile aufgerichtet wären',

mit Bestimmtheit schiiefseu könnte, 'dafs sie

Heroen darstellen*.

Es ist kaum auzuuebmen, dafs der Herr Verf.

dieses selber glaubt. Oder ist nach seiner Ansicht

Athlutetheu, uocb überhaupt Meuscheu siud.' Auf Westfries No. [) ein Heros, weil No. 10, weou er

der Torgebenden Seite liest man (Anmerknag 1) gonde stQnde, kleiner irilre wie No. 9? oder ist

*GegOn die Trennung dieser Figur (vic. nr. vou ' Nordfries No. 58 ein Heros, und No. 57 nicht?

^ übrigen, die Miebaelis erst seine Deutung auf | uud macht der Grofsenunterschiod »wisuheu Nord*
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fries No. 67 and ebenda No. 66 den letitoren zam
UerosV

Bewiesen bat der Herr Verf. bia jetst also

weder, deA nn tebn Uanner anmmmengefaSren,

noch dnfs diese Männer Heroen seien. Aus Ge-

rechtigkeit aber tnufH man ilini zugestehen, üafii

diese Leute oacb dem Grade unseres jetzigen

Winene ebeneowohl ah Heroen wie als B8i^
oder tonst etwas gedeutet werden können, wenn

man dtirclmus deuten will. Persönlich neigt der

Kef. zu glauben, dals No. 43—4^, und sogar 49

n. 52 niammengebSren. Anf der Akropolis war-

tend und in Gruppen Tereint haben sie sich nuter-

halten. Da naht der Festzug. No. 49 u. h2 sind

entgegen gegangen am AnordnangeD zu geben.

No. 48. der soeben ooeh rieb mit 47 nnierbalten

bat, drebt sieb dem Zag zn, während No. 47 die

anderen, sich noch in Unterhaltung befindenden

Müuuer darauf aafmerkaam machen will, dafs der

Festsng hennnabe. Faftt man die Geste Ton

No. 47, DDgleieb Petenea, aber wie der Herr Verf.

als (Ii*' eiies zur .Aufmerksamkeit Rufenden, so

kann sein Huf sehr wohl an No. 43—46 gerichtet

sein. DaTs er in weitere Feme an mfen soheint,

kann nur den befremden, der glanbt, dafs Gruppen
auf dem Pnrtbenonfries die einander stofsen, aaeb

räumlich als dielit znsuinmenpehörig zu denken

seien. Dals dieü nicht der Fall, beweisen zur

GeoBge hat die gansen Nord- nnd Sfldfriese und

die gesamte Praxis der grieebiseben Sknlptnr im

V. Jahrhundert.

Über die weiteren Aaslassungeu von A. läTst

sieb nieht riel sagen. Er spoknliert namlieh so:

Zehn Ftgoren nur gehören zusammen; es sind

llcrom, natürlich Phylen-Heroeu. Slatneii (tieser

Phyleu-Üeroen standen in Athen; wahrscheinlich

in bestimmter Reibenfolge — dann gibt er die

Reihenfolge, wie er sie Tormotet, obne irgend

welolie Gründe dafQr anzuführen — natürlich ist

dieselbe Reihenfolge am Ostfries befolgt, daher

heilsen die Männer von 18—23, 43 — 46 so und so.

Dies letttwe ist so begrBndet: Tbeidias bat gewifa

um Partbenoofriese die offizielle Anordnnag der

Heroen beibehalten.' Wer hat denn dem Herrn

Verf. gesagt, Uuls Pheidias den Parthenoufries

sieber gemacht bat, und wo bat er seine ESnsicbt

in den EQnatercbarakter des Pheidias her? D5rfte

oiu Studium des herrlichen Parthenonfrieses einen

nicht viel «her zu dem iSchluTs fahren, dais direkte

Wiedergabe rou Tatsaeben gar ntebt im Sinne

des Künstlers lag? — Der Ref. beabsiebtigt durch-

aus nintit nnt diesen Aiisführnngoii vm sagen, dafs

.die Ansichten von Lierru A. falhch seiu oiüssen,

sondern nur, dafs Herr A. ihre Richtigk*^it wedfr

bewiesen noch irgendwie glaubwürdig gemacht h&t.

Er hat das Unglfiek gehabt, in den Stil jcBci

groften Arcb&ologen zn verfallen, dessen Ein füll«

so häufig richtig sind, dafn er sie oft auch obc»

Beweisführung annehmbar macht. Leider wird

dieser Stil heatzntage nnr zu oft nachgeahmt. Bs
kleines 'wabraeheinlieh* hier, das man nacbber klog

fallen lüfst; ein dröhnendes 'gcwifs', dae sich wirk-

lich anf nichts aufbaut, und ein eioschrueichelnd«

'so drängt uns denn alles' etc. sind aber gefabr-

liehe Wafien, deren man sieh lieber nieht bedient,

wenn man eine neue Ansicht annehmbar ni u lien

will. Edmund von Mmek.

Otto Hoffmann, Die Makedonen, ihre Spracbe
und ihr Volkstum. Göttingen 1906, Vandcnhoeck

& Ruprcclit, VI, 284 S. 8 '. 8 J(; geb. 9 Jt.

Der Vf. gewiuut sein abechliefsendes Urteil

fkha die Spraob« dw Makedmira ala Ergeboii

einer iofserst sorgfaltigeu Mnstemng dea *»h-

mukedonischeu Wortschatzes' S. 24— III und der

'makedoniscilou F'ersonenuamen' 116—230. Um
reiche hier ausgebreitete Material im einseloen

naehsnprOfen, wOrde dm Raum einer Anaeige weit

überschreiten, wir werden uns auf einige bedent-

sam scheinende Punkte beschränken, wobei auch

Widerspruch und Bedeukeu nicht zuröckgehaltea

werden dürfen.

So hat, um gleich mit einem Sftbwaren Be-

di'iiken herauszurücken, der Vf. in einigen Falles

die überlieferten Laute onnötigerweise doreh andere

ersetit.

Das Vau ist, nach Hoffmauus eigenem Urteile^

weder im Anlaute noch im Wortinnern. da, wo

es berechtigt war, erhalten — kein Wnuder. da

cKe Glossen ans spiter Zeit stammen — Uageges

soll sieh dieser selbe sonst erstorbene Lnnt *se-

kuudär hinter v entwickelt', von den Grammatikera

des 3- Jahrhunderts noch als f bezeichnet »eiu,

das dann bald als %, bald als y gelesen und is

diesMT Verkletdnng anf nns gelangt sein soll. Wie

unwahrscheinlich! In dßqtnitef - iQQvg soll das (

in Vertretung von Vau fungieren, das Wort also

eigentlich ä(i(tovJ^ti gelautet haben. Bekauntlich

kommt der grapbisebe Anidmek des hinter • ent-

wickelten Vau nur in Dialekten Tort die dos echte

Vau am län^^sten bewahrt haben, wie im lakuci-

scbcu Kv^-alxfi^. = AY/-oiUf(. Aber von all die-

sen Bedenken abgesehen darf das % in dß^tn
nicht augetaütet werden, denn der Qberlieferte

Laut darf nur dann entfernt und ersetzt werdeii.

I weuu seine llumöglichkei«: erwiesen ist. Diee ul
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ttber bei dem t m dftfaStts gam and gar sieht

der Fall: es stimmt aufs schönste mit der im

(jriechisclieu so überaus verbreiteten Weise voka-

liscbe Stämme mit i zu tiektieren, dß^oi-r wie

ySlth-T, SQt»-t, Idqu-t, 'A^ij-t (Ares), Isq^-t, "./(>-

vsp«-rj X^'^C*^ ^' hinter Nasalvokal ovo-

/tMt^s n. e. w. Der Ursprung dieser Fiexionsweisc

liegt iu dem Ablativ aaf -xoi, der bereits der Ur-

sprache oigeu war: Mr. naoiB>toif lat. eodü-iatt

•her die Yerallgemeiaeraog Bber alle Kaans ist

MUSehliefslich gricrlii^di. nnd so verknüpft das r in

dß^vitg das Makedonische mit dem Oriecbiscbeu

darch eiu neues Baud.

Noeh flbler ist ei bei U. der Olosae ^«ccrr ^i».

Mcnudöi'fg ergangen. Dafs o als u gelesen wird,

ist nicht zu tadeln, abfr üoH für /i (!) ^tollPn,

weil Solmsen mit gewohntem Scharfsiau diese

YertretoDg s. B. in yutttm UnovQroi neben Unkt

^ vifalvovaa Yvvt} nachgewiesen hat, nnd das t in

yoidv inufs wieder für / verloseii sein: so gewinnt

U. vjäv und versichert vü sei eine 8proi'sform

TOD f>'i, die er freilich nicht nachweisen kann,

auch iu iiivia 'Schweinerei* wohl kaum suchen

nnd finden wird. Man ninf;' wohl jünger sein, nm
au äolcheu Waguisseu Verguügeu zu fiudeo. Meine

Deutung von yoiet» ab 'Granzer^ gebe ich gern

preie, dodi hilt sie sieh wenigstens an die fiber-

lieferten Laute. Ist die (ilosse yoTra- of; makedo-

nisch? nnd ol^ in i'g zu korrigieren? daun würde

schön dazu passen, was Patsow aus Jacobs del.

cpigr. 6, 47, 2 oitiert: jn^ Nachahmung der

grunzenden Schweiuelaote*. Aber yoTiog in der

Uesychglosse yoTto; ^iviog. ndioc ist ans yo'itog,

jro^tof entstanden uud eug verwandt ksl. govino

n. Stereos, die weitere Sippe findet man vgl.

Wb. I 37.

äßXoii' in dßXöti' nnh'df Maxtdöi'n; Hesychs

wird von Uoffmanu s. 99 f. gut als dß-Xvtf

d. i. dno-ßXite erklärt. Statt ßXv» ßlKm wird

man wohl besser (fXxu) ffkv^at heranziehen, das

mit ßXi'o) siiiii<Tleirli i«t, vj^'l. z. H, chioß/.tCiot'

mm dtfufki tiiv bei Uesycb — uud makedouisch zu

fiHm werden mnfate. In dem Gamma der Gkisse

ißloyu mäUnw ManÜPti sieht H. wieder deu

Vertreter eines verlesenen /, so dafs dßXoytl für

tcgXvJtt stäiiilo wieder mit einem hinter v cnt-

wickelteu Vau. Aber wie das Ulossem antlaov

zeigt, ist dftl^ Aorist, steht also fihr dßlojrav.

Ein «ntqprediender Aorist ^fkvyttp ist im Griechi-

schen zwar uicht naeliznwpisen, abnr nach ^Xt'^at

^ivxili, ifi'yt-OXoy für (fXvyt-i}Xov sehr wohl

denkbar; aneh lat. flno, fintto, flnxi « ^rSss

aeigt die beiden StSmme flu nnd flog. So Ter»

sehafft ans dar Aasehldk an den fiberlieferten

Laut auch hier wieder eiue neue Piirallele des

Makedonischen mit drr griechischen Sjirache. Man
' vergleiche uocb aaXaytlv neben GaiM^at und

cfXaytt^ TOD 9iXag, anch ßaä$l$ya- dftiXyn

Uesvch, von ßdaXXw, ßdiXXa halt M. Schmidt Wohl

I

mit Kecht fiir niiikcdnnifeli.

Den Aulafs zu der Annahme eines im Make-

donnchen hinter v eotwickeliea Van gab die

Ucijohglosae tala^^vfut' xi^^s ^Afuftug, welche

Kretschmcr aU xnXct-Qvftti zu ^/oj deutete, woAr
das ambrakiotisohe xaXaQi'a 'Graben' zu sprechen

scheint. Aber ob xaXaQuvyal makedouisch ist^

steht nach dem, wss H. seihst Ober Amerias s. 2 f.

lehrt, gar nicht fest« aneh ist die Glosse xaXagJvs^-

oxttoi. ^ittxm'fq jedenfalls verwandt. Eiue Nöti-

gung, das / iu xalaf^Vfui (weuu dies überhaupt

makedonisch ist) als f so fcssen, liegt Bbtigena

aneh hier nicht vor, man vgl. oXoXvg : dXjokiii»

t

tXoXvyf , it]()i ofi(ti , uiQvciofiat : M^vy rj . Ist aber xa~

Xaffffvyä wirklich mit dem ambrakiotischen xaXa-

em identisch, ao ist die Glosse samt dem lakoni-

schen xaXtt^vti dorisch nnd ist zu deu Glossen zu

stellen, die H. s. ] 11 den Makedonen abspricht.

Ambrakia war bekanntlich eine Kolonie von

Kormth.

In der GleieHsetsBBg roa ^^sftmvq ßtentt-

ööftc mit ved. rjipya, scd. crcziffa, ÖQ^tifOi;

(besser oiQ'CnftOi) chtög nagd /TsQtjrag foltjt II.

meinem uud anderer Vorgauge. Die ausciieiueude

Gleichheit ist ein Irrlieht, wie solche aneh sonst

auft4uichcn. So sieht s. B. aiyvnioc sehr ühnlioh

gebildet ans. ist abor zweifellos iius aiy- Ziege

(wie iu a'it^yjnoXoi) uud yvmoi zu yii}^ "Geier' zu-

sammengesetat *Zi^eugeier^ parallel nasercm

'Lilmmergeier'. Nicht mit den Ariern stimmt der

maikedouischc Adlernamc, sondern mit den Grio-

cheu. Vou ddylnoi'f darf die Glosse nagaös' uttoi

vnd Mtaudotmp nicht getrennt werden. Die

Makedonen unterschieden wie die Griechen zwei

Adlerarten, den Schwan5a<l]t'r txtXmvöc bei Acscliy-

lus, U 316 ftOQiffai und ntfixydc geoauut, lat. aqiiila

von aqnilns ^dunkel* und den ^Hdlsteifs' nvyaayof,

bei Aeschylns Ag. 115 decenter i iH^nv d^y«;.

Wie ich in Bez/Piiljergers Beitrrigeii -ii', l'JS f.

glaube gezeigt /u haben, ist mit rro^ö; der

Schwarzadler gemeiut: jw^ems ytnttQioos Bezeich-

nnug einer Farbe ftstai^ rsy^ «er) nvq^^ genao

die Färbung des Steinadlers, vgl. ahtl. farawä,

nlid. Farbe und skr. parnsha. die beiden lotzteu

Wörter schon vou A. Wood iu seiueu Golour-

namcs, Halle 1902, »asammengestellt, dfytnovg

dagegen geht auf den ifAat» d^y&g und ist die
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UoMtellaog von nvyagyof, wie die Huude bei

Homer nödtifim vatA d^ffarodf? heiTsMii. Ob «in

Schingse novlS Tgl. nvya nee. oder novtf/ SO. Itien

vgl. aiymoi/j , lies oqylnoip, s. a. n. o. Übrigens

stimmt — novi mit — pyus im ved. rji-pjas noch

weniger. Mit Recht untenebeidet H. -a^
yoff *hoir nud äqyt-, -agyoi ^stark' in ctQyi-nodag:

TTod-nQyot, daa auch snffixartig iu X^^ci()yoi, aiofi-

anyog^ "üiafiyog G P. 294 erscheint. Der Gleicb-

•etsnng de« Adterniimebs mit red. rjipja cd liebe

•teilt H. aQyt-, -oQyoi 'stark' zu i^jrt», wee doeh
p^ewif? vÄcht znlili^sig ii^t. Sullte an ft^^yoe va

denken sein? vgl. yaßiQi-ftaqyoi.

Ee mögen nocb einige Bemerkangen zu den

Nummern dee ersten AbeebnittM folgen.

Die Dentnng von aaniXog Giefsbncb als otto-

ffntXoi von anlXog 'Feh, Klippe' ist spraclilich

tadellos, über wenn mau die greulichen Verschlum-

maogen der Wintergiebbiebe im SOden gesehen

bat, üiöchte man liebw S-CHtJlot von mÜag
'Schmutz' deuten.

Ob xäyadof Giayvvt^ yyäifoi makedonisch, und

mit fi>i9» gleich, ist xweifelhaft, vaan kann es

ebenso got so »vad-aiXia, xvwdmv, lit. kandu

'bpifsc' stpllcn. X für ist anrli in ('({ly.vv (^yoXi^

bedenklieb; zu d^xtit^ 'ziiriickbalteu' wie o^oAii zu

ox^-iy, axi-o&m? Zn äwovtiov in der Bedeatoug

«Biiekgnt' — deav^ bemerkt H. i. 89 *Sehwierig

ist nur die Frage: welcher Dialekt bat Atispmeb

auf dieses zweite (Ixqvtiov'. Als Autwort darf
'

wohl gelten raeiut; Bemerkung ß. B. 2y, lüb. 'Viel-

leicht ist die GloBse bflotiieh: \tn&imw faiefs der

lauge scbuKile irnit, an dessen Ostende Erchomeuos

lag, die Verglcicliuug mit eiucm Speer würc doch

gesacht, dagegeu liegt die Beneunuug als ^öxti

sehr nahe, nennt doch Arehilocboe die kahlen

Grate von Thasoa ovov Bouter

den Alten durchweg als Afoler. Aio).t'ii lioKoioi

galten, so wird M. Schmidt Hecht haben, wenn

mr in der 8. 88 besproolienen Glosee eine Ver»

tanschvDg der Ethoika Mmudivtt nad JS^tOs
nnninimt, welcher Yermatnug H. mit Beebt sa-

Stimmt.

lo Jtvädaf M aäivqoi (überl. aaioi) vnv 7>l-

hi^mf Heijeh iet Tielleiebt die erste Spur dec

illjriaeh-tbrakiMhen Oottesnamens Jvhvaos an!

erkennen.

Aus Alexanders Briefen wird angeführt yijitxu—,

mr^ftä FSr M/Sioif wird nach Paseow n. d. w.

von £nsth. 1259. 3ü die ionische Form x^i*^*^*'

d. i. X1*^*^^
angeführt, also steht für ziy^'*V,

daraus xtj^le und XV*^ xi&uly : xnuiy, xvi^:

yitoa. üieroach dBrfen wir unbedenklich im

maked. ytjtt-xti : x?<^$ = am eiteinen,

nnd wir gewinnen damit eine bBbeebe makedoniseh-

griechisohe Parallele. Mit xiiStf ateht Ms^sw^

danach fiir im Ablaut.

Bei Besprechuug von idea-idoi war hervorzu-

heben, dals -v(dc hier wie im Orieebiseben —
da-ttHQOf, fiaaTQos — einen Amtstitel bildete.

i^i).a- uyaf^h n'/r^t wird richtig als u' ^ila

gedeutet, aber ^tla wohl nicht zum thrakiscben

Worte Z43ia *Wein' an stellen, sondern wie

9qo», i4(t$9^v, ßdQt^y mit dtlXofuu ßilttftt

ßflttojy y.w verliinder, also i'»' ^^)m 'im guten*.

Mit Hecht hebt H. S. 112 hervor, dafs sieh

anter den makedoniBcheo Glossen so fiele Ton

eebt grieobiMher Bildnng finden, dmfii der ur-

griecliiache Charakter der makedoniseben Mnndart

dadurch gesichert erscheiut.

Dai's aus den Sprachen der überwundenen

Siteren BeTdlkemng allerlei in den makedonisclien

Sprachschatz eingedrungen, ist sehr uatQrlich nnd

l icht zu bezweifeln. So erinnert aäqiffa auffallend

an Attqiaa , den pelasgischeu Stadtoamen, and

JLmudditv rduiq difu^go» dliA ntnottffiiiw i ir«-

vovatv oi twv MuxadCrav äy^/olxot Hesjcb, frfiber

von mir ganz falsch gedeutet, läf^t sich besser

aus dem Lilaniscbeu als dem Griechischen er-

klären, wenn wir dem Worte, die Bedeatnog

*soirbitio, ^otf&tii maked. ^eejltoiag unterlegen,

Lit. lakü lakti heifst 'mit der Zunge schlappeu,

schlürfen, Dnuner fressen, wie Hunde nud Katzeu

tuu' -üama-s bildet iui Lit. l'articipieu , lak-

damas bieAe also *ge8chl0rftee* wie ^o^ttf,

^otffiöi. Nun könnte zwar -da/uc in kaxfdäfux

dem griecliischeo Suffix iffia. -^firi in (ii-i-i^ft^,

d^i-ifuj (für i<f(i^fi^) entspreclieu, wie H. -dtda

in dtddlos' d^0i|»e(t»)c sehaHainuig als makedo-

nische Form des griechischen Suffixes -&Xa, -Äif

gedeutet hat, abei eiu dem lit. lak-ti eonformes

Verb iüt im Grieeliisthen nicht nachzuweiaen, denn

IttJLo^m- li^y yh^aaay j,'$«l«lr HeejPCh i«| VOB ^tf^efM

ittJtorrf nicht au trennen nnd litau fifia, Jfc-

Xv^T^vim Hesycfa nach Arrro^ kretiaeh nne illMtf^ff,

wohl zu XaxiXv 'tönen' zn stellen, als summendes

Tierchen. Natürlich ist die Ut^rauziobung einer

litanisehen Parallele tunichet ein W«gnts, doch

ist zu bedenkeis. dafs die Phrjger die Vorbewohner

TOD L'nteruiakedouien waren, und die phrV^'scho

Sprache der litu-slaviachen Gruppe nahe verwl^'^^

gewesen ist.

Der Abschnitt s. llß—230 enthält, eine

grofser l'tnsiclit iiml in durchsichtiger Gliederung

ungeordnete, wie es .-scheint, voUstäudige Samm-
lung der makedonisohen Personenuamoa. Auch
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hier mögen einige Bedenkeu, welche übrigeuü dem

Wert« der Bammlang keinen Abbimeb ton, niebi

erschwiegen werden.

S. 129 wird der Name Faväy^ — so Iiiefs ein

Brader des Ueicbsgrüoders Perdikkas — in uyav6(

und -ib^ nriegi, lo dalk fove- au d-yavoi ver-

ktlrat wäre. Nna sind freiUob aowobl iyuvöi vr'n-

avi]( sonst nicht in Vollnamen Tcrwoiidet, nml die

vorausgesetzte Kürzung eutspriclit nicht dem Geiste

und der sobdaea Form grieebischer Nameubildnug.

Dirne KSpfnngiidee bat swar viel BaHUl gefenden,

ist aber m. E. abzuweisen. Die dafür von H. ange-

führten Beispiele beweisen nichts. ra-fit^dt](, böot.

lafisldtts ist von lä-du>qof and Fa-ufios nicht i\x

trennen, deren Znrfiekftbmng anf 'jfy^'dttfog^

-Tifioc nngriechiscb wäre, denn dya- kanu, als

Adverb, nur mit Verbalformen, wie in ''AycixXvioz

und Verbalnomeu d. h. solcbeD mit Infinitiv, oder

I^tidpbedentnog wie in *jfy«^^ß$f, *Ayci-et^oi

verbunden worden. Die drn Nameu mit /er-

geben auf die TTy xovQOtQÖtfoc, parallel mit ihnen

aiud JiCft^äifs, JtC6(o(fO<i, JwnfiOf geformt. Um
Fthf-mmK nnd ff$-rhnit aof *jiy«ivtmrog nnd %ri-

wlafC znrücktufQhreu, müfste, da die griechischen

Natiien iliircliwrn; (]er lebendigen Sprucbe folgen,

erst aachgewieäeu werdcu, dals es Griechen besserer

Zeit gegeben hat, die ^ dfi^ und ir< Ar
drrl geragt beben, wora doeb eehr wenig Aunieht

vorhanden. Nicht das Griechische gab Anlafs zu

der gerügton Theorie , sondern ein Hinblick auf

scheinbar ähnliche Vorkummniaso in der deutscheu

Nemenbildnng. Dabei iat jedoeh anfeer Aebt ge-

lassen, dafs die fragliche Kürzung nie in dentachen

dentscb betonten Nainen vorkommt nnd vorkom-

men kann, weil diese stetä deu Hochtou anf der

Anfangssilbe tragen: atl« Adalbert kann wobl

Albert aber selbstverständlich niemals Ditlbert

werdeu. Nnr bei nndeutscher, im Aufanj^e ab-

weichender Betonung kann der Aufangslaut ab-

geworfen werden, also b« fremden nnd fremd-

betonten Namen: so wird aus Elisabet: Lisbet,

ans An-t()iiie: Toni, aus Vincentin: Cenzi und in

F'i\miliennameu aas Adämas: Damos, Adölfas:

Doifus, Antonias: Töoniee n. •. w.

Die FVende an der originellen BQAwg der

sweistammigen Kosenamen hat H. verfuhrt, solche

auch da zn wittern, wo in Walirlieit Volluameu

vorliegen. &Qaai'dcuoi ist nicht von Jijt-i^qdoiji,

Klii-doMK niebt von JtO-MÜ^ an trennen, wie

Mtvt-Siwi uicht von JaS-fttp^g. Das Namenwort

ist d«/i ; däfl 'im Kampf«'', von Sdjt d^T ist

^dJ^o; (Tii'fi le däjtoy Alkmauj dr,iOi ^feindlich'

abgeleitet, wie nolifuos von nSl^us, Diee enehmat

bei der Umkehruug der Glieder für Jat, J^t am
Seblneee als -diifiof, •d^<oc, dagegen bei Ji^ Jt»
als -daioi, weil es einen Namensohlufs auf a»

uicht gibt. 'Die (Quantität des « ist bei einigen

Namon 'nicht zu bestitnmeu' G P. 2 s. 91. Aaob
dmo; in lY^gi daio; gehSrt hierher; die woblbe-

zeugte Nebenform *EQQl-daio^ zeigt, dafa <i(n-
—

SQt im Anlaute steckt, mit Verdoppcliin!^ der Li-

quiden auch im ^'(JlInamen wie yitvvmioq, Jlav-

aat>yiag. Wdaüo^ mag dnnkel bleiben, jedeufalls

ist ee niebt ak KBnnng vcm Iddä/mt m denken,

da würde ja der Kenulaut fehlen.

Die Znriickfubrnng von IhQdlxxas auf nfQdtlE

'Rebhuhn' und von 'M^nof auf den Vogeluamen

bfttte m. EL niebt beanstandet werden dOr^

feu: ib^bmus *sehr gereeht* wire keine alte

Bildung.

Gegen alle Wahrscheinlichkeit wird 194 Evxiog

als Kürzung von B9int,(uay gefafit, es gehSrt

zwnlblloe za dem so ungemein beliebten Voll-

namen JloXv-n'xtoc. Dagegen ist sehr gut die

Kicbiigstellaug des Nameus '^(iv(t(iag als ursprnng-

Kehes fiStiinikon S. 84 unter Hinweis anf Kdi^vßßa

TO ixhrutiv *jiQffißaf 96m jtAq jÜMfiäy Stepb. ge-

bildet wie zn ^Qa. Ebenso verhalten

sich die Ethuika Max4xai zu Mdxfta (St. Byz.

nnter MamdoHn^ wo Meineke Dindorfr ongl&ek-

liche Koojektor Mmtnia anfgenonimen bat), Jlft-

i'vciq zu Mtvwr nohg OfaaaX.lctf, yianl^aq zu

,lanl9f nöXtg 0foaaXlai, 0Xsyvai zu 0ityvtt'

noXtg BouatUti bei Stephauos.

Als uifiov beiftt es bei Stephanos, iuUm«b*

oadl Herodiau ""yttiag von "Aßat *l(to<fvXXaßag xai

ntQHto<J\<XXäßü}i\ nnd im T'eloponues sind die

Flufsuameu Ntfiias und IJiOaf zu Hifitia Ill(ja

gehörig.

Aneb Ihmdautg, in Makedonien üblicher

Mannesname, war, wie H. sehr acbön nacbweist|

orsprüuglicb Etbuikon.

Hiermit dnd wir denn von der grämlieben

Nörgelei auf das erfreulichere Gebiet der An-

erkennung übergetreten, welohe H.S Arbeit in so

reichem Alafse verdient.

DngeteittBs Lob verdient der erste Abseboitt

I—INI, der *die Quellen der makedoaiscben Sprache'

behandelt. Besonders wichtig ist hier der Nach-

weis 2—17, dafs die Glossen, die anf Amerias den

Makedonen zurückgehen, darcbaus nicht sämtlich

dem Ifakedonisehen entnommen sind. Reebt

bObsob sind auch 'Makedonische Elemente in der

xotvfi und im Neugriechischen' 2.3—33 anfgezeigt,

ein Zeugnis für daa im Verborgeneo Weiterleben

älterer SpraehanstiLnde.

Digitized by Google



1283 Jl. November. WOOHKNSCHRIFT FÜR KLASSISCHE nill.OI.OCIli. im. Ho. 47. im

WeDU iu deu beiden folgenden Abschuitteu,

wie im VorhergeheDdeii gezeigt, die Phantasie in

der Finderlust hier und da mit H. eiu wenig

durchgegangen ist, so liegt doch darin auch

wieder eiu Zengiiia fQr seine Befähigung 7.n Ar-

beiten dieser Art, denn wer nicht über eine ge-

wisse Beweglichkeit der Phantasie verfügt, möge

von Forschungen auf sprachgeschichtlichein (.ie-

biete fern bleiben. Die Gefahren, welche eine

solche Begabung besonders in jüngeren Tagen mit

eich bringt, mafs mau ebeu mit in den Kauf

nehmen.

Die Besprechung des letzten Abschnittes 'die

Grlindnng des makedonischen Reiches' S. 25G f.

würde hier za weit führen: er enthält mehrere

gesunde Gedanken. So wird mit Recht betont,

dafs es nnr eine Schaar kuhuer Eroberer war,

die von dem Hochlande (Mtixuu) uiedersteigend,

Edessa einnahm und damit dos makedonische

Reich gründete. Wober diese Eroberer kamen,

zeigt ihr Name l-i^ytüSat , der von '^gyoq abge-

leitet ist und zwar von dem ^.-i^/oi; 'Oqtaiixüv 'der

Bergebeue', denn a^yog lieilst in der alten Sprache

zweifellos einfach 'Eheue', wie Stephunos unter

"^qyoq richtig bemerkt ''^4Qyog nüv ntdlov' und

zwar nicht blofs xotü i>tiXttaaav, wie er hinzu-

setzt. Diese Herkunft der Reichsgrunder aus

einem a(iYO<; spricht IT., ohne es selbst zu wissen,

in den Worten iS. 257 aus: 'der Ausgang der

Argeaüenherrschaft — bleibt — die kleine Ebene
zwischen Besmiougebirge und Axios'. 'Ebene'

heilst üQyog.

Das vorliegende Werk kann von vornherein

auf ein gröfseres Interesse rechnen, als es gewöhn-

lich sprachwissenschaftlichen .\rbeiten entgegen-

gebracht wird. Ist doch der Gegenständ, der hier

behandelt wird, die Sprache und das nach dieser

zn bestimmende Volkstum der Makedonen für das

gesamte Griechentum von der grüfaten Rede'itung.

Die griechische Geschichte von Philipp II. ab und

der gesamte Hellenismus würden ein Rätsel blei-

ben, wenn die Makedonen, wie noch neuere For-

scher annehmen, ein den Griechen von HauH aus

fremder illyrisch-jdirygisch-thrakiseher Stamm ge-

wesen wären. Um so erfreulicher ist es, dafs

Hoffmauus Schrift deu unumstölslichen Beweis

liefert, dafs die Sprache der Makedonen ursprüng-

lich ein rein griechischer Dialekt war, am näch-

sten dem T hessniischen verwandt, also eiu Glied

iu der Gruppe, welche man als die äolisnlie be-

zeichnet. Damit stimmt die Ansicht von Helloui-

kos, nach dem, wie Stephanos unter Maxtdovia

citiert, . . . xtti Mttxtdii oi tov Ai6lov vvt> Maxt-

dovfz xaXolviat, fiofoi fittä MvaiZy i6if olxorvttc,

wo unter den Myseru die Ahnen der Myser Kleiu-

asieus und der Moser au der Donau zu verstehen

sind, also die Völker, welche wir jetzt pbrygiscli-

thrakische nennen, iu deren Mitte die Makedooeo

ihr griechisches Volkstum mit Erfolg behauptet

haben, wenn auch Mischungen mit diesen iu Geblüt

und Sprache naturgemäfs stattgefunden haben.

Es ist nach dem Gesagten selbetverständlicb,

dafs niemand Hoifmunns 'Makedonen' unberück-

sichtigt lassen darf, der sich irgend für die Grie-

chen nnd ihre Geschichte interessiert.

Hannover. A. Fick.

Henri Francotte, Le Conscil et l'Asscmbl^e
generale chcz ies AcLeeus. Lous'ain 1906,

Cliarles Peelers. 20 S.

Im achäischen Bnudc gab es zwei Versaniui-

Inngen, die HoheiLsrechte ausübten, die avvoiot

und die ai'yxktjtog. Die Frage, wie jede dieser

Veraammlungen zui^ammeugeBctzt war, und wie

die Kompetenzen zwischen ihnen verteilt waren,

ist von Belocli, Busult uud Lipsius verschiedeu

beantwortet worden. Zwischen ihren Ansichten

versucht Francotte durch eine neue uud ein-

dringende Erörterung der bezüglichen Stellen eine

Vermitteluiig zu finden.

Mit Beloch übereinstimmend weist er nach,

dafs die wichtigsten Gegenstände, vor allem Kriegs-

erklärung, der ßi'yxXtitog vorbehalten waren; die

ai'vodoi aber hält er wie Lipsius nicht für eine

RatBversammluug, sondern ebeuso wie die aiyxX^toi

für eine Versammlung des ganzen Volkes.

Vf. verhehlt sich selbst nicht, dafs zu dieser

Auffassung versehiedene Polybiosstellen nicht recht

stimmen, au denen von der ot'rodo; wie von

einer Ratsversammlung die Rede ist. Er erklärt

diese Weudaugeu dnrcb die Annahme, tatsächlich

seien zur avvodaCy der ordentlichen V^olksversumm-

luug, nnr die Ratsbcrren gekommen, uud deshalb

seien sie im (jegeusatz zu den besser besuchten

avyxXtjxot, den anl'scrordeutlicheu Versammlungeo,

nnr als Ratsversammlungen erschienen. Eot-

Bcheideud ist für Francotte die Erwägung, dafs im

achäischen Huude wie in jedem griechischen Staate

eine Versammlung aller stimraberecbtigteo Bürger

die regelmäi'sigen Hoheitsrechte habe ausüben

müssen, und dafs die avyxXtiiog nnr auf auf:^er-

ordcutliche Berufung zusammentrat. Das i»t ja

auch sonst Francottes Art, au die Einzelheiten mit

Voraussetzungen heranzutreten, die aus allgemei-

neren Betrachtungen gewonnen sind; uud diese

Methode fördert wertvolle Ergebuisse zu Tage,
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ao lange sie nur dazu dient, nu die Tataacbeu die

richtigen Fragen zu stellen. .\ber hier geht Prun-

cotte weiter; er nimmt eine Autwort vorweg.

Womit ist denn bewiesen, dafs in allen grieclii-

scheD Staaten eine Versammlung der stimm-

berechtigten Börger Inhaberin der Iloheitsrechte

gewesen sei? So war es iu den Stadtstaaten; aber

80 gut wie das DeuUche Reich eine wesentlich

andere Verfassang bat wie irgend einer der zu

ihm gehörigen Einzelstaaten, ebenso gut kann das

xotvof der Achöer anders organisiert gewesen sein

als irgend eine tiöXk;. Ja das ist sogar wahr-

acheiulicli. Denn der achüiscbe Bund war weseul-

Jiob darauf gerichtet, der besitzenden Minderheit

ihre Guter gegenüber der in den besitzlosen Massen

Terbreiteten revolutionären Stimmung zo schützen.

Einer aolchen Aufgabe aber diente eine aligemeine

Volksversammlung schlecbt, dagegen sehr wohl

eine Ratsversammlung, zu deren Mitgliedschaft,

wo nicht rechtlicli, so doch tatsächlich ein ge-

wisser Wühlstand erforderlich war. Freilich gab

es Fälle, in denen diese auserlesene Ver-

sammlun«:^, die (S\ vodo<;, die Entscheidung der all-

gemeiueu Versammlung, der «i/xi^iof, überliissen

mafste. Aber anch iu diesen Fallen ist es zweifel-

haft, ob die Berufung der cri/xAijio; ein für alle-

mal geboten war, oder nnr dann, weuu sie aus

der Mitte der avyodog heraus förmlich gefordert

wurde.

Elberfeld. Friedrich Caner.

Caccialanza, Analecta Vergiliana et Iloratiana.

Augustue Taurinorum 1905. 15 S. 8".

C. behandelt in dem kleinen Aufsatz zwei

Stelleu des Horaz und Virgil mit seltcucn geo-

graphischen Namen, Daunns bei Hör. c. III 30, 11

und 0. IV 14, 26, nnd Oaxea bei Verg. ecl. 1, 65.

Nenes kommt dabei so wenig heraus wie bei einer

Abhandlung desselben Verfassers im Bolletino di

filol. class. 1905 über luarime bei Verg. A. 9, 716

und tty 'Aqlfioii II. 2, 783, in der er ähnliche

Bildaiigen, wie Inalpini, Inregillum, luvaliis, zur

Erklärung heranzieht. Doch er sagt ja p. 12

selbst: »pero me aliqnando nonnullas veterum geo-

graphicuB qnaestioue^ retractare posse, nnde com-

plnra ernere licebit, quibus ea quae nunc exposui,

in clariorem emineaut Incem. Warten wir also

das Erscheineu dieser ausführlicheren Abhandlung

ab! Ferner bespricht C. Verg. A. 6, 585 s. und

Bor. c. I 32, 15 8 (cumque), gleichfalls ohne neues

oder eigenes beizubringen.

Berlin. K. P. Sohulie.
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Karl Frit, Soi[,'enaQuto Verhai-Ellipsc bei Quin-
tilian. Diss. Tübingen 1905. VIII u. 80 S. 8*».

Die Eliipsentlieorie, welche im 16. und 17. Jahr-

hundert die Grammatiken beherrchte und auch

noch in modernen Büchern ihre Spuren hinter-

lassen hat, ging von der Ansicht aus, dafs der

vollständige, aus Subjekt und vollem Prädikat be-

stehende Satz die Reget sei, nach der man alle

abweichenden Sätze beurteilen müsse. Seitdem

die allgemeine Sprachwissenschaft (Paul, Prin-

zipien der Sprachgeschichte, Kap. 18 Sparsamkeit

im Ausdruck) und die historisch -vergleichende

Grammatik (vgl. Bruguiauu-Delbrück, Grnud-

rifü der vergleichenden Grammatik der iudogerma-

nischen Sprachen Bd. V S. 121) die Ausdrucks-

funueu nacli ihrer Entstehung zu begreifen sucht

und fe.stgestellt hat, dafs es neben den Satztjpeu

mit einem V^rbam auch verblose, insbesondere

kopululose Sätze seit jeher gab, ja dafs wahr-

scheiulich letztere den älteren Typus darstellen,

ist die Ausetzung von Ellipsen sehr eingeschränkt

worden. Auch uuser Autor folgt bei seiner Unter-

suchung deu neuen Ausclianuogeu.

Er behandelt im ersten Abschnitt eise beim

Acc. und Nom. c. iuf. neben Part. Perf. Pass. und'

Dßp., Gerundium und Geruudivum und dem Part.

Fut. Act. Sorgfältig ausgearbeitete Tabellen legen

dos Vorkommen nnd das prozentuale Verhältnis

der Formen mit und ohne me dar. Daran

schliefsen sich die Erörterungen über einzelne

Gruppen und Stellen, aus denen die Resultate

gezogen werden. Um einige der wichtigeren

hervorzuheben: die Formen begegnen überwiegend

ohne etse; ist esse deu Formen des Partizips

Perf. Pttss., des Ger. nnd Gerundivnm nachgestellt,

so tritt meist das regierende Verbum an den

Kolon- oder Satzchlnfs, ebenso wie bei fehlendem

esse\ esse dagegen vor dreisilbigem Partizip, das

in diesem Falle weitaus überwiegt, bildet, anfser

wo Hyperbaton vorliegt, stets Kolonsohlufs. Dar-

aua geht hervor, dafa der Grund der Stellung

nicht grammatisch-logischer, sondern rhythmischer

Natur ist, da durch esse als Basis mit dem drei-

silbigen Partizip eine der von Zielinski als Grund-

formen bezeichneten Klan.seln gebildet wird. Bei

zweisilbigem Partizip ist esse fiut durchwog nach-

gestellt, wohl als Stütze für dieses kurze Partizip.

Ähnliche Nachweise werden für esse bei G. und

Gv. gegeben, so iusbesoudere der, dafs es auch

aus euphonischen Grüuden gesetzt erscheint, um
deu Zusammenstofs gleicher Konsonanten zu ver-

meiden, wie iu pntavit esse dicendum; im ganzen

ist der Unterschied zwischeu + esse und — etee
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der, dafs das eretcrc voller klingt «ud für deu

Satzton gewichtiger iut.

Auch für das Part. Fat. Act., wo reichlichere

Vorarbeiten für die ältere Literatur vorliegen,

wird gezeigt, dafs e*»e, an sich öberfliissig, nnr

aus bestimmten Gründen beigefügt wird. Aus der

gröfsereu Häufigkeit der einen Konstruktion auf

gröfaere Ursprüugliclikeit zu schlielscn, wäre frei-

lich verfehlt. Wenn sich aber überall zeigt, dafs

die Verwendung von e«»e beim Partizip auf be-

stimmte Göndo zurückzuführen ist, und zwar anf

Grunde rhythmischer Art, so liegt der Schlufs

nahe, dafs die Pnrtizipialkoustrnktion die ursprüng-

lichere war, und erst mit Weiterbildung der

Sprache die Infinitivkonfltraktion auftrat, d. b.

kunstmäfaig verwendet wnrde zur Hervorbriu-

guDg gewisser Effekte in gesprochener und ge-

schriebener Rede.

Der nächste Abschnitt behandelt ent und sunt

in der Conjng;itio periphrastica, d. h. neben Part.

Perf. und Fut. Hier siud bei dem Mangel an

Vorarbeiten die Schlüsse weniger sicher, znmni

du das Material bei Quintiliau, der ja kein Histo-

riker ist, gering ist. Jedenfalls stellt er mit deu

genanuteu Forschern fest, dafs, speziell bei PPP.
uach G Gv. das Schwanken der beiden Satztypeu

(mit und ohne Kopula) eiu Erbteil aus iudoger-

mauischer Zeit ist, und wir nicht berechtigt sind,

ein /actum oder faciendum an factum est und

faciemlum est zu messen, und kommt für die wei-

tere Untersuchung zu folgender Fragestellung:

Uut«r welchen Umstunden bat sich bei Quintiliau

der Typus der kopulaloseu Sätze erhalten?

Für die kopulalosen Sätze mit Prädikat, die

nach ihrer Verweudung in kurzen Urteilen und

Ubergängen, Charakteristik und Beschrcibuug

u. 8. w. gesondert werden, ergibt die Unter-

suchnng, dais die Venvendung dieses Tv|ius auf

Gründe der Satzbetonung zurückzuführen ist, die

sich, abgesehen vou dem Zusammenhang, in der

Wortstellung kundgibt.

Ein besonderer Abschnitt ist dem Restwort
gewidmet. So nennt er Adverbien oder prä-

positiouale Wendungen, wie hinc, inde, hene^ vielins,

optime^ tiiliil ad — quid ad ~ u.s, w., die im stände

sind, unsere Gedanken in die jedesmal gewünschte

Richtung liineiuzuweisen, auch ohne dafs es eines

Verbnms bedarf.

In dem Absciinitt über das Vorbum diceudi

wird uachgewiesen, dafs auch hier die Ellipsen-

theorie unberechtigt ist, da die Situation, der

Zusammenhang den Gedanken ohne weiteren ver-

ständlich macht, und also möglichst knappe Fas-

sung zum Bedürfnis wird. Mit einigen Aasfüh-

rnngen über Stichwörter, den Schlufs (Syllogismn«,

Enthymcni, Analogie) uud der kurzen Znaauimeo-

fas.<<nng der Ergebnisse schliefst die Abhand-

lung ab.

Die Gotthold (inndermauu gewidmete

Dissertation ist eine erfreuliche Erscheinung. Der

Verfasser zeigt sich seiner Aufgabe völlig ge-

wachsen uud gewinnt unter sicherer Haudbabaag

der statistischen Methode, sorgHiltiger firuppieraog

und eindringender Behandhing des Stolfes seine

Resultate. Ein Irrtum ist e.s, wenn S. YHI Weis-

weiler statt Deecke als Verfasser eines Mühl-

hausener Programms von 1890 augegeben wird,

auch fehlt die Angabe des Titels der S. 24. 2i). "26

citierten Abhandluug von Hoppe zu Cicero uud

Caesar in dem Verzeichnis der beu atzten Literatur.

Es wäre dem Verfasser die Mnfse zur Fortsetzung

seiner Studien zu wönscheu, damit er die bisher

fehlende Untersuchung über die historische Ent-

wicklung der Erscheinung anstelle. Dabei würde

das treffliche Buch von Hermann Wunderlich,
Unsere Umgangssprache in der Eigenart ihrer

Satzfugnng. Weimar und Beriin 181)4, insbesondere

das 3. Kapitel über den sparsamen Zug naserer

Utugangssprache gnte Dienste leisten. Dort i<t

die Sparsamkeit unserer deut.schcn Uragaugsspraclie

nicht blofs als das Fortleben 'jener primären Eot-

wicklungsstufc' dargestellt, 'über die der Mensch
in lebhafter Errcgnug uicht hinauskommt, oder

vou der die Eierschalen an den entwickelteren

Fügungen hängen bleiben' (S. 81), sondern auch

zum Teil als Folge eines Verwittern ugsprozesses,

'der ganz ausgebildete Sätze in eins oder wenige

Worte zusammenschrumpfen läfst". Vielleicht

würde durch eine solche Untersuchung auch für

das Lateinische der Unterschied zwischen Schrift-

sprache uud Umgangssprache klarer hervortreten.

-^If'»»!'!. H. Blase.

Clement Lawrence Smith, A preliminary study
of certain manuscripts of Suetoniüs' lives
of tljc Caesars. Harvard Studies in classiial

pliilology XII S. 19— 58 und XVI S. 1— 14 Auch in

SonderabzUgen.

Unabhängig von Freud' lionirae*) hat der Ver-

fasser eine grofse Anzahl von Suetonbandschriften

untersucht uud es unternommen, sie zu klassifi-

*) Siolio Tolkiflin in dieser \V(tc]ienf.chrifr IWtf

N.J. i S. uud VMH \u. ;J7 S. UlUlf.
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aicren. Mit ihm stimmt er iiiclit mir iu der An-

uabme von zwei Huuptklasseu, souüeru auch viet-

&oh itt d«r y«rt«ilDng der rinseloen Haadsebrifton

auf diMa fiber«iD.

Oer ersten Klasse wcrileii folgondo Hiindsclirif-

tc'u zugewieseu: Memmiauus (A), Giidiunus 2(58

(G^), Mouuceusis, Yaticaons 19U4 (V*), Mediceus

68t 7 (M*), MedieeM 66, 89 (M')« Reginat Soeoo-

rnm 833 (R'), Brit. Mus. Lat. Class. Arundel 32

(B"). Et)<,'cre Gruppen hildeii A Mon und

M' 11' ü^ wäiireod V* eiue Mittelstellung

einiiiiDiDti Gans eng verwandt aind Hon oud 0*,

ohne dafa jedocli ersterer eine Abschrift des letz-

teren ist. Id der andern Grnppc stehen M ^ und

M*t >owie M' and einander sehr nahe. Aus-

i&hrlich spricht dw VerUfUMT über die Orthogrujiliie

der an letater Stelle geoannton Handiohrift.

In der zweiten Klacse bilden eine Gruppe, für

die S. 4!» ciu besonderer Stammbaum aufgestellt

wird: Vaticauus lÖtiO (V"), Vaticaunü 7310 (V '),

Medieeae 64, 8 (H*), Bibl S. Crueis XX ein. 3 (M«)

und Mediceus 64, 9 (M^), sowie Brit Mas. 15 III

nud 1;')C1V. T'nter diesen j^eliöreii V" V\ sowie

M' enger zusammen. Die übrigen vom
VerfMser benatateo Handeebriften ilaninieD mit

eiuer einzigen Ausnahme aus dem 15. Jabrhnndert.

Von diesen vereinigt «t einerx'ita acht, aiulerscits

vier SQ eiin r besonderen Gruppe. Eine eigentüm-

liehe Stellung nimmt der Codex Brit. Mus. Lat.

das». 21098 (B*) insofern d», ala »ein eretor Teil

(bis png. 97, 'AS Roth) in die erste Klasse zur

Grnppe gebort, das Übrige aber V" uabe

steht.

Der Hanptnntereebied awiieben Prend'homme

and Smitb besteht darin, dnfs ersterer in l ber-

eiustimtiiuti«; mit Roth den Handschriften des

15. Jahrhunderts jeden W ert abspricht, letzterer

jedoeb die in ihnen entbaltenen riehiagen Lesarten

nieht fBr VerbesserungeQ irgend welcher Gelehrten

jener Zeit ansieht, sondern aus alter l'her-

lieferuug stammen lülist. Besonders für die zweite

Klasse hllt er die Heraoaiehimg dieser jungen

Handschriften für ein unbedingtes Erfordernis,

weil keine der ihr angehöreiHleü Hundschriften

über das 12. Jubrhuudert hinausgeht. Nach dein,

was I^vd*bomme im zweiten Tinl seiner ersteu

Studie, namentUeh aneb,fiber Parisinns 5809 dar-

gelegt hat, scheint mir diese An.schauniig des Ver-

fassers nicitt hinreichend begründet zu ifcii).

Zwickau. Theodor Opitt.

AiiMzOgfe uiiH Zeltitchrlften.

Berliner philologische Wochenschrift 39

(89. September 1906).

8. 1217 — 13S5. Zar Erinnerung; an üskar
Seyffert. F. Lortiiag gibt ein anschauliebes ßihl

vom LdMnmonge nnd der Persfinllchkeit, 6. Ooets
eine WOrdiganp der plnntinischcn Arbeiten Seyffcrts.

— S. 1244—1248. Th. Stangl, Fortsetzung des

Aufsatzes *Zar Textkritik des Grenombsa Cicero-

scholiasteu.

Zeitschrift fttr Philosophie und philosophischu
Kritik. 138, 2 (Jnli 1906).

S. 113— 138. R. Rcimaini, Kinige Geilaiik 'i

über die Organisatioo des Ideenreichs, mit kurzem

Bfttbliek anf die platoniseh-sristotelisehe Idee. 'Bei

einer Cliaraktcrisieriinp der Idee . , . wini insonder-

heit zunächst auf Plate zurückzublicken sein, weil

von ihm jener Begriff zoertt spesifiert aofgestelU nnd
auspefuhn ist. Andererseits Ii:it er ilenselbett, sowie

das Verliiilfiiis der Uridcc zu deu Kiuzelideen, und
wiederum das \ «ilLt tiiis der letzteren niiteroiuauder,

sowie das Teilhaben der Ideen an den Erscheinnngs.

dingen, bezw. das Einwirken jeuer auf diese, doch

nur unvollstäudig, wenig «Inrchsichtig nml organisch

geordnet, teilweise schwaukeud, ohne definitiven Ab«

BChlofs hingestellt*. Es soll nun vcrsnelit werden,

'Lücken zwisclieii den Ricsenquadcrn seines Werkes

mit mürtelhaftem, mosaikartigem Bindcwerk aus-

snniliea, dasselbe gletelisam sa adstmiercu'; dato

werden drei Kategorien von Ideen charakterisiert:

1. üiü Uridoe (schöpferische IdceJ. II. Die Ideenwelt

(die gesebaflnen Ideen). UL Das Ideal (die Zweck«

idee).

Archiv fttr lateinische Lexikographie und
Grammatik XV 1. (26. Juni 1906.)

Dns Heft ist BUclu-jer m ciiioiii f(knfzi|.'j:ihrigpn

Üoktorjubiluum (am 13. Marz 191)6) zugeeignet. —
8. 1—9. Karl Hrugmaiin, Seaex iuvenis. Wie die

verwandten S]iraclien zeigen, bat **euO'» all als arindo-

germanisch zu gelten, und unmittelbar darauf zn be-

zichen sind der Konii)arativ senior, scnvie seneo,

seuesco. Es fragt sich, wie sich zu diesem *»etto

das WnRelnomen *!>«» verhilt, femer, welcher Um-
stand die beiilen Stämme seu- und .Kmi - sich in dem-

selben Paradigma hat zusammenfinden und sich inner-

halb des Paradigmas so and nieht anders bat verteilen

lassen. Die erste Frage wird, nachdem die Auffassung,

es habe ein Übergang iu die -i-Flcxion stattgefundeu,

abgelehnt ist, dahin beantwortet, dafs der Stamm
*Ki>ut>- sich an ntecM- assimiliert habe, wie schon

Deecke, Erl. sar lat. Schulgr. (1898) S. 37, aus-

führte. Dafs ferner die Form mit r, <lic im illlcren

Latoin nicht anf den Nominativ beschränkt war, sich

spater gerade in diesem Kssns erhalten hat, erklSrt

Brugmann so: neben iuvenil stand ein ursprflnL'licliLri s

*ii<eo, das noch am Leben war, als die Umgestaltung

von *MMO<« Dsch dem Vorbild «les Kasns ton iiiern-

iwii benoiiii"!! liiiiti'. Nach dem Muster dieser No-

minntivfonn über hatte sich als Nominativ zu Gen.

Digitized by Google
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gen-is eino Form fr^'obi'n, die dem Spi;u h^-i fulil

«idenpricbt, und darum hielt man im Nominativ au
der Form $ftif* taut. — Aber ttQch flir die erst enf
römischem Boileii geKbifliNlcn fencrl,/, .Kxei'tus ]{l\v.]\c\\

nur die aus vuritalisober Zeit ttburkommeiieu iureido,

tMMNliM das Vorbild gewesen eelo. ümfekehrt hat
i^nex onf viv^nts formal binnbergewirkt; iuvm- ver-

dautet diu Erhallung des e, das eigcnth'ch i hätte

«erden maiseii, dem « von mm-, und dem Zusammon-
nirken von imen-, iuventai, iuventus wird das f in

iuveneu» sazuschreiben sein. Vielleicht ist aucli die

NcubilduDK iuveuior neben iunior auf dM Vorbild

und dcB Klang von Muor zorackzufoliren. — 8. 10
— 93. Ed. Wölffltn, Die Sprache des Otandios
Quodrigarios. Das Resultat ist: Mafs sie nicht viel

archaischer ist, als sie io der sallaoischeu Zeit seiu

mnfs, «nd defe jedenfiills Qaadrigarins des erebaisebe

Gepräge nicht so ahsichtlirh gesucht li.it, wie itwa

Sallust. Dagegen hat er manche Elemente der poeti-

dMD Diktion (zunächst iler E]»lker «nd Tragiker,

aber gelopentlich auch Her Komiker iitiJ Satiriker) in

seine Prosu aufgenommen, uamendich einen freieren

Gebrauch des kollektiven Singulares und des poeti-

schen Plurales, syntaktische Freiheiten, welche ur-

sprflnglich wenigstens teilweise dnrch die Technik des

Hexameters bedingt waren; aber auch durch die Ans-

Weitung des Ablativus obsolatus bat er in der Ge-
•ebiebte der lateinfscben Bprache Sporen seiner

Pcrsönlic!il<('it hinterlassen'. Solche Abi. abs. sind

u. a. impeti ato, vt (cf. Livios 9, 16. 5; 9, 30, 10),
atiquantinper pugnato (cf. l^dtas bist. 4, 16, Ann.
II, 10), fole occaso, hostibiis ditcessi», tnuUia uite-

riUg, eeteris uiter ntetum pudorenique ambiguia. —
S. 23-29. H. Peter, Znr Texiesgeseirfeble der
Scriptores hisloriae Anpnstne. Nachweis, dafs Pafzigs

Versuch (I)yzanl. Z. Xlll S. 44— 50), an Stelle von
B eine zweite StOtte flir die Oettaltnng der Über-

lieferung ausfindig zu machen und eine von P. un-

abhängige Quelle der Überlieferung zu entdecken,

fehlgeschlagen ist. — S. 30—33. Fr. Vollmer,
Lexikalisches aus Horas: c. iV 4, 36 ist indworaut
nie die richtige Übertieferang ansnsehen, e. III 6, 1

0

inampieatot
-f

c. III 29, 34 heifst aequore glattes

Flufsbett, JU 24, 4 ttrreuHm omne das ganze
Festland; III 14, 19 ist «abreebtinlich nach Obarisias

einzusetzen vagacem. — S. 34—54 F. Skntscli,

Znr lateinischen Syntax. Es soll au Beispielen aus
der Lehre vom Nomen gezeigt werden, wie so manches
sich in der Syntax auf das allerrinfachstc begreift,

wenn man die uniiuitgcmiifbe Sclinuike zwischen ihr

nnd der übrigen lateiniscben Grunimatik, d. h. der

Lautlehre und Morphologie, niederreifbt. I. Adjckti-
riernng von Substantiven; sie findet sich nicht

nur in Fällen wie exeereiUu vielor, sondern z. B.

auch bei relus and it^er, dio nrsprOngUch Snbstautiva

sind, /#roc nnd of^ei^. Dafs «eTii« Jahr, jibrig
die Bedeutung' alt erhielt, geht auf die uralte Ver-

bindung viiium velut zurück; annietduB ist Deminutiv
IQ oMinu mit einer Art von Enallage der Draiination.— In arma victrirln, einer NeubildnUg Vcrgils, liegt

offenbar eine Ausgleichung an arma füieia vor; üa-

lach bildete man später beUa ultrieia nnd Ihnlicbea.— 11. Zur Kasoslehre. Jitominativut pro

VOCatii'O. Fülle, wie mt-U' piJIns pa^^xer, rnfi/a

atelliu inatndiuimut sind daraas zu erklären, dafs,

da im Lat. sonst der MominatiT Ar den Vokttir
«tnht, man glaubte, dies aiicii auf die Mask. der

zweiten Deklination Mbortragen zu können, zumal,

wenn das SnbetnnttY in der Nomluativform etand

(s 0. pivier), — Vom (! enetivu» partitivu$.

Die Verbindung von Adverbien wie affajtimf larpifer,

nimü, miii, puulatim u. a. mit einem Genetiv und

die Tatsache, dafs solche Verbindungen nur als Sub-

jekt oder Objekt erscheinen, erklärt sich aus einer

Angicichung an die funktionengleichcn Ailvcrbicn

mtUtuiHt puiiUum etc., die nicht nnr Adverbia sind,

sondern noch Nominatir^AkkosatiT des neutralen Ad-
jektivs sind un<i als solelie dein Genetiviis partilivus

ZU sich nehmen können. Als bequeme Brücke dieser

Obertragung haben Mmt» neben dem gleiehbedenteodea

iiiiiiium und ^a7uni, eigentlich Neutrum zu parvus,

gedient. — ras, Joris. Es gab einst im lateini-

schen ein Paradigma ^forae, forarum u. s. w. Dafs

forin an der Tür die Bedeutung dranfseii erhielt,

ist durch Analogien leicht zu belegen; vergl. i/vf^aJog,

9t Quat. Die spltere Mldvng forti, formm u s. w.

ist wohl Anbildung an aedes, aedtum; foriea kann
wegen der Kürze des i nicht von forire abgeleitet

sein, sondern ist Fem. zu */orieut sc. taberna oder

dergl. Fanirt seihet ist gebildet wie finirt von /iwü}

es flihrt anf den j-Stamm fori, ist also eigentlich

hinausgehen und steht so cupliemistisch für xi^ni>.

— Ersatz des Komparationskasus. Ute darütr

e»t quam HU statt etarior «t< illo ist eingetreten

nach der Analogie von /it'r tarn c/ar«/.» eft quam Ufr,

wie ja auch im Deutscbeu oft wie statt aU (grüfser

wie) gesetzt wird. — Rifert. Wharton nnd
Ü FrOhdc linbei) das Richtige bereits gesellen, aber

nicht so einwandfrei formuliert, dsfs die folgende Aus-

einnnderselmng QlMrfltssig ersciiiune. In re steckt

ein KasQS von re»; aber welcher? Nachdem die

Erklärungen von Reifferscheid (Dativ), Schöll (Ablativ),

Brugmann (Accusaliv Pluralis) zurückgewiesen sind,

bleibt nur die ältere, frttber weit verbreiiete abri|r,

dafs es Nominativ ist. Daraas erklärt sieh die Tkt-

Sache, dafs nie ein Subjekt zu refeil tritt, nnd damit

ist auch das Bedenken erledigt, das die scheinbar

intrnnsitive Terwendong von ftrl erregt. Wae nnn
die Lange des a in m>ä u. s. w. r^/er/ angeht, so ist

diese daraus zu erklären, dafs schon zu Plautus'

Zeiten das re als Ablati* empfunden wurde. — S. 55
--62. 0 Hey, Aus dein Kaiserlichen Kanzleistil.

Die Gerundivkoustruktion wie de dnobus yenenlnui

ediemdum putaid {fSo, Att. 6, 1, 15), die zum Aus-

drnck des Willens zum Vollzug einer Handlang und

weiterhin zur Umschreibung der ausgeführten Hand-

lung dient, indem diese als eine nicht schlechthin,

sondern mit guter Überlegung vollzogene hingestellt

wird, bat später in der Kaiserlichen Kansletspraebe

eine überaus liättHge Verwendung gefunden; sie steht

nicht nur da, wo Wilimsänfaernngen and Uandlnogen

des Kaisers vorliegen, sondern anch nir Umecbralbong

von strafbaren Handlungen, z. B. (piod xi <juit in

publicum tnatrem familiai potlhac credident pro-

trakendam, inUr maximot reos . . . eapilali potna

. , , fitetaSnr. Aach in die Uterator ist diese Kon-
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strnktioii im Sinne einer blufsen Umschreibung des

einraclien Verbums eiii(|C(iniiigcii ; besonders lehrreich

ist dafür <lcr so^ien. llegesippus, hei «leni eine Ver-

gleicLung mit Josepbus zeigt, dafs dieser Gerundiv-

koiistruktiun in der Mehrzahl der Falle in der Vor-

lage das einfache Verbum entspricht. ^ S. 62.

F^. W., Fatidicus. In Donats FIrklilrung zu Vergil

Aen. 6, 180 ff. (S. 533, 19 (Jeurg ) oriios quoque

robora facUulia ist fatiiUeu zu lesen. — S. 63— 73.

M. liini, Die Apirius-Exzcrpte im Codex Salniasiauus.

Kritischer Abdruck. S. 74— 87. Th. Birt,

Einiges, vns ans die Ilandschrirten h-hren. ilaudelt

eingehender von lioccin«, eetjHtn, eete und dem Dativ

quo. Nur hoccine ist berechtigt; erquis ist aus

ttipiiit entstanden, und die Orthographie etqui$ ist

Imudsrhriftlich sehr gut bezcugl; auch ecee ist ur-

sprünglich eice. Der Dativ quo wird an zahlreichen

Stellen, nicht nur in Inschriften und in der älteren

Latinitilt, sondern auch bei Cicero, Vergil (Georg.

III 211 in den Schedae Vaticanne), Ser.cra u. a nach-

gevieseii; es ist auch Juvcnal VII 6] anzuerkennen.

Er liat schon bei Plautus und dann zu allen Zeilen

im lebendigen Latein neben der kurrcklon Torrn be-

slaiideu. — S. 88. Fr. Marx, Fefellitus aum. Nach
weise für fe/eUitutn und peperluni. — S. 89 — 105.

K. Hciiizo, Supplicium. Die Bodcutuiigseniwickluug

ist Genugtuung, SUhncgabe; Strafe; Todes-
strafe Dies winl genauer ausgeführt. — S. 105.

L. Ilavct, Deforare. Lucil. Ilül Marx ist zu lesen

,le/orat oder ih/ont. — S 106-112. E Hauler,
Lepturftus, chirurgus etc. bei Fronlo Weitere Bc-

baiidinng der Stelle FVonto 113, 10 ff. Naber, die

llauler bereits in den Mitt. d. K. deutschen arcliilol.

Instituts, rörn. Abt. XIX 317 ff. besprochen hat. Ei

lieit: Quidt ni quin poslularet, ut FliiJtaa Imfiera

aut Canaclms denm Kimnlacra /iugtret aut ((ilatui*

plettaya[ta\ aitt [«/] I'oli/elffti» i-^/i^irurpa (in.':

K(ru»co)f Quid? .»t ParrhuHinm vfrsiroloru pitiifei'f

inberet mit Apellen uuicoloru mil I^eali fn maffniflai

anl ]?rologetien vtinuta aut Nteian ob*mra aut

DioHt/sinm itUusiria aut lutcivia Euphranorem aut

i'uufiain A<ri8lili)a f/«.*: «(^iirvitiya) an^CjHrn'yf —
S. UH— 120. W. F. Otto. Mauia und Lares In

Varros Scsculixes (Böcliclrr 463) ist für das siiinlosf

mttrinaa schon v<in Mcuiiiius matiiaH eingesetzt. Die

Auffassung Wissowas, dafs es sich au dieser Stelle

um ein Mildchen liandelt, das beim Austritt aus

dem Kiudesalter den l^reu ihr Spielzeug, Puppen
{manio») und Hülle, sowie Teile der Kindcrkleidnni.'

{relicula m- «trop/ii») aufhänge, ist unzulrelTend, da

ttrophia nicht zur Kiuderklci Iiing gehören und maniir
uicht Puppen zum Spielen, sondern fnitzeiihafle Schreck-

gestalten sind. Weiter wird der Nachweis versucht,

dafs eine Verbindung zwischen den Laren und den

Gottheiten der Erde und den Toten bestanden hat,

dofs sie selbst als seelische Wesen gellen müssen. —
S. 121 — 128. M. Pokrowskij, Zum Thesaurus

niossarum emendatarum von G. Goetz. U. a. wird

Uber die Praeverbia i/c-, dif- in den Gliisseii ge-

handelt. — S. 129— 137. E. Lommatzsch, Zur
laleiniscKen Orthographie: ei fdr i auf lateinischen

Iiischtifton der Kaiserzeit. 'Die Vcrwemlung des et

fbr i in den Inschriften der Kaii-er/eit beschrankt

sich auf wenige, ganz bestimmte Fälle, namentlich in

den Endungen des Plurals der 2. Deklination, und

nimmt, während es zu Beginn der Kaiserzeit ziemlich

liiiufig ist, bald ab, um mit Ausnahme weniger er-

starrter Worte 80 gut wie ganz zu vei-^jch winden.

Die urchaistischo Bewegung unter Claudius und später

im 2. Jahrhundert hat wohl versucht, den nt- Diph-

thong wieder einzuführen: für liifst sich in keiner

der beiden Epochen eine vermehrte Verwendung fest-

stelle«. — S. 138. E. Lommatzsch, Zu Carni,

cpigr. n. 2. Auf Grund einer Neuvergicichung und

pliotographisclien Aufnahme des Originals durch Arne-

Imig wird folgcn«les fcstgest<'llt. Z. 3 steht AASTV-
TIEIS; Z. 4 ist nur tai[pi\*vnie möglich; Z. 5 ist

deutlich iuperat. oribtu inierpungicrt. — S. 139
— 143. A. Brinkmann, Simpuvium — simpulum,

SiinpnlHiit ist nichts als mittelalterliche Korrupt el

von sitnpuiinn, d. h. »iinpitvinin ist die allein be-

rechtigte Form. — S. 144 f. W. M Lindsay,

Hercules, 5. Dekl. Bei Plautus gehört UercuUn zur

5. Deklinatiou. Übersicht über die Dekliiiatio i der

Namen auf <?< bei Plautus. — S. 145 f. F. Skulscb,

Persona. In der Tomba degli auguri in der Ne-

kropole von Corneto Tarquiuii sieht aU Beischrift bei

zwei maskierten Personen tpertu, das lateinisch wie

*pn-iio geklungen haben mufs; zu *per»o, perfonit

würde als deuomiiuitives Verhuin *per9öuare gehören

(cf pertonata f ihtila A'nevi Fest.), davon persona

retrograde Nominalableilung sein. Danach mufs man

persona für ein elruskisches Lehnwort halten; ibzu

stiuitnl, dnfs die alte Tradition das römische Thealer-

wesen auf Etrurien zurückführt. — S. 146. A. Becker,

Zur Aussprache des C. Im Anschlufs un die Aus-

fllhrungen von (>. Hey im Archiv XIV S. 122 (aus

dem ntt^i'potof gatu mdo coelo Auson. cpigr. 52

p. 331 Pi'iper wurde geschlossen, dafs der Assibilie-

rungsjirozcfs des C in Galiien des 4. Jhds. schon

vollendet war) macht B. auf die Verbindungen caeli

tidei untqup, cueli »idfrihu», »aenda cntlerti» u. a. in

bei Ps. -Quint, decl. mai. aufmerksam, wo man

nach dem Sprachgebrauch des Rhetors beabsichtigte

Allitteration vermuten mufs. Anderseits zeigen Ver-

bindungen wie accideiilia catutque a a., dafs seihst

vor hellen Vokalen da:; c noch die altlatcinischo Aus-

sprache haben konnte. Es mufs also eine Zeit des

Übergangs gewesen sein, in der die Deklamalioneu

entstanden sind {Wende des 2. Jhds.). Dafs sie ein

Produkt gallischer Rhetorik sind, wird aucli dadurch

wahrscheinlich, dafs dort caelum und »ueculuin eine

beliebte Verbindung war.

Uovue archöologiiiuc. (^uatri^me Serie. Tome VII.

Janvier- F^vrier 1906.

S. 1—29. Gcrtrudo Lowthian Bell, Notes

ou a journey Ihrough Cilicia and Lycaonia. Be-

schreibung einer Reise, im Frühjuhr 1905 unter-

nuinmcii, um Byzantinische Ruinen in Nurd-Syrien zu

untersuchen. Die Reisende bringt weniger detaillierte

Aufnahmen und Plilne als zahlreiche PItotogruphieii

von ganzen Gehiluden und Dekoralimisdetails. Ganz

neu sind die Beschreibungen und Abbildungen der

Kirchen von Budruu) und der drei Kirchen von An.i-

vurz (Anazarbus), von denen zwei aus der Justiniani-
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scheu Zeil stammen. (Zo dem Aufsatz von Josef

Dnnn io der Zeitschrift fOr bildeado Kunst [Juli 190(>J
Uber Mm Ombnal dm Theodorieb in RaTonm*. «o*

nach dieses rranz auf Ifülsebe Vorbilder zurtlrkgclit,

findet man in dem Rflhebwicht von Müs Bell jetzt

•neb nodi BeMltigangen, imnentKcb in DeUils der

Justinianisclicn Bauten von Anazarhus). S 30 — 51.

Maurice Besnier, La coliection Cain|iaiia et les

inusäes de provioce. Die Sannluig Catnpana (s. deren

Geschichte in den JahrgJingon 1904/5 der Revue

Arcbtologique) ist bekanntlich nicht ausscldiefslich

dem I<0Qvrcmu8enm Uberwiesen, sondern zum Teil an

inniOiiacbe Provinzialmuseeu (woranter damals aucli

Colmar i. E.) erteilt worden. Während es wegen
Felilt'iis von Dokninrntcn scliwirrig ist, bei den

Mamiorwericeo, Kleiubrouzen, Vasen etc. nachzuweisen,

wobin die Campanasttlcke jewellt gekommen sind, ist

CS bei den 6-16 Genirilden Icicbter, da sie von Scli

Cornu genau Icatalogisierl wurdeu. Vou diesen

646 G«mlldeo riod 808 in das Lonvre gakommen,
318 an 67 Provinzialmuseen verteilt worden; später

bat das Lonvra noch einmal ungefähr 2UU Bilder an

die Provinz abgegeben. Besnier untcrsnclit zunächst

zehn im Inventnire gi^neral des ricliesses d'art de la

France ails im Besitz von 63 Campanabildern beänd-

lieh aufgezählte Museen und kann auch 22 Marmur-

werke and 9 Tenraeotten in Betaocou, Greuoble, Mont-
pellier. Tours als von Campana kenübrMid fdaoti*

fizionn. It] dur Forlsetzung werden die Museen der

Korniandie im Speziellen betrachtet werden. — S. 52—55. Avg. Baillet, Les vaaas 'Onebeb* et 'Soeben*.

Versuch drei egyptiscbe Vasentypen von bei den

Griechen niclit vorkommeudcn Formen namentlich zu

bezeichnen: oucbeb ist eine einem ChampagnerkQbler

gleichende, söclien die lotnsförmige Vase, khesbed

eine blaue Vase; alle drei dienen zu Libationcn. —
S. 65—78. Marcel Kevniond, Une fa^ade de

Gittliano da Sau Gallo pour la basilique de San Lo-

rcnzo. Vorschlag die fehlende Fa^ade der Kirche

Sau Lorenzo iu Florenz nach einer erhaltenen Zeich-

nung Gittliano da San Gallos anfzubaueu, der zweifei

los den Stil Brnnelleichis naliegekommen ist. San
Gallo hat sein Projekt fltr die von I.«o X. um 1516

erhassene Konkurrenz zum Fertigbau der Kirche San

Lorenzo etagereieht. Reymond macht die Zeiebnung

San GüHos für die heutige Zeit nnd Praxis zurcolit

uud sucht in ausfülirliebeu Deduktionen uuch/uweisen,

dafs das Projekt San Gallos sich in allen tlinzelheiten

den architektonischen Prinzipien Brunellescbis anfllL-t.

(Horisoutalismus der Linien, glatte Mauern, l-'elden

der Saeuleopiedestale, Einfachheit der Taren, SAuleu-

kappelong, Balustrade, Irischen, Statuen auf den

Giebeln, San Gallos Plan der KrAnnng des Giebels

dnrcb einen übcrlebcnsgrof&en Leo X ). — S. 79
— 110. Etienne Michou, L'Uennte d'Alexsudre

dit Hermte Asara. —
• In seiner Anzeige von Ber-

nouillis 'Darstellungen Alexander des Grolsen' (R Pli

W. 1905 Ko. 15) hatte Häuser die Azarahermo zu

depoBsedieren Tsrsaeht, iadem er sie als ikonogra-

phisch, künstleriscli und historisili weit üborsrhiitzt

darlegte. Micbun gibt die ästhetisch - künstlerische

Überscbätznng wohl zu, die er den acldecfaten Wieder-

berstellnngen nnd dem besondara zefsetaeoden, vulka»

nischen Boden zuschreibt, iu dum die Azarahermo lag.

Was nun die ikonographischo Sicherheit betrifft, so

ist der untere Teil der Herme, anf dem die fnsdirift

stellt, zweifellos authrntisrli, und die Homogenitat des

pentelischeii Marmors mit scineu Kristallisationen,

Erosionen , den Pflanzenfibero u s. w. beweist , dafs

der aufgesetzte Kopf dazu gehört. Ks fragt sich

weiter, ob die Inschrift, deren Überarbeitung zuge

standen wird, nicht gefälscht ist. Jedenfalls läfst sich

eine Fälschung nicht daraus schliefsen, dafii die

anderen mit der Azarahcrme gefumlencn PortraitkSpfe

'getauft' worden sind; denn dann wQrde Azara nur

die Unterschrift 'Alezandros' gem&£i deigeuigea der
übrigen Hermen haben beifügen lassen. Und sollte

Azara, der spätere spaniscluj Gt'saudte in Pnris, der

als Unterhändler zwischen dem Papste und der frao-

zOsiseben Republik fungierte, Booaparte, dem nenen

Alexaiidrr, eine gefillschtc resp. ßlschlich benannte

Büste Alexanders zum diplomatischen Geschenk ge-

macht haben? In dem offiziellen Vertrag von Bologna

hatte die französische Republik ja andi die Bronze-

btisle des Junias Brutus uud die MarmorbUsie des

Marcus Brutus anter den 100 ausbedungenen Kunst-

werken vom Papste zu empfangen. Endlich liest sich

die Insclirift richtig: Uki^av^gof <PiUnnov Maxe-
düv; denn die Azarafaerme gehört zu der Serie von

Portraitbermen mit gleiebartigeu Uuterscbrifteu, wie

die bei Hfilsen *dio Hormenlnsehriftea berühmter

Griechen' Rom Mitt 1901 Tafel VI—VII erkiärtei).

als Audokides, Aristogeitou, Aristoteles, Isokrates,

HilHades u. a. m., wie der Aristopbanea iu Floren,

der Tlieophrast der Villa Alhani. — S. III— 138.

Pericle Ducati, Süll' Irene o Pluto di Cefisodoto.

Im Gegensatz sa Ftortwftngler, der die Eirene «les

Keptiisodot um 370 v. Chr. (Glyptothekkatalog No. 219)

datiert, setzt Ducati sie noch ins 5. Jahrhundert. In

ausfUhrliclicn Erörterungen Ober die Behandlung der

Gewandung zeigt er diese als Weilerentwicklung der-

jenigen der Demeter vuu Gberchd uud der Athena

Hephaistia resp. der Atlicna von Cherchel, deren Ge-

wanduugeo ancb für das Ende des 5. Jabrh. nicht

zu antik erscbefnen. Der Kopf der Eirana nimmt
eine Zwisrli< t>-ti. llutit; zwischen dem der Atlieoa INsnef

,

dem Vor-l'raxitelischen Louvrekopf der Aphrodite

(Reinaeh Tfttes antiques 166/7, nicht 156/7) und dem
der A|dirodite von Arles ein; mit letzlerer verbindet

die Eirene auch die gleiche Neigung des Kopfes.

Beim Plulos kommt zum ersten Male ein cliarakte-

ristischer Kinderkörper zur Ausführung; aber das

seelische Verhältnis der Kirene zum Plutos ist nur in

der seitlichcu Neiguug des Gesichts zu ihm und in

der Miene angedeutet (Lange). Beim olympischen

Hermes ist trotz des anf den Hermes gelegten

giöfseren Gewichts das Verhältnis der grofseu und

der kleinen Figur ein st&rkeres, innigeres. Das
wichtige Ereignis, weiches zur Errlcbtang der swcfifel-

los bfrllliniteii Kircnestatue führte, war das Knde der

langen Kriegsperiode uud der Knechtschaft durch

Lakedaimon im Jahre 408 v. CSir., womit die stilisti-

schen Eigenschaften der Münclicnor Gruppe voll-

ständig vereinbar sind. Acharner (4.i.j v. Clir.),

Eirene (4SI T. Chr.), Lysistrala (411 v. Chr.) waren

Epochen von FriedenshoAiODgen, die damals der
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Dichter für das Volk äafserte, nnd die 40.3 in der

Erriclitang der Kirenegruppc endlicli öfTcntlichen Aus-
druck und mit der Einrichtniig des Kultes der

Friedensgöttin nach dem Frieden des Timutlicos

(374 V. Chr.) ihre ündcntwicklunR fanden. — S. 139
— 141. Salonion Rcinach, Note siir nne t^te

gricque nrrhaique. Archaischer Kopf aus der Snmm
lung Spink in Lundou, der zwar aas Böoticn stammen
soll, aber eine feine attisclie Arbeit ist, die irotz des

arcbaisclien Stils eine freie natürliche Kunst erkennen

lafst. - S. 142-144. II. Stuart Jones, Encore

les salutations imperiales de N^ron. Jones wendet
sich gegen die von Maynial gemachten Einwendungen
gegen die Datierung der Einnahme von Artaxala

durch Corbulo auf dos Ende des Feldzngcs des

Jahres 58. Denn Nero ist in den Arvalakten vom
Jan. 59 als Imp. VI begriifst, was sich auf die von

Maynial auf Sept. 59 datierte Einnahme von Artaxata

dann nicht beziehen kann. Und zweifellos ist doch

geniäfs Tacitus Ann. XIII 41, 5 Nero für Artaxata
als Imperator begrOfst worden. Somit mul's die

VII. Salutatio des Johrt-s 59 sich auf Tigranocerta

beziehen. Aucli auf seiner Datierung der X. Salutatio

zwischen 64 und 66, du die Inschrift von Kharput
vou G4 Nero als Imp. VIII bezeichnet, bleibt Jones

bestehen. — S. 145-164. S. Chabcrt, Histoire

somniaire des eindes d öpigraphie grecquc cn Kurope.

Fortsetzung. V. Le nouvean Corpus: Inscriptioues

graccao. (Vol. I— III Insrripliones atticae.) Kritische

Geschichte der Plilne ftJr die Ausführung des Corpus
von 1860 bis zum Manifest der lierliner Akademie
vom 25. Juni 1903 und kritische Wtlrdigung von

Tol. I, II, III des C. I. A. resp. der Inscriptiones

Graocac. WOnsuhs defixiones atticae, seine Sethani-

sehen Vergleichungslafelu aus Rom und Audollents

defixionum tabcllae, die nicht im C. I.A. publiziert

siud. — S. 165 — 172. Claudius C6te, Hugucs

roniaines et merovingiennes. Fortsetzung. Cöte be-

schreibt weitere 23 Ringe (1.") römische und römisch-

gallische, ein griechischer, ein byzantinischer Trau-

ring [sehr 8elt«iiJ, sechs merovingische) aus ver-

schiedenem Metall, die sciDcr Sammlung angehören.
•— ö- 173— 176. Adrian Blanchet, Remaniues
sur la bataille de I'aris en l'an 52 avaiit n»tre 6ro.

Damit, dafs das römische Lager gegenüber St. Cloud

gesetzt wird (Sieglerschmidt R. arch. 1905 II S. 257
—271), wir«! der Bericht des Labienus (B. G. Vll,

57 — 62) auch nicht kUuer, da er voll Lücken ist.

Camulogenus hat nie versucht, den Kontakt mit den

röni. I.,egionen aufzugeben; für ihn war es auch strate-

gische Notweudigkeit, den Bruud vou Lutetia zu über-

wachen. Die Schwierigkeiten in der Nacht drei Le-

gionen bei schlechtem Wetter Uber die Seine zu

bringen, sind unterschätzt, so dafs das 'prima luce'

des Zusammentreffens unerklärlich bleibt. — S. 177
— 192. Paul Monceuux, EnquCte sur l'epigraphie

chretienno d'Äfrique. Foriscizung. III. Metrische

Inschriften. Die metrischen christlichen Inscliriften

Afrikas, bei denen auch die aus den Anthologien ein-

bezogen sind, werden besonders und nicht iu der Ein-

teilung der früher behandelten Inschriften traktiert,

weil sie metrisch sind oder is zu sein streben uud
weil sie als solche zu$umiuen betrachtet sich gegen-

seitig ergänzen und erklären. Die metrischen Eigen-

tümlichkeiten — wobei jede Rücksicht auf Wortaccent

fehlt, eine ungeschickte Nachahmung der klassischen

Metren hervortritt, der Rhythmus am Versende bei-

behalten zu werden pflegt, in den vier ersten Vers-

füfsen die Silben gezählt werden, die Gaesur nach

dem dritten Versfufs den Vers in zwei symmetrische

Ilülftcn scheidet, Reim oder Assonanz die Versenden

markiert und endlich eine Silbengleichheit in korre-

spondierenden Vcrsgroppcn eretrebt ist — der afrika-

nischen christlichen Inschriften sind wichtig zur Er-

klärung der Metrik der ganzen cbristliclien Poesie des

4. Jahrhunderts: z. B. Commodians. Akrosticiiis findet

sich nur in zwei luschriften Untersucht werden danu

im Detail No. 153-155, drei metrische Inschriften

ans Carthago (alle schon bei de Rossi luscript. christ.

und No. 154, 155 auch bei Riese Anthol. lat. ver-

öffentlicht). — S. 193—208. Vari6i4s: Unediertcr

Bericht Tarrais über die Entdeckung der Venus von

Milo. Zusätze zur Literatur über die Venus von Milo

durch Sal. Rcinach, der auch auf eine ergänzte Statue

in natürlicher Gröfse im Stuttgarter Hofgarten auf-

merksam macht. — Bericht über die zehn Sitzungen

der Academie des Inscriptions vom 12. Juli bis

15. September 1905 gemäfs dem Auszug der Revue
critiquc. — S. 2U9— 216. Nouvelles archcologiques

et corrcspondance : Über den exorbitanten Preis der

Monumcnti anticlii. Brief von Sieglerschmidt (s. oben)

Uber die 'Schlacht von Paris'. Das Museum Barracco.

Zeitscbriftcnscbaa. — S. 217—224. Bibliographie.

Revue de Tinstruction publique en Belgique
XLIX (1906). 5.

S. 281—296. H. Grcgoirc publiziert seine Ab-

schrift des Blog tov äylov natgög rjfitZy l^ßQua/tiov
10V yfyovotot tntoxönov htjaitlag von Cyrillus

aus Skythopolis aus dem codex Sinuiticu» 494,

vergleicht den griechischen Text mit der von Graf
veröffentlichten arabischen Übersetzung und fügt Be-

merkungen aber den griechischen Text und über die

Clironologic der Biographie hinzu. — S. 297— 311.

P. Lejay erörtert eingehend den Gedankengang der

3. Satire dos Horaz.

Uvzuiisloiif«- VorzeichnlM plillol. Schriften.

Babylonian expcdition of the University
of Pennsylvania — Excavations al Nippurl:
Al/ieu.ilil S. 340f. Höchst dankenswert.

Baumgartner, Alexander, Geschichte der Welt-

literatur. IV. Die lateinische und griechische Literatur

der christlichen Völker. 3. und 4. verbesserte Auflage:

Bpli \y. 38 S. 1197- 1201. Das im wesentlichen sehr

günstige Urteil, das Ober die erste Aufl. gefällt ist,

bleibt bestehen. Carl H'ei/maH.

Blafs, F., Die Rhythmen der asianiscbeu und

römischen Kunstprosa: JJphW.iS S. 1195-1197.

Über das offenbar eilig niedergeschriebene und sehr

unbequem zu lesende Buch urteilt ungünstig II'. Kroli.

Blaydes, Frcdcricns, Ii. M., Analecta comica

gracca: /.C. 40 S, 1366 f. Die Schrift ist im ganzen

brauchbar. Ii.



1299 21. November. WOCHENSCHUIFT FCR KLASSTSf'HE PHILOLOGIE. lÜOO. No. 47. 1300

Bruno, Ii., Kleine Schriften gesammelt von //.

liruim und //. HuUe. I. Römisclie Dcnktniller, alt-

italische und cfruskiscbe Denkmäler. IL Zar griech.

Kuiisigeschiclite. IIL Iiilerprt'lotion usw.: N.Ji. 1

S. 597. Von anregender Kraft. Lupen J'elerteu.

Cataloguc geiieral dos Autiquit^s egyp-
tiennes du Musäe du Cnire. Kdyar, C. C.,

Grcck Sculplurc. Jfrri'., Greek Broiizes. iJers., Grcck

Monlds: /,('. 40 S. 13 70 f. Wir erhalten hier zum
ersten Mole eine reich illustrierte Übersicht über die

griechisch-römischen Antiken der grofsen Sammlungen.
2'fieodor Schreiber.

Vnl?.rius Catullus' $^mtliche Dicht un}ien in

deutscher Übertragung von Mauriz Schuster: ßph W.
38 S. 1 192-1194. Die Überselzontr ist niclit ohne

Mängel; aber die Verse sind meist fliefsend und glatt.

Hugo Mupnwi.
Demosthencs 1. against Midias, 2. on the Crown

ed. by IV. H'. GooJwin: Classr. 20. 6 S. 309-314.

Die beiden Ansgabcn werden von 7'. AickUiu recht

gUnstig beurteilt.

Diel», Hfrm. , Internationale Aufgaben der Uni-

versitilt: D/.Z.M S. 2254. Verwirft eine künstlich

zu schaffende allgemeinvcrRtainIlicbe Sjiracbe.

D iodori bibliothcca historica. Editionein primam
curavit ./. Becker, alteriim A. Diudorf, recognovit

C. Th. Fitcher. Vol. IV: DphW. 38 S. 1185 1192.

Au dieser neuen Bearbeitung findet vieles auszusetzen

Karl Jacoby.

Dörwald, Panl, Aus der Praxis des griechischen

Unterriciits in Obersekunda: J)l.Z. 36 S. 2259. Kann
dem jungen Lehrer ein nützlicher Ratgeber sein, wenn
auch der Vf. in der Auswahl das Lesestoffes zu ein-

seitig scheint. V. JJölk.

Drumann, W., Geschichte Roms iu seinem Über-

gange von der republikanischen zur monBrchischcn

Verfassung. 2. Aufl
,

hsg. von P. Groehe. III. Bd.:

Domitii - Julii: Z. f. d. (z^m». Juli- Aug. S. 620. Durch
viele sorgniltige u. scharfsinnige Untersuchungen be-

reichert. II. Meunel.

Faguet, E., Pour qu'on lise Piaton: ltev.de

linstr. publ. en liely. 49, 2-3 S.173f. Wird modernen
Lesern die platonischen Gedanken gut vermitteln

können. P. Faider.

Fort wilugler, A,, Aegina (Das Ueiligtum der

Aphaia): C/umt. 20, 6 S. 327-330. P. b'urdner

ist von der Methode und den Ergebnissen recht be-

friedigt.

Gruhn, Alb., Das Schluchtfcld von Issos: Z. /.

d. Gi/tnn. Juli-Aug. S. 522. Fr. Revß kann im Vf.

nicht den berufenen Vertreter der Ocschichtsforsclinng

gegenüber denen von der militärischen Seite sehen.

GUthling, 0., Tasclionwürterbuch der griechischen

und deutschen Sprache II: (>A6/. 15 8. 464. Für

Gymnasiasten geeignet.

Harnack, .\., Die Notwendigkeit der Erhaltung

dc!> allen Gymnasiums in der modernen Zeit: (JJM.
15 S. 457. Empfohlen von G. Juritsdi.

Hemme, Ad., Dns lateinische Spracliniatei inl im

^Vortschatze der deutschen, frunzösiS'Chcn und engli-

schen Siirache: 3G S. 2266. /U/erut.

licrodas: A Renlist of thc Ae^ean by IJ.Sharplei/:

Claeisr. 20, 6 S. 314f. Die metrische über&clzung

kann zur Einführung in den Dichter tlienen. J. A.

A'atVn.

Ileynemann, Sigismund Sussmann, Analecta

Horatiana. Aus seinem Nachlasse herausgegeben von

G. Krüyer: La Cultura XXV 6 S. 176 f. Dankens-

wert; eine Skizzierung des Inhalts und kritische

Bemerkungen gibt P. Haiti.

Ilinneberg, P., Die Kultur der Gegenwart.

Teil I, Abt. Vlll: Die griech. u. lat. Sprache und

Literatur von U. v. Wilamowitz-M. u a.; Z.f. d. Gi/mn.

Juli-August, S. 470. 0. W'eißeufelt weist den viel-

fach bemerkbaren Spott über die engherzigen Klassi-

zistcn zurück, Jlufscrt dagegen seine hohe ßcfriedigang

Uber die Beitrüge vou Leo, Norden, Skulsch u. a.

Jacobsthal, P., Der Blitz in der orientalischen

und griechischen Kunst: Ciatsr. 20, 6 S. 332. lu-

hallsaugabe von //. Ji. \\'(alter»).

Jager, 0., Homer und Homz im Gymnasial-

nnterricht: Ihm. Gymn. 17, 4 S. 182f. Eines der

lehrreichsten Bücher des vorigen Jahres. Fr. Aly.

Knauer, Wilh., De Luciano Menippeo: DLZ.
36 S 2264. FIcifsigc Erstlingsarbcit, aber von za

engem Gesichtskreis, daher noch arm an Ergebnissen.

/.'. Helm.
Koepp, Fr., Die Römer in Deutschland: üLbl.

15 S. 458. Die Monographie erfüllt ihren Zweck.

F. liirkner.

Kracmcr, A., Ort und Zeil der Abfassung der

Aslronomica des Manilius: DI Z. 36 S. 2265. Wicdcr-

h<>lt im Ganzen des Vfs. frühere scharfsinnige Unter-

suchungen, doch bleibt u. a. die Frage nach des M.
Quellen noch ungelöst. H. Klnugiinther.

Titi Livii ab urbc condita liber I. Aufgabe

für den Schulgebrauch von iSfax Hi>yuaiUer. Vierte,

verbesserte Auflage: Sphli. 19 S. 443f. Einzelheiten

hebt hervor Franz LuterOacher.

Magie, David, De Romanornm iuris publici

sacriqne vocabulis sollemnibus in graecum sermonem

couversis: IJph W. 38 ö. 1201-1205. Das Buch wird

sicher allen eine willkommene Hilfe sein, die sich

mit Fragen der römischen Geschichte, speziell mit

Inschriften und Papyri beschiifligen. Paul l'iereck.

Marqnart, J., Untersuchungen zur Geschichte

von Eran. 2. Heft: AC, 40 S. 1356. Diese Beitrage

zur allen Geschichte und Geographie Pcrsiens liefern

wieder ein reiches wertvolles Material.

Momnisen, Theodor, Gcsammolte Schriften.

I. Abteilung: Jarisiischc Schriflen, Zweiter Band:

A/j/i/i". 19 S. 447L Der HcrBUsgcbcr hat seines

Amtes mit grofser Umsicht und Sorgfalt und mit

ebenso grofscr Pictiit gewaltet. Hermann Ferdinand

Hitzig.

Müller, D. IL, Scmitica. Sprach- und rechts-

verglciclicnde Studien. 1. Hefl: LC. 40 S. 13(>6.

Mitteilungen aus dem Inhalte — darunter BemUbungeD
mil Römischem und Griechischem — macht Brockel-

tnann.

Niedermann, Ma.\, Pr^cis de phonclique histu

rique du laiin. Avec nn avaiit-propos far A. A/eillet:

i<phli. 19 S. 446r Diese klar und scharf umrissenc

Übersicht wird nicht vcrfeldon, bei Lernenden und
Lehreirden gesunde .\iischauungen und rege Teilnahme

für sprachliches Leben zu fönlcrn. Fuiick.
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nibeli Papyri, 1, by P Orfn/ell am\ S. Ihmt:

ThLü. 20 S.bbl f. Sehr reicklmItiK und wichtig

JUr PliOolosl« and Theologie. A. Deißmaun.
Petronii ceiia Trimalchioiiis editcd by H'. de

I.ove: ApliH 19 S. 444-446. Alles in allem eine

.Aasgabe, <lic ilem dciiisclien Forsdier zwar nicht

«nentbelirlidi »t, die aber dem eDgliwliea Stadeuten

md Lehrer gewifs recbt iifllzlicb wird werden kAnnen.

AT. Bürger.

Pbiiippson, A., Das Mittelmeergebiet: lium.
Gymn. 17, 4 & 18S. Wird jedem Hiitoriker, ArehBo-

logen, Gyinnasiallebrer von Kutzr>n sein. U(hlig).

Plaotne, Rodeus, 1. Sceiies traasl. bj R. 6.

CoiitDay, 2. ed. 2. tramL by /» J(aau«), 8. trantl.

by r. //. I'richard, 3. prepared for Performance at

the M*^ Gill University: t/awr. 20, 6 S. 315-317.

J<d« dieser Betrbidtaiigen hat ihre Yorillge. E. A.
Stmneiuehein,

Plinins, Die geographischen BOclicr der nataralia

historia licr. von D. Deüffgen: Hev. de l'imlr. puil.

en Btlg. 49, 2-3 S. 134 f. ü. ran dtr Linden ver-

nibt efnen Kommentar.
Poulscn, Frederik, T>ic Dipylonprilber nd die

Dipylouvasen: LC. 40 S. 1369 f. Die dankenawerte

AriMit leidet unter der adiwerftDigea Darstenong. W/U.

Prellwitz, AValther, Elymologisches Wörtcr-

bucb dergriech. Sprache. 3. Terb. Aufl.: Z./. d. (jymn.

JqU- Aog. 8. 518. Das treffliebe Bieb tat ao «rbebUdi

termebrt u. rerbeaiert, dafo die l.Anll. ala ?eraltet

gelten rnnüs. H. Zitm».
Rituale Armeniornm witb the Greelc rites of

baptism and Epiphany cilitcd from the oldest mnss. by

F. C. Couyieart, and iLe East Syrian Epipiiaiiy

rites translated by A. J. Ma^ean: LC. 40 8. 1354 f.

Ein BiutergOltigM litorgiaclioa Coipns, dem «nr Zeit

Bieb Gleiches nlebt an die Seit« Mellen liftt V. S.

Scherniann, Max, Der erste panische Krieg

im Liebte der Livianiscbeii Tradition : LC. 40 S. 1356 f.

INe Arbeit ist anf solider Kenntnis der antiken eo'

wohl wie der modernen Lttarator begründef, vor*

sichtig and verständig. IL

Behalten, A., Homantia: NJb. l 6.599. An-

erkoanend notiert tou Edmund Lammert.
Sopboclis Antigone denao rec. Fr. U.M. Blande*:

CtoMr. SO, 6 B.80Bf. Zeigt wieder alle Vorzflge

und Fehler der Art des Heransgebers. E. //. lilakeney.

Statins, Silvae, rec. J. S. PIdllvnore: (Jtaur.

SO, 6 S. 31 7 - 324. Könnte vielfach verbessert werden,

bietet aber alles in allem den besten modernen Text,

der fflr sich veröffentlicht worden ist. J. 1\ Ihatgatf.

Statuen dontschcr Knltor. Band 1; Die Gcr-

inania des Tacitus, deatscb tob Wül Ve^ptn Z.J.
d, Oymn. Jnll'Ang. 8. 478. Mit Einleitong und
Obersetznng erklärt sich wohlfinverstandcii U. Zernial.

Steiudorff, G., Urkunden des ägyptischen Alter-

taais. IV. Band, Beift 1. Urkunden der 18. Dynastie.

I. Bearbeitet vt.n Kurt Sethe : liphW. 38 S. 1205 f.

Die Gestalt der uns vorgek'gtun Texte lilfst nichts zu

Wünschen tibrig. F. W. v. Bimng.
The Old Testament in Greek, according to the

text of Vaticanus, cd by E. lirooke and iV. Mc. Leun.

\, HüLZ.iO S. 545-547. Kin dankeuBWertes and

moDameataies Uuieruehmen. K Schürer,

! Thukvdides erklärt von ./. Clantat-J. Hl«)»,

i Sechster Band. VI. Buch 3. Aufl.: AphR. 19 S.488
•443. Dieser Teil reibt sieb den frflberen dMnbBrtig

' an. ./. Silzler.

Tliumb, A., Handbuch des Sanskrit mit Texten

und Glossar. 1. Teil. Grammatik: ßph H'. 38 S. 1207 f.

Die Arbeit verrät in allen Teilen den sachkundigen

Forseber und erfahrenen Dozenten. Mas Nudtr-
mann

Vattasso, M., Initia patrum aliorumque scripto*

rum eedosiaitkoram latlnornm. L A-M: ThLZ. SO
S 551. Relativ vollitlndig und Mbr tvertvoU. A,
Uarnaek,

Ernst nnd Leo Weber, Zar Erinnerung an
Hugo Weber: Nph/t. 19 S. 448-450. Dem Buch,

das die Bedeutung der bnmanistischen Studien ver-

ficht, ist weiteste Terbreitvng an «OoMbeM. 0.

Verzeicliuis neuer BUcher.

Tbe Apocalypsc of St. John. The Qreek text

witb introdnction, uotes and indicfle bj B» SutU,
MacfflUlan. 552 p. 8. Sb. 15.

Arlstopbanes, The frag«. Introdaotlon and
notes by G. Tücher. Macmillan. Sli. 3,6.

Arnold, F.. Studies on Roman Imperialism.

Edited hj B. FIddea witb meooir of tbe aotbor bjr

H. Ward aad C. UontagM. Shernitt. 40« p^ 8.

Sh. 7,6.

Fräser, G., Adonis, Attis, Osiris. Studios in

the history of oriontai religiMk Mawniilan. 856 p. 8.

net, Sh. 10.

IlUsing, G., Beiträge zur Ayro*>8age. BerÜD,

W. Peiser. XU» 159 S. 8. Jt 8.

Heisterwerke antiker Plastik. 30 Baprodnk«
tioMcn nach antikou Bildwerken. Xeapdm BefÜB}
Globus- Verlag. 30 S. 4. Geb. JC 1,50.

Opus Epistolanim Sratmi Roterodami deiioo

recognitum et auctum, per S. Allett (Ke]iriiits of raru

books). Tom. 1. 1484— 1514. Clarendon Press.

Net, Sb. 18.

St. Paul's Epistle to the Ephesians. The Oreck
text with notes und adilenda by llie late Westcoll.

Macmillan. 280 p. 8. Sli. 10,6.

Plini epistularum bouk 6, edited by D. Dttff.

Cambridge University Press. 114 p. 12. Sb. 2,6.

Schneller, L, Niatta und Byzanz. Welt- und
kircbengeschichtliche StreifzUge am Marmarameer und
am Goldenen Horn. Leipzig, G. Wallmano. 181 8. 8
mit Abbildungen. Gct). in I.fiiiw. .Äl 4.

Schröder, 0., Die Erlauguug der philosophischen

Doktorwürde aa deb UnHerdtlten DentsehlaBds. Mit
einem Abdruck der sämtliclien hromt>tionabe»tirn-

mungen. Leipzig, II. Beyer. HI, 103 S. 8. Jt 1,50.

Staden, D., ( arthage and Tunis. The Uld and
New Gates of the Orient. Uuldiinson. 2 vols.

336, 360 p. 8. Maps and illnstrations. Net, Sh 24.

Universitilts-Kalender, Köngsberger, Winter-

Semester 1906/07. Herausgegeben unter Mitwirkung
von O. Vtttrau. Königsberg, Gräfe A ünier, VUl,
180 8. 8 mit S Bildnasen. Geb. A 1,S0.

V«ni*iwlM« MdKi«! Praf. Dr. H. l>*»h«is. WiMmüüT
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"

Vetl&fi: der "Weidrariiinschen ünchliandluiiij: in I3erlin.

Kritlsdie AucalMii griechischer und lateinischer Sehriftstoller.

Aoftdemlooram ' huöaopltonui index UercnlaneiuiB.
Edidit Segolredvs Mekler. OM.

A«MM comiiieBtKrius Poliorceticas. R. Hercher rec
et adnot. 4 M.

Aesohyli tragoediae. BeceiMuitG.HerinaiiBae. Editio
altera. 'J \ oll. 1« M.

Aimleirt, Ifarcellini, fm^inii titu Murburgensia. Edidit
H.Nissen. Äccedit tubulu photolitbographica. 4M.

Apalei Hadaareufa, L.. apologia an* de magla Uber
ed. G. Krueger. 8 M.

Aull FhMBOBMBa reeemait, et fontium testimonio-
ramqne Dotis prolegDineDn indidbus iutruxit
E. Maas». &M.

Aristidls, Adii. Smvrn.'u-i. i|u:ie su)ier>niit oinnia edidit
Bruno Keil. Vol. II. Uratioii.-« X\ II—LIII. 20 M.

ArlaioteUa deaoiina libri III. Rec. A. Torstrik. U M.
AlfatOXeniiB' harmnnis< lir Krngini'nte. Griechisch und

deutsch mit kii 1 rh iii und exegetischem Koiii-

mentiir und einem Anhang, die rhyUnnlschen l-r:ig-

mente des Ari.stoxeuus eotbaltend, benosgegcben
Ton Paul Marquard. 8 M.

CalUmMltl C^^nensit 1i3rmni et epfgrammata. Ed.
Aup. Meineke. (] M.

doeronls artis rhetorituc libri duo rt e. A.Weidn lt. JM.
Ctommentariorum In Aratnm reli(|uia>- (ollt'pt reo-n-

suil inolt ^omeuis indicibiuque iu.*truxit l.rni >tus
Maaf.v ;}<»M.

Dlonis Oassli Goooetoiii rervm Boiuananim libri oct«»-

Kinta, ab I. Uekkero recognitl. 8VoU. 12 M.
— Historiaruia Bomanamm qiiM superauut e<lidit

ü. Ph. lioiasevain. Vol. I 24 M. VoL U 2h M.
Vol. III 32 M.

DloniB Pruaaeaals quem vocant Chrysostomum quae
exetant omnia. Kdidit n>panta eritioo instruxit
J. de Arnim. 2 Voll. 28 M.

Bpiüharmo9, des Koors, Leben und Srliriften. Nebst
i'intT I- rapin-nti'iisuiunilun;:. llei";ui-<.'>-i;<'l>i'n von
Anj;. < >. 1' r. Lorenz. >'i S\.

SU'atostheois Catui>teri8niurum reli^uiue reeensuit
C. Robert. Aceeduot prolegomena et q>iuietra
tria. 12 M.

Enripidla trnsoediae. Reoenniit O. Hertnannus.
Voll. I-Ill p. 1. Ifi M.

Eaiipidis Herakles. Krkliirt von 1'. v. ^Vilamo^vitz-
^t oe II e n d n i ( T. Zw «'iti' Ueiubeitung. 21iaude. 10 M.

Eusobl clironicuniin lilni dun. Hd. A llredus Schoene.
2 Voll. 3f* M.

Sxoerpta Hlstorioa jasau Imp. Constantinl Forptay-
rogenltl oonfecta edd. V. l'h. iSoissevaiu,
Cde lUior, 'l'h. lüif t u< i-\Voi>>t, \Ol. I. Kxcerptit

de legatiunilfus ed. rarolu.'s c|e liuor.
Pars 1. Kxccrpta de legutiouibus Rowano-

ruin et Kenten. 8 M.
Pars 2. K.xcerpta de lejiatioidbns gentium ad
Rumanus. 12 M.

Vol. IIL Jikcerpta de insidiis edidit Carolas de
Boor. 9 M.

Kraementa Poetamm Oraeoomm, auitm. 1'. de
\Vilaninwitz-Moclleudorff collecta et edita.

\'o\. III (:i-<f. I: Puetarum philOSOphonim tVa^-

nu'üta ( didit II. Di eis. Iti M.
\'ul. \ I faM'. I: Ciiinieorum nracoomm fragmenta

e.l. (;. Kai bei. \ ul. 1 fa.-e. J. H» M.

Trafcmentsammlung der ^riechisoben Arzte IM. I.

Die Fiaprneiite iler >ikelisohen Ärzte AkfOQ, l^hi-

li>tiun und des Diokles von Karyittoa. Hemus-
gegebeu von M. Welliuaun. . lU M.

B«rcMtoti historiae. Beeennit II. Stein. 2toinL 24 M.

EtaeoaiB Alexandrini geometricorum et stereometri-

oomm reliquiae. Aeoedunt Didymi Aiexandrini

mensurae marmonun et anonymi variae coUectiones

ex Herone Eaclide Gemino ProcIo Auatolio aliisque.

E libris manu scriptb edidit Fr.Hultacb. »M.
Joseph!, Flavii, Opera. Edidit et U)paratu critico

initnudt a Niese. VoL L Antiqiätatum lodai-

oantm Ubri I-V. 14 H.
VoL II. Antiquitatum ludaicarum libri VI-.*!. 12 Bl.

VoLni. Antiquitatum ludaicarum libriXI—XV.18H.
VoL IV. AnQquitatain Ittdaieamm Ubri XVI-XX
et Tita. 14 H.

VoL y. De Tudneonim Tetnstate aire contra Amo-
nem libri JL 6 IL

Vol. VI. De hello ludaiio libros VII edidemnt
.lustii.-« a De>tinoii et Ii. Niese. 26 M.

Vol. VII. In. lex. 4M.
Livi, T., ab urbe condita lilui a vi<-er^imo sexto ad

trieeviiiiuiii edidit .\u^. Luelis. 11 M.

Lnclanl SamosatenslH libellu-' (jui insrribitur /IiQi

lijg f/iQtyqh'Ov 7f/.ti7»%- reti-nsuit Linnello Levi

quincpie \'atiranae Uililiotliecae cudicilnis uuoijue

Marciano nune jirimum insiieetis. l.SOM.

Lycophronla .Vlexandra recensuil Kd. Scheer. Vol. I.

Alexandra cum paraphra.^ibu^ ad oodicum lidein

recensita et emeudata, iudices subiecti. öil.

Hairmm Failiim» Das. Herauigegeben von F. Jacob^.

Pftppl Atasaadrllli COllecUonis quae .supersunt e libris

manu seriptis edidit latina faterpretatione et l om-

mentarüs instruxit Friderious Huitseh. 3 \ >>ii.

55 &L

Ptodari carmina ad üdeui optimumm oodicum recen-

auit int^iam scripturae diversitatem subient

annotationem criticam addidit et annotationis

criticae supplementum adPindari Olympias scriMit

Tycho Moramsen. 2VoU. 1«M.

Planti Comoedlaew Becens. et emend. Fr. Leo. VoLI
WM., VoL II. »VL

Plntarobl Pythioi dialugi tres. Rec. U. B. FatOB. 611.

Qulnti Smymaei Posthouioricomm libri XIV. Becen-

suit prolegomenis et adnotatione critica instruxit

A. Koechly. SM«
Soriptores historiae AuRnatae ab lladriano ad Nn-

merianuni. II .lortlan et Fr. Kyssenhardt
ri'r.-nsiif.nint. •_' \ oll. 12 -'•

Senecae, L. Aunaei. opeta. libros manu st.Tij>t»»

et iinjire^-ii- receiisuit <'onnnent-;irios critlOW

subii cit di-)iutatiiine'. er iiiilii-i-ni addidit Caroltt«

Kudol|.hus Fi<-kert. :1 \'oll. l««-

Solini, C. Julü, Colk-ctanea reruni meniurabilium.

Iterum rccensuit Th. .Mommseu. 14M.

Stohnei, .loannis, AntholoLdum. Ueeeu*. ('urtiu»

NVaehsmuHi et Otto llense.
1 et II. Libri duo priores uui inacribi soleut

eclogne physicae et etbicae. Becens. Curtius
W aehsniu'tli. 1^

Vul. III. Libri duo posteriores. Beoen»-
H e n > e. M M.

Tnoltns. Cumelius, ab I. Lipsio. I. F. Gronovjo,

N. Ileinsio, J. A. Ernestio, F. A. \VuHio eiaeudiitii-*

et iliustratus, ab Imm. Ilekkero ad cod!ce>

anti(|ui>^-imOH re<'oj;uitU8. Cum indicibns. - ' w

Thuoydidis libri 1 et II ex reoensione üekkcri in usuin

.seliolaiiini edidit .\ l fr. Schoene. *

Varronis,ronis, -M. Teienii, de libris grammatieis srrip^j'

r'"li(p)iaM|ne subieeit A u gu s t U8 Wilma n ii >.
*

de liti^ua latina Ubri, emendavit, apparatu criti<y

in>tru\it, praefiltus est Leonardus S]>en|'«''

Leonardo patre raortuo edidit et reoognovit tiiiij"

Andreas apengeL _
Verlag der WeidmannselieB Boehhandlung, Berlin S.W. Druck toq Leonliwd Sitnioo Nt, Beriin SW.
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Rezensionen und AimlRien. 1

Beiarieh Swoboda, BeitrAge snr griechischen
Becbtsgoscbiobte. Wrinar 1905, Hermann
BOUaui Nadifolgnr. 1S6 S. 8*>. 4 Ul.

Mit Recht hält Swoboda die griechische Rechts-
'

geschichte Tür ein Gebiet, deasen i^ffirbcituiig
[

reiche Erute verspricht. iCiDerseite hat sicii das
|

Mnt«ml aaeb naoh d«r TaxOlbnt)i«bnng dm Raehta
|

von Gortyn durch Auffindung weitanr luohriften

Bändig vermehrt : anderseits lehrt die rergleicheDde

RechtHwisseoBcbaft vieles richtig verstehen, waa

lliugät bekannt war, biahtr aber als Qaerkttiban

Absouderliobkeit gebucht warde. Einige wert-

volle Proben seiner Forschung, die das philologisch
j

geaiohert« Material mit einem in vergleichender

Betraehtung geaehSrilen Blick au dnrehdringen

weifs, legt Vf. selbst vor.

Sein Blich zerfällt in zwei Abschnitte von un-

gleichem Umfaiig: 1. Kritisches aar Ächtung.
^

2. Ober iS» altgriechiadio Sobnidknechtaobaffe.

Dar mto Teil bringt «na Beib« von ErgSmangao
und Berichtigungen zu der Schrift von Usteri:

Achtung und Verbaunuug im griechischen Recht.

Schon in einer frUberea Untersuchung hatte Swo-

l)oda die Aaaieht an^aatallt, dala akifiei; anfttflag-

licb den Friedlosen bezeichnet, den jeder ongestraft

töten darf Diese von Usteri iingenomraene Auf-

fassung verteidigt er mit lijrfulg gegen die Kia-
]

wSnde Ton Kaibel. Anderaaits lehnt er die Qber-

mäfsige seitliche Ausdehnung die Usteri der

Atimie im ursprUuglicheu Sinne gegeben hatte,

nnd weist nach, dafs der Ausdmck später nnr

Boob dea Verinst der bOrgeriieben Ehrenraohte

bedeutet. Ffir die Achtung werden andere Wen-

dungen üblich. Als Eigentümlichkeiten der grie-

chischen Acht ergeben sich beim Vergleich mit

de» Beehtaa anderer Völker: l. Sie trifft aar

politische Tcrbraofaer, nieht aolohe, die sieh va-

mittelbar gegen einen einzelnen richten. 2. Sie

wird nicht durch gerichtliches Urteil verhängt,

aondem dnreli Beaefalnb dee SonTeriaa, in demo-

kratischen Staaten also der Volksversammlung.

Während der ersu» Teil von Swobodas Schrift

eine Nachlese zu früheren Forschungen bringt,

entUUt der aweite Teil ron Gmnd ana nene ünter-

snchnngen, die auf eine R-eihe viel erörterter

Fnigcn überraschende, mehrfach freilich auch he-

t'retudeude Autworteu geben. Vf. geht aus von

dem Unteraebied awnobea BeiaoaalezekQtioti aad

Selbatferpfiadaog, wie aie Mittele vad KWaeidam
für das altrömische Schuldrecht nachgewiesen

haben. Der Persoualexekution, die mit Tod oder

Sklaverei endete, vertiel jeder zahlungsunfähige

Sebaldner, ohae Untaiaebied, ob aeiae Sebald

durch ein Darleben oder aus irgend einem aodera

Grunde, etwa einem Delikt, entstanden war.

Diesen Folgen konnte der bedrängt« Schuldner
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SDTOrkomnien durch freiwillige SelbstverpHindung,

indem er, ohne Freiheit and BOrgerrecht 7.11 ver-

lieno, ««ine Arbeitokrftft cor Abzahlung seiner

Sehald in den Dienst des Gläubigers stellte. Wilh-
;

rend die Persoualexekution ipso iure »"intraJ, w^ir

zur SelbstverpniadttDg eine ausdrückliche Ab-

iiiMliiiiig nötig, die entweder gleich bei Ent>

atebuDg der Sehald oder w&hrend des Sebold-

TerULltaiMes getroffen wurde.

Beide Erscheiuuugeu weiüt Swohoda aucli im

griecbiscbeu Rechte uacb. Verpfäudoug von Per-

soDeB war in Gortyn Qblieb; in den nDiebst aof»

gefundenen Brnchstückeu des dortigen F{echts

werden allerdings der Verpfitudemle (xatai^ivt)

ond der Verpfändete aU verschieden betrachtet;

in dem sogenannten »weiten Kodex aber wird

offenbar vorausgesetzt, dafs der xuiftxti^tto<i :^irli

znr Ablßsniig seiutr HcluiM -ellist vcrpfaiulct hat.

Dagegen tritt uns die Personalezekntiou in den

vor allem ans Solons OediehteD bekannten vor-

loloniflohen Znstftoden Attikae greifbar entgegen;

TOD den zahlungHunfiihigen Sclmldiiprii wurden

einige aU Sklaven aufser Landes verkauft, andere

in kneehtisober Dienstbarkeit auf dem vaterlUndi-

eehen Boden behalten. Die Frage ist nun: gab

es auch in Attika Selbstverpüudung, auch anf

Kreta l'ersonalexekutiou? Swobodu trägt kein

Bedenken, beide Fragen zu bejuheu. Für Kreta

wird man ihm soweit anstimmen mBmen, dafa

auch dort wie überall die Personalexckution Ite-

stiiudeu iiaben wird, ehe die Selbstverpfäudung

üblich oder zulässig wurde. Denn älter als die

Darlehnnehnlden sind jedenMU Deliktsehnldeu;

und wenn ein Delinquent kein Vermögen (etwa

Vieh) btüiafs, mitte!.-* dessen er <len liescliädigten

hätte befriedigen können, so blieb diesem vor ilem

Anfkommen einer staatlieben Strafverfolgung gar

niebts übrig als sich selbst au die Person des

Gegners zu halten. Als dann die Reichen und

-Mächtigen anfingen, an ihre uubemittelteu Nuch-

bam Gelddarlehen sn einem nngeheoer hohen

Ztnsfiirs ansanleihen, war die PersonaleKekntion

daä gegebene Mittel, die Sehntdner znr Zablnng

anzuhalten oder die Ulänbiger fiir die entgangene

Zahlung zu entschädigen. Dabei läfst sich nicht

entsobeiden, ist aber aneb nieht wiehtig, ob die

Peraoualexekution ipeo inre eintt ic <uler kraft

einer au-^drücklichcn vom Schuldner liei Aufnahmt!

des Darlehns übernommeueu Verpflicbtaug. Denn

anf jeden Fall ist es nndenkbar, daft etwa dnreh

Gesetze die l'eriiunalexekntion für Darlehnsscbalden

eingefiilirt oder zugelassen worden wäre. Ehe das

Privatrecht in gesobriebcueu oder überhaupt iu

ausdrücklieb beschlc-sencn ner..-t7.en feitgfli^;
,

war, wurde es durch die Kecbtsprechnog fon-

gebildet, ja teilweise erst begrSndet. Uod k
wird es anf Kreta wie anderwärts die oiit^-cheldnli

Tafsiiehe gewesen sein, dals die Richter dersel^:

Klasse angebürteu wie die Gläubiger. W'eoo ü-

lige Richter sn entiebMden hatten, ob ikr Stsofo-

genoese snr Personaleiekntion gegeniber etsM

Darlelms'ichnidner berechtigt gewesen war ol-r

nicht, werden sie nicht viel danach gefrai;t h irtc.

ob der Schuldner aasdrucklich versprocheu hi:u.

sieh der Personalezekntran sn nnterwerfes, ofa

ob der Gläubiger sie beansprochte, w«l lit \m.

anderweitigen Schulden üblich war.

Jedenfalls ist wahrscheinlich (mehr freii.^ü

nieht), dafs aneh anf Kreta die PereonalexskBtiH

ursprünglich die Waffe der Gläubiger gcgtt 4c

zahhuiixsiinfüliigen SchuMner war. Ob man die«

Waffe aber nocii führen durfte, als das Recht

m

Gortjo in seiner erhaltenen Gestalt an^geaeiehHt

wurde, ist mindestens zweifelhaft. Denn fm
.sich auch auf Kreta mancher altertiiniltche Rf:( •-

brauch erhalten hat wie auf entlegenen luselo

Südaee manche altertümlichen Tiere nnd Pflssm

so ist doch die Haebt nnd Willkfir des gntsdhrn^

liehen Adels, wie gerade die Reohtsbücber m :

Gortyn zeigen, vom Wandel der Zeiten nicht ua-

angetastet geblieben. .Schon die Aufzeicbausg

des geltenden Rechts an sieb war ein ZogssttsiM

der Herrsehendeu an die BehemofateD; dazn

eine Reihe einzelner Bestimninngeu da» Stretut,

den Armen und Miuderberecbtigteu gegen <k

Willkfir des Reichen ond Miebtigen xn sehüiiM.

So ist es von vornherein denkbar, dafs durch vtr-

loreue Teile dos Rechtskodex von <!ortTn <ü«

Persoualexekution iu ihrer allen Härte aoige-

schlössen nnd der GISnbtger angewiesen wnrie,

sich durch Erwerb eines müderen Pfiiodredittaa

der Person des Gliiubigers zu j-ieliern.

Freilich meint Swoboda im Rechte von üorija

eine Stelle entdeckt zu haben, au der die PenoBs!'

exekntion troraosgesetat werde. I 55 — U 2 Iwlil

CS in der [jesang von Comparetti: [*oJi' d»

xafifvo\v\ xö[i xnv ita]jaxtifin>ov ayofit ämnoi

Wie Vf. anführt, bezeichnet nntutfit^

vorsngsweise den Jndieatsschnldner; ihu g'gc*' '

über soll durch den Ausdmck äyttv dem Gläflii 2"'

die Peraoualexekution im strengen Sinne frcwilif'

^

werden. Nnn ist es aber zunächst zweifelbAtl

ob bei vsvtjtanivog hier fiberhanpt an jusssiin

gedacht ist, der znr Zahlnng einer DarlebssMbiM

verurteilt war; aber mag das immerhin aiuPOP"' 1

tuen sein, so konnte jedenfalls der siegreicii^
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Prozefsj^egner mit dem yevtxaft4i>oc nioht aoders

verfahren als der Plandlierr mit dem xnraxflfifyo;.

Denu weuu uucli üyeti' beides bedeuten kuuu, die

WegAhroDg iu die Sehnidhaft mit ihren barbari-

schen Folgeu nud die in dii' mildere Pfund k nee Ii t-

schaff, so ist doch iiiulenkl»ar, dafs il:i>sclbe

Verbatu bei eiuem vou zwei durch xai verbuude-

UM Verbeo etwai anderes bedeuten sollte als

beim nndera. Da nun dem tiata94(ievo<; gegen-

Hber dem xajttxtiftfvog nur die Äblnhtnii«^ in die

Sohuldkuechbicbaft zustand, so kanu auch der

eiegreiobe PlroMf^ieguer gegenüber dem tm^um-

ftivog tn keiner härteren Strafe berechtigt ge>

Wesen sein. Mithin beweist die Stelle eher das

Gegenteil ah da», was Swoboda daraus folgf-rt,

nnd wir können jetzt mit Wahrächeiulichkeit uu-

nebmeo, daft aneh das Recht von Oortyu in seiner

inschriftlich erhaltenen Form die Personalexekntiou

io ihrer ursprünglichen Härte ansgesclilossen hat.

In Athen gab es i>eit Solon weder Persnaal-

exekntion noch Selbstverpföndang. Vorher wurde

die Personalexekulion mit der aofsersteu Grausam-

keit geh mdhabt. Djis geht aus den Fragmenten

dur suloui^ciicn Uediebte mit voller Deutlichkeit

her?or. Daneben noch nn eine mildere Form der

ju r^iiL iciii'.i ll.il'tung (die SfUtHtvcrpfäudnug) zu

(l«'nki'ii, lau iIhu lii^ln-rigen For.scliern fern, da

ibueu der l iUt>r»(-liie<i /wischen Persuuulexekutiou

nud SelbstverpHiiiduiig nnbekaunt war. Swohoda

nimmt au, uucli in Atbi-n hätten beide Formen

der VersrhiildiiuL; iiclten einander iM'standiMi nnd
;

seien durch iSolons Verbot dnt öwftatt duvtii^tni^ai

beide xngleieh beseitigt worden. Woranf grQudet

eieb diese Annahme? Ans der Ob«rlieferung er-

gibt sie sich nicht. Allerding-t werden in den

solouiiichen Fragmenten zwüi Kla»^en vou Zrtblung-i-

unfilbigeo Seliuldueru nuter^cbieden, diejenigen,

die als Skia?en in« Aasland verkauft worden, nnd

die, die im Inlande unwürdiger Dienstbarkeit

unterlagen. .Aber zu bciileu riiujipeij gehörten

offenbar Leute, die der Persoiuilexekution verlaileu ,

waren. Bei den in die Sklaverei verkanfteu ver-

steht sitdi das von selbst; aber auch die Lage der

inlä:idi.-clien Scliiildner wird in so düsteren Karben
'

ausgemalt, dal» luan mchl au irgend eine Milde-

mog des harten Scholdreebts denken kann. Ancb

Vf. gibt zu, dafa Solon »ich einen Teil der der

Personalexekntiou verfilleiini Sehnlflner als in in-

ländischer Knechtachall verbleibeud vurütellt; nur

meint er, daneben habe Solon auch anf solche

Schnldknechte hiuweiseu wollen, die »ich durch
j

Selb^tverpfandnng eini- mildere Dieustbiirkeit ver-

»ehall't hätten. Aber uicbts berechtigt su einer '

solchen Deutung. Von yomherein ist es wenig

wahrscheinlich, da fs Solon mit derselben Wendung

zwei ganz verschiedene Klasseu vou ^chulducrn

gemeint haben sollte. Trotzdem könnte man es

aU möglich zugeben, wenn es aus inneren Grün-

den geboten wäre, jene zweite Klasse ioländiscber

Schuldner vorauszusetzen.

Aber solche inneren Grfinde fehlen dorofaaiu,

and die Kigenart d< r lU^si litMi Kntwickinng macht

sogar walir!*clieiiilii'h , <lars dort eine Selbstver-

pOindnug, wie sie das lleoht vou Gortju keuut,

niemals fiblteb gewesen ist Wie Vf. selbst be-

tont, ist die Setbstverpfandung entsprangen ans

dem Streben, die Härte der Personalexekntiou und

der Schuldkuecht«chali zu milderu. Dies Strebeu

war aber gegeuHtandslos, sobald die Personal-

exekntion dnrch die Realezekntion verdringt war.

In Atlien aber hat ein Realkredit jedenfalls seit

Solon bestanden. Vf. selbst nimmt .sogar an, die

beideu Formen dieses Kredits, Iljpotbek und

n^etf inl Ivostf bitten sich sehon in vorsoloni-

scher Zeit entwwkelt. Bei dieser Annahme ergibt

sich freilich eiqp neue Schwierigkeit. Wenn in

Athen schon vor Selon so ausgebildete Formeu

des Realkredits mit Realexeknttonen bestanden,

so ist nicht zu erklären, weshalb daneben die

Personalver-chuldnug mit der grausamen Personal-

exekutiou uucb so furchtbar verbreitet sein kouute,

wie sie in Solons Gedichten erseheint. Denn kei-

nem Sehnldner, der sich durch Hergabe seines^

Eigeutntn>< von der Seluild hätte befreien können,

w&re ea doch eingefallen, sich mit seiner Person

der Hirte des Glinbigers sa nnterwerCsn. Non
meint freilich Swoboda, manche Schnlduer hätten

dc.^liiillt kein Eigentum zur Bezahlung ihrer Scbul-

deu verwi nd) II könueu, weil sie kein» hatten od&i

weil sie ihr Eigeutnm scbou underweitiig ver-

pfändet hatten. Aber diese Annahme tiigt mo-
derne Vorstelluugeu iu eine primitive Zeit. Da-

mals hatte der Besitzlose entweder keiueu Aulaiä

oder keiue Möglichkeit zu borgen. So lauge er

Arbeit nnd Nahrnug fand, branchte er nicht m
bor^l treoB w aber nichts zn essen hatte, wira

es niemandem eingefallen, ihm auch nur einen

Pfennig xn borgen. Denn die einzige Rückzahlung

nnd Versininng, die der Sebaldner hätte bieten

können, wäre doch seine Arbeitskraft gewesen,

und die konnte sich der Gläubiger auch ohm- den

Lmweg durch tlas Darleheu dieustbar uiaobeu,

etwa, indem er ihn als Hektemorisr ansetite«

Gesetzt aber, es hätte jemand, der sein Gut be-

reits verpfändet hatte, weiter borgen niiisseii, um
seine Zinsen zu bezahlen, daou wture es doch eine
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Torheit gewesen, oim-n Vertrag zu schliolseu, durch

deu er bei der üölie dea Ziitsfulseä uebeo dem
Gut aaeh die Freihmt v«rliiiren ninftte, statt aof

das Gut zw verzichten und dadurch waDigBtdM

die persönliche Freiheit zu retten

AU Schuldner vor Holou köniieii wir uns nur

Gnindbemtser denk««, die mift Beeht oder aaeli

mit Unrecht hoffen konnton, ans deo gesteigerten

Erträgeu ihrer Güter Kapital und Zinsen zu l>e-

Zithlen. Falls diese Hoffnung sich nicht errdllte,

80 hätten sie anbedingt lieber ihre Habe auf-

gaben als ihre persSoliehe Freiheit, wenn nie

die reclitliche Möglichkeit dazu gehabt hätten.

Dieser nielirfach gezogene, am eiujjoheudsteu von

Wilbrandt erliurtete ächluf^ ist von Swoboda nicht

enebflttert worden. Sein Haapteinwand besteht

in dem Hinweis auf die Uuter>iuchuii>{en von Ptthl-

ntiinn und anderen, durch die die Annahme eines

bis in historische Zeit reiciienden gemeiuäHiueu

Eigentums an Grund und Boden «riderlegt worden

iät Aber auch wenn die Gemeiuschaft (Gescblechts-

vtrbanil oder Markgenossenschaft) kein Eigentum

au Grund und Buden hatte, so k»uu ihr doch ein

Recht damn xngestandeo haben, das die Yer-

fügungsfreihcit des einzelnen EigeutBtuers oder

Be>itzer3 eiusclirilnkto. Die Frage ist zunächst

uiobt, ob der eioselne oder eine Gemeinschaft die

volle Hemebaft Aber den Beden bMaft, londera

ob Sberbaupt irgend jemand eine solehe Harr*

Schaft liattc. Wenn man diese Frage richtig

»teilt, wir«! z. B. auch das kretische üodenreclit

verständlich. Vf. bestreitet, dals die dortigen

fesa^fC Eigentümer der von ihnen bewirtsehafteten

Parzellen gewesen seien; damit hat or insofern

recht, dafn ilmcu ein Eigentum im römisch-recht-

lichen 8inue nicht zustauti, da iiire Hudeuuutzung

dnreh die Pfliehten g^enfiber dem Grundherrn

beschränkt war. Aber auch dieinr war nicht

Eigentümer im Sinne des römisrlu n iltclit^; denn

er kuuute die /o«x^«^ nicht wiiiküriicli von der

Scholle vertreiben, auch uiobt, weno er etwa das

gaase Gut verünriiertc. Wie in diesem Fatie zwi-

schen zwei einzelnen Fer>oiien. so kann in anderen

Füllen die Herrschaft über deu Buden Kwischeu

einer Gemeiosebaflt und eiuem einzelnen verteilt

seiu. Wo dieser Fall vorliegt, kann je nachdem

der Seliwfrjmnkt mehr auf die (iesaratrechte oder

auf die iudividuelleu Kechtt- fallen. Das Uecht

der Gemeiittehaft kann schlieftlich sonrnmen-

schrümpfen zu einem Torkau&reobt, das ihren

Mitgliedern /.u^telil. Ahor auch wo von der

Bodenher rscltaft der Gemeiusiliaft nichts übrig

ist als die« Hecht, reicht es un&, um die freie

Verpfriudiiiig «l's < iruiidliesitzes ausznsclilief>e.i:

deuu durch Verpfändung au Ge;chlechtsfrenuk
|

wurde ja das Beoht der Gesehlecht-igeuossea m-
letzt Mindestens so weit aber mul- vor Soloc ic

Aftikii die VerlngtHij,' iles eiuzelm-n über Ui

Boden beächrünkt gewesen seiu. Deuu die eugeu

Grenzen, die noch Solon dem von ihm eingefiln^

teil Rechte der Testatneotserrichtuug zo^. be-

weisen, wit' lieilig das Recht der Familie u ro

N'Hchlafa war. (Gegenüber nieder Solou noch über-

danemdeu Auffussaog erscheint es als ooderidisr.

dalk es dem einzelnen sebon vor Solon fre^titas-

deu haben sollte, durch Verkauf oder YcrpfänlHt;'
[

seinen («rumlbesitz der Familie zu eiitfremJeu.

Freilich beruft j>ich Swoboda für die gegcu-

teiiige Ansieht auf eino zeitgentoisehe Änfssraiig,

durch die seiner Anffaasuug nach ein Pfsodrednt

au Grund und Boden bezeugt wird. .Solon sprioht

von den cgo* noi.jLct][t^ ntn^ötfft von «leucu «

die Erde befreit habe. In der sp&teren aUiuhn

Reohtäüpruche hiefseu Snoi Steine, durch dtfcs

Inschrift das Kt-elit dt'-i Pfaudgliinbisjers an eion '

verpfändeten Grundstück bekundet wurde. Wsoa

die von Solon erwähnten o^et dieselbe Bedeotoig

hatten, dann ist eine ausgedehnte Bodeover^chi;:-

duug im vorsolonischon Attika so gut wie urkuni-

licli bezeugt. Aber dals die früheren ogM das-

selbe bedeutet bitten wie die spateren, hat Wil-
j

braudt bestritten. VI hilt es trotzdem flr

sellistverstäiidlich ; das wäre es doch aher r:ir
]

wenn keine Gründe vorlägen, für die ältere Zeil

eine andere Bedeutung anzunehmen, und weun

sieh nicht erklären lielke, wie sieh die enie Be>

dcntuug ans der andern bat entwickeln kSosn.

Nach Wilbrandts ansprechender Verniutnng solHfn

diu vordolouiächen oQot bekunden, dalk die Frücbie

der bezeichneten Urfindstileke iSr die Beliried^nif

der (iluubiger hafteten. Zu solehi-r Hekuiiduug

war besonders daim Aulafs, wenn etwa die Zielen i

nicht in Geld, sondern in natura bezuhlt wardec, !

vielleicht anch das Darlehen in natura g^etN
i

war. Wenn dann Solou die Beleiiil)arkeit iiei

Hodens einlührte, liig e^- nahe, die bei der ^'f-

I
pfiindung der t'rücljle au»gebildele Form der Be-

urkundung bei der Verpfaodung der GraedsHiek«

beizubi'iialten. Auf diese Weise ergiiil sich fii^^

nafiii liel ( Kiitwickiiini;. Auch in Grieeliciil«"''

muiii daii überall vorkommende Faustpfand äl^'i'

seiu als die gerade dort ausgebildete und foo

dort in andoe Länder flbertragene Hypotitek.

Vom Faustpfand an Mobilien zur Hypothek IS

Immobiiien wäre ein etsvas weiter Sprung. Ein*

' natürliche Zwi&chuuätuie wäre ein FfaudrSflkt
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Muliilieii gewesen, Jeiu die Defentiou der Pftiud-

objekte (leglialt) felik-n ntiifste, weil diese Mobitieu

uoch nicht vorhanden wareu, sonderu erst eiit-

stebeu sollten. Solche Mobilieii wureu die künf-

tigeu Früchte eines (jriindstiickcä. Wenn ca üb-

lich wurde, in dieser Weise die künftigen Früchte

des Bodens y.u vcrpfiindoD, so war tutsiichlich der

Budeu selbst behistet. Diese tatsächliche Be-

lastung verwandelte sich in eine rechtliche, als

diireli Gesetz der Budeu für beleilibar und vor-

äurscrlich erklärt wni de. Diesen Schritt hat Solou

getau.

Vor Solou haftete neben den künftigen Früch-

ten nicht das Grundstück selbst, sondern die Per-

son des Kigeutümers. Welche furchtbaren Kon-

sequenzen diese Haftung hatte, hat sich uns bei

Betrachtung der Personalexekution gezeigt. Trotz-

dem meint Swoboda. die Per^ot aUehulduer der

alteu Zeit hätten dem Gläubiger gugenübcr eine

Sicherung besessen, die den R«aUclmlduern der

spätereu Zeit fehlte: ciu gerichtliches Verfahren

vor der Besitznahme des Pfundes. Das Gesetz

der zwölf Tafeln verlangte allerdings ein laug-

wieriges und umständliches Verfahren, ehe der

Gläubiger den mit seiner Person verfalleneu

Schnlilner töten oder trans Tiberim verkaufen

durfte. Aber das beweist für Grieelieulaiul nichts.

Denn der röiuiseheu Kntwicklung ist es am-h .sonst

eigentümlich, dafs dort früher als anderswo die

Selbsthilfe durch gerichtliches Verfahren verdrängt

worden ist. Tu Athen konnte noch zur Zeit eiues

forigeschritteueu Verkehrs und eiues entwickelten

Rechts der Hypothekeuglänbiger das Verfalleue

Pfaud ohue weiteres in Besitz nehmen, nod wenn

eine tljpothcken.^chuld zu gerichtlicher Verliaud-

Inug liam, so hatte das Gericht nicht die Frage 1

zu entscheideu, ob der Gläubiger sich in den Be-

sitz des Pfandes setzen durfte, sondern «lie, ob er

sich uiit Recht oder Unre' ht in seinen Besitz ge-

setzt hatte, oder auch, ob der Schuldner sich mit

IWht oder Unrecht der Besitznahme widersetzt

hatte. Dies Recht zur Selbsthilfe ist ein I ber-
1

re«t ans ursprünglicher Zeit. Wie aber die An-

rufung des Richters junger ist als die .Selbsthilfe,

so ist die Verpfändung des Bo lens jünger als die

persönliche Ilaftnug des Schuldners. Und es ist

wenig wahrscheinlich, dafs ciu vorgeschrittenes

Verfahren, das noch der jüngeren Form 4leH Kre-

dits fremd war, mit der primitiven und früh

abgeschafften verbunden gewesen sein sollte.
j

Von deu verscliuldeten Baueru, die der Per-

soualexekutiou unterlagen, unterscheidet Swoboda

mit Recht ein^ andere Gruppe der ärmeren Land-

bevölkerung, die txtijfiö^iot , ohue sich durch die

''yiif^tjvaio)y rroXirfla, die beide Kla.--8eu durchein-

ander wirft, beirren zu lassen. Diese Verwirrung

in einer durch den Namen .\ristoteles gedeckten

Schrift hat viele, auch angesehene Forscher ge-

hindert, das VVe.seu der fxttjftÖQtot klar zu er-

fassou. Demgegenüber ist Vfs eingehende Er-

örterung unbedingt mit Dank zu begrüfsteu. Frei-

lich ist es zweifelhaft, ob er nicht von der recht-

lichen und wirtscliaftlioheu Lage dieser Klasse ein

genaueres Bild entwirft, als die dürftige Cber-

liufenmg wirklich erlaubt. Bezeugt ist doch nur,

dafs jeder ixitjftoQtog ein Stnek Land bebaute und

vou dem Ertrage eine Quote au den Grundherrn

zu eutrichteu hatte. Damit ist der wirtschaft-

liche Charakter dieser B"triüb3weise geuügend

aufgeklärt: Teilbau von Parzelleuinhaberu auf

grofsen Gütern. Fraglich dagegen bleibt die

reohtlielie Grundlage. Beruhten Rechte und

Prtiehteu des fx/jy/adgio; anf einem freien, beider-

seits kündbaren Vertrage, oder hatte er ein erb-

liches Recht uu der ScholleV Oder konnte er

vielleicht vertrieben werden, ohne selbst kündigen

zu dürfen? War das Verhältnis rein privatrecht-

licli, oder besals der Grundherr auch obrigkeit-

liche Gewalt über seine *xny^ü(;»oi?

Auf all diese Frageu gibt die Cberlieferung

keine Antwort. Diese liücke sucht Vf auszu-

füllen, indem er die txitjucQtai als hörige Hinter-

sassen des (iruudlierru charakterisiert und dies

Bild mit Zügen ausmalt, die von ähnlichen, besser

l>ckauuten Zuständeu eutlehnt sind. Mau mufs

zugebeu, dafs die Quellen eine solche Auffassung

wenigstens zulasseu, aber sie fordern sie nicht,

und die einzige Nachricht, die ihr eine gewi!«se

Wahrscheiulichkcit gibt, kauu geratle vou Swo-

boda nicht verwertet werdeu. Bekanntlich sagt

Aristoteles in der Politik vou Kleisthenes, er habo

viele öovkoi nhotxot zu Vollbürgern gemacht.

Unter diesen äovXot photKot versteht Wilbrandt

die ehemaligen tucitifii^iot , denen dauu also bis

Kleisthenes etwjis zum vollen Bürgerrecht gefehlt

haben müsse. Die Vermutung ist ansprechend;

denn freigelassene Kaufsklavon kauu es am Eude

des sechsten Jahrhunderts kaum in einer solchen

.\nzahl gegeben haben, dafs ihre Begünstigung

Kleisthenes eineu wertvollen Anhang verschaffen

konnte.

Aber gerade Swoboda kann sich diese Kombi-

nation nieht aueiguen, da seiner Meinung nach

schon Solou die ixtij(i6Qtoi zu freien Eigentümern

uud Vollbürgern gemacht hat. Scharf und treffend

bezeichnet er die Lücke in unserer l'berliefernng,
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die über das Verschwiiideu der t-xti]fiü(}iot nichts

sagt. Aber die Hypotliege, durch ilic or ilii!-«

Lücke auszufüUeu sucLt, hat doch schwere Be-

deoken gegen sieb. Wenn Solou eioo so ein-

scboeideDdc MaiVre^el getruffiati bStte« ja wenn

überliiutpt eine i-inmuligc Afiifsrcf^r! jene [X.ii /-«'

Klasse bc:jfitigt hiltte, so wäre dua Schweigen der

ÜborlieferQug uicht zu veratehea. Dagegen er-

klSrfe si«h dies SchweigeD ohne weiteres, wenn
sich dir IxttjfivQtoi nicht mit einen» >'(!idage. son-

dern uihniihiich in Vollbürger und freie iüigcu-

tfimcr vcrwauJelteu, wie ioli das verniuiet habe

Qod WUbrandt eingebeuder ausgefäbrt hat. Wenn
die fxr^fiäftwi wirklich ?or Solon bSrige Hinter-

sassen iler Grui illuMTeu waren (was niindestens

denkbar, vielleiulit sogar wahrsclieiulicU ist), so

lunfs Solou dies Terhaltnis in ein kiindbares Ver-

tragSTerbältnis vorwuudelt habeu. Jedenfalls

müssen seit So'on die r/.ir^ui\)iot die rechtliche

Möglichkeit geliubt babeu, durch günstigere Ver-

tragsbedlugangeo ihre Lege so Terbesseru. Ob
freilich diese reebtliehe Mögliehkeil sieb praktisob

verwirklichte, iiiug von der wirtschaftlicheu Ent-

wickiuiig ab, die sie unter Umständen uueh ge-

rade noch tiefer üerubdrilckeu konnte. Uiitte die

wiTteebaftliebe Lege im seebsten Jahrboudert eiue

Konzentration des Grundbesitzes begSustigt, so

hiltte den txir.itöoioi selbst ein freies Eigentum

nicht geuützt, denn .sie liütteu es doch bald ver-

kaufen mOsseo. Nnn lafst sieb aber gerade um-

gekehrt itu fUuften Jaliri.i.ndert eine Zer>{nitteruag

des Grnndbesitzt's beobuL-huii . deren Anfänge

jedeofalU in das sechste Jahrhundert ziirück-

i^eheo. Ma« kann kaam omhiu, iiirea Ursprung

io der Zeit de« Peisistratos zo snebeu, wie ich

mit Billigling von Busolt getan habe. Swoboila

wendet ein, eiue Mal'sregel, auf die wir verweisen,

die Einziehung und Zuscblaguug der Güter vou

YerbanuieD, sei nur ?ereinselt Torgekommen. Dos

mag richtig sein, aber ich hatte das entschcideude

Gewicht durchaus nicht auf jene .Mal'sregel gelegt,

sooderu auch auf zwei allgeuieiuere Lirscheiunngeu:

1. Peisistratos TersehafPte dem Kapital der Grofs-

grundbesÜKer, da» bin A\\W\n die Kleinen bedrückt

hatte, eine vorteiihat'tei e AniaLie iai AMl^e-iliainlcl

2. Er beförderte die Kuiiur vou Oliven, Weiu und

Feigen. Gerade IQr diese Kultorea aber, die eine

intensive Bearbeitung des Bodens verlangen, ist

die l'arzelleiMvirt^oli.-ift vorteilhafter als die ein-

heitliche |{ewirt>eliaftniig grur>cr Güter. Und

dies« iutensive Uodenuut^ung bot auch dem Kiein-

päcbter die Hdgliclikeit, dnrcli Floifs und Spar-

samkeit ebe Summe au sammelu, mit der er das

Eigentum seiner Parzelle erwerben o ler auch ein

aiwlerweitiges Gntclien kaafen konnte Wenn von

dieser Möglichkeit reicltiieher G»^brauch geiuaeiit

wurde, so mnfste es xor Zeit des Kleistheues eine

Monge kleiner Eigentümer g<d>en. deuen wegen

üirer .\b:*tatiinuii)g vuit txi rnituot aber noch etwas

7.UUI Voilbürgerrecilt tuJilen mochte, so dafs es

KIcistbeues vurbebalten blieb, dureh Staatsrechte

liehe Gleiclistellung den letzten Rest ihrer Her«

kunfr 7.11 beseitigen.

Wenn tlicae .\iifra-suiig zutrifft, so .sind drei

Vorgänge zu unterscheiden: 1. 8ü1uu verwamielt

die Erbuntertftuigkeit in ciu freies Vertragsver-

hältni.«. Unter Peisistratos erwerben sieh Kleia-

püchter < It iiiHleig.'utiim. 'A. Kleistliene.s verleibt

den Nuclikumuieu der ehemaligen ixi^iiÖQtot das

VollbQrgerrecht. Volixog sieh die (Jmwaodloug

fu ailniälhieh , so ist e.s zu verstehen, warom sie

.iieh der Ueoliaelttnug iler Zeitgeuoj'sou entzog und

de:<haib vou deu Historikern uiclit ausdrücklich

erwShnt wird.

Wenn ieb genStigt gewesen bin, gegen manche
Anschauuiigi ii Swoboda-; Bedenken zu erheben, so

liegt es mir fern, desiiaib seine gründliche Kenntnis

des griechischen Hechts uud seiuo Vcriruiitiieit

mit der vergleiobendeu Itechtswissensebnft xu ver-

keuuen. l'nbedingt erfreulich i.-<t xin Streben,

dureli vergleichende Betrachtung das \\ erden des

griecliisclieu Ueclits aut'zulielleu. lu welcher Weise

aber die Ei^eboisse der vergleichenden Reelits-

geschichle auf das einzelne Volk anzuwenden

jiud, darüber kann mau nneli bei i,'rui;d-'itzlic!ier

l bereiustimuiung verschiedener Mtiiituug sein.

Mir seheiot es oieht bereehtigt, irgend eine pri»

mitire Reehtbildnng an der einen Stelle blob
desliall» voraiiss<'t/.en, weil sie au melirereu anderen

nachgcwie.MMi ist. Alles, was in Kom altes Kuebt

war, l)raucht es uicht aucii in Grievhenlaud ge-

wesen za sein, alles, was in Kreta rechtens war,

nicht iu Athen. Gewils ist es um Platze, jede

KrNcliciuuiig, die aN eine Eigentümlichkeit ur-

sprünglichen Rechts festgestellt ist, überall aufzu-

suchen. Aber wenn dies Sueben ein negatives

Ergebnis bat. so kann gerade die Feststellnug des

I iiterschiedes dazu dienen, d e Kigeuart iler ab-

weicheudeii Entwicklungen zu verstehen, wiiiireud

seine Verkennnng ein Erfassen des Wesentlichen

bettiutrauhtigt. Dann aber scheint mir Vorsieht

geboten In der Anwendung v>»u Kategorien i!es

ansgebibli'ten U'eobt.H auf nr.'prüngliehe Zustände.

Ob ein Hecht am Bodeu als Eigentum aufzufassen

ist oder als wu» sonst, ein Verkng awischen

Grundherrn und Panelleninhaber aht Pachtfertrag
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«»iltT als l>olinvertra}», eine Kxekiitioii ;il> iiotniil

oUer uls rciperaecutorUcli , eiue all^^euifiii üb-

liche ond anerkannte Kooaeqnenz ehiee Vertrugea

nis ipso iure erfolj^ciul oder uls frei vereinbtirt,

«las siinl Knxjji'n, ilii' imfzuwi'rfcn niiheiliiijjt :ini

i*iHt/,c i'^t. Aber eine Autwuri hütteii geruile die

Beteiligten wohl in den meisten Fällen nicht dar^

Ulli" geben köunoii, iir.d so wird ila<< Ergi'biiis der

l 'iit(*r>ni'liim'_; liiiiilii; diils W i leiisriclituniriMi.

(.iiö im HU>gubildc'teu Uecliti; ücliurf ge^cbieden

sind, bei primitiv denkeodeo nnd bnndelnden

\'ölkera in einem anklaren Gemiaoh erbunden

saiu können.

Klberfeld. Friedrich Caner.

Mitchell Carrol, Aristolle's Aesthetics of Puiii-

ting and Scniptnrc. Wasliiii;!toii, PublishetI br

tlie ünivursity. (Audi lic/oiilmit als "Tlio Gcdr^'i?

Wash. Univcrsity Publicatioiis l'iiiluloi^y auU Ltte>

raiorc Series I. 1. Nov. 1905 nnd Uniterdtjr Bulletin

IV. 3.) 10 S

Dil! lit'brf) des Aristoteles von der Wirkung

dur Kuust ist uicbt uur vuu biutorisclier iiedeu-

tang, sondern beeitst oaob meiner schon wieder-

holt ausgesprochenen Cberzengnng den hüben

Wert, den (irundstein der wahren psv('lii»!ii;^n^c!i

begrüudeteu A^itiietik zu biideu. Die (Jrievbeu

besafaeu die lieote immer noeh anf allen mög-
lichen Irrwegen gesuchte Witlire Lehre von der

\\ irkiiiig der Kunst und iilso iinplicite vom Wesen

de« äüitöoeu. Freilich ist iotolge der guiiic aulker-

ordentlicfaen Schwierigkeiten, ili« meh dem richtigen

Verständnia der bekreffeudeu nriatoteliachcD Ab-
schnitte entgegenstellen und der Verlückiiugen zur

Milbdentuiig, die hier auf .Schritt und Tritt hiuern,

trotx der gmndlegeudeu Leistung von Jukub
Bernajs (einiges Wettere glaube ich in meiner

•Kim>tlehre des Aristoteles', Jena 1870, klarge-

stellt /u haben) die Krkliirnng die-er Absrliuitte

iimiier noeii ein öehiuer/eubkind der i^nilologie

und ein Tnmmel|ilnte de» DilettanÜsmos.

Der Verf. der vorliegenden kleinen AMiaud-

!nng stellt sieh ilie AutgalM". •»••e/iell die Lehre

dea Aristoteles von den bildenden Kiiustou damt-
fltellen. Br glaubt dabei TOrnehmlieh anf einigen

bislnr nicht geoBgend beachteten <.;elegfntlicl)en

Krwiihii'uigeii dieser Künste iu »1er Poetik fnlVcn

zu können. iJiu Hurau^iebung die;ior Steilen idt

verdienstlich, aber eine tiefere Einsiebt in die

Bedentaug auch dieser Stelleu konnte nur ge-

wonnen werden, wenn vorher liie ti'rnnd/iige der

Ue&uiuttliuoriu des Aristut. uucb der von liernuyü

wiedergewonnenen richtigen Anfinesnug gegebeu

[T^ASSIRCHB PHIL0L001R. ItMJe. No. 4& I3l8

nud sodann d'e Stelle, wo Aristot. ansdrücklich

j
anf die iUthctisclie Wirkung der Werke der bil-

I
denden Kunst cn sprechen kommt (Polit. VIII 5j

' «rruudlegead erörtert worden waren. Der Verf.

I

seheint alter, den erslereu dieser beiden Punkte

anlangend, vuu üernays' nnd seiner Naclitoiger

Arbeiten keine Kenntnis an haben. Wenigstens

erwähnt er sie nirgends und die Auiscrnngeii über

da-» Wesen der [itutjuii mid über den tirnnd der Lust

uns deraeibea ä. 2 f., sowie die Nicbterwühuuug der

bedenbwmen Stellen über Masik und aber xfr^or^

PoLYIII 5 n. 7 scheinen an zeigen, dais > r ül» i diese

gruud!egen<len Punkte nieht i;i'nüi,f>'ud urientiert

iat. Lud was die Stelle über diu bildundeu Künste

Pol. VIII 5 anbetrifft, so weist er swar sweimal

(3. 7 u. 9) darauf hin, verlegt sie aber S. 9 ins

V. Buch der Politik. Ob hier ein Druckfehler

oder ein Verseheu vorliegt oder ob er der in der

Suseuiibi.scheu Ausgabe vorgenomnjeneu Um-

atelinng der Bücher gefolgt tat, bleibt ungewife.

Keinesfalls aber hat er die Bedeutung dieser* Stelle

für die ästhetische Würdigung der bildenden

Künste hervorgehoben.

Bei dieser nnzulangltchen Orientierung Aber

die Priuzipienfragen nnd bei der grofsen Kürze

und Ski//..-idia('tigkeit der Arbeit kann ein eigent-

iichur Ertrag für die aristotelische Ästhetik nicht

herantkommea.

Gr. Liehterfelde- Berlin. A. Döring.

Rud. Neuliöfer. Uäsiii- (":ital.-]iton
i

ri«' itane P. Vcrgiliu

Mii.-oiiou. (Die dem 1'. Vergilius Maro 2U»e-

Gedichte Catalepton.) Kremsier

1!»L)5. 02 S.

Die Arbeit, aus vier Progranunabhandluugen

des böbm. SUiatsgjrniuasiuuis in Kremaier eut-

Btnnden, ist tataaehlich eine Revision der Frage

über die Echtheit dieser Sammlung. I>cr Verf;l^ser

siellt zuerst an>fnlirlicli den Titel *( 'atalepton' fest

nnd versteht unter der Sammlung ;i l'riapeia uud

14 kleinere Gedichte, denen aneh der Titel Epi-

gramme zugeteilt wird. Vergil streitet er ent-

schieden das E|>igriimm No. :i ab, das erst nach

dem Jabre Ül verfalst w«irdeu ist. dann das Ge-

dieht No. 9, eutstanden nach dem J. >27, das einem

wenig geschickten Dichter an» dein Me>^a'.Likrei»e

angehört, feno-r No. i:^, No. 14. welches die Aeneia

wenigstens tvilwei>c als fertig schou voraussetzt,

No 14* (ver&Tst von dem Autor der Sammlnng

Cataleptim oder der gansen Appendix Vcrgiliana)

nnd selbstverstfiiulÜeh alle drei Peiapeia. Als

1 walirscheinlieli vergiliscb sieht der Verfa>ser alle

I übrigen au: I, II, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI.
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XU. AU ehronologi»cbe Greuze gelten ihm die

Jabre 40 noil '69, da iua.n Aber ate liinuus keinen

dieeer Jugeudrenacbo Verjinl* v«nchiebra darf.

Die Sammlung wurde nach der Ansicht de;« Yer-

fiisaera vor Qiiiiitili.'Jii pemaflit, uber erst nacli dor

Zeit üvids, <ler Trist. II 5/<ö--j;iÖ iiur Bucüüca

ond die Aeoei« kennt (dieser Gmod ist jedoeh

wenig üUeraengend); der imkritisebe Sammler
lebte also znr Zeit der Cliiudier.

Der Verfaüiier zeigt sieb mit der ziitretieudeii

Literator vbWiff Tertnrat, nrteilfe sebarf aod ist

bestrebt, seine Ansicliten und Meinungen stets

genau zu begründen. Seine Methode ist immer

lilur und — mit Ausoabmu der Nu. U — richtig;

aaerst bietet er nehltehe, iuhaltlicbe Beweise,

dann formelle (au Sprache nnd Metrik, wo diese

zu Ifilff genommen werden kann, d. i. iiufser

Jamben). Dem Resultat der Arbeit kann mau
im gaasen xmtimmea, uor bei No. 2 scbeint mir

die Eehtb^t doch «ehr bedenklich m teio.

Preran i. Uihreo. Vard. yanek.

Angelas Anastasi, Quatenas Titas Livios L.

Cuelio Antipatro aucNire ii<iis sit. 'is

Aci Uegali 1905. (e.\ actis lejjiac Aniisiiuii Ai.i

•leiniae iiiae 'Zelauico* nuncupatur, >-e t liiter.

Ser. III, Vohm. IV, pars II, MCMIV—MCMV
seorsnm cxpressa).

Bioe gam sorgfiiltige, dennoeh aber recht 6bw>
flüssige Arbeit! Sie behautli-it ilii- Fm^re, iu wie

wnit Livins dem C'oelins ^felolirt ist. Das war

schon teils durch die Arbeiten anderer (Wölfi'liu,

Gilbert, Vollmer, EgRlhaaf, G. and H. Peter u. a. m.),

teils durch meine Arbeiten (Livius' Quellen in der

III. Dekade 189 J: die Quellen des Liviiis im -21.

nnd 22. Buch Zabemer Frog. und JSUti:

Lirina' Gesehiehtaverk mi), Kapitel fär Kapitel

bestimmt festgeatellr.

Ana-tasi rjlanbt nnn (vgl. S. .37) dagegen die

TJiese verteidigt zn haben, dal's Livius nicht eine

grSfsere Anzahl ?ou Kapiteln aus ein und derselben

Qnalle, gesobweige denn ans Goelins, entnommen
habe.

Er ignoriert diihei, dafs speziell bei der III. De-

kade (ganz ähnlich wie bei den fulgeuden bücbern)

mit Sieberheit naehgewiesen ist, dafa sahlreiebe

Kapitel, ja gai:ze .Abschnitte indirekt oder direkt

auf l'olybiiis beruhen, und dafs andererseits doch

ebeuso feststellt, dafs die Angaben poutitikaler Art
Qber Wahlen, Senatedebatten a. a. m. in der Regel

nur einer einzigen Quelle angehören.

l'nd weshalli wirft Aiiastasi diese nnd alle

andern über Livius' Arbeit^wtdse festgestellten

Ke»ultat« bei SeiteV

Aus (irünilen der uichtigsteu Art! Wvii

Livius z. ß. au 10 Stelleu der III. Dekade htUai
|

(rgl. S. 36). dafs er 'omniom prope annaW sde

'pliires' oder sonstige Miraeei latiniquc anctorei'

eingesehen habe, so soll er nach A. aui-h a'.,-

müglieiien andern Antorcu, neben Coeiiiii t. tl

auch Pubina und Cato (S. 21. 37) benetst htbes!

Auch die Beweismetbode Anaatasi'a ist ionder-

barer .Art. Von den ea. Gb Fraginctitei •i

t'odins sind 12, welche bei Liviuü überhaupt iiUr-

gangeii sind. Ea aind dieaes (Tgl. 35. .50-36)

gelegentliehe Notizen mei.st antiquarischer Art, &t

Livins garuicht geliranciicn konnte, ganze i»ei

Fragnieute, an dcueu Livius der gewüliulidin

Tradition, abweiehend Ton (Toeltna folgt, nsd ttcfa

andere, wo iineh Fabius und Cato du Olad»

gfsaj^t haben. Natürlich sind derarti<je ArgauMSlt

ohne die geringste Beweiskraft gegen eine

nutzung des Cbelius, sie »preclieo sogar in. ihrer

geringen Zahl eher fflr eine aolch«.

Wenn aber von den ca. .'{5 noch in Hetnclit

kommenden Fragmenten hervorgehoben wird, dufc
,

mau ans ihuuu niciits Sicheres acblielsen köoMi
|

su ist das ein rein sabjektives Urteil, welebtsfCN
j

rät, dnfii Aoostasi kein Verständnis für die
|

deutnng Yon Ähnlichkeiten and VerscbiedeabeiiN
|

besitzt. I

Wer s. ß. (vgl. S. 9 f.) Cic de div. 1,24.49

und Liv. -2, 5—9 aus verschiedi'ueii Qael'.«

lierK'iteii. nicht auf Coelius beziehen will, .Itrsol.te

lieber die QnellennntersuchuDgeu über Livitu b«i

Seite lauan. Kein Urteilsfähiger wird Ln.i!2,i,it-
;

nicht auf (3oeIioa fr. 20 (Cic. de div. I, 35, 77) w-
|

rückführen, weil Livius (•caulius'i bemerkt trij/ff««

h(»ra.^ pngnatnm est, während Coelius bei Cicero'^)

uugenauer (!) sagt M&M herU eoneisnt ezcrdiai!

Welch* ein Mirsbraneb phUulogiseher Akribie!

Zabern iE. W. SsItM.

Pedanii Diuscuridis Anasarbei de nialeria me<lK>
^

Hbri iininqno ed. Max Wellmann, vol. II i

toiitiii. iiiur hliri III et IV. Beroliiii apu<l WfiJ-

maiuios .MC.MVI. gr. 8". XXVI ii. 339 S. UM
Die langersehnte Ausgabe des Dioskuritle^ be*

ginnt zu eraeheinen. Sie rechtfertigt den Rb(
|

der ihrem Krsclicineu vorausging. Buch III nudH

ni.>c|:( ii (h u .\nfang, weil sie im besten <'o"i'i'

P(aris.) -211^ ol. Kontvbhindensis Keg. 2130 uieiu-

brau. 8. IX, nahexa voUatSadig eriialten sind. Der

Nachweis hierfür soll anderswo erbraebt werden-

Die Vorrede- ergeht sich iu Durlegnngca filier <iif

echte und die alpbab«tiscbe Überlieferuug

3. oder 4. aaebohrtsUichen Jahrhouderl«. De
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tet/.teren gebort nis erste direkt erhaltene Text-

'|Uollc die Viiidoboneiisis-Kliis'^e na; «Ho eritore

umfulkt in der er»ten Gruj/|)e liie codd. PFHA
(O), in der sweiten Grnppe die eodd. KDI Text

der versio Latiua), iu iler dritteu Uiuppe den

iiitei polierten Dio-ikiirides /.weite (irup|i<>

Kätilt die Kapitel bnchwei^e durch, ibrer luit >i«.'it

Adaromntioi bedient Am Bade drs 3. Bnehes des

Furiainns steht die rabscriptio lÜ.JiSI. Well-

luanii vermutet nicht ohne Wiihr^chciiilr -liki it,

<l:ils «ler Urheber dieser ganzen Ke/en.»ion liiüiines

w<>\teseu aei, und /«'iir derselbe Arzt (?) ioaDUea,

ili*r de» Aeklepiiides Werk n. tßf ixtif na3Sv
liernnsjtejrpben nnd etwa /.ur Zeit des Kaisers

Uadrianns gelebt haben insig i<. (Jal. XII TOt'.).

Nnu folgt eine gute Ueschreibum; der Cudices

(8. VI-XXIII) mit Stemnia (8. XXIV). Wenig

Förderung erwachs aus dem einzigen Papyrus der

Simunniii^r rJr;int Hey ^'<'n 18S8 /.u III i;SOf') nnd

uiiä den Eupuriüten, die Wellmann jetzt für eeht

unrieht (p. XXII), mehr bei den Synonymen ans

P«euiUpnleiu8.

Auf dieser vorziiglielien, mit grolVeni FieilVe

bergericbteteu (irnodlüge erhebt sich das »tatt-

liehe Gebinde dra Texte«. Es itt mit Eleganz

und Bequemlichkeit ansgestattet. Dem überüicht-

1 ('Ii gi'driickti'n Tt-xt -ind in eiiici- /'visclienspalte

(li>^ Synonyme, dauu die similia uud excerpta bei-

gegeben, die selbtt ttbefftriebeneo AnaprOdiea ge-

recht werden. Der Apparat de» Kritiker« eehlieftt

sirli an, ilein Atischeiiu' naob in aller wiiuscliens-

werten Vollkommenlieit. Kurz, der Ausgabe ist

nur Gates oaobzusiigen, und es wäre ein eitel

Üemfihen, jetit sehoo darSber urteilen an «rollen,

nnf welche Schriftsteller nnd auf welche Stellen

ihrer Schriften neues Licht iallh deuu für alle

AVerke dieses Faches fällt etwas« ab.

Oreedeu. Bebert Vachs.

AtiaxOffe aua Z»ICiN:lirin«o.

Neue Jalirbü» her für <la> klassisolie Alter

tum, tiesehicble und dcuisclie Literatur
und far PAdBRogik, XVII nnd XVIll, 7.

I. S. 457. Ulrich Wileken, Hellenen uiul

BarbaicQ (Aiitrittsvurlesnnit). Bol der Untersacbnng

de« Verhaitnisres der Hellenen ta den Nicbtliellenen

liaii>li-1t CS sich um /writiUi. Kiiiinul hiuil die

äui'sercii BerQhrungeii fi-&ticu!>icllcii — uuii dann ist

zu nntersnelien, ob nnd inwieweit iHese ftafseren zn

inneren BerülirtniL'fii, fvc;itMcll zum Austausch von

Kultnielenienti ii yeiührt halicii. Ks iri,'ilit sicli tlabui.

(Infs weder Orient noch Rom, sondern Griechenland

(las sc) öjjlerisclie geistige Zentruni der allen Wi !t

lür aus ist uud bleibt. Wohl haben kleiunsiatiseiie

.ASSISCHB PHILOLOGIE. 1900. No. 48. LS22

und oriciitalisrlje Völker lion rii ircluMi in ihren Joagen

lalircH in Kflusteu und Fertigkeiten grtd'so Anrefaugen

((ebraebl* nnd flberbonpt ihrer Entwicklung reiche

Impulse ce^el'On. Alier in ilcn entscheiilenden Jahr-

hunderten, in denen die Griechen geraile das ge-

scIiafTen haben, um deswillen die Antike auch heate

noch eine Grundlage unserer Bildung ist, haben sie

sich ntelir und mclir vom Orient emanzipiert und sich

schliefslich Iu einer ilein Orient ent|;egcngesetzien

Richtung entwickelt. Die spätere Vermischung mit

dem orientalischen Wesen In hellenistischer Zeit konnte

sie (lan:i nur von ilircr lliihc licrabziel i'n. .le mehr

wir tiie aiteu urientalischcu Kulturvölker kenneu

lernen, desto mehr licknmmcH wir Respekt Tor ihren

Lei>tniiiren, desto klaier werden ans aber auch die

Grenzen und die Uicl.tnngcn ihrer Bcfinbuiig, nnd

um so nilber rücken uns die Hellenen. — S. 473.

Frau/ Hunt 70, Der Haupimaim von Ka|iern»u:n und

die allen Bibelinterpretcn. — S. 484 Aut:ust

Düring. Sihdlers Stellung znni Lebensproblem (Miss

Ideal nnd das Lebeu'). — S. 501. Eduard Stern-

pl Inger, Parodien znr Lyrik des Horas. —
II S. ,'{77. .\iif.'ii-,t Mpsm'I'. Zur iiiidnuou'ischcn

Psjcholugie uu.l l'iiysiologic, behandelt Schriften von

W. Naosester, R. Lehmann, L. W. Stern, F. Fnntli,

0. KhiffP nml 0. Binswantjer, die in der Zieuler-

Ziehunschen Saaiinlung erschienen sind. — S. 392.

Otto Boerner and Ernst Stiehlcr, Znr Ge-

schichte iler neueren Sprachen (Forlsetzung). —
S. 413. Karl Roller, Die Hausaufgaben in den

höheren Schalen.

Aihenaeuui 41ü9 (28. Juli 1906). 41 lU (4. August

1906). 4111 (11. Angnst 1906).

S. 104 f. .1. V Maliaffy hat die Stelle bcsnciit,

die Berard iu seinem (von M. sehr ;^escbälzteii> Buche
aber die Odyssee als den Hafen der LAstrygonen in

Anspruch nimmt, Porto Pozzo bei Ilonifucio, mnl da-

bei feslK'estelll, dafs dieser Haien in k('in<'r Weise zu

der ScbilderuiiK Homers pafst. daue^'en hat er vt'fuadea,

dafs der Hafeu vun Bonifucio selbst allen Aufunlerungen

entspricht. — S. 109 f. Bericht Ober die Ansstelinn-

gen ilgyptiscber AltciiUiner in I.iveipool niid London.

Im 'Lord Derhy I'ublic Museum' zu LiveriHHd sind

die Fnnde von John Garstanir nud Harald Jones ans-

gest» ll'. itti 'Kinp's Collcffc' /n London ilie des Egypt

Exploration Fund. — 4110 b. 130 t. E. A. Soiinen-
sehein, Nekrolog anf Oskar Seyffert. — S. I36f.
Berirlit filier die >'.'A. Sir/niiL' der 'Hriii«!! Arcliacolo-

gical Assiii iatioii' /n Nni tiii>:li:.ni ; Si liluis iIcs Berielilcs

in Nu 4 111 s I h') t. - 4111 160. J P. Mahaffy
beliundelt den bekannten Ausspruch <les Perikles,

Ae^iina sei die Angenbniier des Piraens (lr{t^); er

ninclit anf eine Glosse des Hesvchius aufmerksam:

Aiymdtc *al iv d^ifcikfiü idf inoket'itovs

oifiai afytädaf ikfyw. Danach meint er, dafii Perikles

mit einem Wut t?] ai sprUnulich ^'csngt habe,

Aiytvav Ai^iadu timt toi' Uttqtuitti.

The American Journal of philology XXVII 2.

S. 1-25. 1). M. Uühiiison, Das alte Sinope I.

äcit W. T. Slreubeiä :^kiz^e ^Sinope, ein hiüloribch-

Digitized by Google



1333 S& N0T«mber. WOCfTKNROHRirr POR KI.ASSISOHIC PHIliOLOOIlS. IINM. Mo. 4a mi

nniiqnnrischcr Unirir«, Ituscl 185.')i ist keine Mono*
gra[iliic (Iber Siimi'e rrseliicnoii Seitdem lial>cii zahl-

reiche Iiisdiriften und Münzen neues Lii-Iit auf die

Ge«cliiciite der Stailt gcwurfeii. Uobiiisoii schildert

tn dte«ein mten Teil seiner Abbamnun^ die Ltfsc

der Stadt nml il«>reii Hedoutunji, ihren Ila;il«ls-

verivelir, ilirc Grandung (Assyrier, Miles er) und ihra

StihiekMile währen«! der BlOtexeit 6rie««lieiilendB. —
S. 16ß T. L. Comiiaretie, Die Piiiir^'nid^ati'iii der

Municipai- Verwalt uni; unier den A n t <iii i n n. —
S. 184. 6. L. Hendrickson /<'iv't , wie sich in

CieeroB Dialogen, insonderheit im Hrutus, in der

Teciinik des Citieren«, die sich in AusdrOcken wie

fiiiiliri, uiiilifiiti' ibxit, ileiiioii.%traboti(i(r tui/ii

und Ähnlichen Weudnng«u äufscrt, literarisci'e (Quellen

Terbericen — S. 300. ß. L. Gildertleeve, Be-

jncrkuiifjen (tber die Kn^\viekInn^' der Formen lier

oratio oUitfitti im Griechischen. — Auszüge; Arcliiv

f. lat. Lex. a. Gramm. TU (J. C. Rolfe). Rhein.

Mnsenm I.X 3 4 (\V. P Mn^tard). Bev. de philol.

XXIX 3. 4 (M. W. IIunipiire>s;.

Zeilschrift für die Oslerrcicliisehen Gym-
nasien LVII t;, ;U). .luni l!tOii,

S. 49ä— äOl. I'. Kreisclinicr, Die soge-
nannte Duenos-I nschrift, kommt su folgender

i"lier>ct/miL': 'Es «cliuört iiei den (ir)t1ern, der mich

sende), falls dir ein Madi-Iien niclit lioiil ist. du alter,

dich (des dreifachen Opfers ni uiesem /uetke?! Iie-

dieneod, mit ihr vereinigt [verlobt] werden willst:

ein Braver bat niefa zn gutem Zweck verfertigt und
für einen Braven, kein .Srblecliici sull mich dar-

bringen*. — S. 550—555. Ii. Schär 1 macht eine

Reibe kritischer Bemerkungen zur 25. Auflage der

gricchisi lieii SciiulHrammalik von CnitiiH llaüel.

— S. 557— 561. J. Martin berichlei über eine gc-

hinKeue AnffOhruug der Autigone durch Gym-
nasiasten und Scholeriunen in Ausig.

MeMiMloiM-VerMlehnl« philol. Sohrlften.

d^Arbois do Jubainville, H., Leg Celtes depnis

les temps les plus aneiens ju<iqn'ji Tan 100 nvant

DOlre ftre: //»W. Z 1 H S. 572-574. Wohlgelungcn.

ß. Nin$.

Aristoplianip Tax, ed. ./. »•,;// I ninau jr: Mu-
seum XIII, 11 • 12 S. 40Ü-4Üb. Xnn (ehlt der schönen
Aristophanes-Ausgabe noch eine Lebensbeschreibung.

K. Kuipfv.

Harth, i'anl, Die Elemente der Er/ieliungb

und Liiterricktslehre: LC. 41 S. 140G. ]>ie LektOrc
des {.'elehrtcn nnd nnrogungsreieben Werkes wird an-
empfohlen von /ich».

Henry Browne, Handbook of Homoric Study:
Bph\i.:VJ S. r22»;- 12;^Ü. Das L-anze Ilucb ist von

unkritischem Eklektizismus durchzogen. LHetrich

Atütiter.

Unrckliardr, .1., WilttirscliicliiliL-lie netraclilun-

gen. Ueruusgegeben von J. Vtrr. JJt«t. '/,. \ 3 S. 557
.562. Sehr vertvolL Fr, Jiiewecke.

Calvi, fiwilio, Bibliografia generale di ttau

AT. 41 S 1393r. Ein höchst brauchbares Naehtcbbit-

bueh /•'. n
Chanipauli, IMi., rhöuicieus et Grecs eii lijüf

depuis rOdys»ee: Miueu»»t KlU, 11-12 S 404 4(4.

Mifslnii^C'.i. ./. i'iiu /.fi'tiu-'>ii jr.

Gliotzncr, J., Ucbrow humoar and otlier (»law:

/.r. 41 S. 1397 f. Seinem nieiisten Ziele geotgtM
Duch volikdninx II : auf Wissensrhaftlicbkeit sndit «
wohl keinen Anspi neh. .S Ar.

Cicero, Rede fär d^^ii .V.r. /tosi-iim, vou G.fMh
ifruf: XöO. 57, 7 S. 602f. AI« Schaieraasgabe reül

empfehlenswert. Fr. Kunz.
Cicero. S( liiilerkomnii ntar zur Answali. ans

rhetorisi-hru Schriften von U. Thielf. 57, T

S. 603 -605 f. Entspricht allen Anforderaiifpe« in

tretHir' er Weise. .1 Ktmit
Coules rcndus du Congr^s internationai

d'archiologie. 1*" Session, Äthanes: Jfl.Z.il

S 231 Bietet jedem, der dem Gan^ der arr^iiL

Forschung zu folgen sucht, eine Fülle von Anre^niL^ex

//. llVnn*)V/./.

Forrer, L., Notes sor les signaturcs de Kraftsn

dnns les monnales greeques: liev.tiutn. 1906, {St.

Angezeigt von A. lilancitet.

Fracnkel, E., Griecliiscbe DenomiuaiiTa ia \m
geschlrhtllchen Entwicklung und Verbreitung: .Vmmhim

XHI, 11 12 S. 40.'if. Gut, aber «eiicie Vetvoll'^iir-

digunu Wilre wtinschenswert. C. HetieUti^. — i><f«<:

JJfsX. 38 S. 3S76. Die sorglftitige Arbeit seuit vec

feinem und klarem Sinn für spracblicbe ErscbeiomigtB.

Karl Fr. W. Schiitidt.
'

Fnrtwfuiglcr, A., Die Bedeutung der Gymiiistili

in der griecbischeu Kunst: lipU Ii'. 39 S. 1240. EIk

anregende Schrift, .fuliut Ziehen.

Cebhardt. AVilh., Ein Sftthetisclier Kiimiiü !»r

zu dt ii Ij rischeu Dichtungen des Uoraz. 2. Audi^e

bes. von A. Seheßer: l)/.X. 87 S. 2381. WcsentIM

verbessi-r!.

Giuzcl, K., Handbuch der itiathcroatisciien s&J

technischen Chronologie. 1: 7%/^^. 81 5.569-571.

Hoehwillkoninien. IC Srhiirer.

Gunnei son, William Cy rus, History uf u ncs*

in Grcek: Bpl< W. '69 S. 1241 f. Diese Uissertstkn

kann wohl als Specinien cruditionis gelten; alier eian i

eigentlichen wUsenscIiaftlicben Fortscliritt b«ie«ifl

sie nicht. Fflije SvIihm».

Hartman, J. J., Aualecta Tacitea: Muttum Uli.

11-12 8.410-414 Zwar nicht sehr Qberslriillkk,

aber ergieliii;. ./. v<iii W'inninnifi'ti.

Hesselmcyer, E, Uannibals AipenQbergau <

im Eichte der neueren Kriegsgesdiicbte: Hiti. Z.\
;

3 S. f,;t)4 Sein- heacliteiiswerl : Hannibal bcnn'Jtf

nii Iii einen, sondern zwei i'asse, den Mout Ceiiis uu.i

lien kleinen JSt. Bernhard, lir. i

Uill, Uistorical greek coins: Ret. Mtm. 1906.
|

229. Angezeigt von Jean de Foville. '

Hoijkaas, C. E., Ond cliristelijke Ascese: I.I-

ii S. 13ä7. Viele richtige Beobaclitungeu ticieo

hervor; indes ist der Stoff nicht hinreichend henii-

pearbcittt 1".

Hook, E. V., The mctapborical terminolo^v ot

Greek rbetoric and litarary critidtn: ZuO. 57,

7
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5. 59f). Metliodisclie mul sorgfiUiig dnrcligeführte

Darstellung, die zumeist Überzeugt. //. üehenki.

Q. Orazio FUeeo, Le satire 6 1« epistole di . . .

,

COmmonto ail iiso linlle scuolo da ffr. Pteiro liasi.

Parte 1. Le salire: lipU W. 39 S. r23;5-l235. Fiiulct

Im hohmo Zugiiiiimung bei //. Köhl.

Howard. X., Coiistantiii tlic Great: a trngedy:

Atlifit. S. 39äi'. Gehört zu den liüclistcii

Leistung«» engllMber drunatiseher Poesi«.

Kcru, Otto, Goethe, Börklin, Monimscn. Vier

Vortrage Uber die Aiiüke: J^C 41 S. 14021. Das
Tliana bt frisdi anCsala&t and geiatmU darebgeflilin. Ii.

Kohl, O., GriecliisL'lics Lese- und Ubiiucsbuch I,

6. Aufl.: ZvU. 57, 7 S. ;)96f. VortrefHich. K. Utwent.

KotKvlidm, KXionttq, M, Hf^i tßp iv Ha-

a*^U»v: Lt\ 41 ä. 1387 f. Über den Inlittlt macht

Mitleihiogeu Cntpar Heni Gregory.

Kropp, Pli., Die miiioiscli •mykeiiiscbo Kultur im

Lichte der Überlieferung bei Herodot. Mit einem
Exkara: Zar etlinograpbiscbeu Siellang dar Etrntker:

tr. 39 S. 1230 1233. Au diT uiizuIiiiiKliHien

Aibeit tiudel vieles auszusetzen JJuOerl i^clmiKlt.

Larissa, Rbegiuin CbaleidcMe, itoria a namis-

matica: itev. »um. 1906, 931. Kars aogasaigt von

J. F.

Legras, L., Las 'PaDiqaea* et la Thehalde':

Hph W. 39 s 1235- 1237. Efae acbarbfnnige Unter-

sachuiig. Aljri'd Klotz.

Leiiinann, K., Die Angriffe der drei Harkideii

auf Italien: IJUt. /f. I 3 S. 569-573. GrttDdlicii and
ergebnisreich. Ad. IJauer.

Livias In. II nebst Auswahl ans III u. V von

II. Ueruau: Zöti. 57. 7 S 605-607. J. (ioUiup

wttMebt manches anders.

Loebur, J., üliunpsbuch zum Übcrselzoi» ins

Lateiniiche für Üll und I: ZOG. 57,1 S. 607f. Be-

darf noch der Verbesaerang. J. Jk>r»rli.

Lu i' k en bao b , II., Die Akrop.ilis von Athen,

2. Aufl.: ZöG. 57, 7 S.597f. Wird von ./. Oeliltr

warm empfohlen.

Menge, II., Deutsch -laleini^rlns Tusrlien Wörter-

buch: ZöG. öl, 7 S 660f. 'Mau niufä staunen,

wcleb relativ voHsMndiiKs Malerial auf Itleinen Raame
sasammengedritngt ist ' ./. (iolünn.

Me\er, Kunrad, Der Zcufjuis/wefk des Evan-

gelisten Johannes: IJ . 41 S. 1385-1387. Die Schrift

ist woblgeeignet, aber den zeitigen Sachstand zu
orientieren, nnd greift fltrderllch in die Debatte ein.

G- //i'itiriri.

Muzik, 11, Lehr- uud AuschauunKsbehelfe zu

den griechischen Schnlklassihern: ZöG. 57, 7 S. 599 f.

Sehr dankenswert. .7. iJrLIcr.

Neuhüfcr, M., Zum Akkusativus: ZöG. 57, 7

S. 667. Mit logischer Sebirfe geführte Untersnchang.

J, GoUiny.

Nied er mann, M., Precis de iiliouciique liistorique

tlo Lutiu: ZöG. Ö7, 7 8. <ioU-0()2. Durch Klarheit

ond Übersichtlichkeit der Darstellong ansgeseicboet.

F. Stolz.

Pascal, Carlo, Seneca: /,C. 41 S. 1998t Ober
den Inhalt refariert C. IK—n.

Prcllwitz, W., Etymolotrisches Wörterbuch der

griechischen Sprache. 2. Auflage: 2^^usmm \Ul, 11

-12 8. 401 f. Viclfacii verbessert. J. S. Speyer.

Sabbadini, R., Spogli Ambrosiani latini. — R.

Sabbadini, Le scoperte dei codici latini e greei ne*

sccoli XIV e XV: ßph W. 39 S. 1237-1239. Beide

Arbeiteo werden der Berikcksichtigang warm empfobloo

von A,. Tlviffit.

Schich«, Tli., Zu Ciccros Rricfcn: DI.Z. 37

S. 2319. CMndlich uud bebuUam. O. Ed. üeltmidt.

Schalten, A.. Nanaotia: i/iuMm XIU, 11-lS
S. 431-433. Sownii] topQgnq^Uscb wie blst«riacb

vortreftiicli. .4. //. Kun.
Schuster, Maorit., De C. Sollii Apollinaris Si>

donii imitatioiiibus studiisqne ilorntiaiiis: DIjZ. 38

S. 2376. Itfjerat. — JJa^»: Zud. bl, 7 S. 667.

l'leifsig, doch wenig Qbcrsichtlich. R. lUtachufsky.

Sellio, Die Sparen griechischer Philosophie

im Alten Testament: iffn«ram XIII. 11-13 8.440
-442. Vernünfti^'i' AiifTas'iiiiiL.'. /'. \'<i'fioii jr.

Stangeland, L., Pro-Mallbusiau doclriuos of pupu-

lation: Uhi. X.\% S. 598-594. Interessant. A. Oneken.

Theudosiani libri XVI. ed. Tl'. .Umiuhs^ii et

.M. Mei/er: ii/«*««w XIII, 11-12 S. 443-446. Vor-

trefflich. M. Conrat ((7o/<m).

Überweg, Fr.. Orundrifs der Gescliicbtc der

Philosophie Bearb. und hrsg. von J/eiuzf. 2. Teil:

Die mittlere oder die patristiscbe und scholastische

Zeit. 9. Aufl.: %./. l'hilw. v. philo». Kritik ISS, 3
S. 197 f. Angezeigt von H. Siebeek.

Xenophon, Auswahl aus den HeUeniku von

C. ßüMger, 2. Aufl.: ZöG. 57, 7 8.5941. *Dea

Goten ist aan gerade genug gescbeben'. J, GeUinjf.

mtCeUnnff.

Aeadduie des insoriptiena et belles-iettns.

8. Juni.

P. Jongnet, Das Ende des Krieges >:wischen

Kütistanlin und Licinius: nach einem Pa)>\rus aas

dem Kayum fällt das Ende nicht in das Juhr 323,

sondern, wie schon 0. Seeck vermutete, in das Jahr

334. — Olermont-Oannean, Aiabastervesen aas

Susa mit hebrilischer Inschrift. (J. Radet, Die

sogeoanute persiscbo Artemis: der Ursprung ihres

TjpiBB ist orientaliscta, doch wttrde sie richtiger als

ifdiscbe Kyb^ sn bexeiohaen sein.

16. Juni.

Th. Reinacfa, Griecbiscb-aramaiscbe Inschrift mit

dem Stadtenamen Aranda, der wahrscheinlich mit
'/ofö i; til i I'iolciii Uis und im Itiiifrariuni Antonitii und

mit Arangoe auf der Tabula I'eutiugeriaou identisch ist.

VerzelclinlH neuer Büeher.

Album Academiae Viielieryensis üb anno Chr.

MD II usqoe ad annoro MDLX. Ex autograplio ed.

/•.. I'ofist.viiiiii). Anastatisclier Neudruck. VoL L
Halle, M. Niemeycr. VllI, 373 S. 8. .M 24.

Bibiiothcca Latina. Bibliographie anmielle de<:

etudes latines par G.-E. itueU«. I. 2« setnestre 1904

Digitized by Google



1327 28. November. WOCHENSCHRIFT FÜR KT..\SSISCHE PHILOLOGIE. 1906. No. 48. 1328

— 1*' semestre 1905. Paris, Haar & Steiuert.

7-2 S. 8.

Fölzer, E., Die Hydria. Ein Beitrag inr grie-

chischen Vasenkuude. Leipzig, E. Ä. Seetnaiiii. VIII,

120 S. 8 mit 10 Tafeln. A 4.

Furt wilnf(ler, A., Zu den tcgcatiscbeii Skulptu-

ren des Skopas. Manchen, G.Franz S. 3»3 388
der Sitzungsberichte der boyeriscben Akademie. ,^0,20.

Gabrielsson, J., Über die Quellen des (lemeut

Alcxandrinus. 1. Leipzig, Harrassowitz. XI, 253 S 6.

A 6.

Meisterwerke antiker Plastik. 30 Ueproductioneii

nach antiken ßildncrken in h'om. Berlin, Globas-

Verlan. 30 S 4. Geb. J( 1,50.

Mitteilungen der //^r*/«'' sehen Vcrlagshandlung.

Neue Folge. No. 2. September 1906. Freiburg i. B.

48 S. 8.

ücttli, S., Das 450 jilhrigc Jubililum der Uoiver-

sitüt Ürr'fswaU am 3. und 4. August 1906. Oreifs-

wald, •.). Abel. III, 115 S. 1.20.

Philosophie. Lagerkatalog 49. /. /i'irJtT* sehe

Universitäts - Buchhandlung. Giessen, SOcIanlage 5.

230 S. 8.

Plenkers, U., Untersuchungen zur Überlicfcrnogs-

gcschichte der ältesten lateinischen MöHchsrtgeln. 1.

Die UegelbQcber Benedicts von Aniane. II. Die Regula

S. Benedicti. Manchen, C. IL Beck. XI, 100 S. 8 mit

2 Tafeln in Lichtdruck. Jt 7.

Richter, R, De ratioue codicum Laur. plut. 69,2

et Vatir. 120 in extroma Thuei/didis historiarum

parte. Halle, M. Niemeycr. III und S. 253-344 der

OisserlEitiones Haienses XVI. J(2,A0.
Stürmer, Fr., Die Etymologie im Sprachunter-

richt der höheren Schuten. Halle, Bacbhandlung des

Waisenhauses. 55 S. 8. JC l-

V. Sj bel, U, Christliche Antike. EinfQhruDg in

die altchrisiliche Kunst. I. Einleitendes. KnUikomlf».

Marburg. N. G. Elwert. VIII. 308 S. 8 mit 55 AbbiMuii-

gen und 4 furb. Tafeln. 1
\
geb. in Leinw. A 8,5ü.

I'ni versitilts-Kalcrider, deutscher. 70. Aas-

gabe. Winter-Sem. 1906/07. Herausgegeben von Tli.

Sclirfffr und (j. Zieler. II. Die Universitäten im bc-

iiarlibarteii Auslande. Leipzig, J A. Barth. VII uinl

S. 341.571. JCi. Mit Teil I in einem Leiiiw.-Bd,

Jt 4.80.

V<ti>ritiiortli<'hrr Hvdkkli'ur: l'rot'. \)t. U. I>rnlieiia. Fricdenao.

ANZEIGEN

Verlag der Weidmannschen Buchhandlung: in Berlin.

Soeben erschien:

Denken, Sprechen und Lehren.

II.

Das Kind und das Sprachideal.

Vun

Or. Walter Nausester,

Oberlehrer und rrufe.s.-or.

«r. S." (VII u. 24G S ) Geh. 5 Mk.

Frtlher erncliieii:

I. Die Grauimutik. Gr. 8." ( lIKi S.) IDUI. Geh. 4 .Mk.

ib^r Kros<*, weh-lic KolU im Spridiwort inni in iIit l>i«"h-

tniiti <lii" l'li'siiiii>f'iiiriiieii s|iielvii, wird :ni>u<'L:;int;cn. F<n(iii-ii;iriiiur

wird .d» ;iufscr««s Keun/cirlicii des l»t'>t<>ti .Viisdrnrks. di-s .'>|ir;icli

idf;d>. cixvic'M'u. Nur ilie iiiiii<lrr\vor(igf S|>r;ulh' scidfrlit
s< tiri>'ltnL'r Büi-Ikt und ZiMtmi<;fti sucht i"«»rnuMi ^'idtnul zu iiiarlii-n.

iiinli dii' KindersprarlR! f(>nnt'nann i>t, weil Diclrtir und
."^liiii liwort in ÜMciii WCseii diMii Kinde ii:ili«' vi-rwandt »ind, wird
d:<> Ziinii'ktretfa iUt Furnien im «ilelsten .'^iirachaiir'ilrurk «l.iinit

Itegnimlct, ihtfs v«'ri-"lidt<- Kind<'rs|>r:ndi«' da.s wahre l'i.-jil jdl«".

.\usdrui-ks djirsti'llt. Wenn dn\ Kind in andtT«r llinMiidit a!> d.>

.Miiiiiies N ütt-r l>(.'z«-ichn(rt wrird, so wird es hier «!.» des .Mauni>.>
Lüh ntr aufgofafst.

3=

Srrlo «

bfr 30tikintnnf(b(n :!»u(l)l|antilung

in »rrlin.

^n neurr 'fluftage crfc^icn:

Cefrbiid)

aus

(Suftiiö grcfltaai^ aScrfcn.

(^iii ^ilfdbiit^ fflr ben bfut[d)eii uub

gefdjit^tlicbon Untecridjt Ott ^ö^crcii

4u£i(icniä[)lt unb ringcirittt OOR

Dr. mVm SdietI,

Cl<<rlcbr<r am (Svmitariuin ju il<gU|.

^lUfitc, pcnncljrtc u. bur^grfe^ne Suflajf.

flr. vS". (X u. Jiy 3.) 3n i'cinro ficb. 3 -äH

btr tl^ribmannjitirn ^ui^l^aniiluni

in ^rliiu

Horben crfd)icn:

5;lhttltClt }\\

ijeineB Komaiijcro
uon

I>r. phil. i^cUiir ^crniiann.

flf. {VII u. 141 S.) ge^. 4 W.

VcrLij; der W'tiidmanusLiu u HucIdiaiiilliJUi;, Iterliu S.W. Ürucii vuu Leonhard Siuiiou Nf., Berlin SW.
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28. Mxgug* Berlin, 5. Deaember. xm. N«. 49.

uid Anzeigen: 6, *iu

W. !• aBd•u , Di» B«daiitni* d«rlUWnaK im TBlksr-
tob<o(0.1t«llMr) im

T.BOM, AH«tO«Ud«MM«Mldd«mBOKfak TtKtMd
tnuialation «Ith intNdnetton rad oommentuy (A.
Dörfaig) liJBS

A. Kraemer. Dvlocia <|UiLus>^lniii. >|ui in Attronomicon,
qpM MmUil ftanuitar eM& libro primo oxstuit, «b
BoatauMM Britauwraai vira

AaSollweitEor, Von Raimaros bin \Vre<Ii'. Eino G»-
•dilcbt« il«r Ij«b«ii-Jwa-For»ohun|t iSoltau) .... ÜB

i(BNltw)
A. Merlin, L'Aventin du« raatiqBiM (R. MlbrtaK) 1085

J.Hieole, Un oaUkicne d'oeovm d'artt ooBMfvdw Jk

B<MMil'4vo«MiBpfeMeqtI>elbittAk) UM

XittedM: Mnaenm XIV, I. — Rcvao niimi«inatiqne \, S. —
RivUU di tilologia XXXIV, 2. ~ Zeitsobnft tÜT daa
Gymnasialweaen LX, Uktob«r. — Uitteilnnf^eii ilin

V<;r«iD« (loutacber Ulttclxdiullehror in Nordbohim-n V, 4

— Bot XII, L — Afiwrifiea jouraal ot Arohaeology X, ü IM

MilUflunifen:
H. Drahaim,
l'nge ...

Dia y«rAui«r Ton Iftognmmtu, Diwctotionea .vwl MattIgM QtldgMdMitMthiMlM Warden gvbaua,
«u de Waiilmkaiiaeli« BaaUuuMllaiic, B«riU.8W., Zlam«ntr. H ditfiU» n waUeiu

R«MMisloii«n and AnMlc«ii.

Willt Freib. von Landan, Die Bodeutiing tier

PkOoisiar im Völkerlcbeii. lEx. Oriente lux,

benvtg. TOB U. Wloeklar, Bd. I, tlift4.] Ldp^
1905, FA. PMflSar. US. Broteli. 0,90,

geb. JC 1,30.

Der Verf. führt hier Geaditqftaokte weiter

Ml, die «r bereit« io einw 1901 enehienenen

Schrift (Die PhSnisier; Leipzig, J. CffinrilAi) an-

gedeutet lüitte. Er Htntzt sich, wie er selbst

hervorhebt, in der Hauptsache auf die Forschunga-

ergebnuae H. Wiaeklen, aod baaonders mt Amw
nuammeiifasäeuder Abhaudlnug über die ßedea-

tnog der Phönizier für die Kulttireu des Mittel-

meeres (Zeitachr. fQr Sozialwissensctiaft, Jahrg. 3,

1908) berObrt lieh ihren Zielen neeb die ror-

Uegende Arbeit nahe.

Soweit uuD der Verf. dfirauf ansgolit, iinchzu-

weiseo, wie sieb mit Hilfe von sichereu Ergebuiäseu

der bedentaiunen neueren Entdeckuugeu auf dem
Boden VordenwieBi und Ägyptens, aowie aonst im
Bereiche des östlichen Hittelmeeres bisher duukle

Abschnitte der Landesgeschichte Phönizieos anf-

bdlen lassen, vermag ich ihm mit Anerkennung

sa feigen. Aneh tat ihm gewift reeht ra geben,

wenn er die Eiosehitanng, die d«n Phuuiziern in-

folge einer gewiaaen Einaeitigkeit der antiken

Oberliefemng vielfach zu teil geworden ist, nach

einer Seite hin auf ein bescheideneres Mafs herab-

gesetzt wissen will. Mit seiner Polemik greift er

dabei aUerdinga hier and da nn weit ans. Dafa

die Aoabrettnug der PhSnider nach dem w««^
lieben Mittelmeerc nicht blofH anf die Anlegung

von Handelsfaktoreien zurückzuführen sei, ist doch

auch schon früher vertreten worden, ebenso, dais

BM nieht wohl von dem kleinen PhSniaien nUeiD

angegangen aein kSnne, sondern Znsehnft im
dem Hinterlande empfangen haben werde, — nor

dafs man die Anlässe hierzu in den Verhältnissen

Yorderasiena ni mner betrSditlieh jBngeren, basier

Bberschbarcu Zeit sncheu zu dürfen glanbt«, als

sie der Verf. für seine Annahme im Ange hat.

Desgleichen ist nicht jetzt erst betont worden,

dala die den PhSninem zugefallene gesehiehtlidie

Bedeutung im wesentlichen ans der Lage ihm
Landes zwii^chen den beiden uralten Knlturzentrell

am Euphrat und Nil hervorgegangen ist, und daia

sie Elemente höherer Knltor vielmehr von dort

empfiingan and weitergetragen, ab lelbit erfnnden

haben. Auch ihre Bedeutung als Eroberer nud

Staatengründer ist nicht blol's den .Alten deutlich

gewesen, nicht immer von den Neuereu verkannt

worden.

Das vorhandene Material weist nnn freilieh

anch, all jenen fiberraaebenden Fanden anm Trot>
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Doch weite LBcken auf, nnd zu deren Ansiullung

bat bis nnf weiteres die Verinntuug ihr gutes

Recht. Aber der Verf. vertraut dabei m. E. zu

sehr auf die Beweiskraft von Folgerungen ans der

GegeuQberstellnug von Begriffen, wie Handela-

faktorei nnd Kolonie in dem von ihm mit diesem

Ausdruck verbundenen Siuue, Hegriffeu, die doch

in der Wirklichkeit ihrem Inhalte nach kaum je

rein zur Erscheiuuug gekommen sind. Er operiert

ferner in viel zu weitem Umfange mit Analogie-

schlössen, womit übrigens nicht zugleich gesagt

sein soll, dafs nicht die von ihm heningezogouen

Vergleichnngen manchen interessanten Auablick

eröffneten.

Besonders möchte eine Annahme nicht un-

widersprochen bleiben, die in der Hauptsache doch

nur mit einem vergleichenden Hinweis auf die

arabisch- islamische Völkerwanderung des 7. Jahr-

hunderts n. Chr. gestützt werden kann. Die Be-

deutung, zu der die Westphönizier gelangt seien,

lasse sich — so wird vom Verf. des weiteren

ausgeführt — nur verstehen unter der Voraus-

setzung, dafs der aus der Überlieferung bisher

allein bekannten Ansbreitnug der geschichtlichen,

im engeren Sinne so za benenueuden 'Phönizier'

Dach dem Westen eine Massenwandernng einer

jbneu stammverwandten Berölkeruug dortbin vor-

angegangen sei. Es sei dies eine Flutwelle der

bedeutsamen semitischen Volkerbewegung*) ge-

wesen, die sich etwa von der ersten Hälfte des 3. bis

Kur Mitte des 2. Jahrt^iusends v. Chr. in Vorderasien

vollzogen und unter anderen anch die *Phöuizier'

in das fortan nach ihnen benannte Küstenland

geführt habe. Jene stammverwandte 'puniscbe'

Bevölkerung am westliclieu Mittelmeerbeckeu sei

unu weiterhin von den 'Phöniziern', speziell den

>Sidouiern' (Tyrus-Sidou), in Zeiten, wo besondere

Umstände diesen eine höhere Machtentwicklung

ermöglichten, unterworfen worden, und nach ein-

getretener Lockerung dieses Verhältnisses sei

echlielHlioh Karthagos Macht auf solcher Unterlage

emporgewachsen. Eine in mancher Bezichnug

ähnliche Ansicht hatte einst schon, wenn auch

mit anderen Mitteln, Movers vertreten. Dagegen

spricht nun, um von naheliegenden Einwänden

methodologischer Art hier abzusehen, zunächst

der Umstand, den die greifbaren Reste der Vor-

*] Ks ist (He zweite unter den vier, über die einen

willkuiiinieneii I herblick H. Witii-klcr, Au^7.^l^; an« <ler

viir<lHriisi;ilisclii'ii Cif>cliiilite J-t-ipzim liKK"»;, S. 3f. ^ibt,

ül)n^en> niclit olinc sirli dalioi über ilie liier beliamleltc

Atii;elfg< nlH'it we>etitli<'li lieliiilüHiiicr aiis/.ti<lrü('k« ii.

zeit in voller Übereinstimmung mit der Über-

lieferung bezeugen, dafs die geschichtlichen Phö-

nizier, als sie nach dem Westen kamen, dnroh-

gehcuds stamrofremde, an Kultur unter ihnen

stehende Bevölkernugeu vorfanden. Insbesondere

in Nordafrika erscheineu, soweit wir nur immer

zurückblicken können, westlich vom Niltale blois

Angehörige des libysch -berberischen Stammes.

Der Verf. überschätzt ferner augenscheinlich, selbst

für die Zeit der höchsten Macht Karthagos, die

Menge der phöuizisch-puuischen Bevölkerung des

Westens und die Ansdehnang des von ihr wirk-

lich besetzten Gebiets. Sogar in Nordafrika kommt
unter diesem Gesichtspunkte doch eigentlich uar

die spätere römische Provinz iu ihrem ursprüng-

lichen Umfange iu Betracht, anfserdem höchstens

noch ein schmaler Landstreif an der Südküste

Spaniens. Sonst handelt es sich durchgängig um
einzelne Gemeiuden, nnd diese waren obendrein

in den meisten Gegenden, die dafür in Betracht

kommen, erheblich dünner gesät, als vielfach

angenommen wird. Wie und wann aber jenes

zosammeuhängeude Gebiet vuu beschränktem Um-
fange durch Karthago mit Schwert und Pflug er-

obert worden ist, läfst sich an der Hand der

Überlieferung iu der Hauptsache noch deutlich

erkennen. Und wenn seine Bewohner sich schliefs-

lich als Puuier fühlten und punisch sprachen, so

brauchen wir ihnen immerhin nur zum Teil wirk-

lich phöuizische Abstammung zuzuschreiben, mö-
gen wir die erfahmngsgemäfs stirke Vermebrnug

der Einwanderer in ertragreichen Koloniatländern

noch so sehr in llechuung ziehen. Zu einem be-

trächtlichen Teile waren es doch Nachkommen
der stammfremden ältereu Bevölkerungsachicbk,

die im Laufe der Zeit punüsche Sprache und pn-

iiisches Wesen angenommen hatten. Erinnert sei

endlich daran, dufs sich an den Namen Utica ver-

bindliche Folgerungen doch erst dann werden an-

knüpfen lasten, wenn dessen semitischer Laut-

bestaud wirklich bekannt sein wird, und dafs es

hei seiner Deutung als 'die alte' nicht ohne

wunderliche Gedankengänge abgehen kanu. Auch

nötigt die Bezeichnung 'Neustadt' durchaus nicht

zu der Voraussetzung einer älteren Ortschaft an

oder bei der betreffenden Stelle, sondern kann

dem Orte von seinen Besiedlern ebenso gut im
Hinblick auf die von ihnen verlassene Heimat ge-

geben sein.

Dresden. 0. Meitzer.

ö. Dezember, WOCHENSCHRIFT FÜR KLASSISCHE PHILOLüUlK. 1906. No. 4«.
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0. R. T. BoM, Aristotle De Sensu uinl De iMc-

inoria. Text and Translation witli Introdoctiou

•ad Ooiiiment*ry. Cambridge, at tbe UaiTersiiy

Pmm 1906. IX n. 301 S. 8".

Diese sorj^niltig <Tcnrbeitete Schrift ist eiue

erweitert« Edinborger I. D. Der Verf. bat von

dM fagn Natoralw ganda diaaa beiden warn

Gegemtande Miner Sindi« gemacht, weil in ihnen

mctnpliysische Fragen von hesondornm Iiitpresse

Torkommen. Die Eiuleitang (S. 1—40) haudelt

naeh koner Inhaltsangabe der beiden Stücke von

der Phyaiologie des Aristot im allgeoeiuen (nach

De animn), dunn von der Phjriologie der einael-

uen Sinne und des xo*i'6v ai(t9tiTrqiot\ sowie noch

vuu einigen weiteren, den Gegcuatuud seiner Ar-

beit hetreflbnden Fragen. Dann folgt (8. 42—119)

der Text der beiden Abbandinngen mit neben-

stehender Iborsetznog. Iliiisichtlicli ilcs '["i'xtrs

preiat er emphatisch die üiehUchc Ausgabe der

Parva Natnralia, die ron den lafalreiehen fast

hoffnungslosen Schwierigkeiten des Textes nor

wenige Sli'lleii ülirig gelassen Imhe, an denen eiue

Besserung erforderlich sclieine. Er selbst hat, ob-

gleich aeiu loteresae nicht dns philologiache war,

dar Testgeetaltnng ein eingehendes Stndinm lage-

wandt, »ich aber fast gau?. damit begnOgt, nntar dem
Text die wenigen Stellen zu bozeichuon, an denen

er von dem Biehlacbca Text abgewichen ist. Der

Kommentar (8. 132—390) bietet Wort- und Saeh-

erkläniiigei). In letzterer Bezieliong rahmt der

Verf. das 'monumentale Werk' von (i. Kodier

(U. liodier, Aristote, Trait^ de l'üme, traduit et

asDOte [Texte, tradnetion, notea] 2 Voll Paris

1900)t das ihm aufserordentlicbe Hilfe gewährt

habe. Ks folgen noch drei kurze Anliäi.ge (Tlie

aristoteliuu theory of ligbt, Tbe aristotelian tbeory

«rftimc-perceptioo and List of prinoipal antborities

referred to, ein yarzeiehuis der benutzten Uilfs-

niitiel) and ein griechischer und englischer Index.

Auf Eiuzelfragcn einzugehen wQrde au dieser Stelle

wohl zu weit führen.

Gr. Liehterfelde- Berlin. A. IMriag.

A. Kraemer, De loci« qulbasdam, qni in Astro-

nomirou, quae Manilii fcrunlur esse, libro

primo exsiaot, ab Uousmano, Britaunorum
- riro doctfssimo, nnperrime corrnptis. 47 pg.

8*. Frankfurt a. H., Gebr. Kuauer. 2,50 X
flerrn Houstnans sflnirf-iiiuige Arl»eit iiher

Mauilins bat in den beteiligten Kreisen des Fest-

landes snmal, aber andi des Inselreiehes (vgl.

Bllis Hermathena Vol. III 30) eine Erregung her-

TOigemfen, wie sie seiner Zeit der Horas von V.

1334

Hofman-Perlkamp reranlafste. Man ist unn jetst

der Meinung, dafs hinter dem genialen Sjiürfiun,

mit welchem der Brite Schäden und Unebenheiten

bei Manilins entdeckte, der Wert seiner Besse-

rnngsvorschläge in der Mehreahl zurücklilieb. —
Die vorliegende Schrift weist, wie ihr Titel be-

sagt, eine Anzahl solcher Vorschläge als verfehlt

nach, nnd diesem Urteil kann man fast BberaU

beistimmen. An awei Stellen kann ieh jedoeh

Herrn Kraemer nicht beipflichten. I^b. I 7 haben

die Hss. : nire^que facia ad tnntn ranenda. Wer
diese Messung hier und Hb. I 7(jO nuuiqnam fuUi-

libu» tgetmduH niebt mit Honsman ^ffrauanieo ar>

tifieutt qttod pottea poeta abiecit') duldet, mnfs

ändern. Aber Kniemers Vorschlag: 'faris tu ad

tanta cunenda billige ich nicht, weil dio bei Ma-

nilins reeht haniige Form der Apostrophe nieht

ohne folgenden Vokativ zulässig sein diirfte (richtig

setzte eil) tu Kleingiinthor in I 7!)') ein: 'emeritus

ctifluin et In, Ciaudi magna propago — eine

Naehbildoog des Memmi ehra propago bei Lueres).

— Ferner Hb. I 7.')0: nee mihi clanda est famat
unl'jatn uftwla» jiiol/iot'^ wo Housmau ^nulgata

fnma tittuHta niollior' aciireibt. Herr Kraemer

bietet d^egen: 'fatna tuvlgata uttutU» maUhr
(oder moUiUr)\ Gs ist aber gar niebis sn indem.

Das dem Dichter vorliegende, nnf Posidouins zn-

rnckgeheude Verzeichuis pliv sikalisclier und poeti-

scher äö^at über die Miichstrafse bot ihm zunächst

die Pfaaethonsage — die er wegen des pbysikali-

scheu Hintergrundes einer genaueren Ausführung

würdigte. Aber widerwillig und mit bcil'seniler Ironie

behandelt er die blofs etymologische Siige von der

Jnno-Hileh: solehen Stoffen gegenfiber steigert sieh

bei Manilins wie beim Dichter des Antna die Ab-
neigung ius Groteske (man denke an ein ructanlnnque

pairetn naloa u. a. m. aus den Prooemieu zu üb. 11

u. III) hier also — leider mufs ieh aneh diesen

alten abgebrauchten Stoff, diesen noch
kind lielieren Ladenhüter der Mythologie

erwähnen. Famae uetiutu« ist nicht kühner als

faindtt» siTor, und Lncan ahmt unsere Stelle naeh

IV 658: hin» eeut Mdmt enslM famMa itshMto«.

Übrigens verhilft nns die Polemik gegen Honsman

zu den wertvollen Zusammenstellungeu über Wort-

wicderbolnngeu (20J, über die Anffaitsung des

Hanoibai nnd Hasdmbal hvi den Diebtem (29X
des Papirins bei den Historikern (15 ff.), denen

sich ein .Vuhaug Ober die Vergötterung der Impe-

ratoren anschlitilst.

Hannover. Breiter.

&. Dezember. WOCHENSCHRIFT Füll KLASSISCHE PHUiOLOOUS. 1906. No. 46.
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A. Merlin, L'Aventin dans rant iquit6. Biblio-

ib^ae des ^ies franfaises 97. 1906. 477 S. 8".

1 Tafd.

Merlins Bn«h iit «in« sehr Tollständige, höchst

gewissenhaft gearbeitete Monograpbit« über den

Aventin voo den ältesten Zeiten bis ins sechste

naefaebraliliehe JfthrbnDtbrt. Der VwfiMtw intern

essiert sich gleicbnXAag ftr Topographie, politische

uad llandelsgeschichte, gesellschaftlioho Verhält-

nine, Keligionsgeschiobte, uud arbeitet »eiue Kenut-

nisae auf allen diesen Gebieten TorzOglich laeamnieD.

Vui neuere Forachnng wird stets eingehend berück-

sichtigt. jorlB Frii'^e dii> einmal aufgeworfen ist

erfährt geduldige and ausfübrliobe Bebaadluog.

Die DispoeltbD bleibt itDiner klar, und treiitt man
öfter den Faden verliert, lo liegt dai an der

Miinnigfaltigkeit des Inhalt>-, der gleichniäfsigen

Ausführlichkeit, der vielleicht manchmal etwas

Terschwenderisoben Gelehrsanakait. Gestützt auf

reiebee eieberee Wiaseu ennitielt Merlin avch gern

einmal Dinge, die man nicht er&bren kann und

gestattet sich etymologische Zerstreuungen —
jedes gute Haus bat eben sein Gespenst.

Den Inhalt braucht man nicht tebr anafBhrliob

anzugeben: alle Frajrcn, die in den oben um-

BC'hriolieneu Interesseukreis fallen, werden be-

handelt. Der erste Abschnitt reicht bis ins fünft«

Jahrbandert (nebenbei gesagt von der Tertüneit

ab); bis dahin war der Areutin locker bewaldet

nnd von Hirten und Bauern schwach bewohot, wie

80 mancher Hügel vor den Toren einer italieoischeo

Stadt; es gab wenige Kulte, ohne örtliche Bigen-

tBmlicbketc Mit der Mitte de« fllnften Jahr-

hunderts wird der Berg Wohnort der Kaaflente,

die auf dem Tiber Handel trieben, nnd in dem
Muise aU iiüui erst das italische, dann das orien-

taKsehe Geecb&fi an aieh rift, wochi die Haebt

dieser Menschen kla>He, vermehrte sich die Zahl

der fremden Kulte und Tempel, wurden die Ver-

kcbrseinrichtnngeu besser und solider.

Die allmihltehe Ansbreitung des Handels naeb

CSampaoient fitmrieo, Hassalia, später Grofs-

griecheuland und Kleiuasien zeigt Merlin eingehend

an der £utwickelung der Kulte; sehr hübsch ist

ancb seine Charakteristik der Bevölkerung des

'Quartier*, des Terkommenen desperaten Hafbn-

gesindels nnd der ücharfcu entschlossenen Groiä»

kaufieute jener Zeit, als die Rütner dank der per-

sönlichen Cberiegculieit jedes Einzehieu Alles in

der Welt WQusehens^erte an sieh nahmen. Unter

den Kaisern wird der Aveutin stiller und ror-

nehmer, — der Handel ging wohl nach Trastevere

'— Qud am tlude dos Altertums loben in fast ver-

lassenen Palästen fromme Dameo der grofwa

Geschlechter.

Ans der FBlle diesee in seiner Art absehlisGM-

den Buches Einzelheiten kritisieren za wolleiu

wäre ungerecht und irreführend; es wird ^hn 'z

der Wissenschaft so gut gearbeitet. .\ber am

darf nicht anteriaeaen anf eine metiioliiAe

Schwäche biusaweiaeu, die macht, dafs ebeo du

Buch doch nicht wirklich absch!ief«eiid ist: Au

Fehleu von Kenutnissen und Urteil io arciiio-

logischen Fragen. Die 'serviauische* Befsstigm^

des Hilgeb wird in mner Weise beaehriebsa, At

zeigt, dafs Merlin mit antiker Architektur nnua«

gehn gar nicht gewöhnt ist, Richters viel rn hche

Datierung io das vierte Jahrhundert uui)t>9(bcs

Sl>ernommen; die Qnadermanern voter 8a. Hsm
in Cosmedin werden für sehr alt erklärt — sie nod

frühestens hellenistisch — , von dem Tempel der

Ceres gesagt, er habe eine Mischung etruakitcbv

nnd hellenMeher BanfiNnnen gezeigt, ein Amdraik,

der ergibt, dafs Merlin die Grundfragen der itili-

scheu Kunstgeschichte fremd sind. Dieser Ail-

fassuug der Altertumswissenschaft cuUprecbend

enthält das Bnch nnr dnen gans sefaematiidMs

Übersichtsplan, kein Bild des HQgels, keioerlä

Pläne der gefundenen Baureate, fehlt also ein sfLr

wichtiger Teil der vorhaudenen Tatsachen, blo&

weil sie nicht literarischer Natur sind. Und wu

wird dabei in dem Buebe nicht Allee bespndns!

So haben Beeker nnd Jordan gearbeitet, aber seit

ihrer Zeit ist die Archäologie doch soweit »iii-

gebildet worden, dafs muu sie uiclit mehr igocr

rieren darf. X. IMIrtck.

Jules Nicole, Uii catalocue d'oeuvres d'art, ros-

serveos ä Koine ü l'^poqae imperiale. 19Ut.

34 & 8«. 1 Tafel.

Ein Stack Papyrus trägt auf der Rüekssüs &
sehr ver^tümniplte lateinische Mcschreibnng einer

.>tadtrömiscben Kunstsammlung etwa aus demAo«

fauge des dritten Jahrhunderts. In der nin%K
Reihenfolge, in der sie standen, werden aufgeiählt:

Porträtstatuon eines damals lebenden luücbti^'eu

Mannes und eines kaiserlicheu Prinzen, griecbiicbe

Bilder, klassische und hellenistische Statnes sid

Belieft. Die einseinen Gegenatlnde sind in Akkn*

satir angef&hrt, dabei steht öfters der Künstler-

name im Genitiv; einigemal finden sich inbaltlici;«

Erläuterungen oder Auskunft darüber, wie du

Kunstwerk nach Rom gekodinrnn isi Jedcablb

bandelt es sich um eine der wertvollsten Samoi'

lunjren der Kaiserzeit; sie enthielt den Herakles de»

I Giykou, den einen Dioscnreu aus Tiou, eine Ststne
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der Freiheit vou Daipbruu, dea Jupiter faospitiilia

dee PafiylM ww. Der Ort der Anfbewabrung
'Waren nallaiehi die CaraoallatbemwD. Bei dem
Bchlechteo Ziist;iii(l des Textes wird es noch sehr

iel Arbeit uod glückliche EiufUlle braucheu, bis

das Fragment goos aasgeoützt werden kann. Es

reisk deQ AppeUt in hohem Hafte, aber ohne ihn

eigentlidk cn befriedigen. B. Belbrtek.

Bnrin Prenichen, Antilegomena. Din Rt ?tf^ der

aaberkauüiiisclieii Evangelien aud urclirisdicheu

ÜberliefernngeD. Zweite, umgearbeitete and er-

weiterte Auflage. Giefsen 1905, Alfred TOpetnaaD.
Vlll. 216 S. S'*. 4,40 Ji.

Bei dem lebhaften Intereeee, welehea aneb

Nichttheologeu der neostamentlioben Kritik nnd

<lcr Kntwickluug des apostolischen Zeitalters zu-

weuden, war es besonderti erwünscht, dafs anch

die den kanonisohen Schriften des N. T. ent-

»preehenden Apokryphen genmimett nnd weiteren

Kreisen znganglieh gemacht worden. Wie Kantzsch

durch die I bcrsetziiDg der Apokryphen und Pseud-

epigraphen des Alteu ieatuiimut.-' weitere Kreise

trefllieh in jene Epoehe eingefShrt bat, welche

von auräerordeittlicher Wichtigkeit für die uea-

testiunentliche Zeitgeschiohte ist, so hatte Preu-

schea durch seine 1901 lierausgegebeueu Autilego-

meoa nnd die beigefQgte Übereetrang dieeer Reste

der ultcbriütiichen Erangelienliteratar ein sehr

erwünschtes Hilfsmittel geboten, welches auch

dem Nicbtfachmanu . ein besseres Eiodriogen in

das Nene Testament selbnt ermöglichte.

Wie whr Plreneohens Arbeit einem BedBrfinis

entsprach, zeigt der Umstand, dafs schon jetzt

eine 2. Auflage notwendig geworden ist, trotzdem

inzwiseben Heuoeckes 'Neutestameutlicbe Apo-

kryphen* ersehienen sind.

lu der Tat besitzen die Autil<>gomeua auch

neben dem pröfseren Werke ihren eigentüinliehen

Wert, uanieutlich iudetu auch unbedeutendere

Fragmente {%. T. mit BerBeknebtignug syrischer

Qod armenischer Texte) mitanfgenommen sind,

vor allem aber durch die Abüclmitte über die

ETangelieacitate bei Justin und bei Celsus, über

die Fragmente des Papiaa nnd dei Hegesippos und

die 'ßrasbyter* bei Irenaens.

Die 2. Auflige enthält nicht unwesentliche Er-

günzuiigen: XXVII Abschnitte (statt der XVII l H-

lil Abschnitte der 1. Auflage). So n. a. auch

manehe der in Oxyffayneboe nenentdeokten Logia

Jesu (S. 22—26), mehrere Agrapha (40 solche

'herrenlose' Herreu worte statt der 21 «lor 1. Aufl.),

die Citate der sjrischcu iJiduskulia uud der vou

C. Schmidt besprochene koptische Auferstehungs-

bericht

Manehe Ungenmigkeitefi der 1. Anfinge sind

verbessert. Man vergleiebe s. B. S. 124' (dann

sollte also seine (Jehurt sein) und R. KU ^ (indem

er sagte, dal's er dann iür die Meuscheu geboren

sem solle), oder 8. 1*27 ' (was sebwaeh ist bei den

Menschen, ist stark bei Gott Luc. 18, 27), wofür

richtiger S. 16ö - steht, was unmöglich ist bei den

Menschen, ist möglich bei Gott. — Mit Recht

wird jetzt 8. 51 za Justin de reenrr. 9 p. 47 Holl.

(Citat 80) nur auf Matth. 28, 17 nnd Lue. 24, 39 f.

hingewiesen, nicht mehr auf Joh. 21, 4 f., was in

der 1. Aufl. S. 87 gleichfalls als Quelle heran-

gezogen war. Aneh die Benehnng von (Stii 89
(dial. 97, 324 C) anf Job. 19, 24 nnd Joh. 20, SS
ist recht unsicher und hätte als solche gekenn-

zeichnet werden sollen. Dieser Tatbestand ist

nämlich sehr wesentlich. Kommen diese Stelle

nnd die gaai nnsiehere Besaehnng Ton ApnL
n 6, 44 D auf Job. 1, 1 in Wegfall, so kann
Justin nicht das 4. Evangelium, Honderu nur

eine Quelle desselben beuutzi haben. Apul. 1, 61

(Citat 57), welobee allmn noob mit dem Johannee-

ovangelium nahe verwandt ist, hat in dem Niko-

demusgejirüch uy juij dvnyfi'Vf^^riXe, was sicherlich

dem ursprünglichen 6iuu der Erzählung entspricht.

Bei Job. 3, 8 steht dagegen Up ft^ ttg ysyt^d^

ixvoi!}tv, was mit Rücksicht auf 3, 13 (*al oi'dÜS

üraß^ßtjxti' fli TÖv otQavöy ft ,u)j d sx loi oiQn-

fov xaiaßäi) uud auf 3, 31 (ö äyuy^fv iq-/udfttyo<i

indim ndptttp itntv ygl. ancb 8, 23) jedenlüls

dem Evangelisten angehört.

Darauf, dals in PreuscheiiH Antilegomena 'so

ziemlich alle aufserkaDouischeu 8tofl'e beisa,mmeu

stebeu, auf die man sich bei jeder eingehenderen

Besehiftignng mit Fragen dea Lehnni «nd dar

Lehre Jesu gewiesen sieht' (vgl. Holtzmann, Protest.

Monatshefte X Heft 5 S. 191»), beruht die Bedeu-

tung derselben gerade jetzt, 'da die Schraukou

zwiseben kniuwiseher nnd apokryphw Literatur

gefallen sind' uud das Interesse für eine Wlisen-

schnftliche Erkenntnis des Urchristeutami ein all-

gemeineres geworden ist.

Zabern. Mteti.

1

Von Befmarns zu Wred4. Etoe Gesehiehte der

Lcbeu-Jesu-Forschung von Albert Schweitzer, Lic.

tlieol., Dr. phil., Privaldozcnt an der evan^. theol.

Fttkuliiit zu Strafsburg. XII, 418».»". Tübingen

1906, J. C. Ii. Molir (Paul Sicbeck). H J{.

Eil! bedeutendes Buch, dessen Lektüre nicht

i nur dem Theologen, sondern auch dem üistoriker
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uud dein Philologen, welcher sich für die Geschichte

der wnseiiwhafiUMhen Foraehnug der Neasrnt ioier»

essiert, warm auzuempfehlen ist.

In der Tat ist die Gei.stesarbeit, welche die

deutsche Theologie des letzteu Jahrhunderts ver-

riebttt bat, bawDDdemiwert. Was aie bei Er-

forsohuDg des Lebens Jesu geschaflfen hat, ist *{ür

das religiöse Denken der Zukunft !:^'ruiiillegeud uud

verbiadlich' gewurden. lu der Duguieugeschichte

legte die tbeologische Foracbong klar, wie die

Ideen Jem, die doreh den grieehieelieD Geist um-
gestaltet wordeu sind, uus etwai fremdes werden

inulsten. 'Hoher an elementarem Wert steht die

Geschichte der Erforschung des Lebens Jesu.'

Eiveo rorfareffliehen Überbliok Aber dieae

Geistesarbeit der letzt, u 150 Jahre gibt Schweitzers

liuch. Ks ist klar und lebendig geschrieben, mit

gründlicher Keuutiiis der i'roblume uud mit scharfer

Kritik dar eiosebieu wiaseneebaftlioheb PenSaHeh-

keiteu und ihrer Leistungen.

Mit den Vorzögen vou Schweitzers Darstellniig

siud einige Fehler eug verknöpft. Dieselbe ist

reieh an bildlicben AuedrSckeu und an blendenden

Autithesen. Beides ffir das Yerstäadnis oft sehr

erfreulich, ja erforderlich; beides aber verleitet

den Verfasser zu L bcrtreibaogeD, ja wobl auch

SU Bcbiefen Uiteileo.

Es liegt s. B. etwas Wabres in der Behanptnng

8. 9« dafs vielfältig bei der maugelbaften Über-

lieferung 'an die Stelle der historischen Forschung

dos historische Experiment getreten sei'. Aber

wenn dadarek der Glanbe erweckt werden soll,

dafs der Gang durch die Forschong dee Lebens

JosTi hauptsächlich eine Hetraclitung von Kxpcri-

Dieuteu und Eiufälieu sei, so würde das docii selbst

dem Urteile des skeptisohen Yerfessers nicht ganz

entsprecbeo uud w.äre entschieden verkehrt.

Oder um eine der sachlicli l)edeut*ainsteu Krngeu

SU berühren: wenn moderne Theologen Jesus sich

als Messias fSblen lassen, nnd üe na^ Sebweitaer

*doeh sein Leben so sebildem, daft er nimnals

wirklich als Messias aufgetreteu sein könne' 18. 7),

80 ist auch dieser Vorwurf mehr sclieiubur, als

sachlich bedeutsam. Er wäre nur dann beachtens-

wert, wenn der so vieldentige Begriff des Messiaa

eine bestimmte Gröfse gewesen wäre. Gerade was

Jesus in den Mcssinsbegrif! hineingelegt bat, wie

er ihn gedeutet, ja z. T. umgedeutet nnd vertieft

hat (man denke an das irA^|i(«oiB» Matth. 5, 17!),

ist von Wert.

Schweitzer sagt einmal — in Hezug auf [{ei-

marus und Wrcde mit Hecht — : 'uicht die ver-

nSnftigen, jedes Detail des Textes gewissenhaft

einwebenden Darstellungen haben die ForMhssi

Torwlrts gebracht, sondern gerade dk bissmi,

mit den Texten gewalttätig verfiüirendeo Werke'

(H. ii). Ganz alijiemein genommen, wird anci

dieses zu einer Verkehrtheit. Schweitzer sclU

ist allerdings der Gefahr nicht entgangen, &md
etwas bizarren Urteil auch ffir seine Panos n
grolso Bedeutuug beigelegt zu ha1>e!i.

lu XX Abscbuitteu gibt Schweitzer eiu Bi^ii

von den verschiedenen Stufen der Eutwickeloog

dieser Forsehnngen. Sie schildern nieht ftboiH

erfreuliche Phasen, Natürlich bedeuten, nach in

Aufsehn erregenden Versuchen vou Lessiug-Rei-

marus, uach den epochemachenden Werken m
David Friedrieb Stranfk (YII-IX 8.67-119)^

nnd Bruno Bauer (XT S. 1:^—159), nameotiich

die modernen historisch-kritischen Darstelinngw

des Lebens Jesu (221—291) einen bedeoteodis

Fortsehritt. Sie sind gebnbrend Ton SohweilKf

gewürdigt worden. Nachdem hierbei zaerst di^

älteren 'liberalen' Leben-Jesu von Sclieukcl. Weii-

säoker, Keim, Hase, Bejrscblag, Beruhard WeiJi

Revne paseiert haben, verweilt Sehwettier nii

Recht aasf&hrlieb bei der esdiatologiseben Frsge

und bei dem damit zusammeobftogendcn Me^sii-

problem. Als Vertreter der 'konsequeuten Skep-

tiker' weist Schweitzer mit scharfer Dialektik die

SchwiUlhen einer jeden Poeition nach, was beider

Ltickenhaftigki :t dus Materials, welches oos Msnsi

und die beiden auderu Synoptiker bieten, meiit

aüerdiuga nicht schwer ist. Doch führt dieset

Terihhren aneh an maneben nngereehtsi Ab-

weisuugeu sehr beachtenswerter Ergebui-ise. Deno

bei der Fpststdlimg der Motive bedeatenil*r

Männer, zumal der iieligiousstifter, läfst sich doch

stets ntir bis so einer gewissen Wahnefawotisiitcit

gelangen. Und dann, bei dem Bestreben, die Ter-

sehicdeuen Stüiidjniuktt' reinlich zu scheideu niil

pointiert gegenüber zu stellen, kann nur zu leiel>'

übersehen werden, dafs eine Xombinatioa smi«

Tmrsehiedener Standpunkte In der Seele ESn»

Mannes, zumal zu verschiedenen Zeiteu sein«

Lebens und in verschiedener Lebenslage, wüf

wohl möglich ist.

Das lebrt gerade Sehweiteen treffliebs D»-

Stellung des Problems des Menacbensohns! 267—

•2f)0). Ist damit das aramäische Nw-; T = SoIb

des Menschen = Mensch gemeint, oder der Ussid

7, 8 erwibnte himmlisehe Menschensobn? UsJ

ist dieser letsterc eine gegenwärtig -historiseli'

Urid-e gewesen oder eine Zukuuftsphantasie'/ D»*

war eiuu der Hauptfragen, welche die Lebea-JeiD*

Forschnag beschäftigt bat. B^'fflidi libt «h
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ila<4 iilles sehr schSa scheiden nnd jede einzelne

ADDabme als nngcuügeuil hinatolleo. Wer aber,

wie Sehwmtnr riehtig erkunt hat (8. 380), dalii

Jesns mit dieser Bezeiclmuug 'seine MesaiauitSt

niclit verhnllt' liahi', sondern dafs er diimit 'in

der eiosig niügliclieu Weise von Miuer Würde als

OD tehiar Zoknoft gesprocbea bftbe*, d«r«>llte

doch nicht lengnen, dafs Jesus damit aneK ichou
bei sfiiien [vebzeiteii einen Abglunz znkiiuftiger

Herrlichkeit auf seine Persou habe fallen lassen.

Überbaopt tritt am mvwhoUaiiifera mid auf*

driDgüdiatw d«r snbjaktife Stondpanlrt das Tw'
fassers in dem letzten grofaSD Abaabaitt hervor

(XIX: Der konsetjuente .Skeptizismus nnd die kon-

sequente Eachatologie S. '621—'6di>). An Deutlich-

keit ISbt ar nebta an wflnmbeo flbrig. Hit Siagea-

zuversicht verkündet Schwi ltzcr liier das Ergebnis:

'"Wer Wredes Bach dnrclilie-*t, liat den klaren Ein-

drack, hier wird kein Pardon gegeben. Wer die

BkisM daa Haaaiaagehmmniasea darebgebt, mvft

snr Eionoht kommen, dafs zwischen dem modern-

historischen nnd dem eschatologischeii Lehen-.Tesu

keine Vormittelaug existiert. Der koosequcute

Sk^itiiiamoa vad die konaaqnenta EMbatologie in

ihrer VereiDignag klNuiaD die modama Gaaebicbts-

theologie zerstören oder von ihr zerstört werden.

Aber eine Sjntbeäe mit ihr eingehen und
dieselbe fordern, könoen sie nicht, ebenso-

wanig wie aia tob ihr gefördert Warden kSnnenr

Und nnn geht Schweitzer darauf ans, diese

skeptische nnd doch apokalyptische Auffassung,

wie sie Wrede und er selbst vertreten, der Welt

gUwbbaft za. maoben.

Dieia AnsfBhruDgen sind gcwifs lesenswert.

Sie sind geistreich komponiert, bieten in der

Negation manche treffende Gesichtspunkte und

aind tot allem tob der Obeneeagnng eines Hannes

getragen, der seiner Sache gewifs zu sein gianbt.

Gehören Sie aber in eine historische Dar-

legung der Leben-Jesu-Forschung von üei-

mama bia Wrede?
Sie abd weder to objektiT gehalten noeb so

Qbentengend,dar9 glaubhaft gemacht wonlen könnte,

dafs dieselben eine Epoche oder einen gewissen

Abschlufs der Forschnngsarbeit bezeichneten.

Unter denen, walaha neb nnbefaogen dem Zauber

dar lynoptisobeu Evangelien hingeben, werden

gewiia nicht viele sein, die glauben, dafs ein be-

friedigendes Scblul'surteil abgegeben ist, wenn z. ii.

erklärt wird, ^Tanfe and Abendmahl aeian tob

Anfang an eschatologiaoba Sakramente in der etoha-

tologischen Bewegung gewesen, die sich dann als

Christentum vom Judcutuni losgelöst habe' (S. 377)!

Merkwürdig, wie eine Theorie, die alle gute

historische Tradition dialektisch eliminiert, bei den

anerkannt nnglanbwBrdigiten Beriehten (wie es

die kleine Apokalypse Marc. 1 8, 4 f. , die Yer-

kliirungsgeschichte Marc. 9, 2 f., die Speisungs-

wunder oder gar die Apokalypse Johannes und

das apftte TattfjgebotHattb. 38, 19 sind) bewandernd

stehen bleibt!

Und damit komme ich auf die Hauittpunkto,

in denen ich von dem Verfasser prinzipiell abweiche.

Sebweitser hat gewift Beebt, wenn er eine

Bakonstmktion der Labenasebioksale Jesn aof

Grnud der gewonnenen kritischen Ergebnisse für

uuuiüglic!i ansieht (S. ädÖ). Auch mag mau ihm

zugestehen, dafs es selbst über die geistige £nt-

wiekelnog Jera nnd fiber daa Sdbatbewnfttsain

Jesu kehie unanfechtbaren Resultate gibt.

Hat sich damit aber anch die Unmöglichkeit

ergeben, die Lehre Jesu, sein religiöses Leben
nnd seme religiöse Pers9nltehkeit an eiCuaan?

Es ist einer der Hauptfehler der 'modernsten'

kritischen Tlieologen, dar-: sie diese beiden Dinge

nicht auseinander gehalten haben. Denn darQber

sollte kein Zweifel beatehen, da(a in Bezug auf die

Erforschung des arsprüugliohen Ohristeo»

t n m «I
, der e i g c n 1 1 iehen Lehre Jesn genOgendea

Material vorliegt.

'Von den verschiedensten Seiten ans (so flhxte

iah in mmnom nanesten Bnoba *Daa Fortleben dea

Heidentums in der altchristlichen Kirche' S. 13

ans) ist man dieser Aufgabe näher getreten nnd

hat sie zu lösen gesucht. Die Versuche konnten

gelingen, da die bistoriaeh wertToUan Qoellen inr

Bestimmnng der Lehre Jesn als solehe festgestellt

waren, und sie mufsteu geliugeu, wenn eben von

allen späteren Zusätzen und konfessionellen Vor-

eingenommenheiten Abstand genommen wnrde.*

Gerade einer der Führer iki wissenschaftlichen

Theologie, v. Soden, lirit das Gleiche in seiner

'Ürchristlichen Literaturgeschichte' (1905) S. 76

/bestimmt genug ausgesprooben. *Dnfs nns', sagt

er, 'in den beiden Urevangdian, der SfKraebMimm-

liii'.;^ des Matthäus (bez. Luc. c. fi; c. 10— 18 1 xmd den

Erzälilungsgruppen bei Markus, geschichtliches

Material allerersten Banges aufbewahrt ist,

beweaat dar Umstand, dalä in beiden ohne jede

Spur von Bekanntschaft*) twischen ihnen, die

Omrisae der Gestalt nnd des Lebens, der Leit»

*) Die wenigen Verse, welche im Marcusevangeliuin

«US der Spradhsamraluog entnommen sind, sind erst

vom irt/.ton rtej<rb<-iter hlnzngefQgt. Vgl. Wendling,

Ür-Marcu» (ItWö; S. 22.
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gedankea and der Stil der Rede dessen, den sie

mit voller Zarückbaltoug aller eigeueu Gedanken

und Empfindungen allein bezeugen wollen, genau

dieselben sind, und beidemal« das Erzählte von

den Anscbauuugeu, Begriffen und luteresseu, die

nns die Qbrige arcbriätlicbe Literatur iu mannig-

faltiger Abtönung aus den christtiebcn Gemeinden

bozengt, in wundersamer Origiualitüt und Kraft

sich abbebt. Schlichter aber, anmittelbarer,

anschaulicher, überzeugender als es hier

geschehen ist, ist der Menschheit aus dem Leben

eines der Grofsen ihrer Ge«ehichte nie erzählt

worden.'

Es braucht an dieser Stelle nicht hervorgehoben

zn werden, dais ja auch die Lohreu des Paulus,

soweit sie sich auf das praktische Christentum

bezogen oder die Grundlage von Jesn Aaschau-

TiDgen betreffen, trotz persönlicher üubekannt-

schaft merkwürdig mit diesen synoptischen Be-

richten übereinstimmen.

Wenn das aber richtig ist, so kann es auch

mit der Glanbwürdigkeit der wichtigsten Etuzel-

heiten, welche uns über Jesn Eutwickelnng und

Lebenswerk mitgeteilt sind, nicht so ganz ver-

zweifelt stehen, wie uns die 'modernsten' Auf-

fassungen über da3 Leben Jesu von Kalthoff,

V. Hartmauu, Kirchbach, Wrede und Schweitzer

glanben machen wollen. Dann wird dieses 'Irre-

werden au dem historischen Jesus' (S. VIII) nicht

der definitive Abschlufs 'der gröfsten Tat der

deutschen Theologie' sein, als welche Schweitzer

treffend die Erforschaug des Lebens Jesu hinstellt.

Man gestatte hierüber dem Referenten noch

ein kurzes Scblufswort.

Das 'Irrewerden an dem historischen Jesus'

bernht erstlich auf der falschen Annahme, dafs

in Jesn Verkündigung die Parusie — die ja nie

eingetreten ist — der treibeude Faktor gewesen

ist, so wie anf der nicht minder verkehrten Theorie,

dafs die Cberlieferuug, in welcher Jcsns als lei-

dender Messias hingestellt wird, völlig unhistorisch

sein müsse.

Sehr dankenswert war es, dals Johannes Weifs

anf die Bedeutung der Zukunftshoffnungen für die

Zeit von Jesu Wirksamkeit hingewiesen bat. Gerade

hier aber hat man nich bei Jesu selbst von

allen l 'bertreibnngen fern zu halten. Denn hier

hat Harnack dos lösende uud erlösende Wort

gesprochen (Das Wesen des Christentums, S. 3i>).

üaruuck, der mit Recht davor warnt, Jesu Predigt

ihre 'eingeborene Art uud Farbe' zu nehmen, be-

tont doch auf> entüclijedcnste: 'wer wissen will,

was das Reich Gottes und das Kommen dieses

Reiches in der Verkündigung Jean bedeute, der

roufs seine Gleichnisse lesen und überdenken'.

'Jene Vorstellung von dem Gottesreich und dem

Teufelsreich und von dem zukünftigen letzten

Kampf: 'diese Vorstellung teilte Jesus einfach

mit seineu Zeitgenossen. Er hat sie nicht herauf-

geftihrt, sondern er ist in ihr grofs geworden nnd

hat sie beibehalten. Die andere Anschauung aber,

dafs das Reich Gottes nicht mit ünfserlichen

Geberden kommt, dafs ea schon da sei, sie war

sein wirkliches Eigentum.'

Selbst die Idee des leidenden Messias ist

nicht eine solche, welche durch eine oberflächliche

Skepsis hätte abgetan werden sollen. Jeder grofse

Mann knüpft an volkstümliche Vorstellungen an

und sucht das Neue, das er bieten will, aus ihnen

hervorgehen nnd herauswachsen zu lassen. Wie
Jesus da.s Ritualgesotz abgetan, indem er die 'Er-

füllung des Gesetzes' aus den Worten der

Schrift (Matth. 5, 17; 5, 20;) gab: so hat er anch

die messianischen Hoffnungen erfüllen wollen, in-

dem er sie umgestaltete, vertiefte, vergeistigte.

Schweitzer hätte nicht mit WVede, dessen grofse

relative Bedeutung nnch Ref. anerkennt, aufhören

sollen, sondern mit verschiedenen anderen W:
Wernle, Wellhausen, Wendling, d. h. mit allen

jenen, welche in sorgfaltiger Nachprüfung der Ent-

stehung des Marcusevangelinms doch manches

Positive und Feststehende herausgefunden haben.

Namentlich ist auch von Sodeus Tätigkeit durch

Schweitzer zu wenig gewürdigt worden.

Hunderte von Fragen über das Leben Jesu

werden ungelöst bleiben. Aber über die Grund-

lagen seiner Wirksamkeit und über alles Wesent-

liche seiner Lehre hat die deutsche Forschung der

Aufklärungszeit und der geschichtlichen Theologie

so viel gesicherte Ergebnisse zn Tage gefordert,

dafa es dem denkenden Christen genügen nnd anch

der kirchlichen Gemeinde der Jetztzeit noch sehr

vieles bieten kann, wa.s ihr religiöses Leben, ohne

CS in die enge Weltanschauung früherer Jahr-

hunderte zu zwängen, neu beleben uud auf ewige

und erhabene Ziele hinweisen kann.

Schweitzers Schlufsresultat lautet: 'Der histo-

rische Jesns wird unserer Zeit ein Fremdling oder

Rätsel sein.' Eine solche Baukerotterklürnog

werden sich die Historiker nicht gefallen lassen,

welche täglich bestrebt sind, sich in das geistige

Leben nnd in die persönlichen Ideen bedeutender

Männer früherer E2>oclien zu vertiefen, und aus

ihren Urteilen auch noch für die Jetztzeit Er-

sprielüliches herauszufiudeu wissen.

Es wird glücklicher Weise noch viele gescbicht-
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lieh urteilende Männer geben, welche - olme an

allen einaoloeü Gedanken Jesa lu haften — doch

dasjenige — und swar getondort — in wibUMn
wiMeo, wit er Ar seine Zeit and waa er Ar aUe

Zeiten gewesen ist.

Dieae Lehre werden wir auH BobweiUera vor-

trafffiehan Abrilä der theologtsoben Fortohnug daa

latsien Jnhrliaaderts mit iiinansnehmen. Die tem-
peramentvolle nnd allen subjektive AnfTassang des

Verfassers, durcli welche ein pessimistisches nud

damit historisch ungerechtfertigtes Aburteilen biu-

dnrohUingt, aoU nna nieht blenden, aaderacieiis

•bar anch nicht blind machen gegen die Tonflge
aeioer trefflichen Arbeit

Zabern. Soltan.

Auszüge aus Zeltscliririen.

Mnaeam (Hsandblad Toor Philologie en Geschiedeuis)

XIV, 1.

8. 32 f. W. Vollgraff, Aatgrabaogeu ia Argos.

Die Anasrabnagen daaerten von 10. Jnni bl« 1. 8ep-
temhor und erstreckten sieb auf die Unif^ebuiig des

Marktplatzes. Der ÄpoUotempel und die byzantini-

sche Kirche sind verzeichnet; aiitor der Kirche aas

der Zeit Justinians lie^'fii die Fundamente einer noch

Altereu. Au der Larissa ist eine römische Wasser-

leitnng festgestellt, zu welcher zwei Staubecken in

«iaem Baeluteiubau gehörten. Das Standbild des £r-

baaen ist TOrgefonden worden. Eine frftnkiscbe

Festung auf der Larissa, die dem 1.3. Jabrliundert

angebArt, aorde im 15. Jahrboudert von den Vene-

tianera in tSn Kastell Torwandelt. Ein Tmpel am
Markte wurde aussjegraben ; seine Calla«Wai'il stulit

noch, ihn umgeben Hunderte von B15ekea der Aruiii-

trave, Kronleistea, Trigljphen and Hetopw. Vater
den Inschriften befindet sich ein Vertrag zwischen

Knossos und Tylissos aus dem 5. Jahrhundert und
ein Brief Agrippas an den Rat vou Aifot; aadere
Inschriften ergeben die UnterabteilnDgen (mycfaaekiiac
und (f(iäfQ(u) der argiviscbeu Pbyleu.

Revno nnmiamatiqaa 4* Serie. X.Band. S. Tri*

iiiesire 1906.

S. 349. K. Jameson, LVuvre de Tbeodote a

dazom&ne. Tafel JL Die Tetradracbinen von Clazo-

tneaae mit der Kflnstlersignatur des Theodotos

werden zusammengcfttcllt, ihr Stil und ihre zeilliche

Abfolge besprochen. — S..2&3. Jean de Foville,
Lea ftataeB de Ein k Platto d*aprts las monnaies.

Auf den 386— 372 v. C. geprägten Münzen von

Plat&ä erecbeiut ein nach der Herastatue des Kslli-

machoB kopierter Kopf von vom, avf aolebao nach
335 ein seitlich gewandter Kopf, den Vf fQr Kopie

nach der Ucra Tcleia des Praxiteles erklärt. —
8. 262. R- Mowat, D'une coUectiou g^n^rale per-

manente de monnaies contreroarqu^cs. Taf. XL Not-

wendigkeit und Nutzen einer Sammlung von Münzen
mit Gegeustcmpeln. Definition, technische Anbringung,

sachlicbe Bedentang des Oegeustempels. Q«Khichte

seiner Erforschung. Beginn eines Katalogs der Samm-
lung derartiger Manzen des Verfassers. — S. 298.

A. Merlia, Le grand brouse de Nerva 'tutela Italiae**

DiiBie UQaie ist erdichtet, nn aiaa Stelle bei Aura*
liaa Victor tn illnstrieren. — 8. SS3. A. Diendoaai,
Ohoi\ de monnaies et medailics du cabiaet de Fnuiea»

Tafel XIV. Mflnaen der ürettier, von. Gaalenia,

OrotoB, Pandesis, Rhegiom, Terina. — 8. 848.

Chronique, Funde antiker MOaien. — & 365 n. 378.

Bibliographie mitbodique.

Rivistu d! filologia XXXIV, 2.

S. 241—256. C. Pascal, Die Verehrung der

Götter bei Epicur: sie wird nur aus politischen Gründen

empfohlen. — 8.257—268. 0. Pascal, Sind Gedichte

von Lahres verloren gegaagaa? IMa sechs Bacher

De rernm natura sind dareh einen lllekenhaften

Archetypus überliefert, eiitluiiten auch nicht die panze

Lehre Epikors, so dafs die Cilate der Alten, die

alebt ia dem ttberlieferten Text stehen, teils den

fehlenden Stücken, teils einer verlorenen Fortsetzung

angehören können. — S. 269—284. S. Pieri, Der

lateinisebe Stanmeiausgang aal r aad er (acer, acer-

rimns; ager, agellus; libertas, alternus u. dtrgl ). —
S. 285—292. V. Brugnola, Bcmerkuiigeii zu den

( Satiren und der Ars poetica des ilnraz. — S. 298
—320. L. Castiglionl, Kritische Bemerkangen
zu Loogus sopbists, Xenopbon Bpbesias and Ohariton.

Wird besonders angezeigt werden. — S. 321—332.

L. Bncciarelli, Quintilianus nis Scbmeichler. Die

aastdieiaenden Sehmefeheteien bei Quintillan sind nicht

ihm, sondern dem offiziellen Sprach- nn<l Schreibstil

seiner Zeit zuzuschreiben. — S. 3S3—335. A. Bal-

ssBo, Der taeiteiaebe IMalogas: nene Pritfkng der

bekannten Pliniusstelle (IX, 10. 2). — S. 336 f. A.

Cossattini, Aesch. Prora. 886 f. ( -= 860 f. vulg.):

Der Felder der Überlieferung liegt nicla in d/fcf(M«

wo er bisher gesucht wurde, sondern iu duf^inttv,

wofür dafitiQuav zu lesen. — S. 3S8 f. J. Oiri,

Ad Cat. LXVI 54 et Paus. IX, 31, 1 (ein 8tnitho>

camelos das Uebliogstier der Aninoe).

Zeitschrift fftr daa Ojrmnasialwaaen. LX. Jabrg.

Oktober.

1. Abt. S. 613—624. H. F. Müller, Grillparzer

aad (tu Uasiteebe Altertum! II. Sneht beaonders

deu dichterischen Wert der j^apj'bo nnd von des

Meeres und der Liebe Wellen nachzuweisen, welche

griechischen Geist atmen, aber doch durchaus deutsche

Gestalten vorführen. — Im ,Jahrosbericht des philo-

logischen Vereins S. 260—269 sucht P. D. Ch Ilen

nings das Schlufskapilel seines Buches über die

Odyssee nud deren Eotstehn^ iu einzelneo Punkten

zu ergänzen nnd an beriehti^.—
Mitteilungen dos Vereins deutscher Kittel-
schoUehrer in Nordbö.kmea. V, 4.

8. 72—77. K. Jawanske, Kauaterdehnng aad
Scbnlmoseum, empfiehlt das Zusammenwirken der

Lehrer für Zeichneu, Literatur und Geschichte, um
die Jugend far die Werite def Kaust varstflndaisvoUer

sn nu^an. '
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Eos XII, 1 (1906).

S. 1 — 11. K. Morawskl, I)c Propcrtii. Tibulli.

Ovidü sermoDO observationes aliquot. — S. 12—20.

Tb. Sinko, Do Homero Aepyptio, sucht die Eni-

stehnnp iler Soge, dafs Thctoii in Egypten der Ge-

burtsort Homers gewesen sei, zu erklären. 'Equidem',

lieifst es S. 12, 'cum ... in Hcliodon (HI, 14) verba

incidissem docentis et probantis Tlictas Aegyptias

Uomeri patriam fiiisse, scire volni, quinam alii scrip-

tores eiusdcm fabulao aoctores cssent quoi(uo ea orta

esset mudü. Sed nemo roe eo, qui sufficcret, modo
de ca re docuit'. — S. 21—26 Tb. SInko, Über
die Ilandscliriften der Kedcn des )i. Gregor v. Nuziaiiz

in der Pariser Bib)iotli6que Nationale. — S. 27—33.

S. Schneider, Die urgriccliiscLcn Gottheiten: /ia-

aiXfta und ßaathts. — S. 34-46. G. Blatt, Zur
Geschichte der grammatischeu Furschangen, gibt einen

Überblick Ober die grammatischeu Forschungen der

Griechen und Inder im Altertum. — S. 47—51.

A. Miodoiiski, Ad Callimachum Oeminianensem,

gibt kritische Beitrage zur Widmuugsepistel des

Schriftcheus von Callimachus liuonarcorsi ans Gemi-

nianum (s. XV) u. d. T. Vita el mores Gregorii Sa-

nocci Archiepiscopi Lcopolieusis. — S. 52 — 59.

13. r^ofyto^ (G raszy i^ski, Gymnasiallehrer in Ko-
lomea, ein Schüler v. Wilamuwitz' und Kaihels),

l^yaataaUt, griechisches d^pnittov in 188 Versen

als Mittelglied einer Trilogie, deren erster und dritter

Teil u. d. T. 'Ayiu 2:o(fla und 'Eattäi; in den Jahren

18t>7 und 1899 bei Teubncr in Leipzig erschienen

sind. — S. 60. A. Miodoiiski, Ad Apuloium. —
S. 61. Z. TJombitzor, Ad Callimachi libellum De
vita et moribus Gregorii Sanocci nolulae. — S. 1—IX.

Jahresbericht dos philologischen Vcreios zu Lemberg
pro 1905.

American Journal of Archaeolugy X, 2.

S. 137— 150. K. Prentice, Zanbcrfoimcln ans

Syrien (darunter eine in elf Hexametern). — S. 151

— 153. M. Washburu, Der Wagen der Kyrcnilcr

in Dclj.hi. Ergänzung der Inschrift. — S, 154— 158.

N. Olcott, Römische Inschriften, teils neu heraus-

gegeben, teils berichtigt. — S. 159— 173. M. Ro-
binson, Terrakotten aus Korintb (mit Tafel X—XIH
und Abbildungen). Der Charakter der Gegcnstnmlc

weist auf das lleiligtum eines chthunisclien Heros,

dem sie als Weihgeschenke gebracht wurden. —
S. 177—220. N. Fowler, Archäologischer Beriebt

für Juli-Dezember 1905. — S. 221 ff. N. Fowler,
Arrbäologiscbc Bibliographie 1905.

KuzuiiNlonH- VorzelchntH philo!. Sclirlfleii.

Aniatucci, G., L'cloqnenza giudiziaria a Roma
prima di Catone: A'i». t/jyj/. XXXIV, 1 S.192f, Guter

Gruiiiigedunkt;. 0'. h'errara.

Ammon, Hey, Mclbor, Festschrift zum fünf-

UDdzwauzigjilhrigcn Stiftungsfest des Hisioriscli philolo-

gisolieii Vereins der UniversitiU München 1905: iXplili.

20 S. 466 f. Über die einzelnen Abhandlungen änfsert

sich kurz und günstig A. Funek.
Harlia, E., Le (i^nie de TacUe (La Crealion

des Annalcs): liev. de l'tustr. puU. en Bd(f. 49, 5

S. 315-318. Der Behauptung, die Aunalen des Ta-

citus seien ein Roman, fehlen die Beweise. L. Prtuif-

hont IIIe.

Barbagallo, C, Lc relaizioni pulitiche di Roma
con l'Euitto: Afip. <^t XXXIV, 1 S 218. S^^rg-

filltige Zusammenstellung, umsichtige Bcurtcilatig.

V. Coslami.

Berger, II., Nekrolog von IV. Huge in Jafireib.

f. AU.-H'ist. CXXXIl B S. 11.

Bick, Josef, Uorazkritik seit 1880: iVp/i/f. 20

S. 462 465. Verf. hat sich durch seine mafsvoll pe-

hnllene Polemik, seine Gründlichkeit und Beherr-

schung des schwer zu ordnenden Materials grofsen

Dank verdiciiL Emil Ro$mberg.

Breccia, E., II diritto dinasticu nelle monarchie

dei succcBsori d'Ales.<iandro Magno: liiv. difil. XXXIV,
1 S. 2l>if. Gut. V. LoiiBtanzi

Brünnow, R. E., und Alfred von Dorna-

szewski, Die Provincia Arabia: J)/.Z.39 S. 2464.

Ein reiches Geschenk, dos besonders der Kunst-

liistoriker nicht ungenutzt lassen darf; sachlicher

Ernst hat hier bedeutende Resultate gezeitigt. Jo$.

Str£t/goU'»ki.

Cataloguc of tlie Greek coins of Phrvßi«

by Ii. V. Uead (British Museum): Athen. 4120

S. 448. Vortrefflich. Hoffentlich schenkt uns HeaJ

noch ein erschöpfendes Werk Ober MOnz-Typen, wo

bei allerdings zu wUnschen wäre, dafs er seine

Neigung für symbolische oder religiöse Erklärung

der Typen etwas einschränkte.

Cicero, I tre libri de natura deorum, commeii-

tati da C. (iiambeUi. II. III: /.'ip. <fi XXXIV, I

S 189f. Gut. G. Fei-rara.

Decker, J. de, Contribution ä l'etude des Vies

de Paul de Thtbes: Hev. de Cimir. publ. en Bttg.

49.5 S. 314f. ßcstütigt die Ansicht von Bidez mit

fftXonoyia und (ftXonäi/fta. M. A. Kugener.

Dcttwciler, P.t Didatik und Methodik des latei-

nischen Unterrichts. 2. umgearb. Aufl. : J>L/.39

S. 2432. Möge das Buch 'in die Hand mOgliclist

violer lateinischer Lehrer kommen, dio an ihm einen

mafsvullen uud verstikudigen Führer und Bemtor

finden werden ' R. /.rhmann.

Drerup, E., Die Anfitngo der licllenischen Kultur:

liiv. di Iii. XXXIV, 1 S. 204-206 Sehr lesbar und

lehrreich, (i. de üancti».

Gaye, K., Tlie Piatonic concoption of Immorta-

üty: y^iü. </j /j7. XXXIV, 1 S. 212-217. Verdienst-

lich. ^T. l'raccaroli.

Giorni, C, Letlure greche di prosa c di poosia

raccolte da G.: ^ir. dt fil. XXXIV, 1 S. I93f. SorB

fikitige Arbeit. 1). Bu»n.

Goessicr, P., Loukas-Ithaka, Die Heimat des

Üdysscus: /^»r. </t /i7. XXXIV, i S. 206-212. Ein

tleifsiges Werk, das aber seinen Zweck nicht erreicht

(j. Sancti*.

Gustarelli, A., L'autorc del libro De originc

et situ Germanorum ^ Tacito o Plinio? liiv. di /ii

XXXIV, 1 S. 188 f. Vielversprechende Erstlingsschrift,

(r. Ffmira.
Hartman, J.J., AnaIcctaTacitea: /.r.42 S.l432f.

Das Unternehmen des Verfassers ist ganz dankcas-

wcrl. U.
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Harvard Stndics in classical pliilology, vol. XV:
/?tp. (it /i/. XXXIY. 1 S. lüö 199. Sebr «ertvull,

besonders Bmub, NotM oa mim ose of bUIs. D.
JiattL

Healy, Patrick, J., Tbo Valeriau Persccntion,

A Study of tbe rclatioiis betweeii Cliurcli and State

iu tbe tbird centui7 a. <!.: DLC 39 &3442. H^mti.
Henae, Otto, Die ModHiztemni; der Ifane in

der Kriecliischeii Tni-üiüc. 2. Auflage: Nphh'.iO
& 465 f. Eioe streng metbodiscb dorcbgefabrte, sebr

betebtaitverte Abhandhng. iS. Oodermmm.
Uinneberg, Die Kultor der Gegenwart: U. v.

WilamowiU- Moellendorf, Karl Krumbach«r, J.

Waekeruagel, Fr. Leo, E. Norden and F. Skutseh,

Die griechisclie und latciiiisclie Literatur nad Spraclie:

LC. 42 S. 1431 f. Das Buch entbätt anagezeicüuete

Übersiebten Aber grofse Wissensgebiete, die TOD dn
bestOD Kennem verfaiät sind. H'. AT.

Scriptorei Hiatoriae Augustae: Jahmb.f.
Alt.-\V,.8. CXXX 8.81-40. Barieht Air im*190&
VOM H. Peter.

Kapell«, Matth., De epislnlis a M.TnIllo Oicerone

anno a. Clir. n. LIY scriptis: VLZ. 30 S. 2430 Dem
Vf. ist etwas weniger äelbstgefübl zu empfebkn^ die

meisten Ergebniaia aeiaer Arbelt sind midclier. A.
Ed. Schmidt.

Kölilcr, U., Nekrolog vou Koepp in JaUresL.

/. AU.-WuB. CXXXII B S. 12 29.

Krebs-Scbmalz, Autibarbams der lateiuischen

Sprochc. 7. Aufl. 4. 5. Lf.: Areh. f. lat. Lex. XV 1

5. 149 f. Mit Kecht als 'geuau durcbgesebene and

vielfach urngt-arbeitetc' AuHapc bezriclinct. E. Wölffiiu

Lafayc, G., Lus uittamorpliosea d'üvide et leurs

mud^les grecs: //<i'. >ii ß. XXXI?, 1 & 178-186.

Beachtenawert. C. MarcUw.
Lindblom, A.J., In SUii Ttalici Pnniea qaaeslionca:

Arch.f.lat. Lex. XV 1 S. 150 f. Nüizli.li. K Wölfßiu.

Luckenbacb, Abbildungen cur alten Gescbicbie,

6. Aufl.: Buman. Gymn. 17, 5 8. SIS. Yortrefflleli.

MeUages H. d' Arbois de Jubaiuvilie. Uecueil

de D4imoirea coneeroant la Utt4ratara et rbialoire

eeltlqaes: A>/i/v. -20 S. 468-470 Waae Festschrift

verdient in mclir als einer Hinsicht allgemeiue Be-

•chtnag. —.
Menozel, £., Uieci luogbi di Cicerone proposti

per esercisio di ripottzione della sintaaai latina; Hiv.

ift'/i/. XXXIV, 1 S. 190f. Guter Anfang. 6'. I'Wrara.

Natli, Max, SciiOlerverbindnnpen und Schülcr-

vercine: /A\ 42 S. 1439. Diese im warmen Tone

gebalteneu, mnfsvolien Ausführungen werden empfohlen.

Mobl, H., ScbQlerkoninieotar M Ourot Bede
rOr Marena: Hiv. di fii. XXXIV, | S. 830. Qrflndlieb

and iniirsvoli. V. CoKfaiizl.

Pasquali.Geo., Prolegomeaa ad Prodi commeu-
tarinni iu Oratylon: DAZ. 89 S. S487. ttrferta.

Persins, Le satire illustrate da F. Ifatnorino:

hiv. di /iL XXXIV, 1 S. 186-188. Rcicbbaltig und

iDtereaaaat 6. Ftrrara.

Petersen, E., Trajans dakische Kriege. II: Hiv.

</i//. XXXIV, 1 S. 21 7f. Gnt. V. Coxtami.

Platoaa Jon, Lvsis, Cbarmides. Ins Deutsche

abertragen tob liud'olf Kaßt^n A>AA. 20 a4ö9

-462. Ein Ililfemittel wie das vorliegende wird fllr

den Pliilologen stets erwünscht sein. J. Jakob.

Plularcli, Moralia: Jahresb.f. AkAVis^i. CXXlX
S.S3112. Beriebt üUr 1899-1904 von ß.Wei/k«^
bergfr.

Polystrati Epicurei Ihql dXöyov xaraifoorij-

OMS libellaa edidit Carolusmke: LC 42 S. 1431.

Diese kleine Ausgabe Idstet alles, was verlaagt

werden kann. />.

ScblorsaiauD, S., Persona uud naoaomov im

Beebt nad im ebrisltiebea Dogma: Arth»/. laL Le*.

XVI S. 147- 149. Enthält eine Fülle feiner und

guter Beobachtungen; die gründliche Analjsc des

Materials ist geradezu vorbildlicli. O. Ury.

Schmidt, Max, C. P., Altpbilologiscbc Beiträge

II: ÖI.U. 16 S. 494. Das Hefteben euthält Bemerkun-

gen von höchstem Werte. // Schenkl.

Souter, A., A Study of Ambroaiaater: Arelu/.

(aU Le». XV, 1 8. 151 f. Die Annahme, dafa Dedmina

üilarianus Hilarius der Verfasser sei, bekämpft F. X.

Bufger» der für die Autorscbaft dos Jndeu Isaalc

eintritt.

University of Micliinan Sludies, Ilumanistic

leries, I; <i» /i/. XXXIV, 1 S. 200-204. Wert-

voll, beeonders DannüonV Arbeit Ober daa Oarmen
sat'< nlare i!es Horaz. />. IJaimi.

Urkunden der 18. Dynastie. Beerb. V. Kurt

Sethe. 4., .5. u. 6. Heft: LC. 42 8. 1480f. Iu der

erfrenlicben Publikation wird leider ein Sacbregiater

vermifst. J. Leipoldt

Vergil: .lahreth. f. AlL-Wk». CXXX S. 41.112.

Beriebt fttr 1901-1905 vou P.Jahn. (Scblufs folgt).

Volter, Daniel, Pnalua and aeine Briefe: LC
42 S I ii 8 f. Der Metbode des Vorfaaaei« Ist an

widersprechen. (/. iJ—e.
Weingarteaa Zelttafeln aad Überblicke zur

Kirchengescliichte 6. Anflaue, vrdllg umgearbeitet und

bis auf die Gegenwart fortKelUhrt von Carl Franktin

Arnold: LC. 42 S. 14I9f. Vtil. hat sich sciuer

Aufgabe mit Sorgfalt entledigt; aber durch daa kleinere

Format hat die Übersicbilicbkeit gelitten. V. S.

Wendlaud, P., Anaxinienes von Lampsakos;

Studien sur Alteateu Oescbicble der Rhetorik: J. dt»

»ao. Tltl 8. 444-446. Inteaeaaaat ü. CrpusC

W i ] k i II s , S., Nekrolog von E. Stouhft hl Jühntb.

/. AU.- Hiu. CXXXll B 8.41-45.

de Witt-Barten, E., Priadplea of litterary

criiidam aad tlie synoptic problem : J. da», »ao. Vlli

S. 446f. Vorzüglich. J. litcilU.

Zwicker, J., De vocabulis et rebus Gallieia eive

Transpadanis apnd Vergilium: Arcli./.lat.Lex.X.Y

1 S. 150. Zeugt von weitem Blick und ungewöhn-

licher Gelehrsamkeit. Die Fülle des vorgebFaebtea

Materiales ist aberraacbend. K ü 61/fii».

Mitteilung«!!.

Acaddmte dce instriptiona et beUea-lettree.

]b. Juni

Merlin berichttn die Entdeckung einer Insdirift

bei Aiu Tounga (Tunis), durch welche der Text von

Alu Wassel ergänzt und der Saltaa Meroniauus be-
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sllmmt wird, — Hcron de VillefoBse, Auffindung

der Grundmauern des römischen Theaters von Alisc.

— Heroii de Villefoss*', UOmiiclio Funde auf dein

Marcli^ aux Hciirs in Paris: Mauerrestu, Architektur-

brucbslOcke, Gratsteine, Reliefs. — A. Martin, Der

0»tr»ki8mo8 und die Macliriditeo Aber die angeblich

notweidigen 6000 Sthmron bei Ptntarak wid bei

Philodiorof.

22. Juni.

J. To utain, Inschriften aus Tunis. £a Mrgfbt

sich, dofs im 1 . Jahrhundert das gante Land im SOden
von Tunis und Constniitino vermessen und in Kataster

eingetragen war. — S. Rein ach. iJio Nachricht des

Polybios Mmt die Zerbrcchliclikeit der gallischen

Schwerter: et mr religiöser Brauch, bei der Be-

atattaog die ^phwerter zerbrochen in die Gräber zu

legen; römische Kolonisten glaubten bei der Öffnung

von gallischen Gräbern die Überreste gefiUleoer

Krieger mit nnchlageiiea Behwerter» ss finden, nd
dieee Madirldit lliertielertfl Poljbiai.

Der gegenwärtige Stand der Ithaka-Frage.

Der Litcraturbericht über dia Itliaka-Frage", wel-

cher Ostern 1893 als Programm- Abhandlung des Kgl.

'Wilhelins-Gjrmiiasiunis erschien, hat wohlwolloude An-
erkennung gefunden, nicht nur durch briefliche Mit-

tciluij.'Lii. (üd mir von verschiedenen Seiten, vor allen

von Ucrro Professor Dürpfeld selbst zugegaogen sind,

sondern anch in Rezensionen (ron Hejrdenreieh in:

lOtteilungen der bistorisrlipn I.ifcri'nr 1904 I S. 1

ond R. Monge in: Neue philologische Kuudschan 1904
No. 4 S. 86—88). Die LenlMS-Hypotleee ist «II-

mählich ans dem Stadium der Unwahrschehilichkcit

herausgetreten und cniäthuftcr Beachtung gewürdigt.

Von den mit ihr sich beschilftigondcn Gelehrten be-

handeln die einen sie zweifelnd, die anderen abweisend,

noch andere vermittelnd, viele aber zustimmend. Im
Jahre 1903 erschienen auTser den genannten Kczen-

Bionen noch Hennings Kommentar und von Menge,
Reissinger nnd DSring erwähnenswerte Sebriftcn nnd
Abhanillun^en , denen ich einige nachtrlgiicbe Be«
sprcchun^'cii früherer Abhandlungen beifüge.

P. D. Ch. Hennings, Homers Odyssee. Ein kritischer

Kommentar. Berlin 1903, Weidmannsche Buch-

handlung. VII, 603 S. 8". 12 ^M.

Das nmfanpreiche Werk In-rdlirt seinem panzcn

Plane nach die Ifhakafrage nur gelegentlich ohne sie

ZU fttrdern ; es ist das Ere'cbnis gründlichen ond lang-

jfthrigen Fleifses, was besonders von P. Cauer (Neue

Jahrbacher für das klassische Altertom XI, 1, S. 734),

P. Oroeneboom jr. (Museum, Maandblad voor Philo-

logie ea Gescbicdeois XU, 3 S. öl—85), Arth. Ludwich
(Berliner philologische Wochenschrift 1904 No. 4i
S. 1313—1322) und J. Sit/Ier (Wochenschrift für

klassische Philologie 1904 No. 29 S. 785—788) an-

erkannt wird; es ist geradetn eine Fnndgrabe fto die

Ilomerforschuiii.' (A Eii'.'clhrcrlit iti: Zeitschrift für

die österreichischen Gymnasien LVI. 7 S. 59tJ f.). Die

vom Verfasser gettbto Kritik ist besonnen, vielleicht

an vorsichtig und wird daher bemiln^jelt von T. W.
(Tbe (Jlassical Ueviow XIX, 7 ä. 359j, M. Seibel

I.A.S.SLS<;HK PHILOLOGIB. 1906. No. 49.

(lilalter fUr das baycrischo Gymnasialschulwesen 1£K>5

S. 751), H. Maocii (Nene philologische Rundsdiai

1906, No- 4 S. 73—7.")), aber anch gelobt (Sdwakl

in: Österreichisches LitLralurblatt 1906, No. 22S.ei>l

und H. Edg. Martini in: Literarisches ZentnllUu

1904 No. 11 S. 369—373). JedenfalU ist du Buk

wertvoll (A. Gercke in Deutsche Uteratnr*Zeitang l%i

No. 22 S. 1364) und wird auch in Zeitschriften

Auslandes als gelehrt und nUtzUch bezeichnet (L Ptr-

nentier in: Revue de rinstmetion pobllqne en

XLVII, 1 S. 28 f., M-y in: Revnc criti<ine mb No 11

S. 203 —205, H. Q. in: lievue des etudes grecqitei

1904 8. S84f.).

IL Menge, Ithaka nach eigner An>chauang gcschiMcrt.

Mit 9 Abbildungen und einer Karte. Gfitersloli,

ü. Bertelsmann. 2. Auflsge. 54 S. 8*>. Gj»
aariai>Bllili«tkek, herausgegeben Ton H. HsAhu,
Heft 11.) 1 Jl.

Besprochen von A. Köck in Wochcnschrilt ftr

klassische Philologie 1903 No. 4» S. 1309 f., H.RBttr

in Neue philologische Rundschau 1904 No. 13 S 299,

P. Cauer in Dcntschc Literatur-Zcitnntr 1904 Ko. 9

S. 5.58, Anthes in: BerUner philolagische Wocbin-

Schrift 1904 No. 11 S. 344, Th. Becker in: Zeitsdnift

für das Gymnasialwesen 1904, Juni S. 369, voi Im-

delka in: österreichisches Literaturblatt 1905 Ko.i4

S. 755.

Die erste a. Z. erwähnte Auflage war 1S91 et-

sehienen, nachdem der Yerftsser 1890 eine FrllQshn-

reiso nach Ithaka gemacht hatte. Die neue Aafice

bietet eine gröfsere Zahl von Abbildungen (Panorioi

ea Vathy, Hafen Dexi«, Quelle Aretlrasa mit Koni-

fclscn. Bucht von Polis, Asphalcsbucht nach l'hii ^

gra]>hien, welche Dörpfeld dem Verfasser Obtrla»-.-.

hat), und wird als getreue, anmiltigie und onregend<

Schilderung der Insel Ithaka warm empfohlen. Dff

Uheitroohafen ist jetzt von der Ostseite an die Nord-

küste verlegt: es hat eben unüberwindliche Schwiiri.-

keiten, eine homerische Xerographie von Itbalu «rf-

sQStdlen; notwendiger Wdse verbilt sich der Te^

fasser ebenso ablehnend gegen Hcrchcr wie cf-i^

Dorpfeld. Sein Buch ist aber wertvoll als geBwc

Wiedergabe der WirkHehkelt
Von diesem seinem Standpunkte au.s hat R. Mcip

auch Dörpfeld, Das homerische Ithaka, PavIttNt

'H dXtj^if *I9axij und Michael, Das homerische wd

das hcutific Ithaka besprochen (.Neue philologisd«

Kundschau 1903 No. 12 S. 270— -275); er hJll die

Ithakafrage für noch nicht hinreichend geklärt mi

weist darauf hin, dafs Michael, der fOnf Tage isf

Ithaka zugebracht hat, es wohl verdient gehtrt n
werden.

Auch £. Heydenreich (Mitteiluogeo aus der hi^^

Hachen Ltteratnr 1904 Ko. 81 8. 1) lobt IGehsdi

Schrift wegen ihrer klaren Darstellung, während K. Wolf

(Berliner philologische Wochenschrift 1903 No. 7

8. S08—813) die von Michael gegen mich uud Dörp-

feld erhobenen CUnwendiingett ats UnfiUlig beiticlioet

K. Keissinger, Leukas, das homerische Itlitki

(Blüttcr für das G} mnasialschnlwesen XSJdi, iß

h. 369-402, mit swei Karten).
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Der sehr eingehtmdeti Abliatidlnng liegt oin Vor-

trag zu gründe, den K. Kcissiugcr am 18. April 1903
Mf der GeneralTersammluog des bayerischen Gyni-

mwialletirervereins gohalten hat. Die Ithakafragc wird

Ton iiliilologischcm, geographischem, topographischem
tmd geschichtlichem Standpunkte erörtert, und der

Verfasser kotomt zu dem Schlüsse, dafs nur Leukas

.

d«8 bomerische Itbah» sein kann.

Eine Besprechung dieses Aufsatzes (und /ni.'l. irh

meiner Programmabbandlong, s. o.) von Ii. Mcugu
entlil}! dfo Nene pUlologisebe Rnndaehan 1904 Vo. 4

'

S. 86— 88. IL Menge hillt die vorgebrachten (irümle

zwar für bcachteiiswerl, aber nicht für beweisend.

A. Döring, Eine Frfihliogsreise io Griechenland.

Frankfurt a. M. lOOS. Nener Frankfurter Verlag.

199 S. 8°. 3 J(.

Der Verfasser hat die drei Reisen des Kaiserlich

Deutschen Archäulogischen Instituts nach der Pelo-

poiinc«, nach den Inselo und nach Troja unter Dörp-

felda Fahraog nitgeoMdit und anfserdem viele Stätten

des alten Oriecbenland aafgesncbt Die Peloponnes-

nisc schlofs mit einem Austlugu nach den ioniseln )i

Inseln. Der Dampfer Poseidon führte die Kei»eudeu

an S5. April 190S von Patraa nach Lmkaa, wo an
anderen Tage 7 Uhr früh in einer tiefen Bucht der

Ustüeite gelandet wurde; eine Abbildung lilfst ans

diese Bucht Uborschaocn; am Nachnittag wurde eine

Fahrt nach der Sybotabucht unternommen, welche

weiterhin nach dem leukadischen Vorgebirge Kap
Dnkato, nach der Insel Arkudi, wo die Freier dem
nach Leukas steuernden Telemach auflaoem konnten,

und nach dem heutigen Itbaka führte.

Eine anerkennctido Besprechung von G. Warten-

borg steht in der Wochenschrift (Or klassische Philo-

logie 1908 No. 45 8. l8S6f.
Andere Besprechun^Ln: Literarisches Zcntralblatt

1903 No. 48 S. 1633 von -n, Eos IX, 2 S. 212 f.

Ton 8. Wttkewtltt, BerHaer pbilologlaelie Wochenschrift

1904 No. 17 S 535 f. von E. Anthes.

l'Ur die Ausgrabungen interessiert sich uueh die

französische Ecole d'Athioes. Der niedcrlundisciien

Sektion derselben worden zu diesem Zwecke, wie

Homolle am 20. November in der Acaderoie des

iuscriptions berichtete, von einem Gönner Namens
Guedoop Zebotaasend Franc geschenkt

1904.

\V;ilirend die Itliakafrafje bisher nur berührt oder

besprochen wurde, brachte das Jahr 1904 ein Stau-

dard-Work aber Lenhas:

P. Ooefster, Leaka8>Itbaka, die Heimat des Odyneas.
Stuttgart 1904, J. B. Metzlcrscher Verlag. VI und

80 S. Lex. 8" mit 12 Landschafubildern in Licht-

druck und zwei Karten. Geb. nlt UnsoUag in

Reliefdruck. 4

Das Buch gehört durch seinen Inhalt und ::eine

reiche Ausstattung zu den bedeutendsten neueren

Werken über Leukas und die Ithakafrage. Der Ver-

fasser hat sich überzeugt, dafs Leukas das homerische

Itliaka ist, und gibt, nachdem er unter O0ll>felds

Ftthning die ioniseheu Inseln besucht liat, eine geoane

Beschreibung von Leukas und seiner Umgebung. Ohne
Polemik, da er weder angreift noch widerlegt, fesselt

er den Leser dnreh lebendige Darslelhmg imd an-

schauliche Scbildemng.

Besprechungen. 0. Rorsner (Wochenschrift für

klassische Philologie 1904 No. 30/31 S. 824-828)
glaubt bei aller Anerkennung der Vorzüge des Werkes
dodi nicht nnbedingt rastimnen ra kSnnen und weist

auf die Möglichkeit hin, dafs rinzflnc Stellen des

Dichters auf Leukas passen können, ohne dais darum
Leokaa als das «H» Itbaka angesehen werde mOsee.

Die Nainenverschiebung erscheint ihm zweifelhaft und
die wiederholte Bemerkung, dafs ein Fremder dock
wohl nicht zu Fufs nach Ithaka gekommen sei, hllt

er für einen Seherz. Hierzu möchte ich bemerken,

dafs ein Scher/, vom epischen Dichter auch als Scherz

gekennzeichnet sein mOfste, dafs zulb Scherz kein

AnUb gegeben ist nod dafs die Bemerkuog im Munde
eines Inselbewohners nnr anf eine Fihre bezogen

Werden kann.

Zweifelnd äufsern sich auch W. Kestle (Keues

Korrespondenblatt fVr die Gelehrten- und Reabcbalen
Wilrttcnibergs 1905 S. 391) und E. van Hille t Museum,

Maandblad vour Philologie en Ueschiedenis XU, 2

S. 41-^44), welche anerkennen, daf» das Werk an-

regend und belehrend ist, die Darstellnn;,' aber nicht

für entscheidend und abschliefsend halten. Noch
weniger zustimmend äufsort sich G. De Sanctis (Rivista

di fUologia XXXIV, 1 S. 206—212), welcher meint,

dafs nicht nur die Namenverschiebung unwahrscheinlich

sei, sondern aucli alle llomerstcllcn auf das heutige

Itbaka passen. Mehr Anerkennung findet Goefeler

in Atbenaeom (No. 4087 8. 940 f.). GrSfeer aber ist

diesen ndelufen f;egenOber die Zahl derjenigen, die

uns 'Leukadieru' rückhaltlos beitreten und sich für

libsraengt siMirsn. Es sind die folgenden:

K. Reissinger (Blätter für das hayeriselic Gyra-

nasialschulwesen XLI, 7/8 S. 546); Klll^'^ulann (Lite-

rarisches Zentralblatt 1905, No. 34 S. 1131 f.); H.

Uutcr (Neue philologische Rundschau 1905 No. 11

S. 245—248); H. B. Walters (The Classical Review

XIX, 1 S. 89); \V. Becher (Berliner philologische

Wuchenschrift 1905 No. 4 S. 128—134); £. Loch
(Deutsche Literatar>Zeitnng 1904 No. 98 8. 1999).

ilh-r Ausgrabungen, die Voltgraf auf Illiaka in

diesem Jahre vorgenommen hat, berichtet die Wocheu-
sehrift für klassiscbe Philologie 1904 in No. 31 (S. 589),

No. 23 (S. (145) und Ny. 25 (S. 701) auf Grund von

iiitteiluugeu der 'Akroiiolis'. Es wurden zahlreiche

Funde gemacht, die der my kenischen Epoche aqge>

hören, aus denen sieb keine Folgeniqgen Ar die

Heimat des Odjsseus ergeben.

1905.

Überaus ergebnisreich ist das Jahr 1905, nicht

nur durch Dörpfclds Veröffentlichungen, sondern auch

durch die grOudlichen Gegenschriften, von Michael
und Lang, deren ebenso grOiidliche Wideriegnng durch
Diirpfelil und andere \\<>]\\ die letzten Zweifei an der

lüchtigkeit der Leukas-liypulliesi^ beseitigen dürfte.

Dörpfcld, Leukas, zwei Aufsätze über das homerische

Ithaka. Athen 1905, Beck A Barth, gr. 8*>.

Tili, 43 &. IJC.
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Der erste Aufsatz ist die in Melanges Perrot ent-

haltene Abhandlung, der zweite eine Erwiderung auf

den Angriflf von U. v. Wilamowitz (Berl. phil. Wochen-
schrift 1903 }io. 2). Eine kurze Anzeige von W.
Beriier steht in Berl. phil. Wochenschrift 1905 No. 12

S, 353 f.; eine liin'icrc von E. van Hille im Museum
(Maandblad voor Philologie cn Gcschiedenis) XIII, 7

(April 1906) S. 258 ff.

Aufscr diesen beiden Abhandlungen hat Dörpfeld

eine ausfflhrlichc Widerlegung von Michael, die Heimat

des Odysscus, verfafsl (Wochenschrift f. klass. Philo-

logie 1905 No. 48 und 49) und seine Ergebnisse in

'Briefen über Leukas-Ithaka' mitgeteilt. Der zweite

Brief, geschrieben in Athen, Milrz 1906, cnthillt eine

Kartenskizze von Leukas-Ilhaka, den benachbarten

kleinen Inseln und einem Teil des akarnanischen Fest-

landes und berichtet tlber die Ausgrabungen von 1905,

die sich besonders auf die itrachistorische Ansiedelung

erstreckten. Da diese Schrift nicht leicht zugiinglich

ist, so möchte ich eine Stelle Uber den Icukadischen

Felsen mitteilen, von dem ein Sprung in den Hades
fahrte und an welchem Hermes die Seelen der Freier

vorübcrleitetc. Er hat jetzt den Namen Cap Ducato.

S. 13 f. heifst es: «Seine schroffe Felswand ist der

'Icukadischc Fels', den Homer schon erwähnt und von

dem sich nach der Sage die Dichterin Sappho und

manche andere Personen ins Meer hinabgestürzt haben.

Hier staml nach der Überlieferung ein Tempel des

Apollon, dessen spilrlichc Reste und wundervolle Lage

Baron von Warsborg in seinen 'Odysseischen Land-

schaften' (III S. 373) so poetisch schildert. Wir
wollten die Tempelreste aufsuchen und studieren, fanden

aber keinen Stein mehr Uber dem Boden erhalten.

Was frühere Reisende noch gesehen haben, ist vor

einigen Jahren dadurch entfernt worden, dafs man
die Steine benutzt hat zum Bau des neuen Leucht-

turmes, der Jetzt die südliche Kuppe der Felswand

krönt und so manchem Schiffer den Weg durch die

Inseln zeigt. Erst als wir Grabungen vornahmen,

zeigten sich unter dem Leuchtturme und in seiner

Nähe noch Reste von (juaderfundamenten, die dem
Tempel des Apollon zugeschrieben werden dürfen.

Inschriften kamen leider nicht zu Tage; nur zahl-

reiche griechische und römische Scherben zeigten uns,

dafs hier in klassischer Zeit ein vielbesuchtes Heilig-

tum gewesen ist. Prähistorische Scherben wurden

nicht gefunden. Auf einer zweiten Felskup])0 etwas

nördlich vom Leuclittunn entdeckten wir bei Nach-

grabungen noch einen zweiten griechischen Quaderban,

in dessen Mitte sich einst ein runder cistcrnenartiger

Hohlraum befand. Über die ehemalige Bestimmung
dieser Anlage, die sich einst bis an die senkrecht

ins Meer abfallende Felswand ausdehnte, haben wir

nichts ermitteln können.- Auch bei diesem Bau scheint

nach den Funden die Gründung nicht Qbcr die histo-

rische Epoche hinauszugehen.» Der zuerst und schon

in vorgeschichtlicher Zeit angebaute Teil war also die

Ostseite.

Ich will hinzufügen, dafs die Phacakcn, als sie

Odysseys heimführten, entweder durch den Sund oder

um jenes damals noch nicht bebaute Sudkap herum
in die Syb(»ta-Bucht eingefahren sein mUssen; dort

haben wir da:» rulii^^e Walser zwischen den zwei vor-

springenden G«&tAden (Od. XIII 98—101). Wären
sie in einer südlichen Bucht des heutigen Ithaka

gelandet, so hätte der Dichter erwähnen müssen, dafs

sie um Kephallenia sfldücli oder nördlich herumfuhren.

Hugo Michael, Die Heimat des Odysseus. Ein

Beitrag zur Kritik der Dörpfeld&chen Leukas-Ithaka-

Hypothese. Mit einem Bilde und einer Karten-

skizze. Jaucr 1905, Oskar Hvllaiauu. 32 S. 8^
1 .M.

Die Schrift ist eine erweiterte Bearbeitung des

erwähnten Schulprograninis. Der Verfasser ist auf

seinem Standpunkte geblieben und meint, die inzwischen

erschienenen Schriften über Leukas-Ithaka widerlegen

zu können. Punkt für Punkt wird besprochen von

W. Dörpfcld (Wochenschrift für klassische Philologie

1905 No. 4S S. 1305 -1312 und No. 49 8. 1333—
1343). Besonders wortvoll ist Dörpfelds Nachweis,

dafs Leukas trotz scheinbarer Verbindung mit dem
Festland immer, auch in den ältesten Zeiten, eino

Insel gewesen ist.

Gustav Lang, Untersuchungen zur Geographie der

Odyssee. Karlsruhe 1905. Verlag der Hofbuch-

handlung Friedrich Gutsch. 122 S. IjCH. 8". 3 J(.

Der Verfasser tritt für Ithaka ein; es wird ihm

gründliche Sachkenntnis und Besonnenheit in der

Kritik nachgerühmt von W. Nestle (Korrespondenz-

blatt für die Gelehrten- und Realschulen Württembergs

XII, 11 S. 428). Wichtig ist die Rezension von

Ch. Hennings (Berliner philologische Wochenschrift

1906 No. 10 S. 289—295) deshalb, weil zugegeben

wird, dafs das Buch nicht durchweg überzeugend ist.

Eine grUndliclie Widerlegung ist die Rezension von

P. Goefsler (Wochenschrift für klassische Philologie

1906 No. 3 S. 57—65 und No. 4 S. 92—101).
Die drei Schriften von Döqtfcld (I<eukas), Michael

(Heimat des Odysseus) und Lang (Untersuchungen)

werden zusammengefafst in einer Rezension von E. van

Hille (Museum, Maandblad voor Philologie en Gcschie-

denis XIU, 7 — April 1906 — , S. 258—263), nach

dessen jetziger Meinung es Michael in keinem Punkte

gelungen ist Dörpfelds Ansichten zu erschüttern. An
dem Buche von I<ang riihmt der Rezensent, dafs es

trotz seiner Polemik angenehm zu lesen sei; auch sei

es ein Verdienst des Verfassers darauf hingewiesen

zu haben, dafs diese topographische Frage nur als

ein Teil der grofsen homerischen Frage anzusehen

ist. Da die Beschreibungen der Örtlichkeit in Hins

und Odyssee nicht durchweg Ubereinstimmen, so kommt
für die Erklärung der Unterschiede die Entstehung

und Zusammensetzung der Gedichte in Betracht. Der
Rezensent macht aufmerksam auf das von Lang nicht

berücksichtigte plötzliche Eintreten der Kephallenen

im Schiffskatalog und in den Büchern XX und XXIV
der Odyssee, das Dörpfeld durch die dorische W'aii-

dcrung erklären will.

In diesem Sinne, nämlich dafs die Ilhakafragc als

ein Teil der homerischen Frage anzusehen sei, wird

der Gegenstand von P. Cauer berührt in der Ab-
handlung Erfundenes und Überliefertcs bei Homer
(Neue Jahrbücher für das klassische Altertum XYII
Ö. 1—18). Cauer stellt für die gesamte homerische
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Dichtung die Frage auf: wie verliiUt sich der Dichter

Sur Wirklichkeit?^ nnd weist nacb, dafs e> ebemo
falsch ist, alles als rein eniirhtrt uii/.uselion , wie es

falsch wäre, alles fQr wirklich uud geschichtlich zu
lialten. Was K. Relnfaifvr tdion fir Itliaka and
IiOnkas hervorhnli, lias bringt Caner in den allgemeinen

grofsen Zusamniüntiang der honieiisclien Frage. Auch
er kommt zu dem Ergebnis, dafs durcli die Einwände,

die V. Wilamowitz gegen Dörpfeld erhob, die I^ukas-

Hvpothese nicht erschüttert wird, dafs vielmehr durch
diosc Hypothese alle entstandeoeD Scbirierigkeiteii neh
lösen lassen.

Es soll nieht anerwäbnt bleiben, dtifs in diesem
Jahre Prir[ift^l(l< fir;ifniiii;i-n duri'li frdtiyst fiespcndcte

Beitrage unterstutzt wurden, Uber welche er in seinem

sweltaQ Briefe ttber Leukae-Itbaka (s. o.) denkend
berichtet.

1906.

W. V. Marees, Die Itbakal^ende auf Tbiaki (Neue
JahrbBeber für das klassische Altertum XVII No. 4
8. 233 ff.)-

Der Yerfasser ist Militär und bat seine Abhandlung
im November 1905 aaf Lenkas verfafst, nachdem er

(liitt wie auf den Xachbariiiscln zehn Monate lang

topographitiche Aufnahmen gemacht hat, die er in

einem Kartenwerke TerOffientllchen vnd beschreiben

wird. Er hat die Zeit aucti /u Sfinüi n anderer Art

verwendet und hat die Überzeugung gewonnen, dafs

Thiaki gar nicht, dagegen Lenke« dwdieiM mit den
Angaben Homer'; übereinstimmt. Die entgegenstehenden

Ansicbteu von Michael und Lang werden im Einzelnen

«ideriegt

J. Sitzler, Ein ästhetischer Kommentar za Homers
Odyssee. Zweite verbesserte Aufla^'e. Mit einer

Karte. Paderborn, F. Scböniugb. VIII. 257 S. S«*.

Ur. 8,90.

Besprochen von Cbr. Härder in Wochwschrift f.

klass. Philologie 1906 No. 33/34 8. 891.
8. 179 ff. erklärt sich der Yerfissser gegen Dör])-

felJ uiui suclit die .\nsicht von der Identität des

homeriächeu Ithaka mit der diesen Namen tragenden

Innel SU begründen.

Viclicielit nimmt er in einer neuen Auflage seines

feinsinnigen Buches eine andere Stellung ein. Mehr
berichtend vcrhiüt sich die neue, sechste Auflage von

Griechenland und Kleinasien (Meyers RciscbUeiien,

Leipzig und Wien, Bibliograpliisches Institut 1906.

XII, X und 336 .s. 8». Geb. Jl. 7,50. Der gelehrte

Verfasser sclicint aber der Leukas-Hypothese nicht

unsympathisch gegenUbeimstehen (Besprechung von

G. Lang in: Wochen.scbrift -flir klassische Phflohlgie

1906 No. 19 S. d05 f.).

Znra 8chhifii ist ein nener Auftatz von B^inger
zn nennen, in welchem alles, was fttr Leukas l^rkht.

Uberzeugend zusammengestellt wird:

K. Rcissinjicr, Zur Lcnkas-Ithaka-Frage (Blätter für

das Gymnasialschulwcseu XLiI, 7/8 S. 497—523).

Nach dnei' kanten Übersieht ober die nenere

Uteratur behandelt der Verfasser zuerst die Frage:

war Leukaü iu homerischer Zeit Insel oder Ilaibinsel?

£r wendet aich hauptsächlich gegen Lang and beweist,

dafs die geologische Bescbafhnheit von Lenkas die

Insclnatur erkennen läfst und dafs es auch in der

Literatur nicht als Halbinsel sondern als Insel an-

gesehAi «aide. Er «eist auf die Utest« Stele hin,

wo Lenkas als Tnsol beseiehBet ist, nämlich auf den
um 700 entstandenen Scbülkaialog (B 632); ange>

nommen wird dabei, dafs durch den Inselnanien Neritos

Leukas bezeichnet werde. Der zweite Teil der Ab-
handlung beschäftigt sich mit den vier grolscn bomeri»

sehen Inseln und ihren Namen, deren Verschiebung

der Verf. mit DOrpfeld aaf die dorische Wanderung
znrüekfttbrt. Im dritten Teil werden die Angaben des

Epos aber Ithaka nisanimengestallt.

Friedenau. H. SrabeiD.

Verz«lclinls neuer HUcher.

Caesaris de hello civili commentarii, ed. ff. Meu$ü.
Berlin, Weidmann. 11 G S. 8. Geb. 1.

Ebner, E., Geographische Hinweise und Anklinge
in Plutareht Schrift De fttofe in orbe innae. llQnelien,

Th. Ackermann. 101 S. 8. JC 2.

Gabrielsson, J., Über f'avorinua nad seine

navxodoTHi l9f9Qta, L^]Kdg, 0. Harrassowila. 87 8. 8.

1,50.

Hare, L., Die Heligion der Griechen. Kurzer
Abrifs der Mythen, Theologie und hnnpls&cliliclisteu

philosophischen Leliren der alten Griedtea. Ans dem
Englischen flbenelst, mit Torwort versehen von
/). Führer, Lcijuig^ A. Owen A Co. 96 8. 8. M\\
geb. Ji 1,60.

Bnemer, K., Der Oeist der altklassiseheo Stadien

und die ScIirijMfUerwald bei der Schullektflra. Wien,
C. Fromme. VII. 79 S. 8. Jt 1,35.

Kaufmann, C. M, Die Ausgrabung der Menat-
Heiligtüinrr iu der Mareotiswflste. Bericht Ober die

vou (,. AI. Kaufmann und C. E. Fall» veraustultete

Ausgrabung des Natioiialhciligtunis der alt christlichen

Äg)-pter. I.Periode: Nov. 1905—Jani 1906. Kairo,

F. Diemer. 107 8. 8 mit 54 Abbildnngen. Jt 7,50.

V. (i. Lejen, Fr., Deiitsclie Unic^rKiiät uud

deutsche Zukunft. Betracht uugeu. Jena, E. Diede«

richs. 114 8. 8. JK 2; geb. Jt S.

Novum Testamcntnm, graece et latiiie. Utrum-
<[ue textuui cum apparatu ex editionibns et libris

manoscriptis collecto iniprimendum curavit Eö. NettU.
Stuttgart, Priv. wüitl. Bibelaiistalt. X.XX S. und
657 Duppclseileu S. t>58"(it>5i fünf farbige Karten.
Geb. iu Leinw. 3{. anf dünnem Papier, in Leder
A 4,50.

Pasolini, D., Die Säkularjahre. Eine historische

Version. Aus dem llalieiiisclieii von M. v. Salin-

Martchlin: MUucheu, Q. MUUer. 550 S. 8. JC 10:

geb. Jt 18.

Platon's Pliaiilün, ins Deutsclie übertragen von

U. Koitner. Jena, E. Dicdericlis. 113 S. 8. Jt %\
geb. Jt 3.

Roscher, H., Die flflnlomadeuleliren der griechi-

seilen Philitsoplicn und Arzte. Ein Beitrag zur Ge-
schichte der grieeliisdien Philüso|ibiu und Medisin*

Uipzig, Tcnbner. XLVH, MO S. 8. Jt 10.

V«iwtwgftlidMr U^k-w: frof. Ur. II. Ur*b«ia>, rri«d«iMir~
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Verla« der Weidmannwohen BuohhancLlang; ia Berlin.

€Mpftl)leN$wtr(e TeftfleTcbeiike.

(g)tfd)id)tc in bentfdicH fittttatiit
wüitb lü 1«., in l'icb^abcrbanb 12 8K.

,«0T aa »tn }<i^(nt<t<n populären eiteialutg(f(^t4t(n, bic fdi Ux Sllmatf^en «rf^lcntn pnk, ftat unb Ui/Ht tit 3il)iiet<itt

v«raut, ba| fit auf citiwm OiMOtaMliiM m«^ i*if|«af4aftli4cr »ttM« nk wf IrUit^tt ScnMmni ktr ctRMMti«en Uiit((fu(timtM

i)er>crif mtaoeitialjlte merke. ^Trs^Ji*^
Sic r«» (•»•»I kun» fptniMb« «««Mltmi« cf« «in« ••ftoittnta« MHiM fntt «iiwft|b«t< «••••€ «M|«l M« VMUMm

^Sdlill^tTfi DCilllL^lt ^<>^% i» i<l^'>n ScrfifiniMiiS oon Üulwig IBtSeranm. Dritte Vuflage. — 2)rti

tt^toHM •rnUrinaagni iri^l «Im gnlcH •mal |h «Uta bFmi

«II »Ml««» ectiCMlUltf ttt «tlcramit, 64{IMSrann, du* innif^ •rfUniiig Ut bttl ««fllii^^*» Sranifii «uf inUilMr

Iiteratur^{ftori|4(r Sninklagc.

'Prfftltlt
^^^i^*» ^<u« un^ ftinrr S^ri\ttn «w fehl C4«iW. fiiMilf «rrin^ «uftaBC ttt. &

^^"""J* ,^i»«t 3Mnb<. IH SR., flcfl. fltb. 20 TO.

..'^lUi i|(V<ii "Ut't on, Hefe* Iiu4 fUi (int Ux fliam. nciitn biu,nüp||if4 tdttlAtii Sclftun^tn, bic tincm btutf^tR AU|t*f Ml tl|l

ju gute gclpmattn fln», )u «(tlArcn. SXm Strfafftt flcftt (in tnintnu» Z«l(nt fttt 1«()tat«iit« tt(ftra(t((iftil tu Otkatt.*

li< BitUn (d)öntii tqllliiiiafii o«4 kciitf4tt 6a«* «Mk C«MI4<* wrtlmMi |Mtl| «iftttc 9a«*itt «•auf* MitMat im iMil*i>

ist« »it k«* flaffif4<n «IKttum».

)ilntrd)liiat flnf btit l'cbcitgiiitg. S;:?;:.;?^.

Aeden und AnftfttM S^ZSia
CbaraU in dioMm Baabe aalft «iah KoauuMn lOa dar'llaiater dea Wortaa. Die FttUa vad Tiafe dar warn Anadjraok

1 Oedankan vailalM da« Warka aalMB Uaibmdaa Wart

Auflage. @«bun1)«n tn Seinnanb TO.

(tftimmt, bei; fte eine unttefoltcnb« unb IcbiKic^c )!c(ttire bieten.

HviA/»ViianliA T-rQa>K#1iAn Obenwtit toii Ulridi tot WnMBOwlfci-K««lf«B««rir, Bwtor
APi/mPÜUO A IHgymCU. nan.l: Sophokle.s, Oedipus. - Euripides, Hyppoly to8. - Eu-

ripides, Der ilütter Hittgang. — Euripiiies, ilerakles. Vierte Aufliige. In elegantem Leinenhaixl

0 M. — Zweiter nond: Orestie. Vierte Auflage. In elegantem Leinenband 5 M. — Dritter llau l:

Buiipidee, Der Kykiop. — Euripides, Alkestis.~ Earipides, Medea. — Euripidesj IVoeriimeo. ZweiU-

Anfläg«. In eloguitem Leiii«iUHUid 6 IL
DIaM ab rialiCaclMill oawlwrtwi IltaivImgMi griMMwiMr TniMiaa matai deb

PaUIkiua. CHe gaban data Iiaaar «laan voUaa Bagriff Ton dar Oittte dar aUen Dismat&ar. Xadar wird iai»
wring •liefe Schüpfonggc mm'. ihri>r Wirkanx Ut baute verlorea liaban.

Leben der Griechen und Römer Z'S^^XT-iJtirC^
Mit llKil AbliiiiluDgen. Gcliuudeii in Ilalblederbaud 21) M.

Gubl nud Koaar ist alaa dar baatan. aowia an raiohatan nad aahttaatan Ulnstriertea Warka Obar dM Le*""

dar altaa KaltarvBIkar. Bt aathllt aina FUla «an BalabmaiaB fiir jada

Gescliiclite der römischen Litteratur. Von Fr. ASf, Geb. 9 M.

Um gamaiarwattadUch gwcltttobainaWaA aahttdar*in kanaa üanhwa, aatar lUifHgnng vaa maagumUMeo Proben

dia Batwiekalvnt dar ittmiaahaa Idtontw wn dan AaOntt» io» aw Zait da« Tacftllaa. Kt älla VMnnia das UaMiob«»
Altartana «iaa c>Baiai«ieba Laktttn, _

Verlag der WeldmunMsbeB BadilMiiidluiiK, Beriia S.W. Oraek von Leoabcrd Simion Nt, Berlia SV>
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Htzentiontm und Anztiytn:

K>J<nGkenb«e h , KosskandOeflohiahtabL
nur ftlt«a OMobiohte. ft Aaflage

S.Bitr*nt. ObMrvi^tion« on tho rnlnx orMcnnndt'r anil

th« Bnnneh of Torancv iW. rr<<n<irt)

SwSitrem, Notaa oa aoine greak lit«rary pupyri (W.
CröDcrti

C. CUmeo, Die BBtataliimv am Hanon TMtauMBta
(Solt»o1

P. Rubi. A(J Au^mtini Cimfciitliun. XIII, »säö. . . .

Fr. Härder. Werden und W»nd<'rn unmirir W'ortor.
Auflage i< l. Weis«')

A. KoiTutir, Zur K«li>rm der Prütuiigai.rrfnang für ilas

Lafanunt in dm pbUoloBiwh.lii*t(>ritciien fAobern
qcitatkl

im
138«

un
1886
wn

iMll«

ÄtttsOat: Jalirbuch d«i Kkiaerliah d*nUeb»n »rch>olo«iultum
iMtitnta XX, 4 - Aroh«ol<wiäeh«r Anseisw w», 4. —

fuMdnaefan MM . . . TTTT. Ufft

AmiMfefM- IVrsciVAn/« 1815

Jfttleilumgat : Acad»niie dos insoriptioDB, 29. Jnni. — Römi-
sche und vorrtimiBi-hf Funde ia dorSohweit. — Itömi-
•cJm AlMrtamaAwdo in Spanien iCMdix, Jnvea in
AljwaaM» X«a*mti«) oaAlfottnsmL — Dto Fil» qra-
niO» TM Ob«M»4«Vi. - JM» H&ftd.VMtMlulft (B.) UM

Di«
•B ^ W«idMMBieh« B«rliB 8W.i Zinatntr. H, M mUan.

Rezensionen und Anzeigen.

H. Luckenbaoh, Kunst und GeHcliichtc. Erster

Teil: Abbildungen zur Alten Gescbicbto.

Sechste, vermehrte Aaflas«« Mttodien aud Berlin,

Draclt and Verlag tob R. Oldenlwiirg. IIS 8.

Lex. S«*. Q^Jt 1,60; gdi. J( 1.90.

Der 1904 erscbieucuen and damals in dieser

VVocheuscbrift No. 43 S. 1161 flf. besproclienen

fünften Auflage des bekannten Werkes ist scbou

jctit «in« B«B« g«fo^, die wieder maaBigfiujhe

Anderaugeu aufweist aud Zenguia ablegt tou der

rastlosen BemShang des Herausgebers, die Arbeit

immer noch zu TervoUkouimneu. Der Umfang ist

dabei tod 96 «of 112 Seiten, die Zahl der Fignren

OQ 241 auf 254 gewnebsen, wodurch sich die

geringe Preiserböhung (von JC l,dO aof l,60i bes.

1,80 auf 1,90) rechtfertigt.

Übrigem loll mit dieeer Auflage dae Werk
noomebr seine definitiTo FaMBOg erhalten haben,

80 dafs gTofscre Abweicbmigen, die sich bei der

Benutzung für Uuterricbtszwecke als störend er-

weiseu könnten, von nun BB BB^üidilOMB «iad.

— Der Vflir&Mer hat neb jetet enteehtoeieB , die

znsammenhäugenden Bemerkungen, die in dem
Lehrbuch vou Martens stehen und damit vielen

gar nicht zugänglich sind, hier zum Abdruck ge-

lengeB bb leieeB; de iiad Bwar üBlkant kB^

gehalten (S. 5—11), stehen aber doofa jetst an

ihrer richtigen Stelle. Statt der den einseben

Denkmälern hier und da beigegeben en Literatur-

nachweise ist jetzt auf S. 4 eiu Verzeichnis

mebrerer wohlfeiler BQcber, ans denen man lieb

ttber die eueeblSgigea Frageo Belebrang erholea

kanu, zusammeugestellt; hier vermiese ieh eiaeB

Hiu^veiH auf HueUen, Das Forum Romanum.

Die in der neuen Autlage vorgeuommeueu

AuderangeB eiad s. T. dadareb vwaalaht worden,

dafs L. möglichst nur schöne Bil ler ^el en ^volUe;

sonst lii'bor ganz auf eine Wiedergabe verzichtete;

darum atud z. B. die Abbildungen der Athena

Lentnia aad die dee Myroaieehen Sibkrajae be-

seitigt; dafür ist von der Lemnia eine neue gete

Dartelluiig des Kopfes S. 43 gegelieu. Zum an-

dern Teil wollte der Verf. möglichst nur gesicherte

Besaitete gebea und hat darum einselBei beaeitigt,

so z. B. die Abbildaag der Schlangensäule von

Pliitaeae. Auch wenn mau die Kurtwänglersche

Rekonstruktion des Dreifufses noch für zweifelhaft

hält, anderseits der andern AnfTassong auch nicht

molur tnnt, so hätte dodi itbinerhiB eiae einfiMibe

Abbildong des Werkes in seinem jetngan Zaitande

geboten werden können.

Der wichtigsten Vermehrungen, die wir in der

Anll^ fiBdeOf dfirftea folgeade «na: & 10
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eine Abbildung der Laoboongriippe mit der durch

Pollacks Fund sichergestellten Ergünznng; S. ö7

Darstellnng des Galliers mit seinem Weibe, aus

dem Thermeumuseum; S .b4 eine grofse Abbildung

der TrajansBiiule, S. 109 die Mertener Jupiter-

siiule; S. 110 Grabstein des M. Caeliua. Vor alUnn

aber ist dankenswert, dafs jetzt auch auf 4 Tafeln

Proben der griechischen Vasenmalerei geboten

werden. —
Im übrigen betreffen die Audernngen haupt-

sächlich die Anordnung, und mau wird in der Tat

aagen können, dals in dieser Hinsicht die neue

Auflage einen ganz entjichiedeuen Fortschritt be-

deutet. Maucbes au sich Znsammengehörige, das

früher auseinander gerissen war, i^t jetzt vereinigt,

vieles au eine Stelle gerückt, wo es besser hin-

pafat, als au die frühere. So sind jetzt die Ab-

bilduugeu, die sich auf die Baustile beziehet], in

zwcckmäi'sigcr Weise auf S. 20— '23 zusammeu-

gestelU, die Güitertypen, die z. T. verstreut waren,

vereinigt, das Mosaik mit der Alexauderscblacht

au die richtige Stelle gerückt, uud so noch vieles

mehr. — Unter den Porträts S. 78 f. vermilst mau
ungern das des Herodot, nach der Neapeler

Doppelherme.

Jedenfalls wird das Werk in dieser neuen

Gestalt sich zu deu alteu immer noch neue Freunde

erwerben, und wesentliche Änderungen dürften

wohl iu absehbarer Zeit nicht erforderlich sein.

1. Observation s on thc Colax of Meuandcr
and ilic Eunuch uf Terencc by 8 Eurem
(Vidcnskabs-ScIskaltctsSkriftcr. II. Uist.- Kilos. Klasse

1906 No. 7). Chris'iauia 19Ü6, in comtnission by

Jacob Dybwad. 28 S. — "2. Notes «n somc
greek iitcrary papyri by 8. Eitieui (Christiaiiia

Videnskabs-Selskabs Furbaudlinj-er I9ü6, No. 10).

Cliristiania 1906, in commission bv Jacob Dvbwad.
13 S.

No. 1 beginnt mit einer allgemeinen Erörterung

über die literaturgeschichtliche Eutwickluug des

Schmeichlers, w^orin Ribbecks Oarstellnng (Kohtx,

[^eipzig 1883) iu eiuigen Stücken ergänzt wird.

Aber bei der Eustathiosstelle iu Od. 1837 (S. b)

hätte sich Eitrem darau criuueru sollen, dafs sie

aus Sueton stammt, der selbst wieder deu Aristo-

phaues von Bjzaution auszieht. Eine ausreichende

l'bersicbt über deu Abschnitt dnXtjarovi der

Abhandlung Ufgi dvatfimutv Xt'^ttav r^to^ ßXaatfti-

fiiunf xai nnftt-v txäniii ßiht Aug. Fresenius, L)«^

Xi^euf Arist^^phauearum et Suetonianarum excerptis

Byzautiuis, Wiesbaden 1875, S. 144, vgl. auch L.

Cohn, Jahrb. f. Phil. Suppl. XII S. 345. Dadurch

erledigt »ich die Vermutung ^VQonäiu'i S. 6', i>tatt

Ribbeek war für Alkiphron die neue Ansgabe von

Schepers einzusehen, vj^l. S. 9 '. Die BenierkuDg,

dafs zu Odattt v. 47 oivüqia zu ergänzen sei, ist

richtig, 7.nr Stelle Uyt liv fi^yä^ov tixv^v v. 50

vermifst man einen Hinweis auf L. Kadertuucher

bei S. Sudhaus, Philodenii Volum, rhetor. supplem.

(Leipzig 1895, S. IX ff.), der die lukinuische Schrift

IlfQi noQaahov vortrefflich beleuchtet. Gar kei>

neu Beifall wird das uugriechische navtöXoov Z. 58

finden, während ijo[r{]o>', was Leo gi^Jt, auch iu

seinem dritten und vierten Buchstaben auf der

Lichtdrocktafe! durchschimmert, uud tQißüOhoi

Z. 63 erscheint ebenfalls ungehörig. Da hier Leo

richtig ovtoi ö' aus den Resten herausfindet, so

bleibt uichts anders übrig, als mit ihm einen

Fehler des Schreibers (ä^^oi für änot) oder die

von Blals gegebene Erklärung anzunehmeu. Als

Anhang gibt Eitrem eine neue Abachrift des

Komikerbrucbstöckes P. Petrie I S. \6, das von

Blal'a mit ungenügenden Grüudeu dem Kolax zu-

gewiesen war. Doch nützt sie nicht viel, da die

von Muhaffj beigegebene Abbildung des Papvrus

dein Kuadigeu weit bessere Dienste leistet. Z. 1

ist das zweite r richtig beanstandet, ebeuso das

t] am Anfang vou Z. 3, richtig ist feruer t(i4Jifi

^ölti 6, aber falsch z. B. tut Z. 3 statt eta uud

i'mo Z. 6 statt ftaa. Am Eude steht eiue Be-

traehtuug über die Quellen des terenzischen Eu-

nuchus.

No. 'i euthült eiue ueue Abschrift des Papyrus

der Medeia des Neophron (Arch. f. Pap. III 1 ff.),

sodann Auiuerknugen zu deu Resten der Antiope

des Euripides (P. Pelr. I S. 7) nmi der Perikei-

romene des Menandros (P. Oxy. II 211). Die neue

.Abschrift der Trümmer des Neophroiiatückes ist

nicht ohne Erweiterungen, besonders auf der wert-

vollsten, dritten Schriftsänie, aber dennoch mufs

mau sich fragen: wie kommt es, dals Eitrem von

der Veröffentlichung im Papyrusarchiv keiue

.Ahnung gehabt hat uud dals ihm selbst im Briti-

schen Museum keii e Kunde davon zukam? Deuu

sonst hätte er sich doch auf jeden Fall mit deu

Ergebnissen der Kenyouscheu Abschrift Punkt für

Punkt auseiuaudersetzeu müssen, um diejenige

Forderung zu geben, die damals bei der ersten

Ausgabe erhofft wurde. Nuu ist diese zweite

nichts weiter als ein unmalsgoblicher Versuch

eines AnPängers im Papyruslesen, und die vier

Seiten sind darauf ohne sicheren Nutzen ver-

wendet. Bemerkungeu wie zu III 31 'w/uai or

yam' zeugeu nicht von genauer Lesung.

Gleichwohl begrülson wir Eitrem im Kreise

der Papyrusforscher uud bitten ihn, den litera-
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riscbeo itesten ancli türder seiu Augenmerk zu

Mb«ak«s. DeoD hior iat aoeb mMiebe Arbeit nv
wfinacbt, utul im Lesen bringl erst die fort-

•obreiteiide Übung eine prölsert' Sicberlieit. Wir
bnracben nidit uur Kräfte, die die ueueu Texte

bMwug«ben, foodern «oeh soleht, die die enken
Ausgaben auf das geuaaeste naohprQfeu. Irren

doch -selbst die f^fstenl Als ein klaasiscbes Bei-

spiel sei anf deu Didymospapyrus biogewieseD, wo
•D einer Timokleastelle (X U) die Heraasgeber in

brnden Augabea ovi^fM als überlieferte Lemog
dmeken la«sen, niid das, nachdem sie za wieder-

bolten Malen nnd nnabhün^ig ron einander die

Rolle oacbgeprüft haben. Indessen stebt das ?ou

.WiUmowite geforderte evf^f«» kbnr nnd remlieh

im Fbpyrns.

GSttingea. Wilhelm CrAnert.

Ourl Giemen, Die Eutstebang «les Neuen Testa-
ments. (Sammlung Oöecben 285.) 167 8. 8".

LHpziK 1906, G.J.Göschen. ^0,80.

Wir besitzen, ans den letzten Jahren stammend,

eine gröfsere Amabl rou Bdbriften Aber das ffieiebe

Thema. Offenbar entspricht ea den BedQrfuissen

nnd den Wünschen vieler Gebildeter und selbst

mancher Fachgenosseu, über den Stand der Gr-

gebnisae, irelebe die neatestameotUehe Foreohaag

gewoooeo hat, orieotiert so aeb. Die Sduriftea

fOD HoltT-mann, Pfleiderer, von Sodeu, W. A.

Schmidt, Wemle, Bousset, Wrede, Otto u. u. haben

so manche bestimmte Ergebnisse und eine Reibe

TOD Tielbeb aoerkannten Wabrbeiten id Tage ge-

fordert, dafs eine Popalariaieniiig des ESrmogeoen

darchauB erwünscht war.

In gedrungener Kürze, alles VVeseatlicbe iu

leiehtfefslteher Weise dantellend, bat Clemen die

sjnoptischen Evangelien behandelt. Harens iüt

als Grnndqnelle der beiden anderen hingestellt,

welche daneben noch eine äauimlnng ron Herren-

Worten benetst beben. Mareoa (68) MattbEos

(nach 70) Lukas (nach 93) — diese ehronologiticlie

Reilieiifnlrre wird fostgolialtcn, bei Laku die

Kunde des Josepbus angenommen.

Nur ein HMi|itbedeiAen ist bier s« infsem.

Clemen falst die Evangelien zn sehr als schrift-

atellerische Einheiten, was sie niclit sitv!. Seihst

im 2. Evangelium sind drei Schichten zu unter-

scheiden, mindestens aber die Hand des letzten

Heraasgaben, welober 6, 45— ft, 26 nad lit, 5—
27 einlegte, von der des eigentlichen Mericht-

erstatters zu trennen. Beim 1. und 3. Evangelisten

hätte doch unter allen Umständen die spätere

Uinmfl^i^ der Gebartiigesekiehtea erwSbnt «er-

den müssen. Ja, wenn Giemen anch selbst nicht

eine Überarbeitung des I. ETaageliaiM annehmen

würde, so ronfste er doch die spSte EinfBgQOg

der Petrus-stellen hervorheben.

Matth. 16, 19 ist teils eine wörtliche Naob-

mahmg von 18, 18, teils wst naeh Offenb.Joh.l, 18,

d. h. uaob 95 eiagaiebobe«, was jeder Kenaar des

WortUmtss sngastebaa mnft. Man r^
Matth. 16, 18 Offuib.Joh. I, 18

m int i'Sov ov xar»- xal Idov, ^wv fi/il

axi'(fov(Jif aiit^i- Soyata toi'i aiiävai t(äv ultävutv,

am xäi xleidaf t^f xal «x«> la^ tcXetf tov

ßunltkig utf oigenntp dtafdimf aar} sa0 4^op

Der AaffiMsaag des Yeifusers Bber die Apostel-

geschichte kann zwar im allgemeinea zugestimmt

werden. Doch hätte er iu ganz anderer Weise den

Gegensatz zwischen dem uugeschichtlichen ersten

Teil and seinem redaeriiebea Beiwerk neben dem
geschichtlichen Charakter der meisten Berichte

über Paalos' Missiousreisea aehirfer herTorheben

sollen.

8ebr gat sind die Absebnitte über die aebtan

Paulusbriefe. Namentlich die Behandlang der

Korititherbriefp (S. jT 4 1) i.st musterhaft und ge-

eignet, weitere Kreise trefflich in dieselben einza-

fahren.

AnfflUlig ist, daft der S. Theesatonieheibrief

fiir echt nnd «ichon ins .Jahr 52 gesetzt wird, was

unter keinen Umständen zu halten sein wird.

Uberhaupt befremdet die etwas eigenartige Chro-

aologie von Paalas* Lebea nnd SebriftsteUereL

Seine Bekehrung wird gar sch'ia ins Jahr 31 ga-

^vtzt. Der Kolüsserbrief ist nach ('lernen nicht

vou Caesarea, sondern von Horn aus geschrieben.

Wie sollte sieb da wohl der eutlanfeae Oaesinras

bei dem in Caesarea gefangenen Paalns Sehnte

und Fürsprache geholt haben V

Mit vielen der weiteren Abschnitte wird man
eiaTerstanden teia köaaen, oder wenigstens dem
besonderen Standpnokt des Verfassers eine rela-

tive Berechtigung zugestehen können. Nicht iiber

den Auffassungen des Verfassers über die sogen.

katboUsebeD Briefe and den Hebfiarbrisl. Dm
den Briefchuraktur des letsterea, der eb religi9e-

wissenschaftlicher Traktat ii^t, zu retten, stellt

Clemen S. 92 die Hypothese auf, die Adresse sei

später TWlmaa gegangen, nnd dann sei sie einige

Jahrzebate qiftter darob die Aüsebe Adiaise aa

die Hebräer ersetzt. Mehr als sonderbar!

Die beiden Briefe Petri (von denen namentlich

der 2. sehr gut als eine Fälschung nach dem
Jadasbrlef and einar heldnisabea Insehrift roa
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Sinioiiieea nacligewieseo wird), sollen uatürlich

nicht von Petrus stammen; dennoch soll die

Adresse des 1. echt sein. Es sollte ferner Clemeo

bekaatit sma, daft die Anftohrift dei Jakobubriefet

nur mit BerOcksichtigaog vou 1. Petrus 1 , 1 rer-

stüiidlich ist. Trotzdem ist sie echt, d h. nicht

vou Jakoboü, aber doch vom Schreiber des Jakobus-

brieiSet!

Hier iSfat uns sein «ODst riebtigeB Urteil und

Taktgefühl im Stich.

Im übrigen aber können wir Clemens Dar-

stelluug von der 'Entstehung des Neuen Testn-

meafa* auch neben der teeffKebeo *Urehnstllebea

Literaturgeschichte' von Sodens (Rerliu 1905) an-

gelegentlichst empfehlen. Sie wird vielen eine

gtüudliche Einführung in eine wissenschaftliche

LektBre de« Neuen Tertamento bieten. Bei den

Hauptfragen — bei den Evangelien und den

echten Paulusbriefeu — sind ilic Darstellungen

wohl gelungen; sie sind leicbtverstäodlicb und

doch gründlich gearbütefe.

Zabern. ioltav.

Pietro Bali, Ad Angustini Confossion. XIII 3s,

53 (Estraito dalla Rivista Classici e Neo-Latmi
Anno II Ho. 3). 4 8. Aosla 1906, Allaiia.

. Yerfasior beanstandet in den Worten vir, sie

aßcipitiiry sir tnrenühir, sie opuiitur die von

Enoell uufgenonuuene Lesart acnpitur, die nur aof

dem Senorianas bernbt, ti^breDd alle anderen Hae.

(anl^er V, der eudpiatur hat) nrri/nfiur bieten.

Man wird zugoluMi nilisfen. i! ils die Kuuzinuität

der Rede durchaus das Futurum verlangt: 'u te

ptlalur^ tn te quaeratur, ad te pultrtur : ne^ ne ac'

eifjiaur, aie invenietur , $ie aptriMxt^; die parstak-

tische Form IPifst sich leicht in die hypotaktische

*i\ petftur, (iccipietur umbilden. Dazu stimmt

auch Matth. 7, 7 ^pelite, et liabitur voLit; tjuaeriU,

«I iumneti»^ pnÜMife, et eperiaur «o&iV, wie sebon

der grieebiaebe Text lautet: ^«V*rrf , xni doi}i^-

ftftat xpTv, ferner ^latth. 21, 22, Luc. 11. il, Marc.

11, 24, Juauu. 14, i6\ IG, 23. 24 (hier: ptlUe, ei

äeeipietiii. — Die AnsfQhrongen Rana rind dnroh-

Aos tntreffetid uud la>sen ftti der RiehtigkMt des

äeeipietw keiuen Zweifut.

Fiaoz Härder, Werden und Wandern unserer i

worter. Etymoloffiscbe Planderei. Dritte, weaent* '

licli vcrinelirti iiml m-i besserte AuflujiP. Herlin

1906, Weidmaniii^clieniiclih. 259 S. 8". Geb. ^Ä '^.GO.

Dafs ü.» Etymologiäche Plauderei bereits in >

dritter Anflage eraebieuen, ist ein JBeweis 0bt die

Üi>liebtheit, deren sieb das vortrefflicbe Buch in
'

weiten Kreisen erirent. Wenn rli- n die früheren

Bearbeitungen ihren Zweck, die grolse Zahl der

Gebildeten anzuregen und zu belehren, gut erfüllt

baben, so noeh mehr die jetzige, die wesentliebe

Vorzöge aufweist. Denn nicht nur ist dw Inhalt

stark vermehrt — er hat um 55 Seiten znjrenom-

meu — , sondern auch von TerMhiedeueu üueben-

hdten befreit worden dank der Sugfalft dea Verf.,

der Qberall die neneetea Forsebangen berBeksiehtigt

hat. Dagegen ist die ganze Eiiirichtnng nnd

üufsere Form des Buches beibehalten wurden, so

dals auch die Art der Darstelluug uud die Zahl

der Absehnitte keine VerSndentng smgen.

Tn den 18 Kapiteln werden behandelt Kleidung,

Nahrung, Hansgerät, Stadt, Wege nnd Verkehr,

Familie, Vergnügen nnd Spiel, Staatslebeu, Mili-

tär- nnd Seewesen, Handel nnd Gewerbe, Knnst

uud Wissenschaft, Zeiteinteilung, Glaube und .\ber-

glaube, Krankheit und Tod, Tiere, l'fiänzen, Mine-

ralien, abstrakte Begriffe, Bezeichuuogea der Vul-

gärspraebe. Anmerkungeu and da genanes alpha-

betiaehes Yeneiehnis bilden den SehhiA. Die

meisten der besprochenen jVusdrücke sind Fremd-

wörter, doch werden deutsche iStämme heran-

gezogen, soweit sie in den Kähmen des Ganzen

passen nnd der ErklBrnng bedOrftig ersebeinen.

In den meisten Fällen wird man der Ansiebt des

Verf. beipHichteu, die wenigen, in denen icli

anderer Meinung bin, luüchtt; ich hier verzeichnen.

Die Ableitnnif Ton mile$ ans mille bat man jetat

aufgegelien ini ! ^ii llt das Wort zu o-f^iXiTv u. s. w.

(vgl. A. Walde. Lat. otyiuolog. Wörterli, S. .IS,')).

Zitltrr ist uicht entstellt aus Gitarre, !>ouderu

geht snrBek anf lat. eithars (abd. eithara, sitera),

während das deutsche Wort Gitarre ans it. chi-

tara oder frz. guitare (= grieoh. xi^ap«) über-

nommen ist. (Jiclu kann nicht (wie Gesicht vou

sehen oder Gesehichte von gseeheheu) von gehen

herkommen, sehoa deshalb niebt, weil dort das h
anf eiuen ursprünglichen Ganmenlant (sebea a se-

qui) liin weist, hier aber die Grundform gni vor-

liegt. Auch tat uicht ersichthch, wie sich aus der

Bedentnng gehen die von Giebt entwickeln soll.

Marchcr ist wohl mit Unrecht ans marcns, Ham-
mer abgeleitet worden; eher dürfte an abd. marka,

Grenze, Grenzgebiet zu deuken sein, so dafs der

ursprüngliche Sinn Ware Sber die Orenae geben,

die Grenxe überschreiten. Ap/eUine ist nicht nm-
gestellt aus Chiueserapfel , sondern = Apfel de

Siue, Apfel vou China, wie z. H. noch altcn-

burgisch Appeldesinc deutlich erkennen läfst.

Endlich durfte es 8. 102 niebt beifaeu: Kanone

wird ialseh' (d. b. mit n statt nn) geschrieben.

i
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Dean et kt ein bekanoter lantguetzlieher Vor-

gMg, dkf* in FnmdirOrtern hintor nnbctontem

kurzem Vokal einer von zwei gleichartigen

Konsonanten unterdrückt und umgekehrt hinter

betoDtem kurzem Vokal eiuer hiozugefagt wird;

flo entipriolit Z^purre, Etappe, EardKi, Crmvatte

französischem cigan, etape, carafe, cravate

(vgl. J. Mörs, Formen- und Begriffsverfiaderangen

der franz. Fremdwörter iio Deutschen. iSonner

P^. 1884 S. 7) und Lafette, PerSeke, Bnratt,

Fonrage, houeit, KsroaseU Pomade, Stafette n. a.

franz. Taffüt, perrnque, barrette, fourrage, hotmet,

carrousel, pommade, eataffette (vgl. J. Möre a. a. O.

8. 8). Doeh loUen diese kleineo Ansatelinugen

den Wert dea Baches nicht beeiatrüolitigen; viel

mehr kann dicsps allen FrPtitiden der Wort-

forschang besteus empfohlen werden.

Gisenberg S.-A. 0. Weite.

Adolf Boemer, Zar Reform der Präfungsord-
Bong für dat Lehramt fn den philologisch-
historischen Fiirlirrn. MUnelicn 1906, J. Lin-

dauer'sche Bucbhaudiung (Sdiöppiiigi. 49 S. gr. 8".

1 Ji.

Der Verfasser, Profettor der klassischen Philo-

logie nnd (lyinnasialjiiidiirrogik iiu der Universität

Kriaogeu, vorher im Ijchrfach als Rektor in Kemp-
ten tätig, hat aebon 1900 eine Broeebäre im glci-

eheu Verlage über 'Lebensfragen des humanisti-

schen Gymnasiums in Bayern' veröffi-ntliclit , auf

die sich seine neue Schrift vielfach bezieht. Letztere

ist hwTorgegangen aas einem Vortrag, den der

VerfiMMr vor der Ortsgruppe Nfirnberg und Um-
geboDg des bayerisciien Gyinniisiallehrcrverriiis

Anfang 1906 im Anscblofs an Leitsätze gehalten

hat, die von dieser an^^teltt worden waren. In

jener ersten Scbrifk hatte Roemer seine Ober-

zenguug dahin ansgesprochca, dafs das bnmanisti-

sehe Gymuasiaui des 20. .lahrli. dann, aber nur

dann dem schweren Konkurrenzkampf gewachsen

sein irerde, wenn es einen VITeg findet nnd be-

schreitet, der seine Lehrer ohne alle Ausnahme

befiihipt, die reichen Bildungswcrte der autikeu

Welt nicht blols iu streng wissenschaftlicher, son-

dern aneb in anstehender nnd dämm nachhaltiger

Weise den Schülern zu übermitteln. Bedauernd

hatte er hin/,nr;cfit<,'t. dals die 'erbliche Belastung'

der deutschen Kultur mit der Kulturarbeit Koins

et nicht sniatse, dem Grieebiscbon den Vorzog

vor dem Lateinischen zu geben. Er verlangte aber

von <1er Heimle den vollen Bnicti mit dem for-

malistischen iVinzip, und kritisierte too da ans

die ^Mtlnde der UniveintiUeB nnd die Eänrieb-

tnngen der Prtfnng f&r dos Lshmmt. Zwar soll

kein Strich, kein Jota von der streng philolo-

gisehen Methode des Unirersitfttsuntemriehtt anf>

gegeben werden. Dadnrcb wBrde der wi«senschaft-

liche Charakter der Disziplin ifeHihnlet werden.

Aber heller und wärmer mü&äe die Flamme bren*

neu nnd lenehteo fBr die Grolktaten kflnstlerisohen

Schaffens als für noch so glänzende Perlen der

liiviuatorischeu Kritik. Die PriifungsorJuung ihrer-

seits iät kaum geeiguet, zur Erreieliuug des vor-

geteteten Zieles beisntrageo. Am Scblnfs des

dritten Studienjahres steht das erste, am Schlnfs

des vierten das zweite Examen, das für die .Stellung

des Gjmuasialprofeasors qualifiziert. Öo bleiben

für ein freies Stndinm nieht viel mehr alt vier

Sfinester. Denn im dritten .Tahre uimmt die Vor-

bereitung für das lOxarnen, im vierten dif .Auf'-rti-

guug der 'wissenschaitiiclicu Arbeit' das Interesse

nnd die Kraft der jungen Leute iu Autpmeb.

Roemer beflirwortei «mdiehst die Veriegnng des

zweiten Examens anf eine viel spätere Zeit (8—
10 Jahre nach der ersten Prüfung), auf die Zeit,

iu der diu im Amte steheudeu Gymnasiallehrer au

die höheren An^bea der Schriftsteilererkläruog

in den oberen Klottieo schon herangekommen sein

werden. — Stehen nun die lateiutschen und j?rie-

chischeu Klassiker im Mittelpunkt des Gymuaaial-

nnterriehtt, so mnls auch die LehrerprSfung dieiem

Ziele entsprechend eingerichtet werden. Daher

keine zu hohe Benertnnti der Übersetzung aus

dem Deutscheu ius Lateinische, wohl aber t-inc

Erweiterung nnd höhere Sehätsung der PrOfung

aus den klassischen Autoreu. In <le)' Pädagogik

als T^te niiil vorneliniste .Nnfgain' Orientierung

auf deiu «.'igeueu Gebiet, so dals davou liecheuschaft

abgelegt und Proben gegeben werden können,

keine 'allgemeine Pftdegogik nod keine Geschichte

(Ut Pädagogik'. Die 'wissenscliaftliche Arbeit'

bei der hinauyi^erih kten /weiteu Prüfung gebe

dann dem Prüfiuig Oeiegeuheit, aufzuzeigen, dafs

er im Laufe der Jahre sich eingehend und erfolg-

reich in die Schulautoren eingelesen habe, dafs er

sie nicht nur i>hilülogiscli- grammatisch, sondern

auch philologisch-humanistisch beherrsche, so dafs

eine gedeihliche nnd wirknngsvoHe Leitnng der

Lektüre von ihm erhofft worden könne. Die

wissenschaftliche Arbeit trage nicht den Charakter

einer Spezialität, &o dals ihre Lösung iu dem \ er-

fasser eine Art wissentebaftlieheB Hochmutes er-

regen und ihn gegen die höheren Aufgaben der

Schule ab.stnnipfen und erkalten lassen könne.

Sie gehöre nicht zu den wiaaeuschaftliclieu Zähl-

end Statistikerbetten, sood«« em so bssehnffien,

dafs sis doreh die BsrBhrw^ppunkte mit dep Sebol-
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antoren, die sie bietet, den PrQfliug seiner eigeut-

licheu Aufgabe nahe- oder geradezu iu sie hinein*

führt.

Iu der neuen Arbeit weist Roemer darauf hin,

wie aus der Trennung and Isolierung der wisseu-

»chaftlichen Arbeit von den für den künftigen Gym-
nasiallehrer wichtigsten Hauptfächern, die in einem

andern il^xumeu absolviert werden, für üie die

Forderung neuer wissenschaftlicher Resullato uof-

tanciit. In undereu Stauten werde vou ihr nicht

wehr verlangt, ab dafs sie eine wii^seuscliaftliclie

Probearbeit sei, in der die Handhabung der philo-

logischen oder historischeu Methode deutlich er-

kennbar zu Tage tritt und ein mit Verstand und

Urteil gepaarte Auweudiiug derselben featza.-telleu

ist. AVührend sie dort nur zum Zwecke der

Zulassung zum philologischen Examen gefordert

und geleistet wird, bildet sie in Bayern zunächst

die erste Grundlage zur Erreichung eines höhereu

Ranges oder wenigstens der Lehrbefähignog in

deu höheren und höchsten Klassen. Eine dicHen

grölsereu Anspriichen genügende Arbeit zn liefern

ist aber ein gewisser Prozentsatz von Exumiuaudeu

nicht fähig. Aus einer wiederholten Betrachtung

der Verbältnisse und Bedürfnisse zieht Roemer

dauu die Folgeruug, dafs die Voraussetznog für

die Zulassung zum ersten Examen vier Jahre Uni-

versitätsAtudium bilden sollen; daia mit dem Be-

stehen desselben nml mit dem Besuche eines päda-

gogisch-didaktischen iSeminurs das Recht der An-

stellung erworben werde, jedoch nur für die

Lehrtätigkeit iu den fuuf unteren Kla&sen. Die

Erteilung des Unterrichts in deu obereu Klassen

sei von dem Bestehen eines zweiten Examens ab-

hängig zu machen, zu dem nur die Kandidaten

zugelassen werden sollen, die die erste l'röfung

mit der ersten oder zweiten Note be.ttanden haben,

übrigens nimmt der Verfasser die Forderungen

und Vorschläge seiner ersten Schrift wieder auf,

die zu einem Teil schon den Inhalt der iu der

Abteilung aufgeatellteu Leitsätze gebildet hatten.

Nord hausen a. Harz. Max Hath.

Auszüge aus Zeltiicbrlften.

Jahrbuch des Kaiserlich deutschen archäo-

lu^ischen Instituts. Band XX, Heft 4. 1905.

S. 170-179. J. Six, Apclles. Nach Pliiiius hat

Apollos mit einer Art Firnis, mit ein wcni« Elfenheiu

schwarz gefiirlit, die grellen Farben Bed.1inpfl und die

dunkeln Tone durchscheincinl und glänzend gemacht;

der erste Schritt iu der übcrinalung mit Lasuren

Rembrandtseher Technik. — Der von Plinius H. N.

XXXV, 94 als von Apelles gemalle, in Rom betind-

lich erwähnte 'Heracles aversos\ scheint iu dem Ge-

mälde von llcrculiinum iier Auffindung des kleinen

TfleiihüB (Heibig 1143) erhalteo zu sein; ebenso

tindct sich das Schema der ROckenansiclit in einem
pompejanisclieu Gemälde (ilelliig 1146) mit Hyllos,

Dciaueira und Nessos. I'as llerculanensisclic Tcle-

phosbild mag von dem Original des Apelles her-

stamnieu; denn es ist die Kopie eines älteren Werkes,

du es nucli nicht die später Übliche Umarbeitung ^u

einer figuralen Gruppe in lanilscbaftliclier Umgebung
erfahren hat und durcli Gedrängtheit wie durch <iic

Zweiteilung der übereinander steheudea Figuren

cliurakterisicrt ist. Die Zweiteilung findet sich auch

in des Apelics 'Verleumdnng'; ferner ist eine hficlist

lebendig aufgefafste Hindin auf <leni Telephosbild, und
Apelles war nacli Aelian der Maler einer berühmten

Hirschkuh. Und wenn das Herculonensische Bild auf

Ferganion weist, wie schon Otlu Jahn annahm, so hat

Apelles für Fergamon einen gaii/cn Tempel ausgemalt,

für welchen die Telepliosgeschichte, lieiniische Helden-

sage, wert der Djrsiellung war. Dazu war Pcrgainoii

der Sitz der Bursiiie, die Ahxander dem Grofsen

auch einen Herakles geboren hatte; su ist erklärlicli,

wie der Leibmaler .\lexaiiders nacli Pergamou kam
und diesen Stoff wählte. Wie Parnieniou deu Alexan-

der auf Barsiue, so hat Arkadia den Herakles auf

Auge gewiesen; die letztere Darstellung erkcunt Six,

wo Rubert (Erutostheiiis Calasierismurnm Reliquae :!47)

iu drei Repliken der Schwängerung der Au\tc die

Partbenos erkennt. Dem neuen Herakles, Sohn
Alexanders und der Bar>ine, wnrdc von Apelles mit

der Darstellung des Herakles-Teleplios gelmldigt. —
Über die Anadyomeno des Apelles hat Plinius nach

Cicero oder Varru berichlei, ohne zu beincike:i, ilafs

das jetzt in Rom bctiiidllche Werk mit dem von

Cicero in Kos gcseheiieu identisch sei. Der Körper

war durch das Meerwasser schimmernd sichtbar, wo-

bei da» eine Bein sich deatlicher zeigte als das andere

(Moiiokneuios, Petruuius 84). Das Bild galt in Rom
als beschädigt, iu Kos als unfertig, d. h. das Durch-

scheinen durch das Wasser war skizzenhaft angelegt,

der Kopf von vollendeter Scliöulieil. — S. 179— 188.

R. En gel mann, Zu deu fhoenissen des Euripides.

Auf einer verloi'Cu geglaubten Apulischen Vase, die

Engelmaitn bei den 'Frati Gerolimini' in Neapel wieder-

entdeckt hat, wo sie noch am alten Platze stand, uud

die bei Gori, nius. etr. I Taf. 230, hei Passeri u. a. ni.,

aber mehr oder minder faUch, veröffentliciit ist, findet

Engelmann Siconcn aus Euripides l'hoenissen. Unten

ist der Zweikampf des Etcokles und Polyueikcs dar-

gestellt, die jetzt mit dem Schwerte kämpfen, nach-

dem ihr Lanzenkampf beendet. In der Milte liegt in

einem apulischen Grabtempel Meuoikcus in der Lage

eines Herabgestürzten, wäh rem! links davuii Tydeus

heranstürml und rechts der bereits verwundete Pcii-

klynicnos einen gewaltigen Siein wirft. Ein Pan

zeict an, dafs die Szenen im Freien spielen, rechts

und links vom Tempelcben thronen Ortsgotlhciten.

Ein Vasoiimalcr hat eine Aufführung der Phoenissen

gesehen und darnach im allgemeinen genau, im Detail

etwas freier geschildert. — Am Hals der Vase ist

ein typischer Amazoneukanipf dargestellt. — S. 188
— 201. Leunart Kjeilberg, Klazomenische Ton-
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sarkophaKe. II. KjellberK pabliziert weiter erstmalig

vier joiiUcbe Tonsarge (drei im Besitze vuu Paul

Arndt iii Hflneben, einer iin Natlonftlnroaeam va Stodc-

holm). welche iHe Fortentwicklnnf; ilor altorü'iitalisclipn

aDtliropoiileii Sargfurin vor Aii^'en fahren, wobei er

ticli tu Mvurers Ansiclit bekennt, dafs diese Sarlco-

pha};e bei den I^'ichenfciprlirhkeitrn anf die Vorder-

kante aofgerichiet zu (lenken siml. Diese aus der

Slt«ren Perlode von Klaxonu'nal statnmciiüen ToD-

MrkopliaBe trtgm detiorative Malereieu des Mgen.
rhodiscIhtltniileBiscben Stils. Sieber war eiM blähende

Toniudustrie und eine eiDflufsreiclic, niafs^clicmie

Mulerschnle in Klntotnenai, wo dieser älteste rho >iscli-

nltnlleeiaHi« DekonitiontsHI mSirlidieriralae — sii

entscheiden ist es noch tiiclit — ontstamlcu sein mag.

Die neuen klazonienischeii Denknuler lassen die Sitte,

den Tuten in einem Tonsarg zu bestatten, bis nahe

an die Epoche des homerischen Kpos verfolgen, das

nur die Leiciienvorhrennnng kennt. Ob diese in der

liumerischen Perimle in Kiazonienai auch herrschte,

ist noch nicht festznsielleu. lo den nalien Larisa

ist kein Tonsarg zutage gekommen, hier herrsehen

Urandgr.lLiei' vor; doch küiincu priikiisclie und lokale

wie religiös-kulturelle GrOude vorliegen, dafs in Larisa

keine Tonsirkopliag« gefnnden vrarden. — 8. S02
— 210. G. Weber, \Yiis<crli itiin^cn in kleinasiati-

scheu Stildten. II. Es »tnien naih Anlage und Zeit

der Herateliirag des weiteren betrachtet die Wasser-

leitungen von: MuLMiesia ad Sipjluni, Thvatt-ira, Phi-

tadelplieia, BianiHlus, Akitionia, Prymncssos, Kotyleiun.

Am Scblufs iiininii Wober als festgestellt au: dafs

alle QOtenachteo üocLdiuckleiiangeo aas der belle-

nistiscben Perlode stammen nnd In der rOmlaelien

Zeit entweder luilohaltcn oiUr iiefcr ^'clegt oder

durch KauaUeituugeu vervullsläuüigt wurdeu, dafs die

AosfUhrnng mit BtotrObren, Steinrfthren oder Ton-

rObian geschah, dafs die Aidage dieser Drnckleitungen

(Smjrua ausgeitootntenj Uber den Sattel, der den Siudt-

bet^ jeweils mit dem hObcrea Gebirge verbindet, er-

folgte uml zwar je inichdetn auf einem Bogenstrung

Uder aut einer Muuer. Manclimal liegen auch die

Steinruhre einfach auf dem Boden, loni
i lirleitungen

mit Ansnabne von Uaguesla ad Sipjloiu regeluittlsig

im Bodea.

Arehiologiacher Anzeiger. Beiblatt znm Jahr-

baeh des Archäologischen InstUnts 1905. 4.

S. 163— 166 A. Schnitcii. Ausgrabungen in

Knmautia. Zusammenfassender Bericht, desi-en Einzel-

• lieiten an dieser Stelle jeweils mitgeteilt wurden. —
S. 166— 169. Erwerbungen des British Museum im

Jalire 1904. 1. Department of £g>-|itian and Assjrian

Antiqnitics (nur im Auszüge). 3. Department of

Greek and Itomun Antiiiuitii-s: F.rwcrlnniitn dnicli

Xanf: Gold, Silber, Bronze, Gcuimen, Murmur und
ätein, Terraootten, Ton-Taaen und •Gegenstftnde, Galli-

sche Altertümer (1452 Gei^eii-tiuidc aus der Samm-
lung Morel); Ges-chenke: Hronzen. Vasen, Marmor-
skolploren, GypsabgUsse von Knososfunden, eBMillierte

Bronzebrochen, archäologische Schriften und BOchcr

aus der Bibliothek Murruy. 3. Department of British

and Briediaeval aiiti({uitie8 and Etbuography: prähisto-

rische and filihbritanniache AltertlUneri römiaelK

liritannist lic. — S. 109 180. Archaologisi Lc Hi -

sellscbaft zu Berlin. Sit^iungen vom November und

Dezember, über die an dieser Stdle bereits detailliert

berichtet wnnlc S. 180—183. Ansstellniig v<ai

Fundstücken aus Ephesos im unteren Helvfidere zu

Wien. — AufzflhlBBg der auf der Versammlung

deutscher Philologen nnd Schulmänner in Hamburg
1905 gehaltenen archäologischen Vortrage. — Ver-

hamllungeu der anthropologischen Gesellschaft (14. Juli

1005). — Verkftufliche Abgiteae. — lusiitotsnach-

richten. — Hans Oraeven f. — Zn den Instituts»

Schriften. — S 1.S3- 190. nibliou'taiiliio. - S. 197

-216. Register. — Anhang von 24 Seiten, der das

Yemfchnls der Mitglieder d«« K. d. areh. Instituts

(Stand vorn Drzenibcr 190,')) enthüll nnd ilie Publi-

kationen desselben (Periodische und Serien- Publika-

tionen, Eiaxelwerke, Sebnlwandtafelu) auUbtt.

Bericht Qber die Fortschritte der röniiücli-

gernanlaehen Forschnng im Jahre 1904.

Römisch-Gpriniinis, lit> Kommission des K, arch.

Instituts. Frankfurt u. M. 19U5.

Zaio ersten Male ist dem Areh. Jahrbacli 1905

iler (erstmalig in dieser hergestellte) Bericht Uber

die Fortschritte der rcimiscii-gernianiichcn Forschung

im Jahre 1904 beigegeben. Das stattliche Heft, dns

in Obersiclitlicher Weise die einzelnen Gebiete der

römisch-germanisclien Forschung in acht Abschnitten

behandelt, hat den freundlichsten Empfang gefunden.

Sein reicher tatsftehlichcr Inhalt verbietet AuszQge

daraus zu verSffentlieben, da jn die ganae PaUikatien

Zusaininenstellung wirkliiher Ile'<ult;itc ist. Fände

sowohl wie wisscnschaflticbp Publikationen Ober all-

gemeine and Detailfragen der rörofeeb-germaniseben

Forsdiuiig sind in musterhafter Weise gruppiert nnd

dargelegt. Dragendorff gebütirl dabei das Haupt-

verdienst. Im Einzelnen enthält ilas lieft: S. 1 - 2.

Hans Dragendorff, Zur Einführung. — S. 3— 13.

K. Schuhmacher, Vorgeschichtliche Funde und

Forschungen. Iiaupt.silchiich in Wesldeutschlaml (Pal t i-

lithisclie, JSeolitliisclio Periode, Bronze- und ilallstatt-

Zeit, La T*ne Perlode). — S. 14—86. H. Dragen-
dorff, Okkupanoii nerniiuiiens durch die Römer mit

einem Bericht von £. Fabricins Uber die Unter-

snebnngen der ReiehslineskommiarioB im Jahre 1904.

— S. 36—45. H. Dragendorff, Neues znr röini-

sclien Städte- und Orts-kumle. — S. 4n — 50.

H. Dragendorff. Numismatik. — S. 51— 53. H.

Dragendorff, Kpis-raphik. — S. 53— 65. H. Drä-

ne mlorff, l'ruviüziale Keramik (sei noch besonders

hervorgehoben). — S. 66— 71. H. Dragendorff,

Provinsiale Kunst. — S. 71— 7Ö. Nachröniisches:

I. C. Schachhardt, Friknkisches nnd Sflchsiscbos in

Nonhve>tdeulscidanii. 2. Chr. L Thomas, Die erste

Stadtmauer von Frankfurt a. M. — S. 79—86. Orts-

and Sachregister (mnsterbaft). — 8. 87—94. Lite-

ratur. 1. Antorcnvcrzeichnis. 2. Zeitschriften (er-

schöpfend/ Beilage I. Ausgrabungen bei Haltern.

Das Uferbastell in seinen verschiedeneu Perioden dar-

gestellt. — Beiln'^'i' II Kleinfumle aus dem Erd-

lager bei Kneblingliau5cn iu Weslphaleu.
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Keztiuitlom»- Verzeichnis pliilul. Sclirlfifn.

Aelielis, Bftumpartcn n. A., Grundrifs der

tbeo)n|;isrlicn Wissenschaften. VII. AbteiluiiK. Ein

leitaoK in das uene Testament Von /!•/. Jülirher,

5. n. 6., iien bearbeitol« Auflag«: /.C 48 S. 1449
-14.')2. Kaum eine Stile findet sieh, die nicht «lie

nacbbesäcroUe Uaud zeigte, v. l).

Aetna, Tpite latin arec tradnction et commen-
taire, par ./. Ve>.sei em,: /,>t. ,1^ phil. XXX, 2 S. 159f.

Per Text von Ktlü ist an etwa iOU Stelien geändert,

M dafs man lieber eine neue Textauifab« gewBneclit

llätte; <liD Arbeit ist jednifails l>eachtenswert. G. Ii.

Altenburg, 0., Lateiniscbes Übaogsbacb iar

Prima; iSbA/f. Sl 8,496r. Ein wertvolles Hilfs-

mittel zur VWtiafnilg der Lektüre. Kraiur.

AadersoD, W. J. and Plieni Spiers R., Die

Arefaltektar von Grieclienlaiid and Rom, Obersetzt

von Kunrad liurgtri N.Jb. 1 8. 670. AbgridlUt

von Eugen Fetersen.

Apocaljrpsis Anastasiae, ed. H. Homburg: Uev.

i/< |>At/. XXX, 2 S. 156r. Bedeutet einen Fortschritt

In der Bebandinng des seit 1899 beitannten Textes.

A. JüttHin.

Archiv fOr Kt'li^'ionswisscnschaft. 9. Rd.:

y.Jb, I 667. lubaitsaiigabe aus dem judeoi Beiigions-

foneber nDentbehrliehen Zentralorgan. JShwt Samter.

A r i s 1 0 p h a n e , La Po ix par P. Matou : Bull. crit.

81/82 S. 41 i. Dies« Aosyabe macht der franzöeisdieu

Philologie die grS&te Ehre. C. E. H.

V. BissiiiK, W.« Üenltmaler At.'yptischer Skulptur. I:

<lw. «ar. IX S. SO.^f. Gut. G. Foucarl.

Boll 1er, A., Supliis>tab aiiuiiyini iVotreptici frag-

inenta instuuratu, illustrata: llev. d% pbiL XXX, 8
S. \!)!){. Vcrdionsflirli. .1. M/triln.

ßorkowsky, 1-^riist, Aus der Zeit des Humanis-
mus: AC. 48 8. 145G. Eine wirklich orfrcoliche

Erschoinnag, namoutlicb fflr anseru heraavacbsende
Jagentl.

Bretsclineider, A., i^uo ordine cdiderit Taritns

singulas aunalium libros: Hev. de phiL XXX, 2 S 1 59.

Der Terfiifser behandflt weniger die Ordnung, als

die Verteilung: ui.d EinUiliin',' der Hücl er; der t^rofsu

Scharfsinn bat aber Uocb zu keinem festen Ergebnis

geflibri. Pk. Fabia.

K. Brunmar ii n ii<l B. Uelbrllek, Grundrifs der

vergleiciteHiien Gramuiaiik der indogennaniscben Spra-

chen. Zweiter Band: Lehre von den Wortrormen
nnd ihrem Gebrauch von A". /irut/inahu. Zweite Be-

arheitnng: A))/</^. 21 S. 4»2-49'5. Wird beittUlig

besproeben von Fr. St<^.

Valerius Catiilliis' Samiliolie Dichtiiiipeii in

deut»ciier Übersetzuug vou Aluurtz Schmfrr. Zweite,

unveränderte Auflage: SphR. 31 S. 486 f. Wir stehe»

iiielit an zu beliaiiptei', dafs ScIi. uns in seiner Über-

tragung einen deutsehen Catuil beschiedeu hat. (i.

Schüler.

Demetrii Cydonii de ronlemnenda morte oratio,

cd. //. Deekehitaitu: liev. de pl,H. XXX. 2 S. 156 f.

6nt. A. Martin.

Demoulin, H., La tradilion maDttscrite da Baa-

qnet des Sept Sages de Plutarque: Jiw. de pkU. XXX,

I

2 S. Mit Suchkennluis und Sorgtslt gearUritet.

I A Mortiu.

Fick, A., Vorgriechische Ortsnamen als QneUe

für die Vorgescbicbte Griecheulamis: Mit»eum XIV, 1

8. i r. Ergebnisraicb. 6'. üblntbeek.

Foncart, Paul, Senatus-Consulte de T\\W.>h

(170): DJ//,. A\ S. 2.^66. Der Toxi steht nutimebr

durchwep fest, der Kommentar ist au-k'e/i ichaet; ia

einigen Punkten kann gleichwohl mit dem Uag. nA^
abereiustimmen B. h'iibter.

Georgii .\cropulitae opera, rer. .1. Uei*fnl>erg. II.

Scripta minura: litv. de phit. i S. 156t. Dn
Herausgebers Elnleitnng Ist wertvoller als der lahaH

dnr Schriften. A. Martii$.

Oeorgii Mnnacbi Ciiroiiicoo, ed. C. de Boor.h
Jiev. de pfiil. XXX. 8 S. 156r. Out. A. JUarÜm.

Groute, Maximilian vun, Die Botatehoog im
ionischen Kapitells und seine üedeuianK flli* die grie>

cbisclie Baukunst: DJ.Z. A\ S. 2596. Bringt twar

iraiiriierlei Förderung, aber keincswep'*, wie der Vf.

zu glauben scbeiut, die Uisung der Probleme. A.

Fttrtvfäitgfer.

G ustafsson, F , Tacitu«; ioin liafd iteknnre: /iVe.

i/« i>/<t/. XXX, 2 S. i58f. Sehr beachtenswert. Ff'.

Fali«.

Hartman, J. J.. Analecta Taeiiea; AVr. ,]e ph^!.

XXX, 2 S. 157 f. Wenn man uucb den kritischen

Bemerkungen nicht zustimmen kann, so ist doch das

Buch in schöner Sprache geschrieben und erfirenlicb

zu ieseu. Iii. Fabiti.

Hesselmeyer, E., Hamiibals AlpenOberinang im

Lichte der neueren Krieg8«C8cbicbte: Korr. f. WärU.
8.816. Oberrasebend einfache LSsnng der vid*

besprorhcncii Streitfrage. .7. Miller.

Janeil, Waltber, AusgewAhite Insciirifteo. Grie-

chisch nnd DentBcli: NpliH.iX 8.487-489. Da«

lehrreiche Buch W\\A>-\ ein «ivliii^cs Ililfsnintrl \y.<-\\-

nur fOr cpigrapbiscbe Seminurttbuugen, suiidera aucli

nir die Interpreution der griecblseheii Klassiker aaf

den oberen Gymnasialklassen, h'ichardt Berndi.

Kornemaun, £., Kaisrr Hadrian nnd der letzte

grofse Historiker von Born: Miueum XIV, I $.17*19.

Iiaiikcnsweri, aber nieht flbeneogeod. H'. JStrMt'

mau.
Lockenbaeh, H, Dia Akropolls von Athen:

Korr./ Würif. S. 817. Aafii wirmste so empfehlen.

F. Ii eiz^ärlcr.

Lücken baeh. H., Olympia nnd Delphi: Korr.

f.
W ürH. S. 317. Ein bei aller Kflrze zuverlAssiges

nnd anschauliches Werk. Weizsäcker.

Ludwig, H., Lateinische Stilabun»:eii for Ober-

klasseii: Korr./ W ürit. S. 311. I'aiik und An-

erkj'niiinii; der Fachgeiiosson werden nicht felileii.

Ileene.

Marshail, Thum., Aristotle's Theory of Gonduct:

DI./.. 40 S. 2494. lieferat

Möller, C, Die li^lii im Ilerudut: Rip. di

///. XXXIV, 1 S. 219f Miitzlicb. \'. < o.-tai,z{.

Morris II. Morgan, On tbc language of Vitro-

vins: \ptifi.2] 8.489-491. Durch die vorliegende

Arbeit ist die Viiruvforscbaug weaentlich gefördert.

A, jKnemer.
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Hüncb, Wilhelm, Eltern, Lehrer and Sclmlen
in der Gegenwart: AC 4S S. 1468 f. Die klein«,

nbor un^'eiiitjin ^elialtroicbe Scbflft zeugt von des

Verfassers Weite und Tiefe dM Blicks. A. ö—e.
Hnnro, B., Nekrolog von C.WiUou in Jahretb,

f. Ah.-Ww. CXXXII B S. 30-40.

Otto, W., Priester aiid Tempel im lieileniscben

Ägypten. I; Ktit. dt pkil XXX. 8 8. 148-154. Sehr
wertvoll. ./. J.e»qii!fr.

Pater, W., Plato und <ler Platoiiismus. Aus
<icm Englitcben übertragen vou Huna UeekL MH
Unclioi iiariiLMilen von /'. //(iiisi>'i>i: .Xpli/i.^l S. 4R1
- 48ü. Trotz vorliandeutT LUcken und M.Umcl wird

(las Werk ciiipfolilen; die Cbcrsetzniig i^t sriir wolil

vantittdlieh und, von Kieiaigkeitau nbgMehen, korrekt.

E. H iut.

Pistiier, Jos., und August in Stapfer, Kurz-

gaiklate griediiscbe Grammatik. II: byutiix: OLZ.iX
S. S567. Rtftrat.

Rcitzciistein, R., Pdiinandres. Siudun zur

griecbiscb-iigj-ptiscbeu und frabcbrisllichen Literatur:

liev. dt phü. XXX, 8 8. 154 f. TerdieostHch A.
Martiu.

Sciiniidt, Max, C. P., Kulini iiislunsclii' Beiträge

zur Kenntnis dos grit'cliiscbeii und rüniisclien Alter-

tums. 1. Heft: Zur Eutstebong uod Terminologie der

elementaren Matbematik: /^C 43 S. 1459. Das
Ganze liest sich sehr angenclim und ist fOr jeden

Gebildeten nnmittelbar verständlich. E—/.

Selbcrg, Reinbold, Aus Religion und Geschichte.

I. Band; Biblisehes und Kircliengcscbichtliches: lA'.

43 8. 1452 f. Das Buch, eine Gabe für jeden ge-

bildetaa MaMtdiea, wird enpfulilen vou //. SUphau.

SoInaoB, F., Inseriptiones graccae ad illustrandas

dialectos selectae. 2. Ausgabe: iitr. dt phil. XXX, 2

S. 14Sf. Sehr empfehlenswert, trotz einiger vermifster

Erglnwngea. Ü. Uauuoulliei.

Stier, Johannes, Gedanken Über chrisllidie

Religion: A(' 43 S. 14d4. Die ganze kloinliciie,

nörgelnde Art dieaer Polemik gagen Fr. Nawnann tat

abatobead. 0.
Snetoni Da viia Oaaaanin Ubri VIII, rec /..

IWml'homtMt AfMscum XIT, i 8.S-4. UDenlbabrikb.

U. Damali,
Tacito, il libro III della Btorle, eomDentato da

L. Valviiigyi : liev. dt phÜ. XXX, % 8. 158. AU*
gesdehnet. Ph. Fuhin.

Tannery, P., Nekrolog von E. IhMt in Jakrtd».

f, AlL-Wis». CXXXU B S. 46-48.

Tbideoat, U., Pomp^i: J. dt» tav. \ls. S. 504f.

Sabr gaaaa and gitladliefa. H. C.

Thukvilides, buok VI, by W.Spiati: Un: de

£Ai7. XXX, 2 S. 147f. Keiclilialtig, nur allzu reich-

altig, aber dodi brancbbar. E. CAautbry.

Thnkydides, erklärt von J. CUuttn, TI(6.Baeb).

3. Aaflage von J Stevpi Htv dtpbiL XXX, S 8.144
-147. Sehr sorgfiUtige Dorebarbeitaag, nor wird in

der IkLandiung den Textes dia atiaoga Lagik au

weit getrieben. £. Chambry.
Oriachiacha Tragikar: JtArm^./. AtL-Hw.

CXXIX8.1>83. .Bericht Ar 1898-1908 von S.

Altktrr.

PHlIiOIi(M4IK. 1906. No. 6a ld78

J
Uatari, P., Äehtong and Verbananag im griecbi-

! sehen Beebt: /Ih. dL fit. XXXIV, 1 8.880. Wert*
voll. V. Cottangi.

i
Waddington, Gh., La pbiloaopbie andaaBa et

1
la critiqae historique: J. des. »av. IX S. 498-508.

: Methodisch sicher und seharfsinnig. J. Thoinan.

Weifsenfeis, Oskar, Aristoteles'Lehre vom Staat.

(40. Heft der Gymnasialbibliotliek herausgeg. von

Hitijo I/, fm,iwi): Apli/l.'n S. 491f Die kleine

Schrift bietet einen reichen Inhalt in anspracbaloaer

Form. Ii. Hodtrmtmn.

Wundt, W., VölkerpsycbologlaL II, 1 : J. dt» tan.

IX S. 502 f. Barflckikktigi xa venig aeoara Fonehnn*
gen. S. RmuH^i.

Xenopbontis Respublica Lacedaemoniorum roe.

fj. PitrUoHi: BtäL erit. 21/22 S. 41 1. Die Ausgabe

entbftit .ralchea ftof Ar daa Stodiam der grieehhnhan

. Spiacbe m ihrer aehtaatan Zeit. C. K, &.

Mltteliimcen.

Aeaddaie daa inaeription* et bellaa<>lettrea.

S9. Juni.

H^ron de Villefosso. Keoe Fände anf dem
March«* aux flcurs: Grabschrift eines Exarclius (P'iilircr

eines Numerus oder eiuer Ata); die Zeit, in welcher

diese Obarge gegründet warde, ist noch nnbeltaaat
— M. Br^al, Per Ursprung des Wortes Corpus. —
De Morgan, Neue Funde in Sosa (Königsstaluen,

ein zweites Exemplar der Qeselae des Hammarabi).
— J. Tontain, Der römisciie Kataster in Nord-
afrika: Das Werk wurde ausgeführt vom Juli des

Jalircs 29 bis zum Juli des Jahroe 30, seclu Jahre
nach dem Aufiitande des Tacfarinai.

Rfimisebe and Torrflmisehe Funde in der Sehweit.
— K&miscbe Altertumafunde in Spanien (Oadij^

Javaa in Alieante, Vnmaatia) and PortagaL —
Die pila maralia tob Oberradett.

Bei Ililgendorf (Solothurn) worden Jttngst intcr-

estaate Bftmerfuude gemacht. Die Fundstelle liegt

anfem der Landstraba tou Egcrkingcn, dem einstigen

romisclien Hcerweg. 8chun früher ist uian in der

NiÜ>e auf vereinzeltes Mauerwerk gestofseo und es

«ardeo damals grofse Ziegel and eine Ifarmerplatte

zutage gafftrdert. Die jetzt cntdcckton, nicdt mehr
als 10— 15cm unter Uaseu liegenden Mauern beweisen

infolge ihres ausgedehnten Umfenges und der Solidität,

dafs hier mehre griifscrc römisdie Villen, wohl Wohl-

Stätten römischer OlTiziere der 'Jl. Legion, gegtaudcn

haben. Ein IlruclistQck eines Ziegels triigt die !•
scbrift Leg. XXI, die im Unterwald aufgestellt war.

Feraer sind an Fkmden noch sn nennen: Anstem-
schalen, eine Mdnze mit dem Bildnis des Antonius

Pius und verschiedene menschliche Knocbeu. Mit
dem Eindringen der Aiemaoen gegen Eode des rierten

Jalirliutnlerts war das Schicksal der römischen An
sicdelungen besiegelt. — Auch im Kanton Aargau

wird nach RAmer-Ansiedlnngen gefahndet Unterhalb

der weithin sichtbaren Kirche von Kirchberg bei

Aarau tiuden, der 'Basl. Zig.' zufolge, gegenwärtig
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Ausgrabungen statt, veranlnfsl von der liistoriscli-

antiquarisclieii üeseilsrliall <les Kaiiluiis Aartiau uiiii

geleitet von «Ich Herren Dr, Gefsner, Kiniservutor «lob

Museums in Aaraii, l)r. Winifsi-r und Gebr. ßnnili.

Man hat lieroits die Fundanientniauern ciues uröfseren

GebiluJes uufitprteckt, ilcs-eii Ftout nacli SOilpn giiif;.

Allem Aiiscliein iiacli wur es ein iVivatliuus, ^'t'biiuC

aus Ziecein ilcr Lej^ion Bindonissa, wie die aufgefun-

denen Stemi»fl der XI. uml XXI. Legion beweisen.

Ebenso fan<lcn sich {!ut erhaltene Uuliizietsel, Bruch-

stücke von Ilei^röhren und Scherben von Amphoren.

Die Mauern zei^'en die bekannte römisclie Technik:

kleine, vicreeki»; (jcsehlagcne Kalksteine, verbunden

durch den mit ZieKcImchl vermischten eiseniiaricn

Mörtel. Kinzeinc Slfleke des bemallen Wandbeieges

weisen noch Ornamente auf; der Gipsvcrimtz ist sidir

gut abgerieben. Wichtigere Funde sind noch niclil

gemacht worden, dodi wird weiter cegrabeu werden,

sofern «las nötige Geld zu erlangen ist. ('Der Bund').

— Bei Uietikon (Kanton ZUrich) wunle bei Eisenbahn-

arbeiten eine tlbor zwei Pfund schwere vorrömiscbe

goldene Schale gefunden, deren Goldwert allein etwa

3000 Fr. beträft. ( V. Z.') — Bei <ler kleinen Insel

Sancti Petri bei Caiiix bat man aus dem Meere die

Marmorslatne eines Apollo hervorgezogen, die in der

Zeit des Auftustus geschaiTen zu sein scheint; leider

fehlen der Kopf, die \nne und ein Teil der Füfse.

Ein geflügelter Genius aus Bronze bat sich in Cadix

selbst aus dem Meere nngefunden. Noch wichtiger

ist der Fund von goldenen Schmucksachen, die ein

Bauer bei J&vea, im nördlichen Teile der Provinz

Alicanle, bei lainllicbcn .Arbeiten entdeckt hat. Die

Si'binucksBclicn waren in einem irdenen Tnpf verborgen;

als dieser durch einen Schlag ndt der Hacke zer-

brochen wurde, fielen ein goldenes Diadem, dafs

133 Gramm wog, goldene Kelten mit Anbilngscln,

goldeuc und silberne Mals- uud Armbiinder heraus,

die last alle den Schmncksachcn gleichen, die an der

berQlunten linslo von Elclie (im Madrider Museum)
zu sehen sinil. Pierre Paris, der die Sclmiui ksaclien

genau untersuclit hat, möchte sie als das Werk
attischer Künstler bezeiclmen, die zur Ausfuhr je

nach dem Geschmack der verschiedenen lilnder ar-

beiteten. — In der "Woch.' No. 43 S. 1190 ist be

richtet, dnfs zwei der I..ager Sci])ios bei Numantia

aufgefunden sind. Nuumelir ist es gelungen, noch

zwei Lager zu entdecken. Das dritte, kleinere Lager

liegt auf einem Hügel beim Dorfe Garray, und vor

wenigen Tagen ist in der sich im Osten von Numan
titt austlehnendeii Ebene ein viertes I..ager zum Vor-

schein gekommen Es liegt da, wo die den HUgel

von Numantia im Osten bcgleitemlen niedrigen Höhen

ein Difile freilassen, das den Zugang zur Ebene

bildete. Hier, wo die Belagerten von unten versuchen

mufstcn, die feindlichen Linien zu durchbrechen,

scheint eine besonders grofso Anlage vorhanden zu

sein. Wahrscheinlich wird es auch noch gelingen,

die übrigen drei l>ager — im ganzen legte Scipio

sieben an — aufzufinden. Wahrend ilas erste Lager

vollstilndig freitielegt werden wird, können von den

anderen Lagern nur Teile ausgegraben wenleii. Es
wäre bei der Wiclitigkeit dieser Stadt für die römi-

sche Kriegsgescliiihie, und weil jedes Lager dem

Gelände und seiner Bedeutung entsprechende Besonder-

lieiicn aufweist, sehr wUnscIienswert, wenn sämtliche

Lager ganz ausgegraben werden könnten. Aufser den

Lagern ist auch eine gröfscrc Strecke der die Lager

verbindenden Mauer festgestellt worden. Sie ist mit

Türmen besetzt, was der Beschreibung Applaus cot-

8]Miclit. l>urch einen glOcklielien Zufall wurde bei

der Ausgrabung des vierten l>agerB die an Numantia

vorbeifulirenile römische Hccrstrafse Asturga— Zara-

gussa gefunden, deren Trace in der Nähe von Na-

matia unbekannt war. — Über Auffindung einer

ßronzetafel mit einem langen Erlafs des Kaisers

Hadrian in den Kniiferminen von Aljustrel in Portugal

berichtet die 'Köln. Z.' Der Erlafs gewahrt einen

interessanten Kinblick in den antiken Bergwerks-

betrieb. Wir entnelinieii daraus folgendes. Die SilLer-

und Kupferminen gehörten der kaiserlichen Kasse,

wurden aber zur Ausbeutung in kleinen Teilen an

Private verpachtet. Für jeden Miuenaiiteil war eine

fcs'e Gebühr von 4000 Sestertioii und daneben noch

Abgaben von dem Ertrage zu zahlen. Zum Abbau

der Gruben konnten sich mehrere ünternelimer zu

einer Gescllscliaft vereinigen. Zahlte ein Gesellschafter

seinen Beitrag nicht, so liefsen seine Teilhaber die

Auslugenrecbnung für den Betrieb der Gnibe auf dem

Markte drei Tage öfTentlich anschlagen, nach Ablauf

der Frist verlor der säumige Zahler seinen Anteil au

der Grube. Wer nach '25 Tagen Vorbereitung den

Betrieb beginnt und dann wieder 10 Tage hinter-

einander unterbricht, verliert die GrubengerecLtsamc,

ebenso jeder, der acht .Monate nach Beginn seiner

Pachtung den Gruben tietrieb noch nicht begonnen hat.

Die täglich geförderten Mineralien müssen vor Sonnen-

untergang in die staatlichen Hotten gebracht sein.

Wer spater oder vor Sonnenaufgang Metall holt,

zahlt 1000 Sestertien an die kaiserliche Kasse. Der

Uberfülirtc Hergwerksdieb aber wird, wenn er Sklave

ist, gepeitscht und verkauft und darf niemals wieder

in Bergwerken arbeiten; ist er ein freier Mann, so

trifft ihn Einziehung seiner Werkzeuge und des

Mincneriragcs und das Verbot, je wieder Minen zu

betreten. Kaiserliche Bergwerksinspektoren wachen

darüber, dafs jeder Stollen gehörig gestützt wird und

dafs das morsche Holzwerk sofort ersetzt wird. Eitic

Boschiidi(:uiig der hölzernen Pfeiler und Balken war

streng verboten. Besonders geschützt wurde der

Wasscrstollen der Mine. Wer Kupferminen ausbeutete,

mufsto si<h wenigstens 15 Fufs von dem Wasscr-

stollen entfernt halten, was besonders für die Vor-

sochsstollen galt, die man in einer Breite und Höhe

von je vier Fufs von seiner Mine aus anlegen durfte.

Wer Silbermineu betrieb, mufste einen Abstand von

mindestens 60 Fufs von dem Wasserstollen einhalteu,

auch mufste er in seineu bestimmton Grenzen bleiben

und durfte nicht nach rechts und links weitergraben. —
Im Graben des Römorlagcrs bei Oheraden gefundene

Hülzspeere ohne Eisenspitze, wie solche übrigens auch

anf der Saalbnrg zum Vorschein gekommen sind, ge-

hören unzweifelhaft zu jenen pila muralia, von denen

Cüsar in der Beschreibung seiner gallischen Feldzüge

zweimal spricht (5, 40 uud 7, üi). In beiden Fällen

handelt es sich um die Verteidigung eines Lager-

walies. Sonst werden sie in der antiken Literatur
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nicht ernftbut. ünli«r war mau durcliaus in Zweifel,

was Cüsar mit jtam Beteiebnong gemeint babe vnd
kam scliliefsliil) dayii, die pila rmirnlia überliaupt aus

der Reihe iler Uandwaffeu zu streiclieii; man daciite

an 6c«cbo8M, die aus GeeclilltxeD gesdileodert wurden.
Durch die neueren Funde ist fins Dunkel gelOftet.

Diese schweren, un beiden Enden /ugespitzten, in der

Mitte aber verdünnten Speere waren dazu bestimmt,

von der Wallböhe auf die unten IteraufklimmeDden

Feinde mit der Band geworfen zu werden, also nur
auf eine Entfernung von \veni;;en Metern. Audi ohne

Lisen mufston diese scharf gespitzten UOlzer durch

ihr« Wacht anf die nieht gepancerten Leiber der

Gallier und Germanen von furchtbarer Wirkung' sein.

Kuü verstehen wir auch, weuu Cäsar au der ersten

der oben angefahrten Stellen davon spricht, dab
wahrend der sieben Tage daueniden Bestnrmiing des

Logers seines Legaten Quintns Cicero jedesmal in der

Kaebt flir den folgenden Tag majinus niuralium pilo-

mm nnmems hergestellt wurde. Da keine eisernen

Spitzen zu schmieden waren, konnten die Soldaten

niscli eine Menge solcher Speere scbuiizeii, hatten sie

nur jtcnUgeud Holz. Doppelt interessant werden nun
die pila von Oberadsu, wenigstens die sorgfältig ge

arbeiteten und gegliittctcn Exemvilnrc, dun.Ii die eiii-

gCE>cliuittencn luschrifteu. Bislier sind foigende deut-

lich erkennbar: 3'OAMPANl — 0>G*LV8I —
0 • Q VARI — 0 • PAQ. Das jedesmal voramiest eilte

amt^i'kehrte 0 ist das in römischen in^ciiritieu übliche

Zeichen für centuria, Kuropagnie, der folgende Namen
der des Centnrionen. Die Inschriften sind also zu

lesen: Centnrie des Campnnns — dieser Name kommt
am hilnfigstcn vor — , Centnrie des Gaius Lusius,

Ceutorie des Quintus Varins. Der vierte Name ist

«bgekllrat nnd nieht mit Siclierheit zu ef^gftnxen.

Diese Anfschriften lassen sich j.'anz ungezwungeu

doreb dl« Annalime erklären, dals jede Centnrie ver-

pfliebtet war, ftr den Fall einer BebigeraDg «Ine be»

stimmte Zahl solcher Mancrpila im Vorrat zu halten.

Bei einer Kevision — Fila Appell — war durch die

Anfscbrift sofort zu komrolliereu, ob jede Ceuturie

die vorgeschriebene Zahl besafs und diese nicht etwa

mit Oiier ohne Wilsen einer anderen Ceuturie aus

deren Vorrat ergänzt hatte. Hierzu paTst es sehr gut.

dals die plumpen, flocbtig gearbeiteten Exemplare,

wohl in der Not einer Belagemng angefertigt, ganz

wie Gisar sie sebüdert, Inscbriften nicht ttagm.

Die Head-Festschrift.

Am :!0. Juni 1906 schied uns seinem Amte als

Leiter des Londoner Htlnzkahinetts Herr B. V. Head,
ilcr durch seine nnerroQdliche Fürsorge für die Ver-

mehrung und Katalogisierung der Schätze die&cr Samm-
lung ui.d durch eine Reihe bedeutender wissenscliart-

licher Arl»eiten sich am die firforschnng uameutlich

der grircbisehen MOnzen ein bleilwndes Verdienst er-

worben, Yi>r aili'iii in -einer l s87 erschienenen historia

nunorum ein mubturgillige» llaudbucb der so schwer
zu Qbersehendeo nonismatiseben Disziplin gesehoffen

hat. Ihm haben zn dieser Gelegenheit seine Freunde,

Schüler und Kollegen diessuit und jenscit des Kanals i

eine Festscbrilt gewidmet — eondia Dnmismtica,
|

nomismatic essays in honour of Barclay V. Head,

Oxford nnivefslty press, 1906, XVI vnA 886 8., «in

Porträt, 14 Tafeln und mehrere TextabbilduuL-en

die, im Sobskriptionswege verbreitet und von Herrn

O. F. Hill redi^ert, Beitrage von 80 Fachgenossen
enthält, unter denen wir aufser Leitern und Beamten

der Münzkabinette in Athen, Berlin, (iiasuow, (iotha,

Kopenliagen, London, Neapel, Paris auch die Namen der

bedeuteudstcu Sammler antiker Mauzen, die Bearbeiter

der von der Berliner und der Pariser Akademie unter-

nommenen Mtinzwerke und andere sich ausschlicfs-

lieh oder vorzugsweise der antÜEen MOnzforschnng
liiugcbende Gelehrte finden. Es behandelt Blanebet
ein MinervastandUld in Massalia, Joergensen die

Chrouulogie der llteaten Prägungen von Thnrii, Reg-
ling die Münzen des Obaraspes, rines sejtiiischen

Königs aus der Gegend von Tomis, Perdrizet die

Gescliichte und die Münzen der Stadt Ulpia Niropolis

am Mestns, Beinach die auf Achilleus bezüglichen

Darstellungen auf Münzen der Thessaler, des P.vrrfaos,

von Larissa und Pharsalus, Svorunos den in Ägypten

gefundenen Bronzestcmpcl eines athenischen Tetra*

drachmons, Babelon publiziert einen attasebeo Oboloe
des Hippias, Earle Fox erSrtert die Chronologie der

;t!toslen M ünzi l ihcn von Aet;iiia. Oman die der corin-

thischen Münzen von 450—390, Hill weist die Dar-

stellung des Dryops anf einer Mttnse von Asine naeh;

kleinasiatische Münzen nehmen zum Thema v. Fritze,
der auf Grund des Corpusinalcriales die autonomen
Prägungen von Pergamon chronologisch ordnet, Pick,
der die Neokoricen von Ephcsos behandelt, und Weil,
der die magnetischen Münzen des Themistoklos er-

läutert; Mowat macht als neue städtische Gegen-

Stempel auf Side-Tetradracbmen JIOJ, KYZl nnd
TOP (elier wob! POP = Gortjma anf Greta)

bekannt; in den fernen Osten führen uns .\llotto

de la Fuye mit einer Arbeit über die Münzen
von Penis nach Alexandw dem Grofsen md
Rnpson mit einer solchen über die griechi>ch-indi-

sehen Herrscher Agatliukleia, Stratcui 1 and II. Vor-

ndscfatc Aufsätze Ober griechische Münzen bringen

dann noch Gabriel, der einige anedierte StUcke der

Sammlung in Neapel, Weber, der solche aus seiner

Sammlung publiziert, und Imhoof-Blumcr, welcher

drei UisxeUen über eine Goitlmanze von Syracmae,
die frObeste PrAgung des l^ysimaebos nnd die Hflnze

eines Dynasten Dordas zu einem Ariikcl veieiiiij^t.

Gardner, der ueue Beispiele von Slatuenkupieen auf

MüBxen (Artemis von Pnirae, Themistokles in

MaKiiesia) beihringt. Riuniselier Numismatik sinil ge-

widmet Gruebers systemulische Übersicht über die

in Luceria geschlagenen Münzen, Willers' Arbeit

ilber die rüniische Goldprägung von 209 v. Chr.,

llaeberlins l'.ntwickelungsgesehiehte des Uoniatypus

auf den rejinhliKiniisi hm Münzen. In die Kaiserzeit

fahrt uns Dressel mit dem Nachweis des Tempels
der Matidia nnd der Basiliken der Matidia nnd Har^
ciana auf einem Lisiier angezweifelten Bronzemedaillon

des Uadrianus in Wien, J. Evans mit einem neuen

Anrevs des Peseennins Niger. Wrotb endlich betritt

mit einer .\rbeit über die byzantiniselien Münzstätten

I und die Zuteilung der anonymen byzantinischen

I
Kapfenaflnzea ein lange veinachllasigtes Feld der
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aiitikeu Münzkuuile. Allgemein nuniismatiscli sind

die Arbeiten von Macdonuld Aber die Pdlftang mit

fest verban<lencn und mit losen Stempeln und von

Gaebler, der die G(>scbiclite des Mflnzkabiiietts der

scLwedischen Königin Christine schreibt. Mit der

Münzkunde loser zusammen hüiigt A. Evans' Schrift

(Iber 'Minoischit' Gewichte und Umlaufsmittel aus

Crctn, Myconae und Cypern and A. Sambons Studie

über Klassifikation italischer Geromen mit Hilfe der

Manzen.

So stellt sieb uns diese Fesiscbrift als ein erfreu-

licher Beleg für die re>fe Tätigkeit, die auf dem Ge-
biete der antiken Münzkunde herrscht, dar. Möge
sie dem, dessen Namen sie trägt, als ein Zeichen der

Veielinuig und Ancrkeiinnng willkommen sein! R.

VerzeicbniB neuer BOoher.
.\nalecta recentiora ad histuriam rcnosceiitium

in ihugana littrrarnni spectantia. Jussu Academiae
scientiarum bungaricae. Ex fontibus hansta cum
coniiiieniariis edidil Heyrilü». Budapest, Verlags-

. bureau der uugar. Akademie der Wis&eDschafteo.

i

431 S. 8. Jl 8.

I

Bibliothek, Philosophische Band 26 a. R Det-

cartes. Philosophische Werke. I (Fortsetzung). I. Re-

geln f-ur Leitung des Geistes. II Die Erforschung

der Wahrheit durch das natttriiclie Licht. Übersetzt

und herausgegeben von A. Bnclmiuu Leipzig. Dürr.

XVIII, 149 S. 8. Jl 1,80; geb. in Leinw. 2,40.

Blndau, A., Juden und Judenverfolgungen im

alten Alexandria. Münster, Aschendurff. V, 128 S. 8.

Jl 2,80

Novum Testameotum latine. Textum vatica-

iium cum apparatu critico ex editionibas et libris

manu scriptis collecto impritnendum curavit El>. SettU,

Stuttgart. Priv. württ. Bibelanstalt. XX, 657 S. 8

mit farbigen Karten. Geb. in Leinw. 2; anf

dünnem Papier, in X^ier M 3.50.

Präst'k, J. V, Geschichte der Mftler und Perser

bis zur makedoni».ciien Emberung. I Geschichte diT

Mcder und des Reit hs der Länder. Gotha, F. A.

Perthes. XII, 282 S. 8. Ji 7.

Vi>iiinli<>.nlirli<ir ttadakli-iir: Prof. l>r. U. Hrnlieim. FrUvlAiiaD.

ANZEIGEN

Sueben erscbion:

S

I

t

Ursprung,

Einrichtung und Bedeutung

der

^ Verlag der %
« Weidmannschen Buchhandlung' X
« in Berlin. X

<•>

4»

t
4»
4»
4»

»
<•>

W>
<»
4»

I

Erdkarte Agrippas

von

D. Detlefsen.

Lex, 8«. (VI II, 118 Geh. 4 Mk.

((Quellen und Forschungen zur alten

doscliicht« nnd Geographie. Herausgegeben

von Prof. W Sieglin. Ueft 13.)

Verlag der
Weidmannschen Buchhandlung

in Berlin.

Ciceros Rede
de imperio Cn. Pompei,
nach p[idagogis«'hen Gesichtspunkten

erklärt

von

l»i of. Dr. F. TiiCiineii,

Diri'ktiir nin KgL Fiie<jr. WilhcUnB-Uymansiuni zu I'<ii(<>n.

Zweite durchgesehene und vurniehrte .\ut1age.

8". (XU II. HKS.) In Leinw. geb. 2 M.

. . Los explications etaicnt exactes, olaires,

fort ^•<(Ill|di'tp^, inti'H'ssantes et trfes utile«,

r<>dition eilt un siiccOs bien merite.

,lf reconiinande viv«Min'iit cettc edition aux
lirolV'SNiMirs«, Hiirtüiit aux ilebiitaiit*: ils _v trouv«»-

rout non seiileiiicnt iine explication alMmdiiiite

rt siire ilii ile iiin>erio Cn. Pniiipol, niaiM cncor«-

un excellent iiiodelo ponr se faire « eux-UK^nien

un coniiiieiit:iln' d'uno n'uvre quelciinque «lu'ils

aiiront ä expliquer :i leurs i'lfevcs".

/.,. Freud'homme
(iw rfer lii'vuf de l' Imtntction ptibliqiw

e» Hflyv/w XIJl,

,.l>a« lliicli sei dem Studium jüngerer Lehrer
i'injirolilen"'.

{.Yrwc philol. Jtundadiau 180ä Xo. 14 )

..Durch Erklärungen dieser Art kann die Be-

handlung 'ler Lektiin- vielfncho Anregung und
För<leriinp erfahrt-n". (Gyntrumum IH'.m Ao. /.)

\ t-rlag der W'eidmuun&cliL-u Hucbhundluog, lii'rlin .^.N\

,

Druck von Leonhard Simion Nf.. Berlin SW.
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lOASSISCHE PHILOLOGIE
HERAnS(iE(iEBEN VON

GEORG ANUKülSEiW HANS DUAH£1M
Zu buitkau
dareh

BaabhmMangM

UND

FRANZ HÄRDER.
fitttcljititlicli 6,ti

loMnl«

23. Jihrgng. Berlin, 19. Deiepiber. 190«. Nf. 5L

B Richter, Dar
BonbHiTer)

Berl III c r K la ssi k TT t n jc 1 0 IV Hinrokle«,
Eli iiK-ntArli-hro. unter Mitn irkun^von W. Sehabftri
ln(irli<'il<'t vMii H v. Arnim iW.Lrönert)

Demutrii l'li^ilir.n .l.- . 1 • utione Ubellua rec. L.Hn-
d e r Ol it >.' Ii u r (C. Huvberlin)

f. Canor, Zar
OpU)

1902

ISSB

P. Sehl

Apopborotoa. d«r XLVU TMiMMBlanc dwttnbar
PbiloloRGD ttbOTraicbt v«B dw Qirft««« Halaniii
(C. H.«.-C..rlin! .

E. oirionbtirgor. De ora«nlonttt BibylUaoram «looa-
tione <C. UMberlin) 1805 :

O.w alter. Da LycopbMHM BooMri imitetom (CS.Km> !

WUn) 4 . IM I

X. Hnamar. Dw CtaM %l«klMiiMilMB Stadiw
«Ii« SelmiMdlanfaUM4»SohalMtlOn (Ä. Bi

H. WQlfT, KlM»telH» Iiwafcieh HS.

Berlin«? Bibli««hftkMf&lir«r»~ t-wanke - - — -

lino
riiei

de 1b Societa pour le

Dntantohta (Tb.

, nMBagaban von
A.BIortsaehaii«ky ..... MOB

/li««ißrt(f: Borlinor pliliolo|fi*.-1ii' Wm-lii u- hrift HX M —
Kuo (Ht'itrüeo nur »Iii

va utuUub phUaloBonaa
[iWirtannaada t& Mai MOai— BmdlAoiifidalU
ni» aäl UbmI XT. Bft 1«M

tteseniont' Vtrseiehtif» 1407

KilleiUtngen : Preofsuche Akadami« rier Wim<>tiiH?hHtton, 1. n.
s November. — Acadcinie ilf« inscriptians, 0 un<l Iii Juli.

vum tL NovenCer — Anncrabucigou lu Alalmnda. — Aua-
gMÜMMMM ia dar Frovma Halnyro«. ia Fyraaoa
aadHaioa.— VetMkaBctMiaadnniidaiPalioBgabirga MIO

im I VtvMmk tmur Ußtiter . 1414

Die Herren V«rfliMflr Ton PragnunoM, DiMertationeii und aonstigen Uelecenhettnclurifteu werden g»bel«i,

K«Muaiimsezein)tlare nn die Weidmavasehe BuebluuidloDif, Berliu SW., Ziinmeriitr. 91, eiiissoden iQ wollet.,

Rer.cnHioiieii und Anz«UK(>n.

Haonl Richter. Dt r SkejitiziHmus in der I'liilu-

so|<hic. IM. I. Leipzig 1904, INlrr'KlM Bocbb.

XXIV u. 3tJ4 S. «r. 8". 6

Obwohl seit dem Erscbeiueu des obigen Werkes

eiue weitere umfassende Monographie des iSkepti-

»Mnii« «af den Plan getreten iit (Goedeoksmeyar,

Gesohicbte dea griechischen Skeptizisraas , 1905),

so dürfte diese zu meinem Hedaiieru verspätete

Anzeige duch uicht aU zu spät kommeud erfuudeu

Qod Kritik des pbiloaophiscbeu Gehalts der skep-

tischen Meitraugen an ton.

In einer aasfShrlicbea Einleitiini; wird der

Bp<j;riff des philosophianhen Skeptizininiis fixiert

uud einerseits gegen den vulgäreu, meist uur uuf

ein bestimnites Gebiet (Religion, Moral, Wissea-

•chaft) geriehieten Zweifel und dea Sttmurange-

skeptiziamns, nndcrseits gegen die dem Skeptixis-

mu9 mehr oder weniger unhestehetiden jiliilo-

sophiäciieu Kichiuugeu des negativen Dogmuti^oius

werden. Zwar nimatt Q. anf Riehtori Boeh mehr-
|

(Lengnnng der ESzietons) end des dogmatiBehen

faeh Besog, doch nicbt lo, dais er sich eingehender i Negativisums oder Ägno&tizisuins (Leugnnug der

mit dessen Aufstellungen auseinandergesetzt, ge-
j

Erkennbarkeit) iibge^renzt. Der philosophische

schweige deuu dessen Ertrag in der Hauptsache, Skeptizismus ist 'die Verkuudigaug eines gruud-

snitiramend und abiebnend, in sieh anf^nommeo tftzlioheo und metbodisebeo Zweifels an der M8g^
hätte. Es konnte dies bei der Kürze der Zeit lieh keit meDScblicher Erkenntnis'. Er ist entweder

auch gar nicht erwurtet werden, niul iil)i>r<lies ein totaler oder ein partiHÜcr, je inrlidcni er diese

haben beide Bücher eiue ganz verschiedene Au- , Möglichkeit für alle (iebiete i>ezweifult oder seine

läge und Aheweekung. W&brend G. nur die Zweifel anf einzelne Hanptgruppen eineehribikt.

grieehioohe Skepsis darstellen will und «war mit Der totale Skeptinsmos ist im Verlanf der Oe-

vielleicht allzu grofser Beschrilnkung auf das rein schichte in vier Hmiptformen aufgetreten, als

Historische, beabsichtigt Richter, wie der Titel

angibt, eiue Darstellnog des Skeptizismus in der

gansen Gesehiehte der Phitooophie, nad hierbei

extrem-realistischer in der Antike, tils uaturalisti-

scher in der Renaissance (Montaigne u. a), als

empirUtiseher (Hurae) und als biolngiseher Skep-

iit ee ihm ausgesprochenermafsen nicht am das ' tizismoa der neuesten Zeit (Miirh, Nietzsche eto.).

historisohe Detail, sondern nm die Berausarbeitong i Beim partiellen nntersobeidet Richter den imma-
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nenten Skeptizismus bei transazeudeuteta Dogma-

tismus (Pascal Rud die Mystiker) uud den traiis-

szendeuten S. bei immunentem Dogmatismus

(Kaot). Ob die letztereu Bc^eicbuuugen gerade

glücklich gewählt sind, ist fraglich. Im gauzeu

aber wird man dieser Eioteilnng Klarheit und

Übersichtlichkeit rucht absprechen kduuen und

sie auch im allgemeiueD für zutreffend uud er-

schöpfend halteil müssen. Dafs der Verf. für die

erste Form des totalen Skeptizismus deu gauzen

bis j«^t£t allein vorliegenden ersten Baud bestimmt

hat, während er im zweiten die drei übrigen For-

men des totalen und den ganzen partiellen S., also,

ideell gesprochen, '/g des Stoffes bawältigen zu

können glaubt, könnte auf deu ersten Blick ver-

wunderlich erscheinen, findet jedoch hinlängliche

ErkläruDg und Keclitfertigung in der Tatsache,

dafs die Kritik der griechischen Skepsis so aus-

führlich aud eindringend ist und auf alle späteren

Arten des Skeptizismus und die neuesten Resul-

tate der Erkenntnistheorie .so reichlich Bezug

nimmt, dafi in der Tat die kritische Hauptarbeit

für das ganze Werk in diesem ersten Bande be-

reits geleistet erscheint.

Dem griechischen Skeptizismus jedenfalls

kommt dieses scheiubare Mil'sverbältnis der

Teile nur zu gut. Denu er hat auf deutschem

Boden noch niemals eine so energische uud

— sagen wir es gleich — im gauzen treff-

liche Darstellnug und Beurteilung erfahrcu.

Richter nimmt ihn ernst und weifs, obwohl

keineswegs blind für seine Schwächen, Plattheiten

und Naivetäten, die ihm Innewohueude philo-

sophische Kraft nud seine bahnbrechende Bedeu-

tung für die Probleme der Erkenntnistheorie klar

herauszustellen. Einen Vorgänger hatte er darin

allerdings, abgesehen vou deu Detailforschungen

eines Pappenheim, Natorp u. a., besonders in dem

vortrefflicheu, preisgekrönten Werke des Fran-

zosen V. Brochard (Les sceptiqnes Greos, Paris

1887), mit dessen Auffassung Richter vielfach

übereinstimmt. Mit diesem weist er nachdrück-

lich darauf hin, dafs die griechische Skepsis schon

in der Zwischenstufe der neuereu Akademie mit

ihrer Wahrscheinlichkeitstheorie, sodann noch

mehr in ihrer letzten durch die Empiriker (Sextus

Erap.) vertreteneu Pha-e eine Vorläuferin des

modcrueu Positivismus geworden ist. Dagegen

erweist sich Richter dem phantasiereicheu Fran-

zosen überlegen in der kritischen Vorsicht, mit

welcher er die trotz aller Ähnlichkeit besteheude

prinzipielle Differenz zwischcu der antiken Skepsis

uud der gesamteu neueren Erkenntnistheorie be-

K1.A8S1SCHK PHILÜLOULE. 1906. No. 51. 1388

tont. Sie beruht — uud ich halte das für das

Beste und Eigenste an dem Buche — in dem

Nachweis, dafs der griechische Skeptizismus iu

allen Stadien seiner Entwicklung, von Pyrrho bis

zu Sextus, festhielt an dem 'naiveu' Glauben an

die Existenz einer anfserbewnfsten Wirklichkeit,

bezw. diesen naiven Standpunkt bei seiner ganzen

Polemik gegen den Dogmatismus zur Voraus-

setzung hat, dafs hiernach alle die Widersprüche,

die er mit erstaunlichem Scharfsinn aufgedeckt

hat, von selbst verschwinden, sobald mau jene

Voraussetzung fallen läfst.

Ich kann leider im Rahmen dieser Besprechung

(und in Berücksichtigung des philologischen Cha-

rakters dieser Zeitschrift) auf deu Inhalt des

Buches uicht näher ein^eheu. Nur auf einige

Einzelheiten möchte ich noch besonders aufmerk-

sam machen. Unter die Vorläufer der Skepsis

im weiteren Sinne rechnet anch Richter mit

Recht die Eleateo, besonders deu Xenophanes.

Das Prädikat vnäiv<fo^, das ihm Timon nach

Sextns P. I 224 beilegt, ist aber nicht iu restrik-

tivem Sinne ('halbumdunstct'; Brochard p. 66 ähn-

lich, aber noch unzutreffender: 'noch halb von

Hochmut erfüllt') zu verstehen, sondern als lobendes

Epitheton ('nahezu wahnfrei') zu verstehen, womit

die von diesem Philosophen angeführten skepti-

siereuden Äufseruugen aufs beste zusammenstim-

men. Gegenüber de» Vorsuchen, den Sokrates

zu einem Sophisten uud damit zu einem Vorläufer

der Skepsis zn stempeln, betont R. (wie schon

Brochard), dais, wiewohl er indirekt auch zur

Entstehung derselben beitrug, seine wesentlichere

Leistung doch darin bestand, 'den skeptischen

Strom, der sich von den Sophisten herleitete, noch

auf hnndert Jahre zurückzudämmen'. Die origi-

nale Tat des Aeuesidemns erblickt Richter in der

kritischen Analyse und Bekämpfung des Kansali-

tütsprinzips, das Verdienst Agrippas darin, dal's

er die Errungenschaften der rationalen Skepsis,

die Kritik der Induktion etc. in seinen 5 neuen

Tropen knapp zusammciifaiste. — In seinem Ur-

teil über die Stoiker scheint R. unwillkürlich

etwas von der skeptischeu Geringschätzung und

Animosität angenommen zu habeu. Dafs die Skep-

tiker, aber nur die bedeutendsten nuter ihnen, ein

Arcesilaus oder Karneades. den zeitgenössischen

Scbulbüupteru der Stoa dialektisch überlegen

waren oder wenigstens nach aufsen überlegen

schienen, ist ohne weiteres zuzugestehen. Aber

man darf nicht vergessen, dafs jene im Kampf

gegen die Stoa den sog. gesnuden Menschenver-

stand vertraten, was immer leichter ist, als die
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Verteidigang einer höheren Wahrheit, die den

gewohnten Anachauuogeu zuwiderläuft und dem

oberfliebliebeo Denker penuioz kliiq^t. Biii Laiber

hat in «einer Disputation mit Eck den KSreeren

gezof^en, und doch war «h'i- Walirheit auf »einer

S«ite. Und wenn die Ötoiiier deu Weisen einen

K9oq; BBaDten, so wird das beute noeb als ez>

lentrische I'fhaiqitnng verlacht von deii-fllien

vielleicht, welclie liic ganz, ühulich lauteiideu und

geuieiuteu Verberrlicbuugea der iuuereu Freiheit

•inee CbrisCeDineiMebeii »m dem Mimde eines

Paulas and Latber mit audächtigem Beifall be-

gleiten, i^o ohne weiteres aber von deu 'achwer-

fäiltgeu' Stoikeru zu redeu, 'au deren Wiege die

Grazien nicht gestanden', ist angeoichts eines ge-

wandten Dialektikers wie Cbiysipp nud «ues fein*

gebildeten eleganten Sehrif^tellers wie Panaetius

jedenfulU eine unberechtigte Verallgemeineruug.

Positiv unrichtig ibt die Behauptuug, der stoische

Weise anebe Anatreogung, Arbeit und MOben auf

and fliehe die Lust (p. U3): der Stoiker sucht

überhaupt nichts Aufierea nuf. sondern ninunt es

hiu als etwas an sieh Gleichgiltige:!, d&i ihm aber

den Stoff abgibt nur Betätigung seines sitilieben

WoUeos. Der stoischen Erkeuutnistbeorie jede

andere als eine liistorische Bedeutung al)zu-

sprecben, berührt um so eigentümlicher, wenn

man adbat daa lelate Kriterinm der Wabrbeit in

einem ^TÖllig eigenartigen unausrottbaren Gefühl'

bestehen läfst. So wie R dieses be<nlireibt

(p. 15Hff.), eriuuert es uuwiliköilich au die sto-

ische tpmntufla iunal^nt$*^, welche ja auch die

«pfttere akademiaehe Skepaia ehKefsUeh in der

Hauptsache acceptiert hut Der Umstand, dsiCs

die Stoiker dieseu nnmittell)aren Wahrheitaein-

druck (der übrigens vom köyoi koucrolliert werden

nufil!) ala 'Widersehein einer an&erbewnfsten

Wirklichkeit gelten Hefsen, hegrSndet allerdint^s

immer noch eine prinzipielle Differenz: aber ob

der moderue «rkeuutnistheoretische Immaueuz-

itandpvnkt das letzte Wort gesprochen hat, ist

noch lauge niciit ausgemacht.

Schliel-licli ilarf ich nicht verschweigen, dafs

in formeller liiusicht das Uicbterscbe Bach zu

raasehen Anastellnngen Anlafs gibt Namentlieh

im ersten Teil, der aneb sachlich nicht immer
befriedigt, beKcgncn i^ramraatischo und stili:*tische

Yerstöfae, gewagte oder geschmacklose Bilder und

Weodaageu nicht selten: besondere Vorliebe zeigt

der Verf. für AosdrSeke, die an den Feehtboden

erinnern und allerdings dem flotten und tempera-

mentvollen Charakter der Darstellung nicht un-

augemesaeu sind, ludessen, ich deuke, es wird
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jedem aufnierksaineu Leser des Buches ahnlich

ergehen wie mir, dafü er im Verlauf der Lektüre,

erfreut und angezogen dnreb die hier geleistete

Gedankenarbeit, die anfSogliehen Verstimmungen

immer mehr vergiTst und übcrwiuilet und schliels-

lich nnr den guten Eindruck einer höchst be-

aehtenawertan Geiamtieiatnng -behfttt.

A. BanhlAr.

—»

Berliner Klaasikertexte, hersff. von derQeneral-
verR-altunp iler könif;!. Museen zn Berlin, Ibft IV:

Uierokies. Elliisclie Eienieiitarlelire (l'ap.9780)

Bebst den bei Siobäus erlialieneii etliiscban Ex«
serpten aus Hierokles anter Mitnirkuiiit von W.
Scbabart bearbeitet von H. v. Aruim. Mit 1 Lilclit-

dmcktafiil. Beiiin 1906, Weidmaansehe Bacbb. 6 Jt.

Der Didjmospapjrns i»t auf seiner RQokaeite

von einer andern, ziemlich ähulieheu, jedoch

weit sorgrültigcreu Hand beschrieben worden,

damit der wertvolle Sobreibetoff betaer ansgenfitat

werde. Es war'l nun ein griechischer Prosatext

gewählt, der mit dem ersten nur dies gemein hat,

dals der Verfasser der neuesten Zeit, d. i. der

ersten Kaiaetzeit, angehört, afimlidi Vn^anUnv
^H9txi, atotxtlo)ntg. Da nun vou der Oidymos-

Schrift Mitte und Kude erhalten ist, so wird in

entsprechender Weise von der Abhandlung des

Hierokles die letztere Hllfle rermi&t. Das iat

nicht nur fQr die Erkenntnis der Anlage der

Schrift von einiger Bedeutung, -ondcru aueli für

ilie alte Schriftknude. Endstücke vou Papyrus-

i

rollen sind ons in der Herkulanensiscbeu Biblio-

thek so Hunderten und aneb sonat nieht selten

^

erhalten, hier aber empfangen wir znni ersten

Mal ein deutliches fieispiel eiues Buchaufauges.

Da lernen wir zunächst, dafs auf den Raum der

ersten SehriftHlnle der Titel kam, sodann, dafs

dahinter der Raum fBr eine zweite frei blieb,

ohne Zweifel, damit bei einer Beschädigung der

Rolle nicht sogleich ein Textverlust eintrat. 8o

bat den ^Sehntzstreifsn* t. Aruim 8. VI richtig

erklärt. Die Htiicutnug der Bachstaheu 0EOS
aber, die sicli um oberen Rnmle finden, wäre ihm

nicht nuklar geblieben, wenn er sich der In-

sehriften erinnert hätte, die oft im ihrem Büi-

gaoge die Anftobrift 9t6s (oder ^aoi) sslgea. Da
findet sich denn wieder eine nene Berührung

zwischen iuscbriftlichem nud haudschrifUichem

Branche, und da die Steioseognisse in frflke Zeit

znrfiekweisen, so ist damit aoeh eine nralto Ein-

richtung der Bncbschrift belegt. Mau mufs da-

neben anch auf das rrrv &nZt der bj^zantiuisoben

1 äcbreiberuuterschriften hinweisen.
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Über den luliult der Schrift, dals sie als Üar-

stflllaDg der gruudlegenden Hanptfrugen der ito»

ischen Ethik zu deukeu ist, dafs die Herkunft der

bei Stobaios erhaltenen Hieroklesre^te aus der

Ethik des Stoikers, wie es uolüugst vou Frachter

iD einem beaoodmreD Werke fiberzeugend dar-

getan war, stiliitiseh aud inhaltlich bestätigt wird

(der Papyrus gibt die theoretische Einleitung,

während jene AuHzüge aus deu praktischen Aus-

iühruugeu geuommea riad), und wie sieb Uiero-

* kloe im «eeentlieheB anf die allen Stoiker, Tor^

raglieb Chrj»ippos, stützt, hat v. Ariiitn in der

Einleitniig ausführlich und klar besprochen. Doch

wird die Auslegung des Wurtes aiotxiifaate nicht

Bberall Bei&ll finden. Bs mll in zwiefaltiger

Weise übersetzt werdeu können, eiuniul als ele-

mentare Dardteilun^ der ganzen Ktliik, sodann als

Erörterung der Friozipieufrageu, und die letztere

Weise toeffe anf den Papyrni in. Aber t. Arnim

hat nieht bewieaen, duls sich das Wort omx*^^
sonst nofh im antiken Titelwesen nach der zweiten

Weise erklären läfst; soweit mau schaat, deckt

sieh der Spraehgebranob mit der Gloiee des

Hesyebios: mmj^Stun^' dtatvatmtf ij nQii'nri (tu^tf-

(Stq, vgl. auch Diels, Elemeutum 8". Wenn mau

aber erwii)i;t, daüs die StuKaicsreste die nämliche

Aulnge zeigen wie der Papjrastext, dann wird

man die Frage anfwerfim, ob der Toigesohriebene

Titel nicht das gauze Werk liezeiohoen soll. Und
dies ist au .«ich gar niclit nnwahrscheinlich , dals

der Schrift." teller vor deu Eingang deo blofsen

Titel, ohne Rflekriebt anf die Boeheinteiinng, setste

;

die besondoren Angaben fanden sich dann bei den

weiteren Bänden und Bberall am SchlusHe.

Der Textkritik sind durch die zablreiobeu

Lfteken reeht lohnende Anfj^aben gesetsi Im
Vorbeigehen merkte ich au: i{xtev'\ 1 s, äXXa ydd
no)J.a iauv '.^ vj, x«i nnnr^Quaiv A i (vgl. 4 w),

t^t n^fJtQtioit 4 40, ütfk^ta b a sicher aus o-

^lama ersehriebeo, o^d^y' 5 «7, hi tS» i{ytt]v-

[«(sir 6 SR, i9]tlowiia<^ty 7 ii als Dativ eines nn-

hezeutjten f' ^ihXovnia (— ilhf.oi Tr^r) sehr auffällig,

eher ii/]flotntn . . td «[tto r^^ dnofiok^i; löty]

ö^onüf, wenn man nicht geradezu iiktlovaUif ver-

bessern will Der Bring Ar die Beebtsebreibnng

ist swnr nicht grofs, aber doch nicht ohne Neuig-

keit. Denn wenn Ilierokles, der ziemlich gewählt

nnd mit Abätchl in manchen Ausfdrücken attisch

schreibt, statt dttvtu^ die alte Form i»avswi ge-

braucht, so hat er dies ohne Zweifel ans Ptaton,

wo es auch iiueli Moiris fand, während es hente

nirgends mehr in den Uaudschrifteu auzutreft'eu

isL Ans Piaton stammt aneh s. B. s« %m ftt-

kt$ün ni^oaivx^f ytvotio 3 a% vgl. i'oiit. '264 c. Dais

Pbilodemos nnd die spateren Insehriften und Pa-

pyri nur diij»'*xf;? kennen, macht die Herkunft der

' altertümlichen Form noch deutlicher. Nicht Des

ist ai'ftTtaifia 4 lu und tvnaitia 2 »i. Aber ds

man den herkolanennseben Zengnisaeo nieht recht

hat glauben wollen, so wird die neue Bestätignag

nun enrilich dazu beitragen, die barbarischsa

Formen auf -nat^stu zn tilgen.

Zum Schlüsse druckt v. Arnim alle bei Stobai«

erhaltenen Stücke mit ansreichender Auswahl dar

Lesarten ab, so doTs man nun iu dem gefiUligea

Hefte den gauzeu schriftstellerischen Xaclilafs dn

Hierokles vereinigt sielit. Darum wäre eü aach

sweekmtfsig gewesen, das WortveneiehDia nidit

auf die im Papyrus erhalteneu Worte zo b^
schränken. Eine Lichtdrncktafel legt die besseren

Zeilen von Kol. 5 und 6 in klarer Wiedergabe vor.

Eine Reproduktion des ganzen n^tjnia ist beson-

ders erhältlich, freilich mit ziemlichen Kosten.

\x\ allen schwierigeren Stellen wird man die Aolie

selbst uacbprütieu mösssn.

Odttiogen. WUhdtt Gktaert

Demctrii Phalerei qni dicitur de elocntioae Ii-

bei los. Fraefatns receusuit aduoiavitqoe Lade*
vicns Radermacher. Upeiae 1901. B. 0. Teabner.
XVI. 132 S. gr. 8^. h A*)
Diese Ausgabe wird auf lange Zeit hiiiar.s die

Grundlage für die weitere Behandlung der Schrift

ntql iQfttjvtUig Uldea. ffie selbBt atHtst sich anf

den Codex Parinnns 1741 nnd seiun Korrektor;

in (lieser Hinsicht verdient das Verfahren das

Herausgebers unsere volle Billigung, auch wens

wir bisweilen die richtigen Lesarten in der .Ad-

notatio oritiea ootw dem Text und nicht im Teit

selbst <u suchen haben. Diese nnd dann freilich

uicht überliefert, sondern TOn Radermacher, Spen-

gel, KruU u. a. erst durch Vermutung gefunden

worden. F3r bener als das in den Text Anl^

genommene hält Ref. mit ßlafs (Lit. CeatraIbL

lt>0 > p. 8:^8) z. B, p. 1, 4 r/ TQtfi4tQ<Mf, 2, 19 rQti.

tjjtuv, 34, 19 iijm (Bergk), 35, 6 t'/i^, 35, 7 nöt^

tun ^9 falMHÄnfe fo» orxvnat, 41, 18 i^refoi«,

Ol, 11 ttvifir^atf etc. — Über die AbiMonngsneit

der Schrift hat der Herausgeber einige uene und

wichtige Daten iu der Vorrede uud deu Anmer-
kungen beigebracht; völlig entschieden aber ist

die langwierige Strwtfrage doch ooeh nioht 8o-

viel sobeiot sieher m stehen: die nas ?ofÜegende

•) Die Verspätun}^ dieser und der lolKenden An-

zeigen bittet Ref. wegen Krankheit zu ent»cbuldtj$eu.
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Schrift stammt aus dem ersten nachchristlicheo

Jahrhundert; darao lär«t sich nach den Aus-

fabraDgen liadermachers nicht melir rütteln.

Äudrerseita aber lehrt eine Betracbtnng aud ein

»ehr lohnender — Vergleich der sämtlichen

Fragmeute des Pliulereers Demetrioa, die ander-

weitig überliefert sind, dals die Schrift nf^l fQ-

H^ytia^ sprachlich und inhaltlich in letzter Linie

auf ihn zurückgehen mnfs. Dieser aber lebte be-

kauDtlich noch im ersten Drittel des dritten Jahr-

hunderts vor Chr. Die Citate, die seiner Autor-

schaft widersprechen, wie das scheinbare Selbst-

citat (p. 59, 6), la«sen sich jedoch kaum ans der

Schrift eliminieren: die vorliegende Fassung ist

demnach das Produkt eines Rhetors Demetrios

aus dem ersten naclichristlichen Jahrhundert; n. E.

wohl geschrieben noch vor der Schrift nfQi vipovi.

In einigen Punkten mOs^ien wir dem Herausgeber

widersprechen: Suasorien (p. 119) sind sehr wohl

schon der ersten Ptolemäerzeit, speziell Ptulemaios

Philadeipbos und dem Phalereer, zuzutrauen und

auch nachweisbar, wenn anch nicht in der zu

Senecas Zeit üblichen, weitschweifigen Form.

Atyrmla xXtjftaiig und &aXfx(S<stov nQ6ßutoi'{^.\WÜ)

ist eine sprichwörtliche Redensart, die Chrysipp

ebenso gut dem Phalereer Demetrios entnommen

haben kann, wie der Verfasser der Schrift ntfA

f(}fitji>(lag dem Chrysipp, was R. vorzieht. Eher

aber ist an eine gemeinsame Quelle, eine ültere

Sprichwörtersamminng, zu denken; es könnte da-

bei schon Klearch von Soloi ntgi naQotfUMV ia

Betracht kommen. — In üufserlicber Hinsicht

(Übersichtlichkeit, Indices, Druck) lüfat die Aus-

gabe Radcrmucbers nichts zu wünschen übrig.

(Böttingen. C. Haeberlin.

ApophoretOD. Der XI,VII. Versammlung deutscher

Philologen und Sclmlmilnner Qberreiclit von der

Graeca Ualen&is. Berlin 1903, Weidmaiinsche i

Bucbh. 161 S. 8". 4 J(.

Neun frühere und gegenwärtige Vertreter der

klassischen Philologie, Spruchvergloichuug, alten

Geschichte, Archäologie, Philosophie und Sanskrit-

forsclinng an der Universität Halle bieten der

47. Philologenversaramlung einen ansprechenden

Willkominensgrurs. Wilhelm Dittenberger,

der älteste von ihnen, eröffnet den Reigen mit

einer elegant geschriebenen Abhandlung: 'Atbe-

nuens und sein Werk' (S. 1—28). Während er

zanächst mehr mit Argumenten ex silentio dafür

plädiert, dals die Deipnoaopliisten während der

Jahre 193— 197 nach Chr. abgefafst sein müssen,

zeigt er dann, dals die Hauptperson des Diiilogs

nicht der berühmte Jurist ülpian gewesen sein

kaun, der 228 u. Cbr. als praefectus praetorio von

den Meuterern crraordert wur«le, und dal» alle

2j€itumBtände, Personen sowohl wie Verhältnisse,

fiir das letzte Jahrzehnt des zweiten Jahrhnnderts

sprechen. — Zwei römische Bauernkaleuder, die

insfhriftlicli erhaltenen sogenannten Meuologia

rn.sticauii, das Colotiannm und das Vallense (CIL.

VI 2305. 2306) werden von G. Wissowa (S. 29

—51) in vier Abschnitten (Kalendarisches; Tier-

krei.sv.cicheu und Schutzgottlieit; Landwirtschaft-

liches; Fest«) nach allen Seiten hin recht gründ-

lich beleuchtet. Der Kaieuder, nach dem der

italische Landmunu seine Tätigkeit regelte, und

der von der bürgerlichen Jahresrechnnng abwich,

war für die nächste Umgebung Roms bestimmt.

— Blafs sucht in einer Polemik mit Goitiperz

'Über die Zeitfolge von Platuos letzten Schriften'

(S. 52 - 6G), hauptsächlich aufgrund der für echt

erklärten Briefe, zu beweisen, dafs die 'Gesetze'

nicht die letzte Schrift Platous seien; sie können

sehon im Jahre 360 geschrieben sc\n. — Dufs die

alten Griechen keinen Magen hatten, zeigt F.

Bechtel (S. 67 — 84): 'Chor die Bezeichnungen

des Magens im Griechischen'; wenigstens fehlt«

es der griechischen Sprache an einem Ausdruck

daiiir, und sie bediente sich statt dessen einiger

mit den Zeiten nnd den Gesellschaftskreisen

wechselnder Ausdrücke (wie yadit^Q, xoQdia, xoiikt

u. a.), die im einzelneu besprochen werden. — Für

nicht ganz sicher halte ich Wilckeus Annahme

einer Interpolation in Aristoteles \4!hivaiwv itoh-

itUx Kap. 4 nnd 41 in seinem Beitruge 'Zur Dra-

kontischen Verfassung' (S. 85—98). Zeitpunkt und

Gmud dafür lassen sich kaum ermitteln. — Eine

Interpretation von Sophokles Oedipus Rex v. 800 ff.

gibt Robert: 'Zur Oidipussagc' (S. 99— 115) au

der Hand von Vasenbilderu; statt tdv t^xi^^^V*"

I v. 806 sei irf XQOXTiXäiov za lesen. R(if. glaubt

nicht, dafs das grammatisch zulässig ist. — 'Psy-

chologische Grundbegriffe der S|>rachphilosophie'

behandelt Benno Erdmanu (Bonn) S. 116 — 128:

'Was der Physiologie der Sinne recht ist, ist der

Physiologie der Sprache billig .... Nicht die Be-

dQrfni^.se der Mitteilung, sondern Bedingungen

unseres Denkens haben der Sprache den Ursprung

gegeben. Wir sprechen, weil wir kraft unserer

ürganiiiation in ungleich verwickeltereu Formen

denken können, als etwa irgend ein anthropoider

Affe'. — Pischel (Berlin) veröffentlicht (S. 1'29

— 135) 'Vier Lieder der deutschen Zigeuner', die

sprachlich und inhaltlich von Interesse sind. —
Endlich behandelt Ed. Meyer (Berlin) in einer
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Unterenchnng fibcr die 'Die Älliascblacht' (S. 136

— 161) Überlieferung, Örtlichkeit und Verlauf

dieser Schlaclit, um die iu seiuer Geschichte des

Altertums gegebeue Darätvilnng gegeu 0. Richter

zu verteidigeu. Eine beigebeue Karte erhöht die

Anschaulichkeit dieser Arbeit.

Göttitjgeu. C. HaeberJin.

Ervinus Oldenbnrger, De oraculorum Sibylli-

Dorum elocutioiie. Diss. phil. iiiaug. Rostock

1903, U. Warkeiitieii. 54 S. b^'. A 1,20.

1u sachlicher Beziehung darf mau dem Ver-

fasser durchaus Recht geben, wenu er die Uber-

lieferuug der Sibylliuon, wo sie Soloecismen ent-

hält uud, streng gramiuutiüch genommeu, geradezu

Ton Fehlern strotzt, gegeu unberechtigte Aude-

ruugeu in Schutz uimmt. Deuu uian aoil uicbt ver-

gessen , dals diese Orakel einer stilistisch and in-

haltlich eutarteteu Literalurguttung angehören.

Weiiu er z. Ü. in der ersteu Hälfte, die sich mit

Konjuuktional- uud Relativsätzen befafst, Kon-

struktionen von onnöif »fy mit dem Indiciitivus

Praeteriti, im zweiten Teile (über den Kasns-

gebrauch) th' 'AiSao u. dergl., wo tig zu erwarten

wair, verteidigt und ebenso andere Beispiele, wo
Akkusativ und Dativ miteinander vertauscht, der

Genitiv nach Präpositionen scheinbar verkehrt

gesetzt ist, so wird man ihm ohne weiteres zu-

stimmen. Aber darin wird mau ihm schwerlich

zustimmen, dals er deshalb eineu derartig fehler-

haften Stil auch für die eigeuo Sprache seiuer

Dissertation für erlaubt hält. Gleich der erste

Absatz enthält drei Fehler (perlegerim, compo-

nendi, liceret statt perlegissem, compouere, liceat),

die nicht durchgehen durften, und so geht es auch

unf den folgenden Seiten weiter. Wir dürfen doch

nicht die Sprachen verschiedener Jahrhunderte

durcheinanderwerfen uud nach Belieben iu einer

auf einheitliche Wirkung berechneten Arbeit ver-

werteu! Es scheint, als ob hier das Objekt auf

das Subjekt, den Verfasser, austeckend gewirkt

hat. Auch sind t}inleitnng und Indiccs im Ver-

hältnis zum Gesamtiuhatt viel zu umfangreich,
|

wenn ancb recht bequem für die Benutzer der
|

Arbeit. I

Güttingen. C. Haeberlin.

j

OeorgiuB Walter, De Lycopbroue Uomeri imi- I

tatorc. Diss. pliil. Basel 1903. 75 S. 8°. i

Durch wei^e Beschränkung auf eiu kleines

Gebiet ist es dem Verfasser dieser t^rstliugsschrift

gelungen, seine Ausführungen durchaus beweis-

kräftig zu machen, ilumer ist nach ihm die

Hanptquelle und direkte Vorlage Lykophron«.

Das gilt für die Odyssee in höherem Grade als

für die Ilias. Eine grofse Menge vou Einzellieiten

Dud Kleinigkeiten' weist, wie eine Vergleichung

ergibt, darauf hin, dafs der Alexandriner die

Homerischen Epen geradezu iu der Hand gehabt

haben muis. Dieses ICrgebnis kann sich jedoch

uur auf den Inhalt uud Stoff beziehen, nicht aber

auf Sprache und Wortschatz. Wir dürfen daher

uiclit aufser Acht lassen, dafs Lykophron in der

Alexandra nicht blofs seiue profuude Gelehrsam-

keit uud Beleseuheit zeigen, sondern auch seine

Leser zum Besten haben wollte. Jedenfalls kauute

er auch Hesiod und die Tragiker grüudlich; mau

braucht nur die Lexika aufzuschlagen, um zu er-

fahren, woher die selteneren Glossen und Gripheu

stammen; fiir die Interpretation der geographischen

Namen müssen wir Stephanos vou Byzauz zu rate

ziehen. Holzingers Ausgabe der Alexandra (1895)

hat Lykophrou dem Verständnis zugänglich ge-

macht; Walters Arl)eit hat die Frage uacb den

Quellen der Alexandra ganz erheblich vereiufacht.

Uud dariu liegt ihr Hauptverdienst.

Göttingeu. C. Haeberlin.

X. Hnemer, Der Geist der altklassischon Stu-

dien und die Schrtftstellerwahl bei der

SchuilektUre. Wien und Leipzig 1907, Karl

Fromme. VII n. 79 S. gr. 8". 1,35 JC.

Wiewohl das Buch aus dem griechiscbeu und

lateinischen Unterricht am österreichischen Gym-

nasium herausgewachsen und dementsprechend in

erster Linie für die Leiter und Lehrer öster-

reichischer Lebran8talt«n bestimmt ist, so enthält

es doch auch für den reichsdeutscben Freund

humanistischer Bildung des Auregendeu und Be-

lehreudeu genug, um eine Empfehlung iu vollem

Mafse zu verdienen. Der Verfasser zeigt fast

überall gesundes Urteil nnd weifa durch warme

Farbentüue seiner Darstellung eine packende Kraft

zu verleihen. Er sucht iu dem ersteu Abschnitt

eine Autwort auf die Frage: 'Nach welchen

Grundsätzen soll man bei der Wahl der klassi-

schen Schulautoreu vorgehen?', um dann im zwei-

ten nnd dritten eine Lektüretabelle zu entwerfen

sowohl für den griechischen und lateinischen

Klasseunutcrricht wie auch für die in Osterreich

eifriger als bei uns gepflegte Privatlektüre. Die

Erforschung der Grundsätze führt ihn von selbst

zu der Verteidigung des hnmanistiachen Gym-

na-siiims, die er nicht ungeschickt durch Dar-

legung des formalen, des historischen nod des

äüthetiseheu Argumeuts führt. Das ethische
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Moment, d. h. dki Bedoaiuig des altapraohliobeo

Unterriobte Ar die littUebe Bildong und ideale

Weltanffassiing rlor Schüler, kommt hierbei leifler

nicht zum Ausdruck. Das ästhetische Moment
enobeiut dem Verf. als das weseatlicbe uud aus-

•chlaggebeade. Weil die litenoiiebeo Denkiniler

der Alten iu ihrem Bildangswert für die Jageud

unersetzlich und in der Kunstform unübersetzbar

tiod, muDs die Buibehaituug der altklassigchen

Stndiea ek ttotweodig engeeebeo werden. Damit

ist zugleich der Standpunkt gewonnen, von dem
ans die AuHwahl der Schullektöre SQ vollziehen

ist. Nur was käustleriscb voUeodet oder weuig-

etens inhaltlieh hedentend ist, darf der Jageud

geboten werden. Daher gehören alle rein wissen-

schaftlichen Werke matliematisclicn, physikalischen,

naturgescbichtliobea, technischen Inhalts, aus denen

Wilamowita eine Reibe lehrreicher BrocbstBcke in

seinem Lesebnch bietet, »i^t anf die Sehvle, weil

man hier ohne wesentliche EiDbofse auf die Ori-

gtnalformen verzichten kuuu. Hiogfgen müssen

die poetischen Werke, mögen ne in gebundener

oder vngebvndener Form gesehrieben sein, im

Urtext gelesen werden, wenn sie ihre volle Wir-

kung auf die Herzen der .Ju<i;eud ansüben sollen.

Die Aaslese der Sohulautoreu, die der Verf.

von dem so gewonnenen Standpunkt ans vor-

nimmt, deckt sich im allgemeinen mit der bei

uns üblichen Lektüre, enthält jedoch im einzelneu

maoobe Eigentümlicbkeiten. So tritt der Verf.

Bwar mit begeistertem Wort f&r Plate ein, von dem

er Phaidne, Symposion, Phaidon und den Staat

empfiehlt, verwirft aber entschieden Xenophon,

den er durch Arriau ersetzt sehen will, uud möchte

aooh Platarch and Aristoteles, wenigstens seiue

Poetik, in den Krms dar SehuHektBre anfnehmen.

Von den Dichtern wird mit Recht im Hinblick

auf das Verständnis und die Empfänglichkeit

unserer Jagend Sophokle^i über Euripides gestellt

und der nnvergleiebliebe Zanber homeriseher Poesie

gepriesen, wenn es auch uns wanderliob erscheint,

dals erst die Ilitis, dann die Odyssee, wie es jetzt in

Österreich geschieht, aacb fernerhin gelesen werden

soll. In der laleinisehen LektSre soll den brriteeten

Raum Tacitas einnehmen, f&r den Verf. mit warmer

Etupfiiidung eintritt. Cicero wird arg zuifick-

gedrängt. Nur di« catilioarisobea Ueden uud De

imp. Cn. Pomp, finden Gnade. GomeHns, Oaesar,

Livins and Sallnst behalten ihren Besitzstand.

Von den l)i<-litern werden neben Vergil uml Horaz

auch die Elegiker empfohlen. Von der iluruz-

lektüre aber soll auf die Satiren uud Episteln

veniehtet werden, weil die Qeifselnng der gesell-

sehafUiohen AtbernbeitBtt f8r unsere Jugend kein

Interesse habe. Das ist nnn freilieh ein gani

schiefes Urteil, das ans einer Tolligen Verk«^iiniing

des in diesen Gedichten niedergelegten tiefen

Lebeusernites and des aus goldenem Herzen

quellenden Hnmon unseres DitditOTS hervorgeht

Im öbrigeu zeigt der Verf. einen sicheren Blick

und ein starkes Gefühl für alles Echte und Wahre,

wovon ancb seine Begeisteraug für auseren Bis-

marck einen benerfreuenden Bewms liefert

Adolf Buise.

Heinrich Wolf, Klassisches Lcscluirl!. Eine

£iuffiliruiig iu das Geistes* und Kulturleben der

Griecben und Römer ia Obersetznngeo ihrer Klst»

siker 2 Teile. XII, IX n. 432 S. WeUseaMs 1906,
R. Schirdowahn. geb. 4,50 Mk.

Es ist noch wenig Klarheit gesehailt aber die

Fr^, in welchem Um&Dga und in weleher Art
die SchQler der Realgymnasien uud Oberrealschulen

am zweck raäfsigsten in das Kultur- uud Geistes-

leben der Griechen eingeführt werden; als sorg-

sam dnrehdaehter Tersneh eines praktiseben Bei-

trages zur Lösnag dieser Frage ist daher das

vorliegende Buch gewifs mit Freude zu begrüfseu.

Verfasser, der sich in seiaea schulpulitischen Aa-

siehten mit Hemmes bekannten Bestrebnngen be-

gegnet, will den uichtgymnasialen Anstalten für

drei Kla-^srn^tufon Material ans der antiken Lite-

ratur geben: der Obertertia den Homer, deu er

in einer dnrdi enAblende Zwtsehenbomerknngen

gestfitsten Auswahl der Vofsschen Übersetzung

vorleij;t, der Obersekuuda Abschnitte ans Herodot,

Thukjdides, Xenophon, Plutarch, Livius, Sallust,

Caesar and Tacitas, der Prima Proben der atti»

sehen Dramendiebtung, der grieehisehen Lyrik

und Epigrammatik, der antiken Philosophen and

Fachschriftstellor : dazn treten noch zwei 8t«llen

aus Ücmostbeueü' erster Pbilippischer uud aus der

Kranarede, das Somoiom Seipionis und einige

Briefe Ciceros aus den 50er Jahren, die beiden

Briefe des Pliiiins über den Vesnvansbruch . ein

Stück aus der t'eua Trimalchionis and mehrere

Proben der horasischen Oden- und Lehrdielitong

sowie ein Teil der ovidischen Metamorphosen.

In einem Anhang werden die Rogriffe Kultur'

und 'Civilisattou' iu ibrer veincbiedeueu Beziehung

beleuchtet, die Orttnde fttr den Verfall der antiken

Kaltar, sowie die Irrwege des falschen KhMsiais-

mus kurz betrachtet, und es wird das Nachlehen

der Antike in unserer Kultur durch eine Analy.sö

der deo beiden alten Sprachen entnommenen

Fremdwörter Teransehaulieht, wohn Ver£ dem
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Gbertriebeuen Parismns, der auch die zum Heimat-

recbt bei uas gelangteu Fremdwörter beseitigen

will, mit Recbt entgegentritt.

Ich zweifle nicht, dufs das Bach mit seioeu

reichhaltigen Darbietungen seinem Zwecke recht

gut dieneu kaou, wenn icb mir die für ßeal-

aust;ilten geeignete Au^waiil nud die Art der Au-

kuüpfuug des antiken Stoffe» an diu sonstigen

Lehraufgabeu dieser Austi\lten nucli in vieler

Hinsicht ganz anders denke. Huffeutlich erhalten

wir recht zahlreiche Bericiite über die mit dem
Wolffschou Löhrbach gemachten praktischen Er-

fahrungen -- auch über solche, die das vorliegeude

Buch mit der vielfach andere Wege gehenden

iSammluug von Knabe 'Aus der autikeu Geistes-

welt' sowie mit der von Michaelis vergloiclien.

Frankfurt a. M. Jalini Ziehen.

Paul Caaer, Znr freieren Gestaltung dos Unter-
richts, ßedeiikea und Anre>!Uimcii. Leipzig 190t>,

Dicterichsclic Verlagsbuchhandlung. 48 S. 8". 1 Ji.

Die Frage über eine freiere Gestaltung des

Unterrichts in den oberen Klassen der Gymnasien

ist neuerdings mehrfach kürzer oder ausführlicher

erörtert worden, n. a. von Matthias, von Paulsen,

vom Kultusminister von Studt, von Michaelis in

einem ansflihrlichen mit Thesen verbundenen Vor-

trage auf der diesjährigen Hauptversammlung des

Gymnasialvereins. Sie stand auch auf der Tages-

ordnung der sächsischen Rektoreuversammlung,

die im verflosscueu Sommer in Dresden stattfand.

Nun hat zu ihr auch der Verfasser das Wort er-

griffen.

Nach einigen einleitenden ßemerkungen geht

er des Näheren auf den z. ß. in Strasburg i. W.
gemachten Veräuch ein, die Primen in eine

historisch-philologische und eine mathematisch-

nuturwi%senscbaftliche Abteilung zu zerlegen. Da-

gegen äufsert er verschiedene Bedenken. Zu-

nächst hebt er die Schwierigkeiten hervor, die

für die UnterrichtsverteiluDg nud den Bau des

Stundenplans entstehen. Denn 'die mathemati-

schen Mebratundeu der einen Gruppe und die

philologischen der andern müssen genau gleich

liegen, weil ja alle übrigen Zeiten durch gemein-

samen oder gleichen Unterricht besetzt sind'. Das

ist ja wahr. Aber diese Schwierigkeit ist doch

ziemlich Inicht zu überwinden. Kommt es doch

auch »ünst gelegentlich vor, dal's eine Klas.se nur

in einem oder mehreren Fächern zerlegt wird.

Eiuo weitere' Schwierigkeit sieht der Verfasser

durin, daJs, wenn in der einen Abteilung die

mathematischen, in der andern diu altsprachlichen

Stunden etwas beschnitten werden, einerseits die

'Wahlphilologen' für einen Teil des altsprach-

lichen Unterrichts, anücr^ieits die 'Wahlmatbe-

matikcr' für einen des mathematischen mit

Schülern verbunden sind, denen der audre Teil

fremd bleibt. Das geht natürlich auf keinen Fall.

Denn das würde den Betrieb des Unterrichts in

unerträglicher Weise erschweren, ja seinen Erfolg

geradezu in Frage stellen. Wenn beispielsweise

die eine Abteilung 7—8 Stunden Lateinisch nud

J Stuudeu Mathematik, die andre nur 4-5 Stunden

Lateinisch, dagegen 4 Stunden Mathematik hat,

so müssen sie in diesen beiden Fächern unbedingt

völlig getrennt unterrichtet werden. Dasselbe

gilt vom Griechischen, wenn dieses in der mathe-

matischen Abteilnug wesentlich weniger Stunden

erhält, nis iu der philologischen. Will man also

diese Neuerung im alUtprachlicbeu und mathe-

matischen Unterricht einführen, dann mufs man

auch die Konsequenz ziehen, d. h. es mufs eine

neue Lehrkraft beschafft werden. Ist das nicht

möglich oder fehlen, um auch diese Aufserlicbkeit

zu erwähnen, die nötigen Klassenzimmer, dann

lasse man lieber die Hand davon. Hier heifat es:

entweder etwas ganzes oder gar nichts.

Weiter spricht der Verfasser von der Möglich-

keit, dafs manche Schüler weder der einen noch

der andern Abteilung beitreten, sondern nach

dem normalen Lehrplane unterrichtet werden

wollen. Das ist unleugbar eine Schwierigkeit,

aber doch nur für kleine Austalten. An grofsen

könnte man ja drei Abteilungen einrichten. I ber

diesen Punkt ist auch auf der bereits erwähnten

Versammlang des Gymuasialvereins gesprochen

worden. Schliefslich denkt der Verfasser auch

uoch an eine vierte Klasse von Schülern, die 'zwar

gern die Gelegenheit benutzen möchten, iu Mathe-

matik ein Stück mehr zu lernen, aber nicht um
den Preis, dafs dafür etwas von den alten Sprachen

geopfert werden müsse' und nimmt au, dafs an

diese 'würdigste Gruppe' noch niemand gedacht

habe. Gedruckt habe icb diesen Gesichtspnokt

auch noch nicht gelesen, ich kann aber dem Ver-

fasser versichern, dafs er iu der Konferenz, in der

das Kollegium des hiesigen Gymnasiums über die

Beweguugsfrciheit verhandelte, durchaus hervor-

gehoben worden ist. Diese Schüler würde mau,

wenn es wirklich eium:il den einen oder den andern

geben sollte, «lann auf Privatbetätigung mit Unter-

stützung eines freundlichen Lehrers verweisen

müsseu. Jedenfalls scheint mir diesen beiden Be-

denken nicht ein solches Gewicht zuznkoiumcn,

dafs eiu Lehrerkollegium, das deu ernsten Willen
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hat, eineu Versuch mit der BewegoDgtfiwiheit zu

nadMii, deh dnrob ti« abbttltan ca Imms brMobte.

Uud weiterliio ist doch immer zu bedenlnB, dafs

gar nicht beabsichtij^t wird, die Zfrlegnug der

Priiueu iu zwei derartige Abteiluugeu zwaogs-

weiae an sHen OymiuMMii etncafübreii, »ondern

nur deueu, die die Neignog dmii habau, dia M8g-
liclikeit zu eröffnen.

WeuQ Quu scblierttlicb der Verfasser gar aa-

nimint, dal« yod dar gaplaoten TailuoiK dar Primao
nicht die Starken, sondert) die Sohwaebaa dan Vwp-
teil haben uud das wahre Ziel der gHDzen Bewegung,

wenn auch nicht bei ihren Urhebern, so doch

iatsiabKeh 'ain Naeblawoii an ernster Arbeit ohne

grorse TenehiedeDh«t dar Fieber^ eeia wird, aö

hoffe ich zuversichtlich, dals ihn die Entwicke-

InDg der Verbältuisse der Schwarzseberei über-

{fthren wird. Im Gegenteil erwarten sich diu

Prannda dar fraiarao Oastaltaoi^ tob ihr garada

eine V'^ertiefung einerseits des altepraoblicheu

auderaeits des mathematisch -uaturwi<senscliaft-

lichen Unterrichts. Denn, weun, wie iu iSachseu'')

geplaot iai, die philologiscb-btstoriieba Abtailnug

15 Stunden altüpracblichen Unterricht erhält nod

bei der nnf '2 Stunden besichränkten Mathematik

die bäaslicbeu Arbeiteo wegfallen, so kann den

SehQlara in dan alten Spraeban ein grSAera« Mafs

ou Arbeit zugemutet werden. Namentlich soll

die PriTatiektöre stark betont werden. Ferner ist

im Lateinischen dann die Rückkehr zum Aufsatz

mOg^iob. Und sirar möchte das aio Anfeata sein,

dar oiebt «oi amwandig galenitaD oder ane ainani

baitinimten Abschnitte eines Schriftstellers cnt-

nommeneu Phrasen iniihyt'lifj zuHammi'ngeBtoppelt

und auch sonst in spanische Stiefel eiugeschuürt

ilt, Bondam den SohMern dia MS^obkait eröffnen

soll, sich der lateinischen Sprache in freierer

Weise zu bedi>>nen, mögeu auch die ersten Ver-

suche noch so ungeschickt ausfallen. In der

aMibemaiiseh - natanriBaeDsobaftlicben Abteiinng

aollen zu deu jetzt vorliandeueu 4 Stunden Mathe-

matik und "2 Stunden F*l)ysik 1 Stunde Projektions-

lebre und 2 Stunden Biologie and Chemie hinzu-

traten, dafür aber dar altq»nehUaba Unterriebt

«) Vgl. Neue Jahrbücher 1W6 (XVHI) Heft 7 S. 4SI f.

und d<>ii aus ofliziflltT Kctlor .'tainnifTiilcn Aufsatz im
Dresiiener .lom nal 19iMi No. -241. Das südisisclie Ke- !

tjulativ läfst in Prima an .sich im Lateinischen die

Wahl zwischen 7 oder S und im (jriechiscben zwischen '

6 oder 7 Woehenstnnden. SelbstverstXndlicb soll auch
in Sachm-u dii' lIcwejiunLfsfrftilu'it nicht an allen Gym-
nasien eingeführt wenleu, sondern nur «n einigen,

deren LehxerkoUeglen sie wOnsdien.

auf 10 Stunden beschränkt werden. Entwadat

können diaia an glaicban Teilen auf Latainiaati

und Griechisch verteilt werden, oder das Griechi-

sche erhält 6, das Lateinische 4 Stunden. In

letzterem Fache treten an Stelle der L bersetzungen

ine Lateiniiehe eolnha ina Denteebe. Aber aneh

bei dieser BeschränkTing kann bei gutem Willen

noch Erkleckliches geleistet werden. Denn diese

Schüler haben, selbst bei deu niedrigeren Sätzen, im

Lateinieehen hat abensoriala nnd im Griaebisehen

noch mehr Stunden, als der preufsische Normal-

gymnasiast (Lateinisch 65 gegen G8 , Griechisch

38 gegen 36). Nicht unerwähnt will ich lassen,

dafs ohne Erhöhung der Geeamtetnadaniabl dem
dantiohan 4 nnd dem fraaBBaiechan S Woehen-

stunden zugewiasan werden sollen.

Hoffentlich sind die vorstelieudou Uemerknngeu

imstande, die vom Verfasser ausgesprocheneu uud

?on mandian andern geteilten Bedanken wenige

steus bis zu einem gavissen Grade zu zerstreuen.

Er selbst wünscht eine andere Art der Bewegungs-

freiheit, uiimlich eine, die es ermügiichen soll,

'den üntarrioht eeinar inneren Besehaffanbeit naeb

wieder zu einem freieren, mehr wissenschaftlichen

zu macheu'. Meiner Ansicht nach schliefst die

eine Art der Freiheit die andre nicht aus. Diese

Frage behandelt der Verfasser ira 2., nmfaug-

reioberen Teile seiner Abhandlung. Dieser iet

aufserordentlich reich an treffenden Bemerkungen

im einzelnen, von denen ich viele ohne weiteres

uuterschreibe, z. B. wenn der Verfasser sagt, dal«

dnreh den Einflnfe der Methoden des Elementar-

unterrichts der Gymuasialunterricht herabgedrückt

worden ist, oder wenn er am heutigen Unterricht

tadelt, dals das Lehrbuch zu stark hervortritt,

oder wenn er wfiaeebt, dafe dai Naebeebreiben

z. B. im Gesohichtsunterricht wieder mehr in

Geltung treteu soll, oder wenn er es verwirft,

dafs Primanern zugemutet wird, EinzeWätze 'aus

einer gedruckten Vorlage Nnmmar f&r Nammar
herunter zu übersetzen' nnd vielmehr «npfiahlt,

d.ifs der Lehrer die Beispiele mitbringt nnd

deutsch vorspricht. Mit lebhaftem Dauke ist es

femer zu begrülseu, daft dar Varfanar sieh in

krifUgaa AvsdrSakan gegen viele dar jatatflUiidien

Bchriftstellerausgaben wendet, die Minsnrer Zeit

keine Khre machen' und z. B. durch die am Rand«

stehenden luhaltsangaben 'dem künftigen Jünger

der Wiseaneebelb daa Darobarbeiten des Geleeenan»

selbständiges Herausfinden des Gedankengangs,

die Krone des Verständnisses, abnehmen'. Wenn
weiterhin der Verfasser die Forderung stellt, dals

dar Lahrer "fiir die Gastall, in dar er den alten
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Autor telbit die Yeraiitirortnag va tragen

hat', ao ist diese in der Theorie gewif« lebr

richtig. Ob sie freilich io der Praxis immer oder

aocb Dar oft erfüllt wird oder auch, nameutlicb

\m käofigem Weob»el des Uoterricbts, erfällt

Verden kam, iat doeh eiae «adre Fhige.

Zviekftn. Theedor O^ti.

Berliner BibliothekenfUhrer. Herausgegeben von P.

Schweake und A. Hortzschansky. Berlin 1906,
Weidmann. V, 163 S. geb. 1,20.

Die Heransgeber haben sicli durch die Zn-

nmmeuätellung dieses Führers um weite Kreide

ein groAee Veidieait erworben. Erst hier eiekt

man. wie viele Stellen es gibt, an die nmn sich

wciidt'ii kann, wenn bei Stndieu auf den ver-

schiedensten Gebieten die bekaunteaten Saum-
Inngen versagen, wnnn and wie aie sn benotien

sind ond äbnliobes. Ee werden etwa 2&0 Biblio»

theken vcrzeicliiiet, mit deutlicher Angabe der

besonderen Speziaiitüten und der Eiurichtang.

Den breitesten liaum niuimt uaturgemäTs die

KOniglieke BibBothek ein, eebon daniaa, w«il die

Herausgeber hier sehr ausfnhrlieb über die Kata-

loge und das Änfütellnugsprinzip handeln. Bs

folgt eine Übersicht über die anderen allgemeiueu

MÜBnttiehett BibliotbekM, die Hoebeeknlbiblio-

thekeu, die der wissenschaftlichen Anstalten and

Sammlungen (
Akademien, Archive, mathematiscb-

uatnrwisaeoschuftlicbe Anstalten, Museen), die

Sdiolbibltothekeo; hier wird biswetleo angegeben,

in welchen Fächern die einzelnen Austalteu be-

sonders reichhaltig versehen sind; aber vielleicht

lohnte es sieb, darüber oocb geuaaere Notizen zu

geben. Weiter folgen die Behdrdenbibliotbekeu

(KSnigliehee Hans, Farlamente, Rridhebdiörden,

StaatsbchördcB. städtische Behörden), die Kirchen-

bibliotheken, die Kürporatious- und Vereinsbiblio-

tbekeu, bis herunter zu denen der Sport-, «Sammler-

nnd ihnlieher Yereine. Ym dem Vorhindensein

aller dieser Institute dQrften manche kimn eine

Ahnung haben; mancher, der sich lange vergeb-

lich bemllbti ein wichtiges Bach za erlaugea, nnd

sieh entsehlielsen mofs, Ober seine VerhSltaisse

hinans Geld dafür auszugeben, kann an.H diesem

Führer selicn, wie viele Wege ihm noch offeu

gestanden haben, an die er gar uicbt gedacht

hat Den Beeehlnik maehen die Spenalleibbiblto-

theken, oa hesonderer Seg«n flfar Examenskandi-

daten, die nicht nber viele Mittel verfugen, und

Privatbibliothekeu, deren übrigens nur drei nam-

haft gemacht werden konnten, d. b. nur von dreien

geeiatten die BeaitBer aneh einem grSfiMrea Pabli-

knm die Beonizung. - Absolute YoUsttodigkeit

bei einem solchen Werke zn erreichen, ist wohl

I schwer, und so mag sich denn auch hier hin uml

wieder eine Lücke finden. Leicht iat es aber

nicht, wirklich solche Mängel festznstellen , and

wenn man glaabt, derartiges gefnsdea au habea,

80 sieht man meist bei genauerer Prüfung, daf*

das Vermifste doch im üncho steht. Wenn t.

in dem Buricht einer unserer angesehensten Zci-

toDgen eine Erwähnung der GSrita-Lfibeokstiftuag

vermifst wird, so genügt ein Blick auf S. am
zu sehen, dafs diese Bemilngelnng falsch ist. —
Alles in allem: wir haben hier ein Bach vor nns,

das anberordentlichen Nutien stifken wird.

Auszüge auM Zeltuclirirten.

Berliner philologische Wochenschrift 40. 41.

(6. u. 13. Oktober 1906).

S. 1276— 1280. 41 S. 1307— 1312. Tb. Stangl,
Fortsetzaug und Soldolii der Abbandluog 'Zar Text-

kritik dee OroBovseken Cicerosebolissteo'.

Klio (Beiträßo zur alten Geschichte) VI -2.

S. 18d. Maxiiiulian Streck, Über tiiu alt«iste

Gescliiclite iler Aramäer mit besonderer Berflcksicb-

tignng der Verb&ltnisae in Babylonien and Asqrrien,

yenocht sngesichts der Trfimnertasfkigkeit der Über>

llefemng die grofsen LOcken der Tradition über Urzeit,

Uerkuafit nnd Wandemngeu der Aramäer mit mehr
oder minder wsbncbetnHeben Hypothesen zn llbcr-

brilckcn nnrli dem niotliodischen Grundsätze, dafs

unsere llaoptquelle für die Aafhelluiig der ältesten

Geschichte der Aramler die Keilinscbriflen bilden,

während erst in zweiter Linie die biblischen Nach-

richten stehen, deren Benutzung dem Gescbicbts-

for&cher vorsichtige Kritik auferlegt. Die Geschichte

der aram&isclien Siirachfamilie, der ein besoodert

fesselnder Abschnitt gewidmet wird, ist nach Str.

zwar innig mit den Geschicken der arainäiscbi-n

Nstion verkettet, sie fftllt aber doch keineswegs mit

ihnen znsammen. Die Oesehicbte der aramllseheo

Nation Rmitt im wesentlichen mit dem Untergange

des neubaby louiseben Reiches ihren Abscblafs. —
S. 996. Friedrieb Reuss, Die Schlacht am Tra-

simenersee, stellt im Anschln6 an einen .Anf«ntz Ton

J. Fuchs (in den Wiener Studien 26. Bd.) folgendes

fest. Hanuibal brach durch das obere Arnotal in

Etrurien ein. l)ie GrUnde fllr die Anoabme eines

westlichen .\penninaberganges sind nicht stichhaltig.

Aus dem Tal der Ambra in eins der östlichen Seilen-

tAler eiorttckend gewann Hannibal bei Siaalonga das

Tal der Chiana nnd stand so zwischen Bom und der

Armee des Flaminius. Für die Schlailit selbst ist

dieses das Wabrscbciolicbe : Auf dem Hügel von

Taoro schlug Hannibal sein Lager auf nnd schob von

hier ans einzelne Abteilungen bis an den See vcr,

aaf den Bügeln rechts des Talgrundes standen die

Balearen nnd Leichthewafiietea, die Hohe sn seiBsr
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Ijinken besetzten die Kelten and die Reiter, die bis

in (Iii' Scblochlen am Eingänge des Defilis bei

Borghetio vorgexogen «ord«ii. Elie das römische

Heer steh Tollstftndiir M« dem DefiM entwickelt batte,

bflalil <l<r )inniKlie Feldherr den allgemeinen Angriff;

üadurcli, dufs er mit diesem wartete, bi» der gröfate Teil

der fdodlfeben Armee dieaseiti des EiDganga ataod, war
es den 6 000 Mann des Vortrabs möplicli, die feim!-

licbe Linie südlich von Tuoro zu durcbbreciieu. Vou
den Angenblicke an, da die Feinde too den Höben
iins angriffen, sahen die Römer sich gezwimgen, sich

Kegcn diese zn wenden, d. Ii. in frontem lateraque

pugiiari coeptiini e»t, vorlier war die Sitnation, wie

Livina sie zeichnet: id tuntum bostinm qaod ex ad*

irerso fnit, conspexit; ab tergo ac super capnt band
«ii^lM'Llae iiisiiiiae. Die verzweifelten Anstrenfjnngen

tlcr Körner waren umsonst, ihr Vorgeben warde za-

niekgewiflseD, indessen ein Anaweicbeii gab es nicbt:

ab lateribos inontes ac lacus, a fronte et ab tergo

hostium ucies claudebat. Man enlscblofs sich zu

einem zweiten Versuebe, auch er sebeiterte: der

Konsul fiel, das Heer war unrettbar verloren, nicbt

nur die Abteilungen, die man in den Kanjpt hatte

brSageil können, sondern anch die Nacbbni, die nocli

nicbt ana dem Engpafs herausgertlckt war. — S. 237.

Konrad Lebmann, Die Örtlichkeit des Kampfes
Cftsars an der Axona, kommt in ziemlich genauer

Obereinstimmung mit Fallue (1864J zn dem ßesoitate:

selbst wenn weder Yieas>Laoa noch ancb Biivres

ilcr Ort lies von uns gesuchten Bibrax sein sollte, so

spricht doch aufser allen anderen GrQudeu auch

aclion der FlnlsAbergang bei Pootavert dentlleb dafür,

daXs Cisars Lagnri>1atz bei dem benachbarten Chan-

dardes — gewissermafsen als Flankenstellung —

,

das praesidium pontis bi i Pontavert selbst nnd das

Castell des Sabinns auf der Höhe 69 dicht sfldlich

davon anzanehmen ist. Hier also bei Chaadardes

und nicht bei Mancbamp mufs die vorzügliche uud

kflnstlicb verstftrkte Terteidigongsstellang verontet

werden, die es den röniscben Feldberru mö^cb
machte, dem gefahrdroheiulen Angriff des gesanueu

belgischen Heerbanns sieb zu eutziebou uud so ohne

Opfer den ZnBMimenbalt der A^dlicben Streitanacbt

in gewünschter Weise zu sprengen. — S 249. M.
Koi^tuwzew. Au(.'uriae, beschäftigt sieb mit der

Gescliicl.te des Wortes dyraQrtW (Bend. VIII 98)

uud ^ucllt den Nachweis zn fahren, dofs weder das

Wort noch das Institut, von dem in spiUerer römischer

Zeit häufig die Rede ist, zu irgend einer Zeit gilnz-

lidi abgestorben waren. — S. 259. Fr. Westberg,
Znr Topographie des Herodot (II. Teil). 5. Hie per-

sische Königstraff c (Herodot V 52). 6. Vom Bory-

stbeues bis zum Gerrbos (Herodot IV 47). — S. 269.

Georg Slegwart, RAnlaebe Fkstan and Annalen
bei Diodor. (F.in Beitrag /nr Kritik der älteren

rcpublikauischcD Verfassungsgeschichte), bebandelt im

Anseblnfs an Fttore Fais und £. Lambert die Stellaog

der diodorisclien Fasten den übrigen Fastcnrermsionen

gegenüber, besonders die Frage nach ihren (Quellen

und ihrer Historizitat. — S. 2»7. Heinrich Schäfer,
1)1^ sogenannte *Siile de rexcommnntcatiou* ans Ma-
nuln. (Ein angebllcber Rdigioaskampf in Aethicqien-

reiebe), gilt Abbildong und Oberaetsuag des Textes

und setzt die Inschrift in die letj^te Zeit des VII. Jahr-

bnnderta spitesteus. Von Irrlehren, Sektenwesen nnd

blotigeo religiöBen Kämpfen ist mit keinem Worte
die Bede. Der Omnd an der Bannong ist einsig

die blofee Tatsache des Mordansehlagcs. — S. "297.

Vineenzo Costanzi, Le vicende di Aoiinta Iii uel

primo deeennio dd sno regno. — 8. 804. C. F.

Le Ii mann -Haupt, Schatzmeister- und Archontenwalil

in Athen, stellt fest: 1. Blafs' Versuch, die Worte

ne^i tw» iwia J^juimwv i^AOr^v. noXn. c. 8) zu

stützen, liillt einer jiäberen Prüfung nicht Stich. Sie

bedürfen auch eines solchen Schutzes nicht, da sie

sich einwandfrei in den gc^aniten Gedankengang des

Aristoteles einfogeu. 2. Den soloniaohen Modoa der

Arcbontenwahl hat Aristoteles nicbt dorcb Rtlek«

Schlüsse erinittcit nnd nicht ermitteln können, weil

er mehr als ein JahrbunUert znnftcbst iu praxi, aeii

Kleistbenes de lare aofter Oebraacb war. Erst seit

dem Arcbontat des Teicsinos fing man an, mit Be-

wufslsein auf den wohlbekannten soloniscben Wahl-

roodaa snrilekzngreifen. Aristoteles kennt das solo-

nische Gesetz über die Arcbontenwahl aus der atthi-

dographischen, auf dieGesetzezurUckgehemleii i radiliou.

Das Gesetz war aber unvollkommen überliefert: «a

fehlte die Angabe, welche Klassen Selon zam
Arcbontat zoliefs. Dies der Anlafs fOr Aristoteles,

die Abstufung der Zulassung zn den Ämtern nach

den Timemata aus den nocb gOltigen Gesetz tlber

die tttfihn sn belegen. 3. Das sotonische Gesetz

über die Be^^tclluri/ der intildt rrg i^tov schrieb vor,

dafs sie aus den Pcntakosiomedimuen ohne rr(^x^*oi(

ZD eiteien asien, nd swar einer a«a Jeder Phyle,

was Kleiathenea beibehielt. Nur so erklärt es sieb,

dab es sieb Ober die Verfassung und nncli die sie

regelnde Oesetzgebug des Kleistbenes liinans erhielt.

Der Schatzmeister waren also zu .Solans Zeit uud

früher vier, seit Kleistbenes dagegen zehn. 4. Die

Bolouische yA^^<ns Tr^x^iru^ ist entwickelt ans

einer Alteren a||^a«( i» nffouqiitiiv. Sie war not>

wendig nindestena Oberall da, wo die Mitgliedenabl

eines Beamten - Kollegiums mit den Phylen nicht

commensurabel war. Da das bei einer Mehrzahl der

Kollegien der Fall gewesen ist, so besieht Aristoteles*

Angabc: rti^ t)'f?pj;«c: inolijat xXtjQvyjc't^ tj t>oy.()t i tay

zu Recht, aber mit iler durch die Bestellung der 4 ro-

jufa« iJjf x^tov uud etwaiger nocb zu ermittelnder

analoger Fülle gegebenen i\usnalinn' 5. Ob bereits

Solon die Ritter znm Arcbontat zugelassen hatte

oder nur die Pentakosiuniedimneti, mnls uuentscbicden

bleiben. — S. 323. Mitteilungen Macbrieb-
ten. 1. 0. F. Lebmann-Hanpt, Geffckens OraenU
Sibyllina. — 2. J. Suudwall, Bemerkungen zur

Prosopograpbia atiica III {\iiytiitaxpg E^ovoitov Mkt-

fadtivtos. — Za der Epbebeninacbrilt JG II* Sftl ^.

— ^ivaiddrj; l^O^vaTo? — 'llQÜxhnoz). — 3. Hein-
rich Lattermanu, Zu JG. W 1054 ü. — 4. Moritz
Sobarabain, Badrami Anbiaebe PapiyrL — 5.

Fersogalieii.

Bulletin de la Soci^tä ponr le progr^s des
Stüdes pbilologiqnes et historiques. S^ances

du Dimanebe 13. Hai 1906 tenues k l'Universite

de BrnxsUsa.
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8. 7—11. Monsenr niitersacht >wei Reib« Ton
griechischen Kompositen, liic vom Typus xaXXi^Qi^
mai die vom Tjpas dQx^noktf. — S. 11—13. De
Decker bespricht Boiuien Werte *Lo oonjorktion de
Cotilina'. Das Buch ist für ein grOberes Publikam
bestimmt und will dahur keiue uach aUen Ricktungen
bin absc'ilicrsende Leistnng eeio. Von Interesse sind

Boissiers Versuche, Cicorn KCgen Uommsen in Schutz

10 nehmen. — S. 42— 46. De Decker bespricht

die Lenkas Hypothese DOrpfelds In fltebr referiereDder

als enticheideDder Weise.

Rendiconti della Reale Accademia dei Liucei.
XV, 3/4.

S. 199—225. Ettorc Pais, Über <)ie Ausdehnung
des Namens der Ausones und Ausonia. Lycuphron,

Vergil und Verrius Flaccas haben durchaus recht,

wenn sie den Aoflonera «n viel weiteres Gebiet zu-

gestehen, als «if es die Anrunker bewohnten. —
S. 243— 277 C. Gi am belli, Über die pseudo-

aristotelischo Schrift 'Tlieologia sive mystica pbilo-

Bophia*. Die Schrift kann nicht von Aristoteles her-

rOliren; sie trügt die Sparen verschiedener Cber-

arbeituogen von verschiedenen Leaten und von ver-

schiedenen pbilosophisehen and religiOeen Standpnnkten
aus; in der Renaissance surhte man die Approbation

der Kirche für die Sdirifl zu erhalten und erhielt

sie 1517 von Leo X., Ficiuus setzte ihr seine Theo-

logia Plalonica entgegen, in die er Averroistische

Ideen einwob; die pseudo oristoteliscbe Scbrifl gehört

mit dem Mercurius Trisnie;;istus zu den apokryplien

Scbrifleu dos corpus üermeticum. — S. 278—291.

0. Niccolini, Die erste Schlacht bei Bedriacnm.
I)er Verfa^-snr siiclit nai h?u\voi?eii, dufs man bei einer

Betrachtung des Verlaufes der Schlacht mit dem Um-
stände recbnon nasse, dab die Adda in Altertam
einen etwas anderen Lauf und eine andere Mttndnngs-
steile in den Po gehabt liabcu scheine.

ItezeiKslonM- VorzeichnlM phllol. Schrlftt'ii.

Abbott, A., A Joljannine vocabulary: UyelA. VllI

8.663-666. WertTolles Naehsdilagebneh. H. Holu-
mann.

Altbabylonische Urkunden aus Sippara.
Texte mit ünscbrift, Obenetsong nnd Kommentar,
bearb, v. TI,ov,<is Frreilrich: /.C.4A S, 1404 f. l'ic

Publikation ist z. T. recht äUcbtig und unzuverlässig.

Otto Wtber.

Alt mann, W, Die römischen Grabaltare der

Kaiserzeit: «r. 26 S. 502f. Gelehrt, reicbbaltig

und abernehtlicb. JU, Coffnat.

Anthologie. Vcniero, A., I poeti dell* Autolo-

jfia J'alaüna. 1, 1: Biv. dißl XXXIV, 2 S. 340-342.
Gnie Textbebandlrag, gvte Ansstattang, nlltzliclie

Benerknngeni nur stOren die Dmckfeliler. Q. Frenea-

roiL

Bolkesteln, Henr., De colonatn romano einsqne

orlgiJie: 42 S. 2636. Trotz allen auf^-cwamlten

Fleifses . scheint das schwierige Problem nicht richtig

geldat u sein. C. Ü. BaaU.

Bretscbneider, K., Quo ordine edi^erit Tacitas

singulas Annalium partes: II'. 10 S. 1253 125*.

*ln der Hauptsache stimme ich B. gern bei, obwohl

er das Oewidit mancher von ihm angeMirteB Beweis*

mittel überschätzt.* Ed. Wolf.
Candel, J., De clausulis n Sedulio in eis librit

qui inscribuntor Pascbale opus adbibitis: Riv. <it ßi.

XXXIV, 2 S. 849 «354. GrOndlich und lehrreich. G.
Curci'o.

Cappeln. A., Cronologia e calendariü perpetno:

Üev. er. 26 S. 509 «Sil. Brmnchbares üandbnch. &
Ceci, L., II ritmo delle oranoni di CfeeroM. I.

La prima Calilinaria: /{"it. c/i />7. XXX17, S 8. 349
-354. Interessant und lehrreich. G, t'ureio.

CeTolani, 0., Snl periodo ipotatioo latiao: Rh.
di fil. XXZI?, S S. S56r. Klar ud gmstividi. &
PelliuL

Dittrich, 0., Die Grenzen der Sprtichwissen»

Bchaft: I^h: di fil. XXXIV, 2 S. 355 f. Tritt über-

zeugend für die physiologische Auffassung ein. .1.

Levi,

Eusebii Pampbili evangelicae praeparationis

libriXV, rec. H. Gifford. M7: Äw. er. 26 S. 506
-509. Verdienstlich. J. Didez.

Festschrift des Königl. Gymnasiums an Oans-
thah Z. f. d. Gt/m». Sept. 8. 568. A. Gramme be-

spriclit im panzcn zusiimmend (ien Artikel von .\.

I

Willueben über das 'pehkleische Zeitalter ia Aristo-

I

tdes* Schrift von Staate der Athener.*

I

Galeni, De cansis cnntinonfibus libellus a AVro-

i hw Ikgino iu sermonem latiuum translatus. Priroum

ed. C. KaU.pt.cli: Äw. rft /W. XXXIV, 8 8. $65t
Wertvoll. E. lirodrero.

v. d. Goltz, Ed., yiöyoi am^iag nQi»g %mr

nai»i>lvov. Kiiie echte Schrift des Athanasius: BpU Ii'.

40 S. 1251-1253. Oleicbriel, ob die Schrift von

Athatiasins ist oder nicht, es ist Tordienstlieli, anf

sie die Anfmcrksamkeit gelenkt zn haben. Im eit-

zelnen hat mancherlei auszusetzen Eb. I^eatig.

Gruppe, O.. Oriechisehe Mythologie and RellgiOBS«

geschicbtc: DI.Z.A^ und 43 8.2005-9 und 2G69
-71. £ine bewnndenuigswerte FOlle mSbseliger und

ebriicher Arbeit steckt in dem Werk, doch wird es

mit seinen kühnen Kombinationen und T. phantSF

stischcn Hypothesen wenig Anbönger linden. Er. Belke,
— J)mB.t 44 8. 1498-1501. Ein 'Sundard
work", das von nun an fQr lange Zeit seinen PlalS

in jeder Facbhibliotkck behaupten wird.

Guiraud, J., Qnestions d'bi^toire d'arcMoIngle

chr^tienne: Seuncet et trav. de l'Aend. d. »e. mor, et

pol. 1906, 9/10 S. 353-355. Vom streng kaiboliscbea

Staudpunkte aus und darum nicht gnnz unparteiitdl

geschrieben, aber doch von Wert. J.uchaire.

Harri son, J. E., Primitive Athens as described

by Tbv^des: Atl.en. 4122 S. 521. Geschickte Ver-

toidigang von Dörpfelds AulsteUungen, anberdan
wertToN dnreh die mytholugiscbea I^dcane.

Hartman, J. J., AnalecU Tadtoa: />/.Z 4S
S. 2632. iieferut.

Heikel, A., Ein angebliches Lantireseta in Orie-

rl.ischcn: /i'.r ./- phil. XXX. 3 S. 244. Die Wider-

legung der von H . 6chuliu aufgestellten ErklAmag
des sdiiracheD Hiatns iat nicht gelangen. J. Veuärj/et.
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Hendrickson, 6. L., 1. Tbe peripatetic mean
of style and tbe three a^listfc charaelera. 3. Tbe
oripiii and ineaning of ancicnt clmrocters of style:

Bp/iiy. 40 1256-1260. Die feiosinnigoD Uoter-

sncbnngen bietet) raiebe Atngmg, O. Amman.
Dats.: LC. 44 S. 149.'>f. Verf liat ilas ganze Gebiet

bis zu AoguBtin abwärts mit grol'scr Sorgfalt liurch-

feneht F, B.
Hoops, J., Waliibäumc und Kulturpflanzen im

germanischen Altertum: /^/*/< W. 40 S. 1267- 1271.

Ein ganz hervorragendes Werk. //. Studier.

Horn, F., Platonstndien. Nene Folge: ihr. Je

phU. XXX, 3 8. tut. Findet keine Zastininang bei

G. li'oilier.

de Jonge, £., Lea claosiiles m^iriques dana St.

Qnirien: Hw. di fü. XXXIT, S 8. 846-848. Lehr-

reich, (i. CuTcio.

KIcinpeter, H., Mittelschule uiul Gegenwart.

Eutwurf einer neuen Organisation des mittleren Utiter-

rirhts auf zoitucmilfsor Grundlage; Bi>li H
, 40 S. 1271

-1273. Sicizzieruug des Inhalts, von A'. Bruclmmnu
Kuehn, W., Oe VOCtin) souorumque in strophicis

Aescbyli cantida aeqaabilitate: Bph W. 40 S. 1249
• 1351. Saobere, flelfsifre Arbeit. S. Mtkltr.

Lalü}
,

L., Ai istox^iiL- <Il' Tarenle disciple il'Ari-

atote et la mosiqae de l'antiiiaitö: Jiev. <f« p/u/. XXX,
8 8. 346 r. WeriToll. G. kodier.

Lykurgos' Rede gegen Leokrates. Hersg. von

Kmü JjoJ'rr: Z.f. d. Uytuu. Sept. S. 581. Für die

SdralMclBro ynxm empfohlCD toa O. Wadurmmu».
M<^laii^:es I'orrot. Rctueil de in<^:iiüircs con-

ceroaut l'urclieologie clasxiqoe, la lit^ruturo et l'bistoire

andenoea: DI.Z. 43 8. 3636. Frt. Stvduiezka be-

sprirlif lien von 53 Mitarl>eitern aufgehäuften Schatz

von arcliäuiugischeu, epigrapbischen, histuriscbeu und

ÜDgoiatiscben Abbandlangcn.

Milet. Ergebnisse der Ausgrabongen, berans-

gegeben von 77t. H'iepaiiJ. I: O.gel.A. Vlll S 635
• 640. l!^ine goto Qrandlage. U, v. t^'ätanomta-

MoeUrndttrff.

Niedermana, H., Prteis de phonötiqne Uatorique

d« tatin: //«v. cr.36, 8. 501 f. Verdlenittieh. A.
ErtumL

Mieae, B., Oeaehiebte der griecbiaebea nod
maki'dunisclien Staaten seit der Sc hlacht bei Chneronea.

3: von 288- 120 v. Chr. : HphW. 40 8.1260-1267.
'Wir schliefseu, wie wir begonnen, mit Olttekmuieeb

und Dank.' ( F. Lehma»»- Haupt
üvidi ilc arte amatoria libri III, erklärt von

P. Branih : Jiev. er. 26 S. 503 505. Sehr lehrreieb,

nur stört die Teilung des Kommentars. P. /..

I'latons Apologie und Kriton nebst Abschnitten

aus dem Phaidon and Symposion. Uilfsbeft von

Ferä. Köaiger-. Z. f. d. Gj/mu. Sept. S. 584. Kann
trotz eines nicht anbedeniclicben Irrtnms ila iweek-

entsprechend and braaebbar bendebaet werdea. G.
Sehneiiler.

Plinio. Epiatole seelte. Introdnskma • comaeato
di /.. Znioni: Itiv. di XXXIY, 3 8.8&8>861.
Gute Scbalausgabe. F. Kuti.

Ratafnrt, A, Zur Qoellenkritik foa 6ilea*a

Prntreptikos: ltn\ (/^ pAfi. XXX, 8 8. 346. firgebaia-

reich. G. liodier.

Randolf, Br., Tbe mandragora of the ancieuta

In folktore aad nedtefae: Bm. dt pkä» XXX, 8
S. 248. Sehr sorgf&ltig. G. Ii.

Reinaeh, Tb., L'biatoire par le« monnaies.

Essai« de BQadanadqae aadeoa«: GM. ffd,A.ltSl
S. 666 674. DaakanawerteSaMDlaagfHUierer Artwiteo.

A. Strack.

Roos, G., Prolegoroena ad Arriani anahaseoa et

Indicae cditioncm criticam: Riv. di fiL XXXVf^ 9
S. 361-364. Gut. L. Castiglioni

Salvioli, G., Le capitalismc daiis lo monde
antique: The Engl. IJüt. Uev. 84 S. 752. Nützlich,

aber nicht ohne Voratcbt an gebraocben. W. Wardt
Fotüter.

Srijcll, Ilormaon, Apologie des Christentums.

Zweiter Band: Jahwe und Christus: LC\ 44 S. 1481
1488. Ein inaieiWB geistTollnr and lebrreicber

Versuch. //. Siephau.

Scbwartz, Ed., Charakterköpfe aus der antiken

Literatur. 3. Aufl.: Z. f. d. Gt/mn. Sept 8. 580.
Überall erwärmend, ja fcsscliHi. (f. WitcktTmatm.

Scbwartz, Ed., Bede auf Hermann Usener:

fiph M'. 40 8. 1373. Wanabeniga Beda von aiaater*

hafter rriignaai dea labalti and des Aaidracka. J.
Ziehen.

Scott, A., Stndies in the Greek vocative: /tn,
de phil. XXX, 3 S. 245f. Sicberea and interassaatee

Ergebnis. J. Vendrye«.

SteinfQbrer, W., Der ganze Prolog dea Jobanaat-

evangeliums in Satzfolpe und Gliederung wörtliches

Citat aus Jcsaia: /.( . 44 S. 1483. Trotz aller auf-

gewandten Gelehrsamkeit erweckt die Beweisführung

nicht einmal den Eindruck der Möglichkeit. G. iV.

Stoicorum vcleruro fragnicuta, coli. ./. ab Arnim.
I. Zeno et Zenonis discipnli: liev. de phil. XXX, 8
S. 247 f. Es fehlt noch diu Chersirht. <i. Kodier.

Theodosiani libri XVI, ed. Th. Mouimten et

J/. Mtytr. I. II: GgtLA. VUI S. 641-663. Bewnu-
dernswert Maas.

Tihulli aliorumque carmiuam libri III, rec. F.

PotlgaW. Bw. «r. 86 8. 505f. Die Unsicherheit dar
Überliefaraag tritt ia dieiar Aaagaba denHich bervor.

E. T.

Urkandaa dramatiBdier AaflObrangeo in Athen

beransgegeben von A.WUhdm: Gm.gd.A. Vlil

8.611-634. Ausgezeichnet. Ü.9. Wilamotgüt'MMtUn
darf.

Mltiellangeii.

Plraafnsche Akademie der Wiaienschaftaa.

1. November. Gcbamtsit2ung.

Herr Braaner taa Aber das ebemäunlicbe TOtongs-

rccbl bei den Germanen. Die Ahhumilnng bespricht

die ebeherrliche Zucht- und Stra/gewalt, insbesondere

daa TOtnngareebt des Ebemanna bei baudbaftem Ehe-

bruch nach ost- oder west^'rrnianisilinii Ki'i litcn und

mit Rücksicht auf die mittelbaren Einwirkungen der

rftmischeu lex Julia de adulteriis. Der Reehtsatg,

dafs die Tfitnng der schuldigen Ehefrau nur dann

straf- und bofslos bleibe, wenn zugleich der Ehe-
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brcclicr ^'f'tütot worden war, ^^ir'.l iiiiLüTmanisch

uacbgewieseii. — Zu korresponUierenden Mitgliederu

in der phlloiopbiseh biatorischM Klane aind gewSblt

vvorilon der Professor iler KiroliüiiKt'schiclite an iler

UnivorsiUt Marburg D. Dr. Adolf J QU clicr und der

Profeaaor der klaaaisebeii Philologie an der UnivertiUt

Güttingen Geheime Regierangsrat Dr. Frieüricli Leo.

8. Nuvember. Phnosophiscb-historische Klasse.

Herr Hirsch feld las über die rüniisclicii Meilen-

steiue. Die Meilensteine des römischen Reichs norden

einer historischen Hctrnchtnng mit besondprrr Kück-

sieht auf Gallien unterzugen. Die ilerreu l^nuan
und Haruack legen eine Mitteilung der Professoren

Dr. UeiDfich ScbiLfer and Dr. Karl Schmidt: 'Die

ersten BrachstOcke christlicher Uteratnr in altnabischcr

S]iniche' vor. Die Spraclic der Nubier war bisher

nur in ihrer beutigen Gestalt bekannt; doch wulste

man, dals iHemo ttto Volk ntr der arabiseben E^
oberung eine eigene christliche Literatur bet^esscn

hatte. Prof. Schmidt . hat jetzt iu Äftypteu zwei

Bracbetfleke dersolboD «nldoekt und Ar die kOniglicbo

Bibliothek erworben; Prof. Schäfer hatte sie hier

iiiilier untersucht. Es sind Bruchstücke einer Pcri-

kopeoBBinnilung and eines Liedes auf das Kreuz,

etwa aus dem 8. Jalirhuudort. Sie sind iu griechischer

Schrift geschrieben, die einige Zusatzbnchstaben für
[

besondere nnbiaobo Laute erhalten liat. Diese

nabiaebe Sprache nntaracbeidet aidi stark von der
|

heate gebranchten nnd wthilt insbesondere noch
{

viele einheimische Worta^ die heule durch arabiselie

verdrängt aind. — Ea atdlrt su hoffen, dafs der neue

Fand, der ans das lltere Nnbiseh kennen lehrt, nun

auch eine Grundlage abgeben wird, von der aus die

von Lepsius eutdeckteu onbischeu Inschriften der

beidnisebeN Zeit entiiffert verien kOnnen, die to

einer nnbekiMinten einlieinisdian Schrift geschrieben

sind. Herr Uaruack legte einen neu erschieneneu

Band der von der Akademie mit Mitteln der Wcntzel-

Stiftung unternommenen Ausgabe der griechisciieii

und christlichen Schriftsteller <lcr ersten drei Jahr-

hunderte vor: Clemens Alexandrinus. Band 2. Stro-

nata Bncb 1—6. Ilerag. von 0. St&blin. Leipzig

1W6.

AeadiMia daa inicriptions et bellaB*Iatti«o.

6. Juli.

Dachesue berichtet Uber Ausgrabungen in

Bologna, vre man auf eine etruskisclie Nekropole ge-

atofoeo ist und das Verhilltnis der etroakiscben Knitur

znr italischen festzustellen versucht. — R. Pichon,
Constantins Politik nach dem Zeugnis der Panegyrici

Latini: Erblicltkeit des Kaisertums, Vereinigung dos

Heidentama mit dem Gbriatentain, Angriffspolitik den

Barbaren gcßcnOher. — De Voglle, Alte Kirche in

Sauveplantade an der Ard^he: eine römische In-

sehilft beweist, dab sie aaf den Orandmaoem eiaee

Jitfifertempcls Steht. — Heron de Villefosse

bringt einen Bericht Ober Ausgrabungen iu Hadrumet.

13. Juli.

S. Reinach, Die Aphrodite des Polycharmus:

das Oxiginalwerk war aas Hannor und befand sich

in Aplirodisias: wahrsclicinlich war die Göttin aof

einem Fufse stehend nud die Sandale des anderen

bindend dargestellt; lahlreidi« Jfftann and Kopien
zeigen diese StellunK, und bei Plinias XXXVI, 36
durfte zu lesen sein: stantem pede in aao. — De-
liale, Oberrest einer Livinshandsebrift des S. Jahr*

hundert«. - Homolle berichtet ftbor einen Papyrus

aus den] Faijum von 289 v. Chr.: Plan uud Berech-

nung von Eniarbeitaa.

AnhialogiBdia OaioUadiaft n BetUi.

Sitzung vom 6. November inoTi

Nachdem Herr von Kekulo die zahlreich er>

schienenen Mitglieder und Gftsie in dieser ersten

Sitzung' nael) lier Sommerpause begriif'>t hatte, maclitc

iierr Trendelenbui^ zunächst Mitteilung von dem
Telegramm, das derYorstand an den Generaldirektor

der Kaiserlichen Museen in Koiistantinopcl , Herrn

Hamdi-Bey, aus AnJafs seines fUnfuudzwauzigj&hrigeu

Amtsjabilfloms abgesandt baita. Dann vertas &»•
selbe ein Schreiben des Sekretärs der Gesellschaft,

Herrn Brückner, aus Athen vom 21. Oktober, der zu

archäologischen Studien auf ein Jahr bearlaubt ist.

Im Anschlufs an dieses Schreiben stellte Herr Tren-

deleiiburg namens des Vorstandes de« Anfrag auf
Wahl eines stellvertretenden Sekretärs, und üwar

nicht blola für die Dauer der Abwesenheit des Herrn
Brflekner aondern mit RQcksicht auf den stets

wachsenden Umfang der Geschäfte als ständiges Mit-

glied des Voratandea. Der Autrag fand einstimmige

Annahm«, and es worde Herr Schiff als Stellvertreter

des Sekretärs in den Vorstand gewählt.

An die GeseUtchaft waren eingegangen und wardea
vorgelegt: E. v. Stern, Die präini/kenifeUt KulUtr
in Süii-Uußlauii (Moskau 1906); P. Goelsler, Pr,>-

bleme der grUchuchrn Urgeseinehle (S.-A. PulitiscU-

anthropologiscbe Revae V, 6); H. Pomtow, Delphiea
(S. A. Berl. Phil. 1. Wochenschrift 1906); Atli J,'/lft

Ii. AccaJeniia dei lAncei 1906, p. 215—268; lim-
dieonli deüa Ii. Accademia dei fAneei 1906, Vol.

XV 1—4; Acta Univer.iUatiti /.uudctiniH XL (1904);

Proreedings of (fie ('ninbridtje Aiitiqnnrinu Sociilu

No. XIjVI ; litdlelino di arclifologta e storia Dal'

nutta XXIX 1— 7; Jabrub^iekt ä, Kai». DeuUchtn
Arehäolog. ln$titut» für 1905.

Ferner wurden vorgelegt: W. Altmann, Die i(ali'

sein » Ivinidliautni ; Elvira Fölzer, Die IJi/ilria. Eia
Beüray ziir t)riechitclien Vusenkiinde; H. Gaobler,

Die antiken Aiümen von Afaketlonia und Paionia

(— Die antiken MUnten Nordgri$elienland$ Bd. III)

;

Henri Lechat, I^iidia» et la eeufptnr« grteque au
V*"" utrle ; Greonfell • Hunt , II, /'>'• l'opip i

Bd. 1; jUr^fiCfo crc Ekiuüdoi^ herausgegebeu v. d.

Griecbiseben Areblologiseben Oesellscitdt, Bd. I

Tafel 1 — 33; MonwnenU Piot Bd. XIII (IP06);

Melungee Nicole (Geuf 1905); E. Szanlo, AuH<,e-

wählte AMamUuHgen, heraaag. von H. Swoboda;

Frhr. W. v. Landau, Beiträoe zur Allertumtkunde

de» Orient»; TUe annual oj t/ie British Sehool at

Athens, No. XI (1904/05); MaiaMt ZeiUtkrift, Jahr-

gang I (1906).
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Zur Anfnabme wurde Uerr Uberlebrer Dr. "vAchüer

Tan QTDMiian in Stegliti von den H«mn von Hiller

and von Fritze vorgeschlagen.

Den einsigeii Vortrag des Abends hielt Herr

Eduard Meyer Ober aitbab} Ionische Kunst. Trotz

mehr als zneiundeitihalbstündiger Dauer fanden die

Ausführungen dos Redneri), die durch zuhlreicbe Licht-

bilder erläutert wurden, bis zam Scblob die mge-
teilte AnfinerkMmkeit der Venimnlaog.

AutgrabuBgen in AUbnnda. — Aotgrebungen in

der Freriu BnlajToe, in Fyrnaoe nnd Hnlee. —
VoriohoagtreiM dnreb dni FelioDgebirge.

Die türkischen Ausgrabungen in Alnbamh [«. Woch.
No. 6 S. ItiüJ haben wieder einige «irireuliclie Ergeb-

nisse gebracht. Es wurde ein grofscr joniscber Tempel

freigelegt, der obne Zweifel dem gleicb ist, den der

römische Binscbriftsteller Yttrevins erwihnt. Es zeigten

sich eine Anzahl wertvoller SkulpturstOrke von feinem

Stil der frabea Diadocbeuzeit, darunter drei Beste

einee Friesee, anf dem eine Aroaionemehledit dar-

geetelU war. .\uch Inschrift Pii wurden, wie sich er-

mrten lief», reichlich zu Tage gefördert. — Wie der

Z.* gemeldet wird, sollen in der Provins Halmyros
demniiclisl Aiisjjrabanpcn behufs Auffinduiitr des Heilig-

tunig der Atliena llonia, deren Bild au! tliessalischcn

Münzen des Jahres 196 V. Chr. su ii findet, beim

Dorfe Kara- Kaotaali vorgenommen werden; die Arbeiten

aollen sich dann anf das alte Pyrasos (heute Kaenurio)

er&trecken, wo nach Angabe Homers sich ein uralter

Demeter-Tempel befand, und acbliefslicb das alte Ualoe
(liente Kepbalosis) freilegen, wo sieh wakrsebeinlieb

ein sehr alter Tempel dos Zcii> Laphystios, in

dem Meusclieuopfer dargebracht wurden, befand. —
Ebenda befindet sieb efn Berieht Aber eine arehaeolo-

gischc Forschungsreise des Kphoros ArvanitopuUos

durch das Pelioogebirgo, dem wir folgendes entuelinien.

Di« Reise begann bei dem Kap Sepias, ging dann

weiter nach Promery und Byri, wo verfallene byzau-

tischc Kirchen und Reste eines alten Tempels gefnn-

den wunlon. Im Tal von Byri finden sich Haufen

von Altertümern, besonders Sftalentrommelo, Epistyl-

stflcke, Kapitelle nnd andere Überreste eines Tempels

;

leider aber ist alles stark /erstört, weil Ober diesem

Tempel Gebäude römischer und byzantiuiscber Zeit er-

richtet worden sind. Bd eingehenderer Naehferaehnng
wurde noch ein auf den Fundamenten des Tempels

angelegtes Grab freigelegt, ferner kamen eine Metope

Vüt den Triglyph, ein Kuppelbau aus römischer Zeit,

Stücke von Kapitellen in dorischem Stil, fünf Säuleu-

trommeln, die Hand von einer Marmorstatue in

Nalurgröfse, sowie einige kleinere Votivgegenstftnde

nnd verschiedene Sanglieder znm Vorschein. Der
Tempel, in deaaen Bexirk diese Ftande gemaebt werden,

hat etwa die (Iröfse wie das sogenannte Thescion in

Athen und gehört etwa der Zeit &00- 470 v. Chr.

an; doch ist nicht featsoetdlen, welchem Gotte er

geweiht war. Sj'.lterc Auscrnl>nnf,'cn werilcn liicrftber

jedenfalls Klarheit schaffeu. Vuu dort ging die lieisc

weiter nach Churio, wo sich — uaeb den sahireich

aufgi'fundf nen Hanresten zn sclill'-fseii — eine bKUieuile

Stadt im Altcilum befunden habcu muls; icstzubtelleu

waren noch mit Sicherheit die Akropolis und zwei

TemiMl, ein gröberer am der Zeit um 500 v. Obr.,

ein kleinerer ans früherer Zeit. Im Dorfo'Argalasti

wurde Herrn ArvanitopuUos eine vortreffliche Statue

aus römischer Zeit, der Hände und Kopf fehlen, über-

geben ; diese stammt jedenfalls ans einer in der Nähe
belegenen römischen Villa des 1 . vor- oder nachchrist-

lichen Jahrhunderts. In Milics bei dem Punkte

Hagia Trias, wnrde ein Kuppelgrab mit Skeletten

darin and eine Menge von Ziegeln gefunden; wahr-
schcinlicli befand sich dort eine alte Ansicdlung der

Magneten. In Tsangarada nnd Palflokastrou wardeu
gleiebfUls einige Fände gemaebt. Herr Arvaaitopellos

ging dann zn der beim Kap Trikkeri pelogcnen Insel

Kikynethos Uber, wo nicht so sehr für die Arcliäologie

als für die Kirchengescbichte wichtige Entdecknugen
gemacht wiirdci!. In dem alten Kloster der Evange-
iistria fanden sich nämlich mehrere Bliltter einer

Lokalchronik, einige Sonntagsevangelien auf Pergament

mit Miniatnrbilderoi ferner eine alte Ausgabe des

Dionysios von Halikamaft griechisch nnd lateinisch,

eine alte Ausgabe iIcs Kirchenvaters Origenes und

anderer Kircbenscbriftsteller. Bei dem Puokte Hagios

Joannia Tbeologoi waren Spnren einer alten Akropolis

nachzuweisen. Auf der Insel verstreut fanden sich

Baureste ans byzantinischer Zeit, Münzen ood Vasen

aus Oribera nnd anderes. Aneb im Dorfb Hagtoe
[.Aurentios kamen manche interessante Gegeoatiülde

zum Vorschein. Zwölf groi'se Wagenladungen voa

Altertümern sind nach Volo geschickt worden, wo
demnlcbat ein aagenaneiies Mnaeun sie anfnebnen aolL

VerzelciinlB neuer BQctaor.

d' Az ainbuja, G., La Urece aocienue. Prefuce

par E. DunoMmt. BibUotb^oe de la Soienee Mdale.
Fr. 5,

Bibliothek, pbllosopbischc, Band 113. Herder'a
Phitoso]diie Ausgewählte Denknialt r aus der Werde-
zeit der ueueu deotsclieu Bildung, herausgegeben vod

E. Suphm. Laitnig, DtrKscbe Bb. XUT, 810 8. 8.

JC 3,60; geb. J( 4,20.

Cicero, Epistole, scelte e commentate da

A. Mauetli. Firenze. X. 127 p. 16 fig. L. 1.

De Michclo, E., L'uso dell* aggdtiipo UUmo.
Livoruo. 168 p. 16. L. 1.

Deonna, W., Lea statMS de Mrre adle ea Ortee.

Fontemoing. Fr. 2,50.

Oiorni, C, La vita dei Romani, descritta dagli

anticbi; lettnre latine di prosa o poesia. Firense.

XXVII, 422 p. 16 fig., S tavole e 1 carta a coiori.

L. 3.50.

Hrütsvithac opera, ed. K. Str^rker. Laipiig,

Teubner. VII, 272 S. 8. Geb. J6 4.60.

Hayser, E., Grammatik der grieebisdien fiiipjiri

nus der Ptoleniäerzeit mit Einschlufs der gleichzeitigen

üstraka und der in Ägypten verfal'sien luschriilten.

Laut- und Wortlelire. Leipiidg, Teabaer. ZIT,538S. 8.

J( 14; geb. Jt 17.

Plutarcbi viuc panUelae Ageailai et Fompei.
rec. (7. Lindtkoq. Leipzig, Ttabner. XZIT, 146 8. 8.

JC 3,60; geb. Ji 4.40

VnutirsrtliciMi BedUlc«: VtoL l>r. fi. Ur»b«ini. Fitednaa.
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'Jicufter üBerlttfl »on gcrtelemoim ni (j)utcrt?lol).

Die römifdien (5rfn}iuitageit ^.Ä,'""* iimesMeii
aPUUiOuFg. «»kt(». unk 4 «arten, l,'*' .ncti. s»,4u W. (««ft HU.)

3ltllloltle*' ie^iw 90111 dtoat

Die ireli0ioit •(ten Üriedieiu ÜS,?«^ ^^Ib
(Sit neliiiiii Kr lUwWhm wn bctHf. orf^cint 1907 als 4i.

1^ ^jvoffcrtc über ^cft 1- l;i gcatt«.

Tirlio in WtMuuMClin BnelfeuMaui Ii Birlli.
- - r -»r—Vitt r-

Geschichtstafeln
für

höhere Schulen
Ton

Dr. Conrad Rithwlsch, unil

IteC, DLr«kUir d. Kgl.Kaiavrin AuRuxtu-
Dr. Emil Schmiele.

I'ror um Kgl. VViUielnu-lSyutnasiam

Fünfte Auflage.

ia DirliB.

Dr. Utlf ffml
frtftHar «n kw ttalMtfltat |h

^1 fUmm wil tat Rselmä^ige

Scdiiii Mf
Sictmtf cnnritRte tmb »etkffem VHfU^t.

Sr. 8>. (Xn K. 177 6.) 19M. flft. 2 «.

M Sctbum auf -/u« unk tal

TCgeinä^ige iBerbu«.

Sie I^Mi^tciiitUi kf

?Itt(tc ocrbfifertc fluflnflc

dl. 8*. (Vniu.21U6.) 1W)Ü. Bcb.^äK.

dritter teil:

.iufominenljänflenbe

btutfi^'gctci^tji^e Übungüflärfe.

DiaCorieh'sehe Verlagsbnelüuuidlung:,

Theodor Welcher in Leipzig.

SimImii iat ersehieiira!

Rom nnd Romanismus
im griechisch-römischen Osten.

Ut leeoHdiNr BertekiiehUj^ttiii; der Sprache.

Bia aaf die Zeit Uadnans.

Eine Sudic
von

Dr. JLuUwls Haha,
Proftuor MB Vtmma OyiwiadM in XOnbtcs.

XVI u. 278 S. gr. 8>. IL geb. U. 10.-

.

WUrend die Bedvatanc dM HeUanitmux iMt Rom In

Knnst. Lltern'ur n»w. ft«nteht nnd in eine^ lu-ixlor Wi-im-
vii lfni !) luiiiili'H wiinlfn i^t. st<>llt »ifh rlcr Vfrt'usser om-
y K.lii- M. I- r.i^- : .W. I. Iii- \\ irkiiiii; Ijiit l!..iu und <lor

Koiuaiii-.iiii.i!. iiut 'liL- \V«-U <li's H. Ui iii!.iuiii. und d«-« iiriiMits

aiUKealit". IU^sa Kraj^ ist bisher nur »«•iii|c '"'i»'"' w>nlc'ii,

obwuli) dif li-autwortung donn'lht'n für di« (ioHi'hii litc drn
r%mi«cli«u und byiumtiiilsüht-n Hnjclics von iin>rat«r Wicht));-
k«it ist. AuUiritHtiiii wie KruiubMcbpr nnd Ttmari» haben
dcsbnib eine derart rnliTAttcliuiic nach als annirend ooV
wi^-iidifi f'PZfii-ltnet iMe t'nt^ rsin iinn^rt'n t-i^trcpkf'ii sich ft.*!'

kuliLiri-lU' \ liiilliiiai-M, Stjuit.M-inr: h'imi;, IJ. - Iit. ll. « rwi!Ki'ii.

11 ifiil.il u. Verkehr, Miiiut« und Mais. Auch das liehirt der
luion (Cbrii»«!utuiiii, Kannt u. Literatur wird ararrvitt.

: AnsehlniiRe diirun wendei rioIi der VerfaMM-r an der Hnnd
• i. i Iimchrltten, l'iipvri und Sc liriUfteller «ur Bei»iitwortun|{
l.ilucud. r I- iiiscii ; 1. In wi li h< m I nilunK«' und (ir..di_! war
dii' Intiiiiii!«'!!!' S|n in lnf im < lst*'n \ erhr- iN-t \i. Wrdrhe
latainischon Worti-r dninceu in di*' S|-riii h«' der Oriei ln n

(und der orientnlijo lii n \idkeri ein? Auf dii sc Widse wird
aina ganz iM'^n Vn-.: h.iuuiii,' \<>it dvt ät^dluuK Uums gegea-
flbor Hellfi.i-i;. i

i th i i.iit..'u.

Verhiflr dep
WetdauuMMdian Bttehhandlung to Btrita.

Vor kariMD wiachiMt:

CHAMPOLLION
SEIN LEBEN UND SEIN WERK

VON

H. HARTLEBEN
ZWEI BÄNDE

MIT KINEM T1TKI.UH.I) KINKK TAFEI. I"Xr» 1» IN

DKN TKXT OKDnrcKTKN AllBl Md N« iKN

Gr. 8. (XXXIi, üOä u. 636 S.) Geb. au M
Inhalt Baodl. Elnfainiing. VonGMtonMaspero.

Emfiihninp. Von ICduard Meyer. Vorwort de« Ver-
ÜBSsers. Tenniiiokigie. Nachträge und Berichti|nin-

«cn. Kap. 1. DasEiad. (FrOhUnK 1700—1801.) Kaall.
iJt r Scliiiler. (MSr* lRUl-.\nfnng September im.)
Kap. III. Der Stu<lent 'Anlang September 1W7—
Mitt.- (iktobor IHOil.i Kap. W. Der (Jeschicht*-

pr<if<->sor iititl Politiki-r. ' l.i. Uktohi^r ISi«» -.t). Mär«
l^-Ki.i Kap. \ . Der \ » rlianute. Y'.wli' M.irz 1K|I>—

Mitte (>kti)b<T 1SI7.; Kap \ [. Der r.i.lairone mni
\i>lksfnMin<l. (Oktul.er 1.>^I7—Juli isjl. Ka[.. MI.
Dt-r Kutziiren-r. CM. Juli 18'>1 - J.'-. M.ü ls-.>4.; K:i|i.

\ Italivn. (•_».'.. Mai l.'<2t-3(i. Oktubi-r IS-.'ti. i.

liaiiil 11. Kap. Mll. Italii-n. 2. Kap. IX. Der
l\<iii^. i vafnr ili'M ü>;)pt. Museuiii.s. (.il. Oktober IS-Jft—

.lull isjs.) Kap. X. .Vfrvnt.'ii. i;tl. .lull ix'is-

I). /. iiib<T IS-Jii.i Kap. XI. Der l'r.d".-vir il<^r

iirv pt<tl.i|iip. :-J4. l)<-z<Miiber lSt-2S)— "Jl. Au^ll^t l^vll.)

Kap. XU. l)a> Kml.' 'Jl. Ati-ii-t isil-l. Marz
is:!-j.. Allhau- 1, II, III, I

\
, i:.--i-t.T.

Vorlag dar WeldmaaDaeben Buehhaadlmig, Berlin S.W. Drude Ton Leonhard Simlcm N£.
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tt*sm>ii<mrn und Aiaeit/ein Siialt«

H.Roiter, Beitrü^ zur Erklttronir des Sophoklea (K.
Loeachliorni I4l7

O. Schneider, Hchälcrkommentar la Piatons Pbaidon
1439

O. Srbnnider, fnchülerkomro^ntar za Platnn« Apologie
des SokmUM nnd Kritoo. ^ AoAbko (H. D.) . • . . USO

O. Winter, De mitnii Oxyrhynchici« (W.CrÖDert) . . 1421

Langrebr, Plaatina (K. Loeecbboru) I42>

•lall*

Auteäge: Horme« XLT, R. — Bulicttino della oommiuione
»rclioiil»KicH comanulv di Rom« XXXI V, 1. 2. — AtliV'
naeiim AVii \Ui

i4aBRezension» - Verzeichitit

ifilleiluHjjen: Die photugraphitche Reprodaktion de« Todox
S'indobonensis Lat. 16 ll.iviii« 4l-'4'>). — Codices e
Vaticanis iieiccti IV. V. — Ool eziono paloOKratica Vati-
o a u ». Hl tmori 1 1 iadis pictae fniKmenta AmbroRiana 1 430

Vmrichiiii utur.r liäehte 143"/

Die Herren Verfasser von Progrninmen, DiMertiitiooeu und sonstigen Gelegeuheitsscbriften wenlea gebeten,

Kezensions^xoniplarc an «Hr Weitlmannsche Biichhatidlung, Berlin S\V., Ziuiuierstr. 04 einsenden zu wollen.

Rezensionen und Anxelicen.

Hngo Reiter, Beitrüge zur Erklärung des So-
phokles. Wissenschaftliche Beilage zum Jaliri>s-

bericbt des kgl. Gymnasiums zu Braunsberg. 1906.

Pr. No. 3. 9 S.

Die Arbeit, welche sich hauptsächlich mit der

viel augofochtcaeu Stelle Sopb. Antig. 215: mg av

axonoi vvv i,ts twv dQ^fiifuy beschäftigt iiud

anhangsweise einige Verbesserungen und Erklä-

rnngen aus dem Briefwechsel von Lehrä und

Beinen kleinen von A. Ludwicb herausgegebenen

Schriften zu Antig. 1.2; 94 und 1146: iot 7ir{)

nvfuvtmv aatQoyy x^"}'^ beibringt , verdient Be-

achtung und Kinpfebliiug. Verf. gibt zuuächät

eine Tollständige Übersicht Uber die zalilreiclien

bisher nnteruommeueu Versuche die erstgenannte

Stelle zn heilen, indem er von den Scholien des

Lunrentianns, in denen der Vers erklärt wird:

(itXitia vpTf fj (fvlttXTi luif tiqrifiivüiv ausgeht,

auch G. Hermanns (legenbemerknng: At id dici

debebat oTnag so(a9t axonol' nebst Übersetzung

'dnmmodo nunc castodes sitis eornm qnae edizi'

in Betracht zieht nnd dann der Reihe nach die

Interpretationen and Lesarten von Wex, \V. Diu-

dorf, G. Kern, Mcincke, Mor. Schmidt, Couradt in

seiner Schulausgabe, Bellermnnn and Bruhn kri-

tisch mustert. Dabei betont er, dafs ßoeckh,

Boaitz, Beiträge zur Erklärung des Sophokles II

S. 59/60 und im Anschlufs daran Schütz, Su|ilio-

kleiscbe Studien, S. 218, sowie M. Seyffert die

Stelle nicht beanstandet haben. Reiter folgt mit

Recht der Auffassung der vier letztgenannten Ge-

lehrten nnd bemerkt, dafs auch Rnifula und Schu-

bert die Stelle wie Bonitz erklären.

Schütz, der wie gesagt, ebenfalls keine Aode-

rnng für nötig hält, verwirft scharfsinnig nament-

lich Diiidorfä rtwi; üv axonoi vlv tht totv tl^tj'

ftiyiay, da es sich hier keineswegs um die Art der

Anisicht bandelt, vielmehr tog äy tfie der ellip-

tischen Änffordernug mit o;röif oder gleich-

steht. Der .Sinn ist also: *Sorgt dafür, dafs ihr',

zumal (ntfjkfXtXai^ai von manchen Schriftstellern

wie Xenophou (vgl. Krüger zu Anab. I mit

verbunden wird. Ähnliche Beispiele ohne äv

sind die von Schütz a. a 0. aus Lucian, Jnpp.

couf. (5: fsi' fi^ ^x^•r^fXl/^ dnox^ivaOi'^at xal onuic

ätrtpaXiaitqov dnoxqlvf^ und Nav. 41: önaq irntq-

ßäXti loviovg (dafs du ja diese überirefifest) au-

geiührten. Reiter bringt noch geeignetere Bei-

spiele mit ay aus Plato nnd Isaeus bei. nämlich

die bekannte Stelle aus Phaedon, wo der Gefäugnis-

wärter die Freunde, die Sokratea zum letztenmal

besuchen, zu warten bittet: Xvovat yug oi tydixa

^wxQiitt] xat naQttyyiJÜLOvoty onon uy tfl^f ift

TjfitQq ifXfvtrßtj, Gorgias p 52;^ E: roi'io fity

oiv xal drj fi^^in» im JfgOfiiiiftt tnuf av nav(tt]

afti7)v nnd Isaens 7. 27: uno>q üv « ti nüSoi

TiQÖjfQOv, iyyQÜtf'aal (tt tö XtjhuQxtxör

)'QufifiaitJoy. Er fulst also, entsprechend der Oha-
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rBkteristik Kreons bei Lebra, Panl. Aofs. S. 73,

Wilamowita-MölleiulorflF im Hermes XXXIV S. Gl

64, Bmhn, Einl., S. 18—21 und A. Müller, Ästhet.

Kommentar, S. 266, den Vers richtig auf als Aus-

druck eiuea ordre sans phrase gegeuüber dem ge-

fQgigen Volk.

Bezüglich des Aufaugs der Antigene schliefst

sich Reiter au die Auffassung von Lebrs in seinem

Briefe ao Meineke (Kl. Sehr. S. 214) au, so dafs

Antigoue sagt: 'Kennst du welches (welch eines)

Zeas der von Oedipna stammenden Übel, ein wie

beschaffenes nicht er uns noch lebenden vollbringt?

(Sie nennt alsbald die Beschaffenheiten.) Antigone

negiert also, wie Verf. S. 8 treffend sagt, zuerst

die Existenz und daun, in einem zweiten Verse

von neuem anhebend, auch die Art, was Heinrich

Üble, Bemerkuugen zur Anakoluthie bei griechi-

schen Schriftstellern, besouders bei Sophokles, S. 8

Dresdener Progr. VJOb ebenfalls billigt.

In V. 94 hatte Lebrs mit Recht ^Ixri, nicht

itxfi gelesen, wie ans seinem eben erwähnten

Schreiben an Meiueke (KI. Schriften S. 220) her-

vorgeht, da hier die Jix)j als ^vfoiKOi twy xatu

9eüjv gilt und eine dreifache Personensteigerung:

'mir, dem Bruder, der Dike' bemerkbar ist.

nvQ nvtovttt aatQa in v. 1146 fafst Reiter mit

Lebrs (Briefwechsel, S. 888, Schreiben au den früh-

verstorbenen Eugen Plew) gegen letzteren und

Chr. Mnff, welche beide unter den Worten die

leuchtenden Fackelu verstehen, treffend auf als

'Feuer hauchende Sterne' und vergleicht dazu

scharfsinnig Nordens Ausführungen in seinem

Kommentar zu Verg. Aen. VI S. 138. Dieser er-

wähnt nämlich a. a. 0., dafs nach der uralten

Vorstelliiug der klassischen Dichter beim Nahen
der Gottheit die Natur selbst begeistert wird, wie

sich ans dem von Verg. Aen. III 90 ff. nachge-

ahmten Anfang des Apollobjmiius von Kallimachos

ergibt. Auch irrt, wie Reiter S. 4 betont, Dtluff

in der Erklärung von Antig. 215, wenn er mit

Bellermann eine Unterbrechung annimmt und

seiner Interpretation: 'Damit ihr .... ^«tn^ilAw.

So wollte Kreon fortfahren, aber der Chorführer

unterbricht ihn hastig' folgt.

Wir glaubten die Arbeit genauer besprechen

za müssen, da die Autigone das gelesenste SiQck

des Sophokles an allen Gymnasien, die Abhand-

lung also auch für die Schule besouders wert-

voll ist.

Der Druck ist stellenweise inkorrekt.

Hettstedt. K. Loetcbhom.

Gaitav Schneider, Seh ülerkommentar zu Platons
Pbaidon. Leipzig, G. Frejtag. IV, 108 S. 8".

1 Jl.

Der Phaidonkommentar des fleifsigen und be-

geisterten Platouforschers bietet alles dem Schüler

Nötige and Nützliche. Ein einleitendes Kapitel

behandelt die dem Dialoge zn gründe liegende

Weltanschauung mit Rücksicht auf die Entwick-

lung der griechischen Philosophie. Das folgende

kurze Kapitel, Der innere Znsammeuliang der

Beweise für die Unsterblichkeit der Seele, ist das

fafslichste, was über den Gedankengang des Dia-

loges gesagt werden kau». Auch der im Vorwort

gegebeue Wiuk, tldot nicht mit 'Idee', sondern

mit 'Begriff* oder 'Gedanke' zu Obersetzeu, ist für

die Verständlichkeit des Inhalts beachtenswert.

Der schwierigen Schilderung des Weltalls c. 58 ff. _

ist der Kommentar nicht aus dem Wege gegangen,

wie er überhaupt alles deutlich nud kurz zu er-

klären bestrebt ist. Zn der Stelle 9änx(afKV dt

ae jiva jQÖnof; p. 1150 möchte ich auf den Auf-

satz Dörpfelds, Breunung und ßestattuug der To-

ten (Wochenschrift 1905 No. 44 S. 1213—1215)
verweisen. 0.

Omtav Bohneider, SchQlorkommcntar zn Platons
Apologie des Sokrates und Kriton nebst den

Schlufskapitelu des Phaiilon und der Lobrede des

Alkibiades auf Sokiatcs aus dem Symposion. 2. Auf-

laue. Leipzig, Freytag; Wien, Tempsky. I90C.

93 S. 8". Steif broschiert JC 0,80.

Die erste AuSage, deren Vorwort wieder ab-

gedruckt ist, erschien 1901; sie wurde vom Refe-

renten besprochen Wochenschrift 1901 No. 38

S. 1032 ff. Verschiedene dort geänfserte ßemer-

kniigen sind vom Verfasser berücksichtigt worden,

so dafs diese neue Anflage auch als verbesserte

anzusehen ist; sie ist aber auch erweitert; die

gewünschte Übersicht über den Dialog Kriton ist /

hinzugekommen, aus Phaidon sind Kapitel 57 ff.

aufgenommen und aas dem Symposion Kapitel 32

—37. Der Kommentar schliefst sich an die Text-

ausgabe von k. Tb. Ohrist an, die in demselben

Verlage 1905 in 4. Auflage orscliieneu ist, enthält

aber auch die Seitenzahl und diu Seiteneiuteilung

von Stephauus. Möge er fleif^ig weiter beuntzt

werden.

Über die Beschaffenheit eines Kommentars

kann man verschiedener Meiuung sein. Er «rill

nicht nur jedem etwa«, sondern vielen vieles brin-

gen, daher die unvermeidliche Buntscheckigkeit

vou grammatischeu Heinerkiiugeu , L beraetzungs-

Iiiifen und .Siiclierkläruugen. Grammatik sollte
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freilioh einer köoiH«, wenn w Plsfco lleei: iifdblc

djniaitfuhtatos daliml Ndf die Anmahmen dOrfte

ein Kommentar erKuitern. Es könnte in dieser Hin-

sicht die Ueiuerkuiig zu itf 6 n ö((ftijOet€v S. Ib

«nffiülea: *0|itatiT zar BoniehimDg der Wieder»

hoIuDg der Vergaugenhett*. Der Begriff der

Wiederholling und der V^erpaiigcDheit liegt im

Hauptsatz, der Optati? des Nebeusatses bezeichnet

die Nebenheudhiiig, im PriUeas die gleiehseitige,

im Aorist die eintretende; so erhält also der Op-

tativ des Aorists nur zwangsweise die Kedeutung

der Vergangenheit. Von Drnckfehlem habe ich

wirUiob einen gefanden: S. 32 Z. 29. Nnn em-

plelile ieh noelr grOftere GleiehmlAngkeii in der

Sebieibnng der Eigenuamen: jetzt lesen wir Pinto

nod Piaton, Potidüa und l'haidon, Alkibiades nnd

Aschylos, Kopula und Helleuica.

Frd. E. O.

De mimis Oxyrliynchicis dissertatio inaugnralis . .

scripsil Guido Winter WeeseusteiuensiB, Lipsiae

HOHTI.

DerYerfasaer handelt über Form, Inhalt, Zeit

nnd Aufführung der beiden Mimen ans Oxvrhyii-

ebos (P. Oxj. III No. 413) auter gewissenhafter

Benntsong der von Cmsins besoi^teo Ausgabe

(HerondM« 99—116). Es ist eine fleiAige nnd

mnaehe Förderung bringende Arbeit.

Das Grammatische scheint dem Verfasser trotz

grofser Bemühungen ferner zu liegen, wie man
s. fi. M der nmitindKehen and anbeholfenen, im

fibrigvn gar nicht nötigen Aii»eiuaDdcraetzDng Qber

i merkt (S. .')— 7). In der Wendung ngty ti

toiTay imyvol ist fälschlich ein Optativ gefundeu

{idv /vor Wtner-Sehmiedel § 18»), es fehlt aber

in der Syntax eine Anmerkuug über das zweimal

vorkommende, sehr merkwürdige txotnu^oarti tär

mm axotttS tt, Z. 41 und 42, vgl. an der ersten iStellc

äHA hotiiaiMfuda [i]dy aoa&uneif. In der länge-

ren Übersiebt aber die Wortwahl (8. II—S4) ist

wieder einiges zu breit, anderes zu kurz geraten.

Bei dem Worte fiaXwam (S. 13) hätte sich der

Verfasser bei der richtigen Erklärung der £ug-

ttnder bemhigen nnd niebt das von Grasias be-

fragte Allerweltsorakel, den Hesychtos, berücksich-

tigen sollen. Mau beachte, dafs das Wort mit

a^of gleichbedeutend ist, also wirklich nur inö

/Mahig JU^Isri» Torstenen kann. Manche wichtige

ßelegatelle würde nicht felileu, wenn noch die

Zauberpapyri durchgesehen worden wären. Er-

frenliob ist es, dafs die griechi^cite Sprache bis

anf die Nevseit herab verfolgt ist; dann durfte

aber aneh die Vorstufe von Sst nimlieh ätfit

{ßipH ^9fi^ Z. 184) niobt Bbenehen

werden. Zn MaX^pteQe (ß. 21) sind die Stellen Aber

KaXf^fifQog nnd KaX^fifqa ans Pape hinzuzufügen.

In Hagios Myrou, dem altkretischeu ßbaukos,

sMeA ieh anf den Namen Euk^ddx^. Bei der

Anmerkung über den Bedentangswandel der Ortl-

adverbia (z. B. cVdov 'hiuein') war auch Z. 155 ao-

rdbren: cid« nä^k9al neranä nsQtncntli} lidt

GTQifov! Denn hier kann mmard nioht die Bich«

tuug, wober der Sklave kommt, beseiohnea. Eine

Ubersicht über die Ansrufuugswörtcheu (d, af,

I e, Qvtti) wäre von Nutzen gewesen.

Was die Textkritik anbetrifft, so mag ich an

dae Wort dps^ipsdg inteetinonim rvetns* nicht redhi

glauben. Da doch vom Meer nnd vom Schiffe ge-

redet wird, so liegt es wohl »ehr nahe, an eine

Verschreibuug oder Verlesung aus idiifiöe zu

denken. Die Erkilmng von ßAtu Sprich' in

^dbtt' ecjUnrr« 60 ist mir auch zweifelhaft» El eiit>

spricht ganz dem Sinne der Stelle, wenn wir 'zum

Henker mit dir, du Schaft' öbwsetsen; übrigens

mag es sich am eine tragiiehe Reminimu han-

deln, deren es mehrere gibt.

In der Anslegnng des Gedankenganges der

Stücke ist es bedauerlich, dals sich Winter mit

der Abhandlang von 8. Sndhani (Hermes XLI)

nicht mehr anseinandersetzt, obwohl er ihr Er*

scheinen anmerkt (S. 49 '). War wirklich schon

der Druck allzuweit fortgeschritteu , dauu hätte

wenigstens iu einem kurzen Anhange auf den

wichtigen Anftata eingegangen werden rnftmen.

Besonders am Ende des zweiten Mimns hätte

Wiufer manche falschen Schlüsne und Uuklar-

heiten beseitigen können. Und auch in der

Spradifibenieht war Sndhani cn verwerten, der

z. B. das von Crusius eingesetzte unwahnehmn-
liehe inlnqtiaov Z. 134 geschickt beseitigt.

Zum Schlüsse mufs die Forderung erhoben

werden, daft der Papjms «nmal gründlidi nadi-

verglichen werde. Bil jetst waren wir anf die

Lesuugen der Eugländer angewiesen; dafs man
trotz ihrer Vortrefflichkeit noch an manchen

Punkten Bber sie hinaoskommen wird, ist meine

sichere Enrartang.

65ttingen. Wilh«fai OclMfft

Langrehr, Plautina. Programm des Gymua&iunis

za Friedend in MeeU. 1906. Pr.No. 8S8. 88.

Die beachtenswerte Abhandlnog bescbiftigt

sie!) mit dem Mercator des Piautas und enthält

zunächst eiue klare und übersichtliche Inhalts-

angabe dm Stfieim. Dann weist sie auf die Über-

eimtimmni^ten mit anderen Flantininhea Stfloken
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hinaiehtlieh des Aafbane« des Gaomi nod des

Auftretens einzelner Pcraoucn bin, uameutlich

aber auf ilie Widersnrüi'hf uml rnklarlieiten in

der Charakt«ri»tik der liauptfigurcu und in den

OiiKeheD Beitimaiiiiii^u. Richtig erkunt nt 8. S,

<Uklk, wie in der Cuina und Asiaaris, so oach iiu

Mercator der Vater der Nelipnhuliler de^ Soluie«

ist uud das Haaptiuteresae sich fast giiuzlicb auf

je sw«i Paure, niinlioh die Greise Demipbo and

Lynrnaebiu, «nd twei JBiigling«t die SBbn« der

ersteren, Charinus und Eutychns, konzentriert, da

der Sklave Akauthio sich nur im crateo Akte,

also in der Expusitioo, zeigt, ferner Üorippa, des

LynoMdinB Gemahlin, und ihre Oienerio Syra

smaainien lediglich iu wenigen Ssenen des vierten

Aktes nud letztere allein nur im Anfang des

fSoften Aktes auftritt, auch der Koi-b zu niclit«

andrem als inr Widerlegung der Lüge des Ljsi-

maehu dient.

ünveratändlicli bleibt, wie Verf. S. 3 richtig

hervorhebt, die Mabuuog des äklaven iu t. 214 ff

,

da es hier koiuetwegs daratif ankommt, ob Cba-
riuns schon damaU oder etwas später mit dem
Vater zusammentrifft, derselbe vielmehr zn er-

luabueu geweseu wäre, sich uioht unversehens

vom Vater ertappen sa laseeB,* auch steht feet,

daie er dareb die Flnebt aMitt gewonneD hat, da
er II 3 vom Vater Tor dem Banse selbet an-

getrufTcn wird.

Auffallende Widersprüche eutbalten nach des

Verf.! antreffendem Urteil (S. 4) aoeh die Yme
542 ff., 560 und 5^4 ff , wo von dem Plan des

Demipbo, »ich die erkaufte schöne Magd Pasi-

compsu zu erbalteu, gehandelt wird, uud sein im

dritten Akte gescbildertet Verhalten, wo der Greis,

naehdem er die Pa»ieompsa dem Nachbar Lysi-

macbus verkauft und mit diesem vom Schiffe in

die Stadt geschickt hat, um sie im iiaase desselben

m erwarten, selbst nach «einem eigenen Hanse

auruckkehrt, anstatt in das des Nachharssa eilen.

8. ') lieiotit Verl. mit Recht die Widersprüche

im Charakter des Demipbo, wie sie iu den Versen

264, 35Ö, 546 nnd 1001 sofort erkennbar siml.

Der Sohn stellt den Vater im Prolog und t. ;t55

ab. ein Muster von Ernst und NOebtembeit hin,

Demipbo sagt aber v. 2ti4:

Amavi equidem liercle egu olim iu adulesceutia

nnd T. 546:

Certamst: autiqoa recolam et serrito mihi,

so (litis seihst I.ysimarbns v. lOOi der angehlicbeu

Reue des Demipbo milstraut.

Dafi Dorippa and Syra, nachdem sie die Pmi-
compsa erblickt, sogleieb an die Liebe des Lysi-

madins an ihr denken, findet Verf. 8. 5 mit Reebt
anffalleiKi. du man, dem Zusamnienbangje eut-

sprecbeuil, dus Mädchen eher für eiue Freundin

des Eutycbas haltea muls, noch wunderlicher

ferner, daf« Dortppa den wahren Sachverbalt steht

der Ehefrau des Demipbo mitteilt, zumal in der
Casiua der alte Buhle uud sein Helfershelfer von

Cleostrata und Mjrrhina die gereohteo Strafeu

erleiden.

Den Tcaom des Demipbo in der ersten ßiene
des zweiten Aktes vergleicht Verf. S. 6 mit dem
des Kudeuä iu der ersten Szene des dritten Aktes

aud urteilt S. 5 scbarfsinuig, dafs erstcrer au einer

richtigeren Stelle enAhlt werde ab letsteter.

Verf. kommt zu dem Ergebnis, dafs man im
ganzen Mercator häufig Spuren wiederholter Be-

arbeitung antrifft, auch der Prolog aus Teilen, die

an Terscbiedenen Zeiten ver&lat riad, beetebk, nnd
stellt am Sclilusie der Arbeit awei gate Konjek-
turen auf, inilom er v. '27d für:

Ac metao, ne iilaec simiae partis ferat

liest

'Ac metao, ne tilio rimiae partec ftrat*

uud in V. 577 ftr:

Scio pol te amare, qaom istaee pcMmonatrai
mihi

*Seio pol tn amare, qaom iitaee praemoutnw
mibr.

Hettatedt K. Uecehbeia.

AiiszOge au« StoltactorUtea.

Hermes XLl, 3.

9. S91— 855. M. Pohlens, Bas dritte nnd vierte

Buch di r Tuskulanen, nimmt die Frage nach den

Quellen, ans denen Cicero im dritten and vierten

Boeh der Tnsknlsnen geichOpft hat, wieder aof nnd
]trQft besonders die Ergebnisse von H. v. .\niini nach,

weicher in der Vorrede zu den ätoikerfragmenteu

die Benntzong ehier ganzen Reihe verschiedener

Schrifien Ober die Affekte nachzuweisen sucht. Eine

Renaue Analyse von Ciccrus Gedsnkent^ang ergibt

fflr Baeb III eine durch Antiochos vermittelte Be-

nutzung von Obrysippa Werk tufi na9mvi für den
uröf^ten Teil von Bach IV stellt sich Cbrysipps

i^tgantviiKÜi als Vorlaf^e lienius — S. 356 — 377.

U. Pom low. Ein delphisches Exemplar von 'Kassaa-

ders Ebreiitafel* nnd die delphischen Inschriften aas

lli rmes Bd. VIII, vervollständigt und pr.Uisiort auf

Grund eines reichen Materials Kaibeb Publikation

der deli^Usehea lut^rifkea (fg). Henm Vlil, 1874,
S. 412 ff.). Zanftclist wird mit Hilfe eines vom Verf.

entdeckten Fundorts von 'MarniurfruKinenten mit

Kränzen' ein Zusammenhang festgestellt zwischen

Kaibols unscheinbarem Fragment Nr. 7, welches den

Schlufi der ersten aus sieben litoli Delphici bestehen*

den Abtcilang bildet, and der bckaintea, iu der
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TroM geftandeoen *Ehr«ttiife1 Kattanden*: der Kaibe1>

sclic Stein ist ein Stück dos itel|iliisclieii Exfiuplurs

der IJireutarel. llir revidierter Text gelaugt zum
Abdraek. Hierwi schÜcCwn sich einige Benerlcongeii

ober Person uml Vaterstadt des Geehrten sowie ütier

dio Zeit und Redaktion der Tafel. Die übrigen

•ecbs Noinmern werde» nach Kaibeis Reiheafblfte

vcröffentlicLt und liinsicbtliih ibres Inbnils, ilirer

Zeit usw. ein».'ebend besprochen. — 8.378-388.
W. Heibig, Zo Odyssee w 7:i— l\). Wie diese Verse

beaaftD, Mietien die Gebeiue des Achill und des

1Hitro¥1oB von denen des Aiitilochos getrennt, obwohl
sie ?;imilich in einer und dersellien Aitipliora Auf-

uabine gefanden ballen. Dieser Uiubtand l&tiit sieb

snr darana erkllreo, dafs die Gebeine der beiden

enteren Hellen in cfnem, die des Anlilocbos in

einen xweiteu I^akeu eingesriüageu waren. Wenn
der IMehter Aber da* Vnfabren der Sondcmng
Iceinerlei Andeutung gibt, so beweist dies, dafs es

sieb um einen weit verbreiteten und ullgemein be-

Icatiuten Iii auch bündelte, was ja auch die Funde
fOr das Einschlagen der L^icbenascbe bezeugen.

tihet das Verfabreu selbst werde» wir durch eine

Stelle der IHos, Si 785 ff., sowie darcb den Inhalt

vm Orlbem uuterricbtet, die a. T. in dio Periode

binanfreicben, wfthrend deren die Entwirkeinni; des

Epos im Gaiipe war. — S. 389—425. C. Rolicri.

Zam homerischen üermeshymuos, weist an dem
Hrmnos anf Hermes die Entstebangs- and Ent-

wii-keluiif;si;escbichte eines der Rliapsorlen-Proocniien,

der sog. Homerischen Ilymueu, nach. Die zaiilreichen

Widerspräche, welche das Gedicht enlbSlt, erklären

sich aus dem Vorhandensein verschiedener Schiciiteu

der Überarbeitung Diese zu scheiden und nach

ihrem relativen Alter zu beslimmen, macht R. auf

ein bisher nnbeacbtetes Kriterian aafmerksaio» nAni-

Heb nnf die Art der Honerbenatinng. Die ver^

scbiedenc Metbode derselben läfsl, wie viele Beispiele

beweisen, roiudestens swei Terscliiedeno Verfasser er>

kennen. Es wird nnn unter Znhiirenahnie der anf-

gewieseiirn Kriterien zunrichst aus dem erweiterten

(Jebäude der alte Kern herausgeschält. £r behandelte

nur den Rinderdicbstahl. Dio erste Elappe der

Weiterbildung bezeichnet der die Erfimlnn^' dei- I^icr

behandelnde Abschnitt. Dem ersten Erwciierer ge-

hören .lie Verse 17. 18. 62—65 153—183. 242.

416—477. 490 512. Die letzte grofse Erweiteniog.

die der Hjmnas erialiren hat, ist das Opfer in

Pylos 105- 141. — S. 426-440. G. Finsler. Das
drilfe und vierte Bncb der Ilias, nntersucht, ob die

Hand lieaaen, der B mit ji verband, aoch in FJ so
erkennen ist, d. h. oh die Einordnang unil Gestaltung

dieses Stttckcs auf aberlegiem Plaue beruht. Die
Antwort auf diese Frage wird In lH>J«iMndein 8ta««
gHj.'el ( II Die Rndier B—J sind heslimnit, die Ein
führung des E trotz. A zu ermöglichen Aber
waiirend die AnknOpfung von B an A nicht elien

geschickt ist, ist die Vorbereitung auf die Schlucht

des Diomedcs, gegeben in FJ, vortrefflich gelangen.

'Der Dichter hat sie mit Erfolg benutzt, uns mit

den meisten Personen des troiscbsn Krieges bekannt

in naclwB.' Oberliefiming und eifeae ErfloduDgen

bat er n eineiil festen Oefllge verarbeitet. —

S. 441^446. F. Leo, Diogenes bd Platttos. In

lielracht kommt Plaut. Pcrsa 120—126. Es ist

hier von Dtogew», vom »iw^ die Bede, nnd somit

liegt hier die ilteste ErwUiiraag, eine origfanla «ad
zeitgenössische, des Kynikers vor. In den Versen

124— 126 beschreibt Plautus die Au>rUstung des

whtv genan so, wie sie sieb ans den ältesten Quellen

ermitteln läfst. — S ^47 459. A. Gercke, Die

Myrmidonen in Kyrcnu, irkUrt das Vorkommen
eines ausgesprochenen aiolischen Dialekts in der

Kyrenaika dadurch, dafs die AioUer der Fhtbiotis

durch andere Stämme nach Baden geschoben aod

spätestens bei der Eruhcrnug des PLioponnes durch

die Derer Ober das Heer nach ivyreue gedrängt

worden. — 8. 460—47S. P. Wesaaar, Ztt Varro

de vita populi Rümaiii, stellt sich die Aa^pJM^ tM
den fünf Fragmenten des ersten buehes von arroa
rOiaiscber Kvltargeadilekta, welche bei Nonius im

18. Kapitel (De generibus ciborura vel potionum)

dicht bei einander stehen, den ursprünglichen Text

wiederherzustellen und seineQ Siua zu ermitteln. —
S. 473—480 Miscellen. — S. 473—475. W.
Ditteoberger. Nikias und die Mautik. Die von

K.Joel im Hermes X1.1, 2, S. 317 behauptete 'Diffe-

reut des piatarcbiscbea liikiaa vom thnkydideischeo'

existiert gar niebt Die Beridite des Historiken and

(Icb Biogiaphen über den Mantikglaubcn des Nikias

stimmen Qbereiu. — S. 475— 478. M. HoUeaox,
Snr TO pasaage de la vie d*Araloa par Platarqpa»

gibt zu einer Stelle des gennunicn Werkes, (c. 11.)

die mau bis beute allgemein falsch verstehe, eine

neue Erklärung: Das Wort ßaa$Jiet<i bezieht sich

nicht auf Ptolcmaios Philudeipbos, sondern auf den

einige Kapitel vorher erwähnten Autigonos Oonatas;

von diesem also und nicht vom ägyptischen KOajg

erhielt Aratos das Geschenk von SÖTalraten. —
8. 478—480. 8. Konjeas, daxog — nUnmg, er-

klärt diese bei Tlieophrast Cbiir. 5 ^^Q«sxf^a on»

verbanden vorkommenden Worte als BezeicbnoogMi

sweier entgegengesetster Begriffe, der lislelrtigkeit

und Schwere. Der ugtaxog hebt spielend (rrvfinal^wr)

das von ihm auf dem Arme getragene Kirnt des

Qastiabera ia dia HUa and fügt hintn: doxCg, daaa

setti et langsaiB nieder rad sagt dabei: nHoßvt-

Bullettino dellu conimissionc archeologiet
comunale di Roma, XXXIV (1906) I—II.

S. S—14. L. Mariane, Polyklet-Statnen im

Hnsco Nazionale Romano. Beschreibung zweier 1902

in der Via Tasso 84 gefaudeuen Harmorstataen^ die

als Oecdienk der Banea dMtaHa in das National-

museurn überfuhrt sind. Die eine stellt einen Pan

dar und ist eine Replik des jugeudlicben Pan aus

PolykletB Sdinle (Fisrtwlngler, Mtiaterwertu, 8. 480),
die andere eine Replik des Dresdner Athleten, der

Pol>klet oder seiner Schule zugewiesen wird. Das
Verhältnis dieser Bildwerke gegenüber den schon

litnger bekannten wird eingehend besprochen nnd so

ihr Wert in das richtige Licht gerückt. (Hierzu

drei Tufeln und 1 Abhil lung im Texte.) — S. 15

—17. Ii. Caniarelli, Die Inschrift des Lollianns

Mavortiiis; C. aebUeftt sich an Seeok aa, der dia

Znaammenf«bOrigkdt von dar lasdirift C. I. L. TI
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17SS mit TI 1757 McbKewtown bat, fllgt aber eine
Benierkunj? Ober die Datierung der Basis des Placidus
Severus biuzu; der Maximus, der 361—368 Stadt-

pr&fekt war, ist versebiedeo von Pelrontai Mnimna,
und über Placidus Severus Ülfst sich nur sagen, dnfs

er war ageus vices praeleclorum praetorio zwischen

864 und 378. — 8.18—88. F. Grossi-Goiidi,
Topograpliiaelie UutersucbaDfen tarn 10. Mcileii<itcin

der Tia Latina. I. Der Vicos Anguscnlanus und die

Rcspublica Decimieusium. 11. Die Villa des Rufinus
VinicioB üpimianu». — S. 84f. F. Grossi-Oondi
pnUfadart nehrereadf WaflwrrOliren befindHeha Naaien.— S. 36 39. V. Ca^tif:!ii;Mi, Ifcl i tische Itiscbrift,

eiogemaucrt in das Kloster S. Giovauui in Laterano
aos dem Jahre 1574. — 8.40—60. P. J. Blok,
Die ältesten Erwähnungen der Frisoni in Rom. —— S. 61— 64. G. Gatti publiziert das Fragment
einer archaischen capenatischeu luschrifl, die, wie die

Ibnlichen C. I. L. VI 30980 und CLL I 190;
VI 476. den Beiname» des Mars Numisius (hier Nu-
miisius) zeigt. — S. 65— 89. G. Tomassetti, Be
obachtangen aod Fände in Ron und Umgegend (u. a.

Ober die Ktaemen in der Reirio Caelimuntana ; Ober
das Caput Africao; über die Miliiärgräbcr an der Via
Labicaoa). In einem Aubaug werden eiuige von T.

gtAindeiM Inaebriften verOffentlidit nnd tn bereits

verOffeDtlichten Bcricbtifjungeii gegeben. — S. 90
— 101. G. Gatti, Neue Inschriftenfaude vom Be-

grtbniaplatz zwischen Via Salaria and der Porta Pin-

ciana. — S. 102-118. G. Gatti, Nene Allcrtnnis

fände in Rom und Umgegend. U. a. Inschriften

fragment mit dem Namen Lam(ia) (• L F. LaM • PR •

XV - VIB); gemeint ist wold der Consul von 3 n Chr.;

Rest einee der Tennin&lci]i])i, die 54 v. Gbr. von den
Censorcn P. Scrvilius Isauricus und M. Valerius

Uessalla am Tiberufer aufgestelli irnrdeu. — 8. 119
— 189. L. Oantarelli, Aliertamsfnnde in Italien

und den alten römischen Provinzen. U. a Ii.scbrifl

aas Salona, welche den Namen des L. Arruntius Ca-
inlUu 8criboniaiinfl aifweiet, dMr ala leitatna Ang. pro
praetore Dalmati(Mi vprwaltetc und 41/42 einen nn-

giflcklicben Aufstand geilen Claudius unternahm, in-

folgedessen wurde sein Name von allen Denkmalern
a. 8. V. entfernt, nnd nur der vorliegende Stein bat
ibn eriialten; neoes Militürdiplom aus der Umgegend
von Mainz; höl/.crne Eponastotue aus Saintes in

Frankreich; Statuette eines Dadopboren, j. im Museum
so Timgad; das Mosaik mit inieeblscb* römischen
Schiffsnamen von Henchir Medcina (Altlaburus) in

Tonis. — S. 151—156. Paolo Gampello della
SpiDftt Nekfokff auf Fnnceseo Nobili VitelleeehL

Athenaeam"41S4 (10. November 1906).

S. 687. In der Sitzang vom 31. Oktober be-

riebtete to der Britisb Academy Dr. D. 6. Hogarth
Ober die neueren Ergebnisse der Forschungen im
ArteBishetligtum zu Epbesns. — S. 588. In der

Soeiety of Blblieal Arebaeology epraeb «n
7. November F. Legge Ober die Sdirifttafela der
ersten äKypiiscbeu Dynastie.

R«B«airfiMM-Veneictanla pbllot. SchrtfUNi.

Aemns, R., JoKaie QaliUmcbrift tn Zaeann«n<r
hang mit seinen Qbrigcn Werken: lH».difiLXXH^t
2 S. 377. Wertvoll. A. MaueinL

Carducci, Giousut', Rede auf Petrarca, bearb,

von Fium SanJvoß: /.(\4bS. 1527. Der Bi arlM-if or

zeigt sich unfäliig, die eigenen Meinungen und kitin-

liehen Dränge zurückzuhalten.

Ciceroa Beden (Scblors). Jahresbericbt von F.
Kuierbaeher; Z.f. d. Gi/tnn. Sept.

Clemeu, Carl, Die Entstellung des neurn

Testaments: /.('. 45 S. 1513. Der Laie findet Iiier

alle! Wesenlliche Aber den Gegenstand in klarer

Darstellung, v. />.

Decharme, F., La critiqae des tradilions religi-

eoses ebez les Orecs: ifio. di/U. XXXIV, 2 S. S4S
-34(1. Klar und belehrend, besondfln über die Stoiker

und Plutarch. G. de Sanctif.

De March i, E., L'onlologia e la fenonienologia

di Parnicnide £leaÜ: i^tv. t/i XXXIV, i S.370t
Gut. Valli,

Ficker, G., Amphilocbiana. 1: Hphn'.il S. 1281.
• 1290. Vermehrt in mancber Beziekang unsere
Kenntnis bedeutend. A. HUtftnfdd.

Frunziss, Fr., Bayern zur Pinrncrzeit: ö!.hl. 18

S. 554. 'Überall f&llt der gewissenhafte Fieifs des

Sannlera in die Augen ; besonden dankeaswart ist

die ^Mit ßowihlto bildlieb« AmsttttinK dca Weikea.*
Tit. ^clii'eibei'.

Frazer, J. G., Adonis, Attis, Osiris: Stndies in

orieutal rcligion: Aihen. 4\23 S. ö40f. Ausgezeichnet.

Gardthausen, Augu^tus und seiue 2^it. 1 3.

II 3: BphW. 41 S. 1300 1302. Eine atbesil «f^

schöpfende ZnsanmeasteUang alles desseiit m» nir
über die beba&delte Periode wissen. E. PitterUnff.

Giardolli, Pasquale, Note di ciltica Piautina:

DL/i. 43 S. 2690. Verdient, wenn nicht immer
Billigung, doeb Beaehtang. P. K Sonueuburp.

Ilartmann, Ludo Moritz, Cber historische

Entwickelung: /X. 45 S. 1517f. Aus dem Inhalt

macht Mitteiinngen A/. Chr.

Holl, K., Aniphilochius vun Ikonium: liphW. 41

S. 1281-1290. Sehr verdienstlich, ohsclion man in einigen

Punkten anderer Meinung sein wird. Ä. iJilgeufeld.

Honer, hühere Kritik (Forts, folgt), Jahresbericbt

TOB C. Rothe: Z.f. d. (lymn. Sept. S. 232-248.
Janell, Waith., Au8gcw;Uiltc Inschriften griechisch

und deutsch: DLZ. 43 S. 2688. Br. K*ü wünscht
dem Bucbe eine zweite, abor dnreh rertiefte Kenntnis
verbesserte Aiifl;it;c.

Inscr iptiones graecae ad res Bomaoas per-
lin eutes 1 faae. 4. ed. e«r. Ii. Cagnat auiiliantey.

Fouiaiii. III 3, 4. 5. cd. cur. H. Cufftiat auxilianic

6'. La/ai/e: BphW. 41 8. 1294 l2l»6. Verdienstlich.

W. I.iebmaiit.

Kunze, R., Die Germanen in der antiken Literatur.

I: Jitv. er. 27 S. 1. Texte ohne Kommentar, aber

nicht ohne Druckfehler. E. T.

Levi, M., Senufaae e la la soa filosofia: Iiis,

di fii. XXXIV, 8 8. 867-870. Out. B. Bodrtro.
Lietzmann, H., Apollinaris von Laodicea und

seine Schule: <7.^«^.^. X 8. 793-799. Ausgezeichnet.
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r.onginas. Libellus de siiblimitate Dionjsio

Longioo fero adscriptus. Accedunt excerpiA qoaedam

• Caiiii LoBgliii 'operibm. ncL bnvfqw adootatione

critleal inslroxit A. 0. IVickard. -— Longinus on

tke lablime, transl. by A. O. JViekarJy wilh inlro-

doetioii» ippandix, and iudex: Athvt. 41SS 8. 544f.

Stlir gedicK'en nnJ nOtzlich.

Hasch kc, R., Zur Theorie and Geschichte der

rOmiscIieo Agrargesetze: üphW. 41 S. l'J98- 1300.

*£io6 floUiige Arbeit ciuea woUorioatimrteD Gelebrteo,

aber für di« wenigsten dar ttUrelAaa «taria an-

i^i'i QiirttMi Fragen dürfte oiu« vcaaBtliclM FOrderong
erreicht eeiii.' C. Hardt,

Ma2ik, Lahr* and Anaebasaapbeh^fa ta den
griccliischeii Schulklassikertl : Z. f. d. (Jynin. Si'pt.

S. 6ä7. Ermangelt nicht nur der kritischeu Scheidung

iwiaebcn Wichtigem and Uabedeatendem, aoadetn

l&fst aucli viele Werke vou grObtar Badavtng un«

erwähnt. A'. 1'. Schulz*.

Nösgeii. K. P.» Dar heilige Geist: /.C. Ab

S. 1514 f. Obwohl ea an feinen fianarkungon und

originellen Auffassoogeo dnrctaau ^bt fahlt, ist

(ioch dia Art dar Bawaitfllbniilg uraiaaaBaolaftUeb.

M. Chr.

Griaebiaehe Papyri nadiziniacbao. and nator«

wisscnsrlioftlifhcn Iiilialts, bearbeitet v. Ä". Kulbßeirch

u. H. 6eiiöne: Lt. 4ä S. 1525& Wir «ttuscbcn fOr

dia Proaa den Berliaani banarea GMck. F. B.

Griechische Urkunden der P a p y r ti « s a m m -

lang zu Leipzig. Erster Bond. Mit Beiträgen von

Utrieh WUdun bgb. Lwhoig Mitttüi LC 45
S. 1530 ff. Hcransgcber verdient fOr seine ciiigeliciide

und vielseitige Beiehrang unsern Dank. Wilhelm

S^ubart.
V. Pillcment, 0 , Die OslCOtaa: Aev. CT. 27

S. 15. luhuitsangabo von Ii.

Preiawerk, R., De inventione orationnm Cicero-

aianaraan: BfiUW. 41 S. 1-290- 1294. Der Verfasser

idgt vielseitiges Interesse und ausgedehnte Itelesen-

hait, bfttte sich abar avf weniga Pirakia baMhrftnkn
aoUan. Cr. Ammon.

Preafs, S., Index laocraieai: ÖIM. 18 S. 557.

Der Woribestand des Redners ist naalarfllltig anf-

gearbeitet Q, Wörpü.
Profarao, Attilio, Le fonti ed i tenpl daUa

incandfo Neroniaüo: JJl.Z. 43 S. 2697. Umfang und

Eigabaine stehen in argem Mifsverhältnis : quis leget

baae? Wto. Wiwuwu
Randolf, Br., The matidragora of the ancients

in fuik-luru aud medicine: tiiv. di fli. XXXVl, 2

8. 365. Lehrreich. E. Uodrero.

R oeder, Uans, Worte für Menschen zur lint-

geguuiig auf Chamberluius Worte Christi: LC. 45
S. 1514. Als Gesamtergebnis scheint aus den Aus-

fttbrungeo des Verfassers barforzageheo, dsfs Gott-

gl&nbigkelt idantiseb nAt Qeisieaaebwtctaa sei

Rubi, L., De mortuorura iadido: ßphW.4l
S. 1237 f. .NatsUdi. W.KroU.

- gsmaelasotB, J., La Tatieanaa S977: Reo. er.

87 S. 14. Nttizlicb. E. T
Schenk], K., Übongsbuch zum Übersetzen ins

Griechische, 11. Ausgabe von //. Schenkt und FL
Weigtii H«9. er. S7 S. 14. VielfiiGli verbessert.

Transaclions and proceediiigs of the Ame-
rican pliilological nssociatiun. 1903. VoKXXXIV:
Bph W. 41 S. imf Skisslerung der siabaa Abhaad*
lungen der Transaclions, von W. Kroll.

Urkunden der 18. Dynastie. III. Bearbeitet

von Kurt Setkgi LC 45 & 15S5. Wird galobt vöa
J. Letpoldt.

Vaglimigli, M., Eschilo: La trilogia di Prometeo.

Saggio di una esposizione critics del mito e di ana

ricostraziooe sciantifica deUa trikwia; Rh», difit*

XXXIV, 9 8. 871 -ST«. Gut A. ManeM.
Wesen er, Griechisches Elcmcntarbuch. Zweiter

Teil; Verbs anf /i« und uuregeimäisige Verba. Aas-

gabe B: Z.f. d. Gymm. Sept. 8. 588. Kaan Saohtt
mit Vorbehalt empfehlen.

Whccler, J., The wheuce and whithcr of tbd

modern science of langusge: y«"«-. (/< />/. XXXIV, 2

S. 355f. Neigt zur historischen Auffiissuiig. A. Levi.

Winand, B., Vucübulünun latinurum quae ad

mortem spectant histuria: BpliW'.Al S. 1302-1305.

£ia goter Anfangi für eine WeiterflUirang mttlste die

Literfttw beigezogeo wardan. J* & Sekmalx,

MltteUuiigeii.

Die photographiiche Beprodnotion dea Codex Tin*

dobonaasta Lat. 16 (Lmas 41—4i|^. — Gedinea a

TatiMidB aala«tlI7. — OoUaüaBa paiaafraiaft

TatiaM«. — Hamri IHadis piaiM firagmato
Anbrotiana.

Die Terlagsbandlang A. W. Sijttaoff teilt mit,

dafs die Ku[iroduktion des Codex Lucretii obloiigus,

deren Herstellung sich ans unliebsamen Orlinden ver-

zögert bat, bastfnmt aofiuigs 1907 arsebeiBett wird.

Dafür soll vorher noch als Band 1 1 der Sammlung
eine Nachbildung des berühmten cod. Lanrishamensis,

j. Vindobooensis Lat. 15 aasgegeben werden, der ba>

kanntlich für uns die einzige Quelle ftir die fünfte

Dekade d«ä Livius bildet. C. Wcssely in Wien hat

•ieb bereit erklärt, die lateinische Eiuleitung zu der
Ausgabe 211 schreiben und hat die Ergebnisse seiner

peinlich gt nauen Untersuchungen über den Codex in

ebenso gelehrter aib ausführlicher Weise dargelegL

Der Druck der Reproduciionen wie aoch der aaa>

Ahrliehaa Einleilnng ht naa soweit fortgaSebrittea,

dafs die Herausgabe dos Codex Livii in kurzem ha«,

stimmt erwartet werden kann. Format und Aai«
statiung aacb diasaa Oodeat wird den frfiber er-

schienenen gleich sein. Die Papicrgröfse betrügt

33 X 40 cm; der Umfang au Tufehi und Druckseiten
+ 450 Folio-Seiten. Der Preis beträgt gebnndeii

Mk. 225. — Ein ähnliches Unternehuicn hat die

rühmlichst bekannte Buchhandlung U. Hoepli in Mai-

land ins l.£ben gerufen. Es erscheint eine Serie von

Codices e Vaticauts selecti pliototypica expressi iassa

PH PP. X., eoakilio' et opera enratornm Bibliotheeae

Vaticanae. Vol. IV eniluilt fUbliorum SS. Graecorum
cod. Vatic 1209 ^Cod. ti) ; Pars 1: Vetus Testamentum,

to. I, pagg. I —894, dalla Geaeal fino al 8' d«t Ba
(L. 230). Pars 1: Vetus Testamcntum. to. II, pagg.

395-944, dal S*" dei Re fino al Xubia (L. 3^0).

Pars II: Novum Tcsiameota», pagg. 1S35—1536
(L. I70> Pars I: Vetos Teatameatan, to. III pagg.' 945
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— 1234. Dieser Band wird Ende 1906 erscheinen,

zosaroroen mit einer ansführJicben Einliilung. Der
Preis ist docIi niclit fixiert. — Vol. V enthält den

Codex Vatiranns Palatinos Oroecas 431 (II Rotolo

di GiosD^) riproiiolto in fütotipia et futocromografia:

15 tavolo in fototipia, 4 iu fotocromolipia in folio

reale (97 X 54 cm). 39 pagine di testo con altre

12 tavole in folio (53 X 38 cra). Der Preis bctrilRt

L. 160. — Neben diesen grofsen Ausgaben läfsl

dieselbe Verlagsliandlung erscheinen eine Collezione

palcogrofica Vaticana; sie wird in zwanglosen Inter-

vallen Hefte Ton mindestens 15 pbotolypischen Tafeln

nebst einem begleitenden Texte bringen. Pas erste

Heft enthält die Miniataren der Bibel des Cod. Regi-

nensis graccus 1 nnd des Psalters Cod. Palat. graecus

381, 2i Tafeln (53 X 36 cm) mit 28 Seiten Vorrede,

und kostet L. 55. — Endlich zeigt di« Verijgs-

bandlnng das Erscheinen an von Horner! lliadis pictae

fragmenia Ambrosiaiia, phototypice edita cura dorto-

rum Ant. M. Cesiani et Acb. Ratli: 44 Seiten Text
und 104 Tafeln (32 X 25); Preis L. 100.

Verzeichnis neuer BQcher.
Bibliuiheca Arcliaeologica. No. 2. Rome,

Loescber & Cic. 24 S. 8. (Erscheint je nach Bedarf

ond wird auf Verlangen gratis abgegeben.)

Blume, Tb., Der Hildeaheimer Sillter/und.

Unter Bcnntzong der grundlegenden Schriften von

H. Holzer, sowie der Arbeiten von J. Lessin«, H.

Graeven nnd E. Banmann. Hibleslieim, Lax. 47 S. 8

mit 46 Abbildungen auf 23 Tafeln. Geb. iu Leiciw.

JC 2.

Fustel de Coulanges, Der antiko Staat. Stadie

Uber Kultus, Recht und Einrichtungen Griechenlands

und Rom. Cbcrselzt von MW/ff. Mit Beglcitworl

von //. Se/,e»kl. Btirlin, W. Rothschild. XI, 479 S.

8. JC 12; geb. JC 14.

Karte des ROmerkastells Saalhurp mit Umgebung.
Pliotographiscli bearbeitet in der kartosraphiscben

Abteilung der Kgl. Preufs. Lnndesaufnahnie. Berlin,

R. Kiseiischmidt. 1:2500. 42,5 X 42,5 cm. Farben-

druck. JC 0.50

Prodi Diadoclii in Piatonis Timaeum commen-
taria, cd. E. Diehl. III. XIV, 504 S. 8. Uipzig.

Teubner. 12; geb. JC 12,60.

Severus, M., Der Notstand des deutschen Uuter-

rieht» in den oberen Klassen unserer höheren Schalen.

Eine Schrift fftr I^hrer und Laien. Leipzig, P. Eger.

67 S. 8. JC 1.

Skutsch, Fr., Galhis und Verpil. Aus VergiPa

FtUhzeit. II. Leipzig, Teubner. VI, 202 S. 8. JC b\

geb. JL 5.60.

\>iuitwortlich*r Rtdultlcai: Prof. Dr. U. DrHlicim. FriedcDan.
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