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V o r w o r t.

JNur schiichieru 'wage iclies, diesc, fiir denSchulge-
hrauch angefertigte, Ausgahe des Ampehus au

das Licht treten zu lassen. Und soUte vvohl

meine Schi^ichternheit unCTegriindet seyn, da ein

Verein heriihmter aJkademischer Lehrer und Schul-

manuer, unter \vclchen ich auch mcinen, um mich
nicht "wenig verdienten Lehrer, Hrn. Dr. und
Professor Franz Spitzner, Director der Gclehr-

ten-SchuIe in Wittenbcri;, finde, seit kurzem vor-

treffliche Schulausiiahen eriechischer und romischer

Classiker hesorgt? Doch ist es schr wahrschein-

hch, dass vou jencra verchrteu Vereine clne Aus-

gahe des Arapehus noch niclit so hald zu erwar-

ten ist, "vveil es iu jencr ruhmhcheu Gelehrten

Plane Hegt, die Ausgaben dcr Classiker mit Hilfe

kritischer Apparate und Codices, Avelclic Ictztere

aher fiir Ampelius noch unbekannt sind, zu lie-

fern. Denn uur aus dicscr Heilrpiellc kann der

schr oft verderbte Text des Ampelius gehoflt wer-

den, Tvie die vielen Coniecturcn cines Salmasius,

Freinsheim.f Heinsius^ Perizonius^ Duker., 1 zscJiu-

cke klar bcwcisen. — AUcs dies wohl hedenkcnd,

entschloss ich mich dennoch, da es an einer

passenden und gefalligen Scliulausgah e des

Ampelius fdr I-jehrer zu fehlcn schicn, endlich

lland an das gefahrvolle Wcrk zu lcgeu. Dcs an-

derAveitig schon, und um diese meine Arheit ganz
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hesonders hochverdicnien Tzschucke Aus^abe des

Ampellns (Lcipz. 1793. 12. Anctt. Lat. Miaor. T.
IIL P. III.) scheiut mir ihrem Zweckc deshalh

nicht ganz 7x\ geuiigen, Avell der Schiiler mit einer

Ueberliille sachhcher Bemerltnniien iiberschiittet,

und im Gegenthell mit der Spraclic, die doch ia

den untern Classen die Hauptsache bleiben muss,

viel zu "wenig bekannt und befreundet wlrd. Tzschu-
cke vergass, wie mich diinkt, dass der Ampelius
nur in der fiinften, allerhochslens in der vierten

Classe eines Gymnaslums gelesen werden kann. Fra-

gen wir nun aber, Avorin die Bibhothek der Schii-

ler dicser Classe bestehe: so ist die Antwort: iii

Cornelius Nepos^ yJurelius Kictor^ Eutropius, dem
kleinen Brbder^ oder Ziimpt und einigen ahnh-
chen Biichern. Was soUen also Schiiler dcr Art
mit sammthchen Citaten aus Ovid, Cicero^ Cur-
iiuSy ja aus Tacitus, j4. GelUus^ Virgil^ Catull,

Tibull , Properz , endhch gar aus Biichern , wle
Du Fresne u. s. w. , welche sie weder hesitzen,

uoch, wenn sie diese hesassen, nachschhigen, noch,

wenn sie dleselben nachscliigen, verstiinden? Was
soUen diese Schiiler weiter, dic entweder noch
gar nicht griechisch gelernt, oder es hochstens bis

ivTiT(ti gebracht haben, mit Citaten aus Homer u.

s. w. , was mit verghchenen griechischen lledcns-

arten, die vor der Hand noch kein Inieresse fiir

sie hahen konnen, da sie fiir eine Vergleichung-

Leider Sprachen noch lange nicht reif sind? Oder
sollen sicli diese Quartaner und Quiutauer auf die

Anmerkungen eben so gut, wie auf den Auctor
selbst vorbereiten ? Wenn aber der Lehrer Letz-

teres mit volieni Rechte von den Secundanern und
Primanern vcrlangen kann, so gcht, glaube ich,

der vicl zu weil, der dics auch von Schiilern

\yerhuigt, dle nocli zu sehr mit den Vocabela
' Bviivkunipfen hahen. Dies erkLire ich aber nur ge-
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gen dle unpassende Erklaruugsmetliode jener Zelt,

wo Tzschucke lebte, kelneswegs gegen ilin selbst,

was geTriss eine grosse Vcr^iindliriuie an den Ma-
nen dieses ausserordentlicli gelelirten und ausge-

zeichneten Pkilologen genannt zu werden verdiente.

Dalier glauLe ich, dass es geratiiener sei, dem
Schiiler den reinen Text , nur mit vvenigen

grammatikalischen Bemerkungen erlautert , dem
Lehrer dagegen eiuen Commentar in die Hiin-

de zu gebeu, desseu er sich hei der Erklarung
als Leitfadens hediene. Bei dcr grossen Reich-

hahigkeit der Tzschuke'schen Anmerkungen fand

ich aher, dass nur Weuiges hinzuzufiigcn , sel-

ten Dunkles zu erlautern und UngeAvisses he-

stimmter auszudriicken war. Dennoch "wird der

Lehrer fur 'sprachliche Bemerkungeu hei der Er-

kliirung, die nach dem BeJiirfnisse seiner Schii-

ler einserichtet •\verden muss, manches hiuzu-^ . . . .

fiigcu, die in dieser Beziehung gegehencn Win-
ke aher zu nahern Erorterungcu aufuehmeu kun-
nen; ja er wird nicht seken Gelegenhcit hahen,

dem Schiiler aus der hisweilen harbarischen Schreib-

art dcs Ampehus hemerkJich zu machen , yvie cr

einmal nicJit schredjeu oder sprechen soU. —
Die im Textc augegebenen Zahleu be/ichcn

sich auf dic Nummern im Commentar, dcm ich

iiherdies T-schucke^s vortreflliche Abhandluuij liber

AmpeUus' Leben und Schrilt, und dessen gelehr-

len Excurs zu Cap. VIIL belgefugt hahe.

Uebiigens bemerke ich noch, dass — Avie es

mir uach meiner Einsicht vorkummt — dlese klei-

ne Enkyklopaedie des Ampehus iu mihlarisclien

Schul-Anstahen, wie zu Culm, Potsdam und Ber-
lin^ (in ANclchcr letzteru Austalt die laleinische Spra-

che k4dcr nicht mehr geiibt "wird,) und ahuhchen,

wo Malhemaiik^ Geschichte imd Geographie, aus-
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ser der deutschen und franzoslschen Spraclie, die

Hauptwissenscliaften bilden, vorzugsweise mit gros-

sem Nutzen geleseu werden kann; weit entfernt,

mit dieser Bemerkuug den Irrtlium erncuern zu

wollen, dass nach classischeu Profan - Schriftstel-

lern Geschichte, Geographie, Malhematik und
dergl. vorgetragen wcrden soUe.

SchllessUch noch bitte ich sehr, die wcnigen
eingeschUchenen Druckfehler nlcht mir allelu zur

Last legen zu woUen.
Bedin, d. 1. Aug. 1825.

Fr. Adolf Beck



Tzscliuckii Dissertatio de Ampelio.

§ 1.

v^uis fuerit Ampelius, quales habuerit natales, qua vi-

tae sorte et conditione usus sit, obscura est et dubia quae-

stio, quam neque eius liber illustrat, neque aliorum ')

curae satis expediunt. Quae ipse indicia posuit, uti sunt

pauca, ita etiam ambigua, ut aetas eius et vita agnosci

tuto non possit. Traiani mentionem facit cap. 47. et Ha-
driani tempora spectare videtur, quod de signo lovis

Olympii Athenis dedicato narrat cap. VIII. fin. Ante di-

visum a Theodosio imperium Romanum vixisse, apparet

ex cap. XXIX., ubi haec legunlur : „ Donec exortis hellis

civilihu^ inter Caesurem et Pompejum et oppressa per

vim lihertate , suh unius Caesaris potestatem redacta

sunt omnia. " Posterioris aevi cerlissima signa praefert

orationis forma non solum, sed et ipsa verba, quae pas-

sim adhibet, et si iudicai'e licet ex iis, quae de verborum

novorum prima origine et frequentiori usu, quatenusper-

sequi et investigare licet, novimus, occurrit verbum per-

potiri c. XVIII. *), cuius prima exempla praebet Codex

lustin. XII, 16^ 8., ubi in edicto Theodosii et Valenti-

niani ponitur. Quae quidem cum superioribus non re-

fragentur, sed suliiungi commode possint, tenenda essG

videntur.

1) De Ampelio, giiem silentio multi praeterierunt, in his Voi-

sius^ Hambergerua, Sabbathieriun, Bergstraesserun— consulendi sunt

ex recentioribus Salmasius in Praefatione ad Anipelium, (jutliofre-

dus in Prosopographia Codicis Theodosiani p. 349. , Vulesius ad
Ammianuin Marcellinum XXVIII , 4. , Reinesius ad Hofmannum
Epist. XXVII, p. 117. , tabricius in Bibl. Lat. Tom. I. 2- 23. p-



126- Tom. II. p. 784. (ed. Ernesti. lom. II. p. 449.), Tillemont in

hist. des Empereurs T, V. Article 22- p- 61-, TJi/kerus in Praefatione

ad Flor. sub fine, Mazzucchelli in gli scrittori d'ltalia. Vol. I. P. II.

p. 650. > AdeluTigius in Zusiitzen — zu Iocher's Lexicon h. v. , Sa-

xius in Onomastico P. I. p. 430- , JfcmnloTfius ad Himerium p.

286.5 "bi eliam ex superioribus aliquos producit, iu iis Furetum

ad Symmaclium V, 55., quem tamen fruslra adii.

2) Vid. ibi not. 32-

§ 2.

At circumspiciendum iiunc est, quae aetatis et vilae

signa afrerant alii auctores illis congrua. Quorutn si te-

stimonia et prisci aevi monumenta inquirimus , occurrit

quidem Ampelii nomen, sed , cum nusquam libri huius

mentio adiecta reperiatur, utrum illud noraenad aucforem

noslrum, an ad alium perlineat, pro certo affirmari non

potest. Modo id liquef, in Romanis id nomen non incog-

nitum fuisse, et, si quls propius coniecfura ad nostrura

accedere velit, ex Ampeliurum gente euin esse ellgendum,

cuius aetas in Theodosii fempora et iraperiura incidit.

Occurrlt autem in auctorihus Ampelii cuiusdam rnenflo,

qui Valenlinlani et Theodosii aetatem proxlme attiglt,

aut illis fuit aequahs, veluti \nHimerio Eclog. XXXI. in.')

et Orat. XXX in *) Jmmiano Marcellino XXVIir, 4- in.,

in Codlce Theodoslano, uhi tredecim leges ad eum extant;

Synimaclio V, 54. 64- (66). Eundem etiani respicere vi-

detur Sidonius Jpollinaris Carm. IX, 301. (305.), quia si-

raul praeter allos coniungit Symmachum. Qul si fuit

Ampehus noster, utvidclur, doctique vlri *), etsi, quod

in his fieri debet, fere dubitanter, existlraant, natus esf^)

Antiocluae, quocum consentit forraa nominis Graeca, at-

que inde E.omam concessit, ubi ad suraraos honores

evectus est. Ita clarae et illustris recordationis viruni

vocat Symmachus ''), et in altero loco de sumrnatihus

cjuondam Senatus. Sed si honores ipsos dlserte indicatos

velis, fuit magister ojjicioruju ^), inde bis Proconsul;

geminum enim eius proconsulatum coramemorat Ammia-
iius, quod quidera referunt ^) ud Proconsulatum Acliaiae
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atque Africae; cerle dv^vitatov vocat eliamHImerius '").

unde de proconsulatu Acliaiae coniicere licet, quem ex-

tremis Coiistantii annis, forsitan an. 361. gestum esse, pu-

tat Wernsdorfius '^). Africae proconsulatum ex Codice

Theodosiano ad exordium Valentiniani refert Valesius.

Multo postea, ut scribit Ammianus_, ad Praefecturae (Ur-

bis) culmen evectus est, cuius mentionem iniicit etiam

Symmaclius **). Quod Onupluius Panvinius in Faslis

notat, iniit eam Valentiniano et Valente Augg. Conss.

Tillemontius indicat annum Chr. 370 — 372. Admini-

stravitautemeamad favorem populi adipiscendum aptissi-

raejnonuunquam severissime, sed ad morum luxuriantiura

correctionera parum constanter, de quo plura alFert Am-
mianus Marcellinus. Quodsi idera ille est Ampelius, cuius

mentionem facit Sidonius Apollinaris, cum inter eruditos

homines non sine laude ponatur, et ipsura literarum sci-

enlia instructum fuisse credihile est. Et sic facile auctor

libri huius multiplici et varia rerura copia referti esse po-

tuit. Diversum tamen nostrum hunc putat Fahricius a

Symraaclii, et quod hinc consequitur, eliam aliorum Am-
pelio; in quo consentientem habet/?wXerwm,recte quidem,

si Ampeliura illura Symmachi Sidonio aequalem cum Sa~

varone facias, elsi Sidonius de eo tanquam morluo loqui-

tur. Alios, qni passim occurrunt , et a Fabricio produ-

cunlur, si vel in eo addideris Alarici filium, eiusdem no-

minis , nerao ad nostrum, quod equidem sciam, retulit,

nec temere retulerit.

3) ^AfiTCiltog.

4) Ubi vitiose sci ihitur 'jfimjXiog.

5) Veluti Savnro ad Sidonium 1. ]., Borrichlu» in Conspectii

Auctor. Latin. p. 23., et, quos supra commenioravi, SaLmasius, Muz-
i.ucchtUi, Haxiuh, Wernf.dorjius cc. l. l,

()) Ammian, c. I.

7) V,^54.

8) Ammian, c. I.
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9) Vid. ^'alesius ad Aniniian. 1. 1. Go/ho/rcdus c. 1. Tillcmoni.

h l.

10) Orat. SO.

11) Ad Himerium p. 236.

12) V, 54.

§3.

Firmius iudicari potest de Arapelii libro, cuius potio-

laiam breviter strictimquecommemorabimus. Inscribilur

Liber Memorialis , quem litulura ipse auctor in epistola

praejQxa probat. Dicuntur autem varie illi libri, prout

fert verbi vis et significatio , vel temporum ratio liomi-

numque usus invexit. Possunt enim c&^g., et sunt vere li-

bri, hx quibus res enarrantur, quorura meraoriara poste-

ritati mandari et servari voluraus, quales brevius etiam

me/no/iae olira appellabantur, uli memoria vetus apud

Tacitum "), Gellium ^^) et iam apud Ciceronem **).

Et sic memoria pitae in Suetonio ^®). Eodem vero eliam

sensu dicuntur libri memoriales
^
quales scripsisse Masu-

Hum Sabinum constat ex Gellio *'), qui anliquiori norai-

ne sunt coraraentarii, veluli lulii Caesaris deBello Gallico,

Gx'aecis ttTto^vri^ovwnaxa , qualia sunt Xenophontis de

Socrate. Post vero omnes omnino libri hac appellatione

insiguiuntur_,qui raemoriae adiuvandae et firmandae cau-

sa confici solebant^ et a Suetonio *^) meraorantur. In

Glossariis Graecis fivij^oCvvov explicatur memorahiley seu

potius memoriale, uti legendum censet Martinius '^).

Sunt autera eiusraodi libri varii arguraenti, consilii, ho-

minura variorum et rerura, quae aliis scribuntur, ut con-

servent meraoria, coramodeque rcpetere et revocare op-

portune possint. Mulliplicem eorum usum prolixe expli-

cat DuFresne ^'^), simuique docet, memoriales jnembra-

nas etiam dici ex inscriptione Codicis Carolini MS. apud

Lambeckium ^^). Erant ctiam cadem de causa memoria-

Les inter Palatina oilicia;, qui in scriniis meraoriae, episto-

larura, libellorum sacrarumque dispositionum refereban-
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tur, uli est in Codice lustiniani *^), omninoqne cuiusli-

bet scrinii scripla exsequebantur^ et quasi scriptoreserant,

de quibus disseruit Gutherius ^^), Scrinia autem illius

temporis sensu loculi sunt , in quibus acta principum, li-

belli et coramentarii adservantur, et quo nomine paulo

ante memoriae numerabantur. Hic autem Ampelii liber

memorialis , cuius causa illa disputata sunt, collectio est

variarum rerum toto orbe memorabilium ex variis aucto-

ribus compilata, summatimque classibus suis et locis de-

scripta, ut quasi uno conspectu brevique imago rerum

coelestium terrestriumque contracta mentis oculis subiice-

retur celei-iusque comprehenderetur. Mos quippe fuit se-,

culi illius, prono cursu ad barbariem ruentis, liominibus,

qui vel ipsi libris continuis scribendisimpares sesentirent,

aut aliorum inerti socordiae utiliter consulere «uperent,

in liberorum etiam suorum, veluti Gellius, ei31acrohius

fecerunt, gratiam magis quidem apto probabilique consi-

lio , aliorum libros ad compendium et summas redigere,

unde multorum auctorum iactura consecuta est, vel ex

rauUiplici librorum antiquorum Jectione potiora conquire-

re, el per indices et raerabra quaedam. digesta, ordine

breviterque recensere. Eiusmodi libros multos Gellii ae-

tate, miris aliquos titulis insignitos, fuisse, docet ipse in

praefatione. De utroque illorum genere disputavit et

exempla posuit Salmasius in Praefatione primae Ampelii

editioni praefixa, post, varieetiam, repetita. Ex poste-

riori genere hunc esse Ampelii libellum , et ipse monet in

dedicatione, et deciarat ipsa eius lectio.

13) Annal. VI, 28-

14) .V. yl. IV, 6. in. 12-

15) Orator. c. 34.

Ifi) Vit. Claudii C. I. — Cfr. Ernesti et Oudendorp ad Slieton.

Aug. c. 79.

17) IV. 20. V, 6. VI, 7. —
18) liil. Caes. c. 56. —
19) In Lkx, Philolog. s. v. memoriale T. I. p. 307-
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20) Tn Glossar. meJ. et inflm, I.atiniiat. T. jy. p. ggO- «• v.

memoriulis.

21) Tn Coramenlar. de Bibl. Caesar. II, 5,

22) Xri, 29. 2.

23) Dtf Officifs domus Aiigustae III, ?. —

§.4.

Dedicavit autem MacrinOy de quo, quis qualisve fue-

rit, aflerrenon possura, neque alius quispiam attulit. Hoc
unUmoraitti non debet, Salraasii vetus exeraplar habuisse

ad MmTiniim, at aliter, adMariimm, fuisse in Codice

Di-t^ionensi affirmaverat Pitliueiis Slrmondo ^ uli hic re-

lertiad Sidonium Apollinarem ^**).

24) c. I. p. Hi.

§. 5.

Diversa experlus est hic liber horainum eruditorum

judicia. Culpantalii, alii iique pauciores laudant. Futi-

lis vocatur a viro docto in Actis Eruditorum ^*); vix di-

gnus, cui beneficiura deratae raaculae conferatur, ab

Hemsterlmsio ad Luciani Dialogos Deorura ^^). In utro-

que concinit Dulerus, Contra stili concinnitatem , re-

ruraque pluriraarura, quas aliunde non liceat suraere,

novitatera jactat praefatio edilioni alteri ^"^) praefixa; ele-

ganten. varietateni, qua narrationes lotius orbis celebrio-

res breviter complectatur , Fahricius in Bibliotheca La-
tina*^), nudura et simplicem stilum Olaus i5o/-r/c7ims ^^).

Digimm etiam quidara censuerunt, cui eraaculando et pas-

sim illustrando operara suara darent, in (\\x\h\is Munche^

rus, Freinsliemius
.,

Heiiisius , Perizonius et Diiherus

praecipue norainandi sunt. In hoc sententiarura divortio

etsi, quid recte statuendum esset, ad lectox'um arbitrium

coraraode defeiri posse videbatur, quod occupare nolo,

taraen, cum ediloris partes exigant, in prirais, quijuve-

num tutis usibus consultum veht, ut coUocatae operae

causam et rationem declaret, auctoremque suum com-
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mendatioue aliqua munitum in liicem publicam producat,

deesse et isti offlcio nolui.

25) An. 1723. p- 114.

26) XXVI , 1-

2T) Lugd. Bat. 1655- 12-

28) 1. c.

29) in Conspectn Anctorr. Laf. 4. p. 23-

§. 6.

De oratione autem primum cum Lalinitatis corruptae

multa et luculenta signa praeferat hic liber , etsi aliqua a

librarii imperitis manibus adspersa esse arbitror, non re-

fragor, si quis aliquantum ab indole et elegantia prisci

aevi recedere dicat. Neque brevitas ipsa nai-rationis et ad-

strictior tot tantarumque rerum complexus adraittebat,

autdesiderabat, si vel maxime enitendum putasset au-

ctor, oralionis concinnam suavitatem numerosamque et

copiosam ubertatem. Sufficit , si exceperis seculi labem,

descriptorum incuria aut inscitia auctam, de qua monendi

sunt juvenes, satis recte eleganterque cum exposuisse, te-

nuique orationis cultu et simplici, qualis decebat, narra-

tiones confecisse.

§. 7.

Atspeclandae hic sunt potissimum res ipsae, quas ex

toto terrarum orbe conquisitas contractasque breviter et

locis suis descriptas sub adspectum ponit, ut inteUigi slne

mora et citius ad mentem deferri tenerique possint. Ut
autem facile allicit legentes delectatque mira eorura varie-

tas, ita etiam excitat intenditque multarum novitas, quas

aliunde discere non licebat et solus tradldit, veluli de

Marcello, quem cap. XYIII. docuisse scribit equites, quo-

modo sine fuga cederent. Ita quae de Cethego cap. XiX.,
de Opiraio cap. XXII. narrat, in aliis hodie non reperiun-

tur, et, ut alia exempla taceam, quae in nolis indicavi,

pluriraa in primis exhibent capp. II. VIII. IX., quae et
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sunt recondita maxime et a vulgari scienlia remota. Alia
autem aperle falsa tradidit, multa etiara turbavit, in qui-
bus monendi erant juvenes, et ad veriora et rectiora avo-
candi. Ex quibus autera lonlibus sua hauserit, in novis
non liquet, in aliis nec seraper nec certo. lu astronomi-
cis vidi pleraque petiisse ex Nigidio; cuius dura multa
loca reddit Scholiastes Germanici, illud simul manifeste
comprobat. JSepotem imitatur cap. XV. , in pluribus lo-

cis i^/o/-Mm sequitur^ de quibus in notis etiam monitura
esse inlelligent lectores. Quam vere aulem recteque nar-

ret, dubium saepe esse videtur, etsi de omnibus judicare

non licetj in aliis ordinem cl;ronoIogicura turbat.

§. 8.

Ampelii primam editionem deberaus Salmaslo
, qui

Codicem ex Bibliotheca Jureti nactus erat, ut scribit iu

praefatione et antea indicaverat in Exercitationibus Pli-

nianis in Solinura 5°). An idera fuerit Codex, quem ser-

vavit Bibliotheca S. Benigni Divione, et coraraemorant

ad Sidonium Apollinarera ^"^) Sauaro et Sirmondus, igno-

ratur, Gsse taraen posse inde suspicatur Salmasius in

praefatione, quod Juretus ex illa Bibliotheca ahquando
libros utendos acceperit. Sic igitur a JuretoiCodex Di-

vionensis descriptus et in Salmasii raanus transiisse vide-

tur, etsi de ejus descriptione niliil notatum inveni. Quod
Savaro opera Ampelii et Sirmondus fiagraenta Arapelii

quaedam ex Divionensi illo Codice raemorant, illorum

judiciura esse videtur, quod rera ipsara nec rautat nec tur-

bat. Dubiura possit facere, quod de il/rt7'z/^z noraine su-

pra retuli. Sed quara facile a Pithoeo, vel, qui ex illo

acceperat , Sirmondo in ignoti obscurique nominis scri-

ptura error admitti potuerit, et in his admitti soleat, qui-

vis facile intelhgit. At dubitationem omnera sustulisset,

et disceptationera diremisset, si placuisset Sirmondo,

praefationem adscribere, quam sibi a Pithoeo ostensam

fuisse affirmat. Priraum autem edidit hunc Ampelii li-

brum
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brura Salmasiiis Floro appensum Lugduni Balavorum

1638. 12. et, qua ralione egerit, quamque operam adlii-

buerit , ipse in praefatione sic comraeraorat: ,,Quae po-

tuerunt siue magno negolio et citra nimiam libertatem

castigari, ea correximus omnia. Plurima tamen etiam

reliquimus, quae facillimura erat restituere et rautari tuto

poterantj sed intacta ideo praelerraisimus ,
quia tantum

nobis licere noluimus, et non tanli visa sunt nonnulla

eorum, ut scripturara veterem soUicilandara putaremus.

Fatendum est, et non pauca haberi
,
qiiae sine ope raelio-

ris Codicis vix a quon":..n possint eniendari. Eorum ve-

ro, quae ex conjectura in contextu emendavimus, et,

quae ineraendata reliquiraus, in notis aliquando corri-

gendorum, ratio reddetur, cura edentur. Edentur au-

tera propediem". De commentario, quem paraverat,

idem testatur Clementius m Yita Salraasii '^), sed
,
quo

migraverint, non addit, forsitau quod ignoravit. Nun-

quam enim apparuit ille commentarius, ex quo non so-

lura de Codicis lectionibus verius judicari, sed iu tam co-

piosa et vasta Salmasii erudilione ipsi Ampelio clarissima

lux oboriri potuisset. Tson aulem semper Codicem recte

et fideliter reddidisse et superiora ejus verba declarant,

sed et discitur ex iis, quae ad Solinum inde attulit , vel-

uti p. m. 610. Rhoetaeorij ubi liodie cap. VIII. edilur, illo

praeeunte, Rhoete, et p. m. 607. Pelinnum, ubi nunc

legitur cap. II. Pelenaeo monle. Post saepius prodiit

Ampelius, comes perpetuus Floro adjunctus, nudus qui-

dem et incultus, donec excitatum doctorum quorundara

studiura ad ejus curara converteretur. Fueruntlii in pri-

mis Munckerus, qui multa Ampelii loca tractavit in Notis

ad Mylhograplios Latinos, Freinsliemius passira ad FIo-

rura, Heinsius ei Perizonius
,

qui exemplaribus suis al-

leverant aliquot emendaliones, quas in lucem protractas

suis auxit et Ampelio subjecit Dulerus y
qui et ipse multa

loca explanavit et explicuit in FJori editione duplici 1722

et 1744., quam posteriorera, ut in Floro, ila etiam in

Ampelio nova prioribus addere, aliqua eliam iramutata
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afferre, ex ulriusque coraparatione facla saepe intellexi.

Neque tamen illorum virorum curae totum auctorem et

ex oranibus partibus coraplectuntur, sed lantum selecla

ali{|ua loca plerisque oraissis attingunt, neque antiquiores

illas et primas consuluerunt, a quibus recentiores, quod

solet, in rcpetitionibus verborura etnorainum lypotheta-

rum negligentia deflexerunt, uli in notis passim indicavi.

Hinc factum est, ut alia eraendauda censerent, quae recte

olim expressa erant, veluti cap. YII. suprernuniy c. XV.

Pelopponnesi, c. XXV. partibus — ; alia raanca et raale

omissa leprelienderent, quae lypothetarum culpa excide-

rant, cuius insigne est exemplum in capite ullimo. Nem-
pe, (|uod mireris, neglecta prorsus editione prima aucto-

lis noslii 1638. 12 rcdcJiderunt sequentem 1655. 8., quae

a prinia illa in mullis locis desciscit, et vel immutat ali-

qua, vel oniitlit, quod ex notis intelligi potest. Ita etiam,

quam praeponunt hodie praefalionem Salraasii, repctie-

runt ex eadem editione 1655, cura priraa sit et vera sola

Salmasii, quam dedit poslea 1657. etsi, si exordium ex-

cipias, parum discrepat. Porro sunt alia, quae, etsi re-

cte restituerunt in notis viri docti, ita tamen jara legeban-

tur ia editione 1657. 12., veluti cap. XXI. Larte Tolu-

mnio. Tacite enira plura exhibet illa editio, quae prima

ignorat, nequetaraen ceitara legem et rationem sequilur.

Ila cap. VII. pro Ahimtani dat Abylani; cap. XIX. exci-

taret , interfectus ent, male pro excitarent, interfecti

sunt; cap. XIX. cleservierat ^ro desemerat, Sed et ipsa

omitlit versum illum integrura cap. L. Accesserunt in

nostris editionibus aliae quaedam labes, quae ex Dukeria'

na edilione secunda defluxerunl. Sic cap. XI. male hodie

cum illa omittunt minus. Quaedam tamen jara Duke-

riana edilio prior raale obtrusit, quae anliquiores non

agnoscunt, ut cap. IX. to et ante Rliodi. Gratissimum

igilur fecit /o. Aug. Muellerus ^ Scholae Electoralis Mis-

nensis [Tzc/iuch'i b. scilicet terapore] Reclor et doctissi-

mus et dignissinius, quod ex libraria sua supellectile me-

cum priraam illam Salmasii editionera humanissimc com-
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rnunicavit, ad quam textus hodierni formara et rationem

exigere licebat. Haec igitur habuimus adhuc, quae tri-

buta essent Ampelio; textus ipse jacuit sordibus priscis

inquinatus, res ipsae pleraeque tenebris occultae, nec

oratio monitoris et adiutoris opem experta est. Quod

enim tradit Koenigius ^^) ab Oiselio cum coraraentario

editura fuisse Ampelium an, 1672. etsi diu mullumque

quaesivi, vacuus tamen a labore semper redii, neque

excussis suis opibus locuplelissimisque Bibliothecae Ele-

ctoraiis Dresdensis thesauris ahbi notatam investigare po-

tuit ^delungius y quem honoris causa nomino, quantum

eius bcnevolentiae acceptum tulerim , suo loco melius

praedicabo. Bipontini etiam
, qui Floro noliliam htera-

riam editionum Ampehi praeposuerunt uberrime instru-

ctara, neque eara norunt, neque omnino editionem Flori

et Arapelii eo anno faclara indicant. Abeat igitur illaedi-

lio augeatque comraenlorum cumulum, qui sat allus con-

geri possit ex narrationibus doctorum hominum de

veterum actorura antiquis maxime editionibus, donec

prodeat testis idoneus, qui se recte et vere vidisse vel

possidere affirraet. Ex editionum autem copia, quarum
recentissiraa, quod equidera sciam , curata est Norim-
bergae 1787. 12. plerasque manibus versavi, maxime an-

liquiores cum recentioribus comparavi, unde quidem
fructus ah'quis percipi posset. Extat etiam versio Ampehi
Italica, Romae 1639. 12. vulgata, cuius auclor iu'\i Santi

Conti. Indicavit eam Fahricius \xi Bil)hol]ieca Lalina I.l.

sed admixto errore, quem, cum ab aliis, Biponlinis etiam

exceptum et propagatura videara, notare liic hceat. Scri-

bit enim Fabricius adjunclum esse Sexlum Kufum, quem
tamen postea demum in repetita Arapehi versione, Romae
1672. 12. addituni esse, docuit Paitoni ^^*), et conlra

Fabriciura diserte nionuit.

30) Cap. 40, p. m. 610.

31) Carm.IX, 801- s. 305.

32) Eius Epislolis praefixa p. 68-

33) In Bibliotheca vetere nova p. 34.

34) In Biblioleca degli auctori anliclii Toni. II. p. 75.
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§9.
Quara ego rationem in accuranda hac etlilione se-

cutus sini, etsi ipso usu cognosci oplime possit, breviter

tamen admonere non dubitavi, ut de meis conatibus, si

aequum animum benevoluraque atlulerint lectoves, re-

cte etiam vereque judicent. Cum enim et hic libellus

juvenum scientia provecliorum usibus praecipue inser-

vire possit, qui mente comolecti rerum summam velint,

quarura ampliorem et excultiorem descriptionem ipsa an-

tiquorura auctorum lectio exhibet, vel recolere et uno
quasi obtutu j)rospectare, quae longius latiusque dispersa

per auctores lustraverant, vanam, imo nullam, operam

duxi, si auctoris verba
,
quaiia adliuc fcrebantur, redde-

rem , virorumque doctorum conjecturas meis qualibus-

cumque augerem, parum curiosus, an oratio esset usi-

tata et probabilis, an res ipsae recte et ordine expositae;

utrura in urabra et tenebris incerti errarent iuvenes, anluce

coUustrati ex Iiac quasiangustioii specula longius circum—

spicere palentesantiquitatis campos possent etremetiriocu-

li.s, quae anteaipsipropius adierant etaccuratius erant con-

templati. Ita vero et in tanta rerum diversarum , sin-

gulariuiTi eliara, et undique collectarura farragine con-

structaque congerie, si singula vellem persequi, longior

instabat via, multa erant investiganda, mulla exploranda

et ex auctorum circulis conquirenda, quae conferrem ad

singulas narrationes et depromere suis iocis apte utiliter-

que possem, In quo labore perferendo etsi constantera

patientiam minime defuisse milii ipse conscius sura, ob-

tusara tamen rerura multitudine oculorum mentisque

aciera deflectere subinde a proposito cursu et aberrare

potuisse ultro largior. Quod sicubi lectores acutiores fa-

ctura deprehenderint, excusabunt aut raonebunt huma-

niler; juvenes autem, quaecumque apposita fuerint, iis

lubenter utentur.

CONSPECTUS



CONSPECTUS ARGUMENTI.

Prooemlum. Pag. 1

Cap. I. Dc Mundo. — 1

— U. De duoclecini Signis. — 4
— Iir. Dc Sideribus - 14
— IVi* Quibus parlibus scdeant duodecim sigiia

duodecim ventorum — 17
— V. De Ventis - 18
_ VI. De Orbe Terrarum - 20
— VII. De niarium ambitu — 30
— VIII. Miracula mundi — S3
— IX. Quotfuere Joves, velalii in loco Dii Deacque. — 53
— X. De Ijiipcriis — 62
— XI. Reges Assyriorum — 62
— XII. Reges Medorum — 63
— XIII. Reges Persarum — 64
— XIV. Duces et Regcs Lacedaemoniorum. . .

- 66
— XV. Clarissimi Reges et Duccs Atbeuiensiuni. - 70
— XVI. Reges Macedonum — 76
— XVII. Reges et Duces Romanorum. ... - 79
— XVIII. Clarissimi Duces Romanorum. ... - 80
— XIX. Romani, qui in toga fuerunt illusli"es. .

— 87
— XX. Qui pro salule sc oblulcrunt — 91
— XXI. Qui spolia opima rctulcrunt — 94
— XXII, Qui provocati ab hostibus manu con-

tendcrunt — 95
— XXIII. Qui pro Romanis gcntes superarunt. — 96
— XXIV. Quot illustres Scipiones, qui magnis rc-

bus geslis cognominati sunt. ... — 98
— XXV. Secessioncs plebis — 99
— XXVI. Sediliones - 101



XXII

Cap. XXVII. Qul adversus patriam nefaria iniere

consilia Pag. 103
- XXVIil. Qui Reges vel Duces cum Romanis

bella gesserunt — 105
- XXIX. Status Populi Romani quas commuta-

tiones liabuerit — 108
- XXX. Initium Uegni Mithridatis - 109
- XXXI. Reges Partborum - 112
- XXXII. Reges Cappadociae et Armeniae. .

- 114
~ XXXIII. Reges Asiae et Pergami - 116
- XXXIV. Reges Ponti et Bitbyniae. ... - 116
- XXXV. Reges Alexandriae - 118
- XXXVI. Duces et Reges Cartbaginiensium. .

- 120
- XXXVII. Reges Numidiae - 121
- XXXVIII. Rcges Mauritaniae • 121
- XXXIX. Qui adversus Pop. Roman. arma

sumserunt — 122
- XL. Bella civilia quot? - 124
- Xlil. Quot genera bellorum? — 126
- XLII. Ordo Belli Mariani - 127
- XLHI. Ordo Belli inter Caesarem et Pom-

pejum — 129
- XLIV. De Bello Macedonico - 130
- XLV. De variis cladibus Populi Romani. .

- 131

- XLVL De tribus Punicis Bellis. •.-.•• - 132
- XLVII. Usque ImperiumTrajani qui victisunt

et per quos Cives — 135
- XLVIII. De Comitiis - 137
- XLIX. De Populi Romani distributionibus. .

- 138
- L. De Rebuspublicis - 139



LUCIUS AMPELIUS
MACRINO SUO SAL. f)

V olenti libi omnia nosse, scripsi hunc librum memoria-

lejn '), ut noris, quid sit mundus, quid elementa, quid

orbis terrarum ferat, vel quid genus liumanum peregerit.

CAP. I.

D e M u n d o.

Mundus est universitas rerum, in quo omnia sunt,

et extra quem nihil, qui Graece dicitur xoG^os. Eleraeii

f) Wer dieser Marcinus gewesen sei , lasset sich nicht ange-

ben. Die alteHandschrift des Salmasius hatte, wie Pithoeus Sirmon-

dus zu Sidonius Apollinaris p. 141. bemerkt, ad Mnriymm. Vgl.

oben die Abhandl. iib. AinpeliuK.

1) Man nannte solche Biicher, in welchen man die merkwiir-

digsten Begebenheiten fiir die Nachkommen aufbewahrte, auch

sonst noch memoriue. S. Tacitus' Annal. VI, 28- Gelliuii' N. A.

IV, g. 12. , Cic. Orat. c. 34. , Sueton. Claud. c. 1. u. Ernesti u.

Oudendorp. zu Sueion. Aug. C 79. Nftch Gellius (IV, 20- V, g. VI,

7.) schrieb Masurius Sahinus Denkwiirdigkeiten , ahnlich den Ta-

gebiichern ( commentarii) Jul. Caesar's iib. d. Galliscli, Krieg.

Die Griechen nennen sie 'Anofivrjfiovav/iaTa ^ wie wir dergleichen

von 'S.enophon iib. Sokrates besitzen. Das memoriale oder memo-
rabile entspricht dem Griech. nvrj/ioavvov- Vgl. Martin. Lex, plu-

1
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la ') raundi qualuor. Ignis, ex qiio est coelum '). Aqua,

ex qua mare Oceanum '). Aer, ex quo venti •*) , et *)

terapestates. Terra, quam, propter formam ejus, orbera

terrarum ') appellamus. Coeli regiones sunt quatuor:

lol. u. d. W. memoriale. T, 1. S. 307. Ausfiilirlich handelt ilber den

Gebrauch u. den Nutzen dieser Biicher du Fresne in s. Glossar.

med. et infimae Latiiiit. Tli. IV, S. 660. u. d. W. memorialis. Co-

dex lustinian. XII, 29- 2. Gutheriiis de Officiis Oomus Augustae

iir, 7.

CAP. I.

1) Cicero's Acad. Quaest. I. 7. ,,Initia, et, ut e Graeco ver-

tam, elementa." Die Griechen nennen diese Eleniente crot.xilu-^

die Lateiner elementa, oder -principia ( Unueien). Cic. Tiisc. Quaest.

I> 10. Vier Elemente iiahmen auch Platon und Xenophanes an

;

Aristoteles sogax fiinf, aus welchem die menschliche Sele hervor-

ginge. Parmenidcs nennt nur das Feuer u. die Erde. Curiius IX,

g. 27. ist sogar das Meer ein Element. Ouid. Met. I, 5. — Ueb.

mundus vergl. Mela I, 1. 1. Plin. H. N. II, 4. Cic. de Univ. c. 10.

IJ. Scaliger ZU Manil. V, S. SO- U. S92. —
2) Empedokles beliauptele, das.<; der Himmel gleichsam ein aus

Feuer und Luft bestehendes, festes Gevvolbe sei {ovQavog noXv-

;^aXH05, Gi8)^QSog. Hom, Odj^ss. III, 2. H- V, 504.). Auch der

Hebraer dachte sich den Ilimmel als ein festes Gewolbe (Vgl. I.

Mos. I, 6.) "iid dariiber einen Himmelsokean. Ps. 104, 3. i48, 4;
das Ergiessen desselben bildet den Regen. 1. Mos. VII, 11, Vgl.

auch Plutarch De Placit. philos. II. H. Aristotel. De Coelo I, g.

imd iib. Empedokles' System Barthehmys Reise des jiing. Anachar-

sis; deutsch v. Biesicr. Th. V. S. 290- ff.

3) Fiir das einfache Oceanus ; jedoch findet sich dieselbe Ver-

bindung bei den Alten nicht selten. S. Ca/ull. VI, 5. 7. nach Sca-

liger's Verbesserung ; Juneval. Sat. IT, 94. Sext. lluf. c. V. , Caesar

de 13. G. III, 7. 2. Vergl. Tzschucle's Anmerk, zu Mela II, 6- 10-

4) Unsere Stelle erkliirt Ovid. Met. I, 54. — 56;

IUic (in d. Luft) et nebulas, illic consistere nubes

Jiissit, et humanas motura tonitrua mentes,

Et cum fulminibus facienles frigora ventos.

Vergl. Plin. H. N. II, 38- (37O u. die Ausleger zu jener Slelle

Ooid's.

*) Tzschucke fiigte aus der ersten Ausgabe das et wieder bei

;

in den spatern Ausgaben fehlte es.

5) Ueber die kugelformige Gestalt der Erde s. Plin. H. N. II,

64. (63.) „Orbem dicimus terrae globumque verticibus includi fa-
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oriens *), occidens '), meridies, septentrio '). Coelum

dividitur in circulos ') quinque: Arcticum '°) et Antarc-

ticum "), qui ob nimiam vim frigoris inhabitabiles sunt:

Aequinoctialem '-), cui subjacet regio, quae cataeecau-

mene *') dicitur^ neque incolitur ob nimiam vim ardoris:

temur. Deshalb nannten die Grieclien die Erde ccpaiQonSi^s imd
Ouid. Fast. VI, 269- pHae similis. — Nach den Bemerkungen un-

serer Astronomen aber ist die Erde an den Polen eingedriickt.

6) Man supplire ortus. Oriens als Substantiv gebraucht kommt
vor: T'irgil. Georg. I, 250. Aen. V, 42. I, 293. Bomer sagt:

avaToXcu t^sXloio.

7) Scil. occasus. s. Hleln I, 1. Gr. dvoig, von Svvco.

8) Vgl. Jsidor. Origg. XIII, 1.

9) Einige nehmen einen Unterschied an zwischen zona und
eirculus , wie der unbekannte Verfasser , dessen Fragment Carrio

der Chrestomathia poetica einverleibt hat, wo es c. II. heisst: „ut

circuli coelo, ita in terra zonae vocantur." S. Isidor. Origg. XIII,

6. — Pythagoras u. Thales theilten den Himmel in fiinf Zonen

:

^wei eiskalte; zwei gemassigte; und eine, welche sich liings dem
Aequator erstreckt. S. Stob. Eclog. Phys. I, S. 53- yirgil. Georg,

I, 233. ff.

Quinque tenent coelum zonae, quarum una corusco

Semper sole rubens, et torrida semper ab igni

:

Quam circum extremae dextra laevaque trahuntur,

Caernlea glacie concretae atque imbribus atris.

Has inter mediamque duae mortalibus aegris

Munere concessae divum.

Vgl. lleyne Z. d. St. TibuU. IV, ]. 151. ff. U. a.

10) So heisst er, weil zwischen ihm derArcturus sichtbar ist,

welcher, wegen der Aelinliclikeit seiner Gestirne mit Baren, der

grosse und kleine Bar genannt wird. Jsidor. a. a. O.

11) Er ist dem Siidpole entgegengesetzt.

12) Die Griechen nennen den Aequator '/(rjy/ttptvoff , weil die

Sonne , wenn sie bis zu diesem Kreis gelaufen ist, Tagesgleiche

(tcrjfiSQiay aequinoctium ) macht, s. Isidor. a. a. O. Plin. H. N,
XVII, 9.

13) Bei den Griechen naTaKEnavfibVT] , auch SiayiiKavfiivr} ge-

nannt. Strabo II, p. m. 65- (96- )• Daher sagt Salluu. B. I. 19,

6. „Ioca exusta solis ardoribiis." Die Alten hielten diese Gegen-
den fiir unbewohnbar, und glaubten, dass nur der Weinstock da-

1*
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Brunialem '*) et Solstilialem "), suh quibus liabitatur:

suut enim temperalissimi, per quos obliquus circulus va-

dit, cum duodecim signis, in quibus Sol annuura conficit

cursura.

CAP. II.

D e d u o d e c i 711 S i g n i s.

Slgna ') sunt in coelo duodecim. Aries *; beneficlo

Liberi: quod, is cum cxercitum iu Indiam per Libyam

selbst gedeihe. Plin, JT. N. XIV, 7. Proclos de Spliaeris lasst die

Zonen so auf einander folgen : aQy.Tiy.6g, &8Qiv6g TQOTtiyosi ^gtj^e-

Qivog ,
X^i!^ifQtv6g rQ07tiy.6g , dvTc^QyriH^g.

14) Gr. jjft^fptrog TQomyog: bei den Lateinern aucli hiemali/>,

weil die Sonne, wenn sie bis an diesen Kreis gekommen ist, bei

denen, welcbe die iiordlichen Gegenden bewohnen, Winter macht,

und umgekehrt Sommer bei denen, welche die siidlichen Gegen-

den bewohnen. C»V. de Orat. III, c. 45. Ouid. Fast. I, 163. ff.

15) Der Sonnenwendezirkol des Sommers ( r, ^iQivrj TQonrj, soT-

slitium aestivum) tritt cin , wenn die Sonne in den Kvebs geht,

der entgegengesetzte, wenn die Sonne in deu Steinbock tritt; dort

ist dann der langste, hier der kurzeste Tag. S. Columdla de lie

Rusl. XI, 2. u. 14-

CAP. II.

1) So heissen vorzugswcise (xcr ^^oxrjv) die zwfilf Himmels-

zeichen , welche die Soune durchliiuft. OuiJ. Met. XIII, 61y. F'ir~

gil. Geoi-g. I, 228. ff. JfyS'"- I'Ij ^- 19- ^- 1^'^ Grieclion nennen
sie ^codta d. i. animalcula ; daher die Benennung Circulus Zodia-

cus. IFygin. Poet, Astron. 1, 7,; eigentlich f^ignifer orbis, wie bei

Cie. de Divin. II, 42., oder signifer circulus, wie bei Plin. 11. N.

II, 4-, bei den Griechen hier u. da Jo)0(pc'(?os KvxXog. — Uebrigens

ist fast dieses ganze Capitel aus dem Sclioliasten des Germunicus

zu Aratos' Phaenomena iibergelragen iu der Ausg. des ITjgin. Basel

1549. f. S. 178 -207.

2) Dasselbe erzahlt Bygin. Fab. 133., der Scholiast des Ger-

manicus S. 189. „Hoc facto Liber eum arietem Joveni Hammonem
appellavit, eique fanuni - in eo loco, in quo reperta est aqua."
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f) duceretper loca sicca et arenosa, cum aquaeinopla esset,

et exercitus ejus siti adfligeretur, aries eis aquam de-

monstravit, et ob id a Libero Jovis ') Ammon *) est ap

pellatus , eique fanum magnificum fecit , ad eum locura,

ubi aquam invenit. Quod abest ab Aegypto et Alexan-

Isidor a. a. O. III, 70. giebt nocTi den Grnnd an , warum iinter

den Himmelszeiclien der Widder znerst genannt vviirde.

-{-) Eine Sage ( s. Servius zu Aen. IV, I96. auch Hygin. P. A.

20. ) berichtet : Liher habe , als er auf seinem Zuge nach Indiea

Tnit dem Heere durch Libyen kam, vveil dieses vora Durste er-

schSpft vvar, seinen Vater um Hilfe angerufen ; sogleich habe sich

ein Widder sehen lassen , der zu eiuer Quelle im Sande leitete,

und darum bildele man die Statue des Jupiter Ammon mit eineni

Widderkopfe. Eine andere Sage erzahlte man dem Ilerodot (II,

42.). Herakles namlich vvollte den Zeus sehen, dieser aber von

ihm ungesehen bleiben. Da jedoch Herakles zu dringend vvurde,

so zog Zeus einen Widder ab, vvarf sich das rohe Fell um, uud

seigte sich ihm so; seitdem gaben die Aegypter der Zeusstatue

eineu Widderkopf, und von den Aegyptern hiitlen es die Ammo-
nier gelernt. Die Thebaer, oder Diospoliter in Oberagypten,

schlachteten daher aiich keine Widder, ausser jalirlich einen am
Feste des Zeus, mit dessen Felle sie die Statue des Zeus beklei-

deten, und zu dieser dann die Statue des Herakles bracliten, vvor-

auf alle Priesler sich auf die Brust schliigen, und den Widder iu

einem heiligen Sarge begriiben. S.ErscJi^s u. Gruhers Encyklopaed.

Th. III. Art. Amun. S. 431.

3) Dies ist eine altere Nominativ-Form. S. Varro de L. L.

VII, 38-, die man in der Kaiserzeit der Ronier, besonders auf

Miinzen, haufig findet ; dieselbe Form lindet man in dcn Worteru

:

irahis , bovis , nueis , suis, scrohis. Ampelius hat bcide Formen,

Jovis u. Jupiier,

4) Diese Gottheit {'Afiovv , bei Ptut. de Is. ct Osir., Ilerodoi.

n, 42-, '/^(icov b. Jamhl. de Myst. Vlll, 3. 'A/i{iovg b, Hesych.) isl,

nach den iibereinstimmigen Zeugnisscn der Allen , eine Uhysche,

und dieselbe, vvelche die Griechen Zeus nanuten. Die Phoniker

verehrten unter j4'/im« den Widdergott, und er bezeichnet in ihrem

astronomischen Religionssysteme den Widder, der deu zvvolf Stern-

bildern des Thierkreises vorangeht, und als solcher den Anfang

des natiirlichen Jahres um die Zeit der Friihliugsnaclilgleiche, also

eine neue Jahresform. Symbolisch bezeichnet ujan durch das Zu-

fiihren der Heraklesstatue (s. oben Anni. f.) iu der mit einem
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dria millia passuum novem *)• Ob eam rem a Jove pe-

tiit, ut in sidera reciperetur. Alii 9 putant, eura esse,

qui Hellen et Phrixum vexerit. Taurus ^) beneficio Jo-

vis, quem Jupiter a Neptuno fratre per gratiam abduxit,

qui sensum humanum figura Tauri continebat. Isque

Jovis jussu Europam, Agenoris filiam, Sidonia ^) alludens

decepit, et eam Cretam deportavit. Ob eam rem Jupi-

Widderfelle umTiangenen Amunsstatue den Eintritt der Sonne in

den Widder im Fruhlingsaquinoctium. — Daliin deutet auch das

klarische Orakel bei Macrohius (Sat, 1, 18. )•

Nenne den obersten du von allen Gottern JaOy

Aides ihn im Winter, Amiin im kehrenden Lenze;

und bei Hygin, (P. A. a. a. O.) heisst es, der Widder sei so unter

die Gestirne gestellt, dass wenn die Sonne in seinem Zeichen steht,

Alles sich wieder neu belebe, und dies geschehe in der Friihlings-

zeit. S. Gruher a. a. O. — Vergh Jlygin. Fab. 196. Euseh, Praep.

ev. p. 31. JahlonsU Pant. Myth. Aeg. Jleeren Ideen. II^ 235- 460.

ff. — Reise zum Tempel des Jupiter Ammon in der Libyschen

Wiiste u. nach Oberiigypten in d. Jahren 1820. n. 21.; von H.

Freih. v. Minutoli K. Pr. Generallieut. Herausgegeb. von Dr, E, H.

Toelken, Berl. 1824. 4- S. Gotting. gel. Anz. J. 1824- St, 167-

5) Nach Freinsheirn (zu Curt, IV, 7. 15.) ist dieser Tempel von

Alexandria nur sechs Tagereisen entfernt. Ampelius folgt hier dem
Scholiasten des Germanicus a. a. O. wortlich: ,,abest ab Alexan-

dria itinere dierum novem, Dasselbe erziihlt H\gin in seinem As-

tronomicon Poelicum II, 20. u. der Scholiast des Germanicus,

welcher den Nigidius vor Augen hatte.

6) J)er Scholiast deS Germanicus fiihrt den Hesiodos u. Phere-

lydes an. Auch Hygin. a. a, O. stimmt hiermit iiberein. Die Ge-

schichte ist aus Palaephatos hinljinglich bekannt, S. c. Sl. —
Uebrigens schreibt man wohl richtiger Plirixua als Phryxua,

7) Nach Eraioslhenei>' Katasterismi c. XIV. und Hygin, a. a.

O. II, 21- ist Euripides der Urheber dieser Erzahlung.

8) Heinsius verbessert: Sidoniam, d. i. Evzrope, die Tochter

des Agenor, Konigs der Phbniker. — TzschucTie schlagt vor: Si-

donida, und beruft sich auf Ouid's Met. II, 840 > wo nach der be-

riihmten Stadt Phbnikien's , Sidon, das ganze Land Sidonis tellu»,

benannt wird. In Ooid's last. V, glO- heisst sogar Europe Sido-

nis, Andere beziehen iibrigens diese Erzahlung auf Jo , die von

Jupiter in eine Kuh verwandelt und nachher unter die Sterne ver-

selzt wurde. Oiid. Mct. I, 611. ff-



CAP. II.

ler in sideribus ') eum dignatus est iinmortali raemoria.

Gemini, qui Samotliraces '") nominantur ") esse, quo-

rum argumentum nefas est pronuntiare, praeter '^) eos,

qui initiis ") praesto sunt. Alii Caslorem et Pollucem

dicunt, quod hi principes '*) raare tutum a praedonibus

praestitissent. Sunt, qui dicant Herculem *') etTlieseum,

9) Ovid. Fast. V, 617, „Taurus init coelum.*^

10) Aus Nigidiua fiigt der Sclioliast des Germaniett» noch Dii

Iiinzu. Sie gehorten zu den Q-£ol (liydlot ^ od, Cahiren^ welche

Einige fiir die Dioskuren halten; Andere fiir Penaten, \vie Macro-

hius Saturn, III, 4. — Eratosthenes c. X. u, A. nennen die Dios-

kuren Zwillinge, Sie waren Kinder des Jupiter iind der Leda,

Gattinn des Tyndaros, und hiessen Kastor und Pollux. Kastor

war beriihmt als Rossebandiger {InnoSafiog) , Polhix oder Poli-

deukes im Faustkampfe (zrt;^ aycc&os). Nachmals wurden sie als

Zwillinge, die der Schiffenden Reisen beschiitzten (GcoTTJQeg) , unter

die Gestirne verselzt. Vgl. Ueyne zu Apollodor. III, 10. 7. Mit-

tcherlich zu Horat. Carm. I, 3. u. Ilemsterhusiu» zu Lukian. Dialogg.

Deor. II, 6. 1., wo auch unsere Stelle angefiihrt ist. — Plin. H.

N. II, 38. Senec. Nat, Quaest, I, 1, Pijid. Nem. X. 4. Ilom. Odyss.

X. 299. XI, 302- Vir^. Aen. VI, ]21. U. Serviua zu. d, St,

11) Der Scholiast des Germanicus hat nur: Nigidius Deos Sa-'

mothracas dixit ; das Uebrige aber hat Ampelius mit ihm wieder ge-

meinschaftlich,

12) llemsterhus. liesH: pronuntiare aliia praeter eos , oder prae-

ler iis i. e. praeterquam iis.

13) llematerhus. will stalt : qui in his praesto suut, qui imtiia

praesto sunt lesen, nach der Auctorilat des Scholiasten des Ger-

manic, welcher hat : rjui mini.s/erii.i praesunt. Ilemnterhuys^ Verbes-

serung hat TzsehucJie mit Recht ia den Text aufgenommen , sich

ausserdem noch «tiitzend auf Diodoros von .SVA/7. V, 43, wo von den

religiosen Gebrauchcn dieser Insel gesagt wird ; ttov fivartjQicov

Tfisr;}, (av ov 9i/iig dnuvoai nXt]v xaiv f.i,fjiVT^(iivcov. Diese Einwei-

hung {initiatio) nannten die Griechen d^QovwGig.

14) Strabo I, S. 33- (48-) erzahlt, dass die Dioskuren von den

Schiffenden aut ilirerFahrt angerufen wurden iitt/iBi.8TC(l rf}g &a7.da-

Ct]g nal ccozfjQBg roiv nliovTOiV. Sie besanfligleii dann die Wogen
des Meeres, und vertilgten die Seerauber. Daher ihre Benennung

Qtol CoyziJQeg, uQcayovavTca daifiovsg.

15) Hygin. Poet. Astron. II, 22. liat: Herculcm ct Jpollinem

;

ahi
f

fiigt cr hinzu, putant Triptolemum et Jasioiia.
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quod sirailia athla **) sint adepli. Cancer, Carcinus '^),

receptus beneficio Junonis, quod ejus jussu, cum Hercu-

les raissus esset ad Hydram Lernaeara, quam nos Exce-

tram '*) dicimus, interficiendam, Carcinus ingressus,

Herculis pedes ") et crura lanians, incommodiorem '-°)

faciebat eura
,
quara ipsa Excetra. Idque malum Hercu-

les difficillimum liabuit, Carcinumque Cancrum ") ob id

factum Juno sideribus est dignata. Leo, Leon "), qui

16) Dieses griech. Wort, iiber dessen Gebraucli Staveren zu

Hygin.Yah. 30- zu vergleichen ist, wird vorziigsweise von den zwcilf,

auf Eurysiheus' Befehl vollbrachten, Arbeiten (^d&loi, labores , ae-

rumnae) verstanden. Diese sind: 1) Die Erlegung des netndiscTien

Lowen. 2) Die Vertilgung der lerndischen Jiydra ( mit Hilfe des Jo-

laos). 3) Die Besiegung des erymantischen Ehers. 4) Der Fang des

Hirsches der Diana (^KsQVviTig E/lorqpoff). 5) Die Verjagung der S/ym-

phaliden. Q) Die Reiniguiig des Stalles des Augias. 7) Uie Einfan-

gung des Jcretischen Stiers. g) Der Raub der Rosse des Dioiiiedes in

Thrcikien. 9) Die Erbeutung des JFehrgehenles der Amazoncn-Koniginn.

lO) Der Raub der Rinder dea Ceryon, \\) Der Raub der goldenen

Aepfel aus dem Garten der IJesperiden. 12) Die Entfiihrung dea Ker~

heroa aua der Unierivelf. Vergl. JIcyne's Observatt. ad ApoUod, S.

132. ff. Ovid. Met. IV, 1 — 272- Pausan. Buch 1-3.
17) Tzschucle supplirt nach Cancer, seu. Vielleicht ware statt

Carcinus das Griechische KaQyXvoq in den Text aufzunehmen und in

Parenthese zu setzen. Aehnlich verhielte es sich iin Folgenden mit

Leo; Leon. u. s. w. Ueb. Carcinus vergl. Palaephat c. 39. —
18) Penultima ist kurz ; so bei Cic, Quaest. Tusc. II, 8. Eigent-

lich wird so , nach Donat, die hydra Lernaea genannt. Vergl. Plaut.

im Persa 1, 1.3. Das Glossar des Cyrill erklart vdga durch excetra,

woraus das scedra bei Isidor. Origg. II, 3. verbessert werden muss.

Dann wird dieses Wort auch von cinem bosen , schadlichen Men-
schen gesagt. Liv. XXXIX, 11.

1!)) Die Griechen sagen 8uv.vst.v tov 7i68a.

20) i. e. majus damnum inferebat. Es ist im passivischen Sinne

zu nehmen.

21) Tzschuele bemerkt: ex glossa adjectum videtur. Do tamen

lubenter, si (juis per inscitiam diversum utrumque habuisse con-

tendat.

22) Auch hier isl das griechische Wort vvieder hinzugefiigt. S.

nben Anm. I7. Deshalb braucht maia nicht mit //emsiM« zu lesen

:
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educatus est Nemeae^ Junonls consilio ad Herculis interi-

tum missus, in terra Argiva diu spelunca lalitavit, quem
Hercules dicitur interfecisse cum Molorcho, Iiospite suo,

cujus clavam ei tributam tum principio est adeptus, qua

Leonem interfecit, ejusque pellem postea-pro teguraento

'^) liabuil. Ob id factum Junoni odio esse coepit, Leo-

nemque coelesti dignltate est honorata **). Virgo, quam
nos Justitiam ^') dicimns, fuit cum horainibus; sed post-

quam homines raalefacere coeperunt, Jovis eam inter sig-

na posuit. Sunt, qui Erigonam '^), Icariifiliam, Athe-

niensem dicant, cujus patrl Liber vinum dedit, ut homi.

nibus ad suavitatem ") daret. Quibus dedit, ebriati

sunt, et lapidibus eum occiderunt '*). Canis, qui cum

Leo Cleonae, wenn es anch so oft bei den Diclitern {Lucan. IV, 612.

Claudian, in Ruf. I, 287-) vorkommt. Kleonae niimlich lag in der

IVahe von Nemea in Argohs, und als Herakles den Lowen todten

wollte, ging er zuerst nach Kleonae und von hier nach Nemea.

23) Uygin, Fab. go. „cujus pellem pro tegumento habuit.'' Da-
her sagt Ouid. Met. IX, 235. Nemaeum veUus.

24) Vergl. Horat. Epist. I, IQ. 16. — Uebrigens muss honoraia

est im activischeu Sinne genommen werden, fiir: honorauii. Auch
Solin. VII, 1. hat dieselbe Form ; so heisst es bei Cic. pro Mil. c.

XIII. punitus est inimicum. Sueton. Aug. c. 2\- multatus est re-

bellantes, Apulej. 207? 17. punita sum funestum nuptiarum mearum
praedonem. Vergl. Burm. zu Vellej. II, 97. Lips. ad Tacit. Ann. I, 5.

ll. Perizonius zu Sanct. Minero. III, g. 5- Duler zu Flor. XI, I7. H.
25) Bei Ovid. (Met. 1, 149.) heisst sie Astraea; bei Seneca ini

Octav, V. 422. ebenso, bei Andern Themis , oder Erigone, oder noch
D/Ae {llesiod. Opp. et Dier. v. 254.)- S. Hygin. P. A. II, 25- u. Fab.

130: ,,Erigone signum Veneris, quam nos Juiiiiiam appellamus."

Vergl. /. G. Gruber''^ und das Nitzsch- Klopfersche Worterbuch der

alten Mythologie.

26) Die altere Lesart war Erigonem.

27) Suavitas ist hier s. v. a. suavia poius , vinum. Bei IlYgin.

Fab. 130. ist ahnlicli gesagt: genus suavitalis, und Fab. 274. suavita-

tem invenire. Liber war namlich Ton Ikarios sehr giitig aufgenom-
men worden, und aus Dankbarkeit schenkte ihm deslialb Liber ei-

nen Schlauch siissenGetranks , das jener noch nicht kannte.

28) Hygin. Fab. 130. „Pastores ebrii facli conciderunt; qui, ar-

bilrantes Icarium sibi mahuu niedicamentuni dedisse, fustibus eum
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illo erat, vidit hommem occisura "), et cum uluIaLu ad

Erigonara rediit, quera ut moestum et singularera -j) vi-

dit, sollicita proficiscitur cum eo. Venere ad locura, ubi

Icarius jacebat. Vidit corpus patris. Magna lamenlatione

in Hyraetto f-|-) monte sepelivit. Ipsa vero se suspendit

laqueo. Canis '°) ad pedes ejus discumbens diutius, et

sine alimentis deficiens, post aquara anhelans in puteuni

se projecit. Tum Liber a Jove petit ''), quod suo irape-

rio deficerent '-), ut inter siderum cursus poneretur Vir-

go. Icarius autem Arclurus ") nominatus est, cujus stel-

la, cum exoritur, continuas terapestates facit. Canis,

interfecerunt.'" Dasselbe erzalilt Aelian in s. Hist. Anim. VII, 28. —
Das Folgende hat auch Ifygin., weshalb Duker muthmasste, Ampe-

lius habe aus ihm geschopft; jedoch die Quelle ist, wie Tzscliucke

richtig benierkt, niiher, niimlich der Scholiast des Germanicus, der

dasselbe erzahlt. — Den Tod des Hundes berichtet nur JJygin. P. A.

11,4., welcher noch liinzufiigt: ,,Canem sua appellatione et specie

Caniculam dixerunt, quae a Graecis
,
quod ante majorem canem

oritur, jrpoxvMi' appellatur.""— Ehe iibrigens derHund der Erigona

unter die Sterne verselzt wurde, hiess er Maera. Ovid. P.Iet. VII, 364.

imd die Ausleger daselbst.

29) Heinsius wollte statt hominem, dominum lesen, was weifc

passender ist , als hominem. Fiir diese Verbesserung spricht auch

Uygin. P. A. 11,4. jjUlulans, ut videretur obitum JowuW lacryraari."

"}•) i. e. solus , sine paire.

•J-f)
Beriihmter Berg in Attica, seiner Kriiuter wegen sehr slark

von den Bienen besuclit. Vergl. Pansan. I, 123. Martial. Epigr.

VII, 88.; daher JlymeUua Jlorena Ovid. Ars Amand. III, 687., und

Jlymeitia cara Ovid. Met. X, 284-

30) Deslialb hiess er auch Ikarius. V. Ovid. Fast. IV, 939. Anior.

II, 16. 4- —
31) Aus der zweiten Ausgabe Duker's schlich sich petiit in deu

folgenden Ausgaben ein. Doch kana petit in seiner Verbindung

recht gut geduldet und aus Julius Caesar gcrechtfertigt werden.

32) Duker: ,,forte defecerant; nempe, quod iilis causa mortis

exstiterat."

33) Vergl. Hygin. P. A. ill, 3. Eratosthen. Gatasterism. c. VIII.

.Suidas XI. d. W. Bo(uzr]s. llyf;in. Fab. 224. j,Icarus in Arctnri, Eri-

gone in virginis sigtium." P. A. II, 4. Servius zu Virg. Georg 1,
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Canicula '•). Libra "), quam Graeci Zvyov appellant,

virile nomen est adeptus. Is orani clementiae justitia '*)

Mochos ") dictus ; qui primus dicitur librae pondus ho-

68- ,,Arcturus ideo arctophylax, quia post ursae caudam locatus

est. Item Bootes, quod boves cum plaustro agat." —
34) Hygin. P. A. II, 4. „Complures Icarium Booten ; Erigonen

Virginem nominaverunt ; canem autem sua appellatione et specie

caniculam dixerunt, quae a Graecis, quod ante majorem canem
exoritur, nQOTivcov appellatur-"

35) Macrob. Saturn. I, 18. u. c. 21« ,,Scorpius, in quo libra

est, u. cap. 12, priorem Scorpii partem, cui ^vyog apud Graecos

nomen est, nos libram vocamus." Hygin.F. A. II, 26- ,,Hic (scor-

pius) propter magnitudinem membrorum in duo signa dividitur,

quorum unius effigiem nostri libram dixerunt; u. IV, 5. prior pars

chelae, reliqua scorpio vocatur." Dalier , sagt derselbe, giebt es

auch eigentlich nur elf Zeichen, weil derScorpion die Stelle zweier

Zeichen einnimmt ( Ovid. Met. II, I95. ). Auch versichert Hygin.

a. a. O. IV, 3, dass die Scheeren (jjTjial, forcipes , cornua , furcae,

forficulae, ) von Einigen die Wage genannt wiirden. Cicero de Di-
vin. II, 47. sagt : Rom sei erbaut worden , in jugo cum esnet luna^

wofiir Solinus II, 1. in libra hat. Den Grmid aber, die Scheeren
JFage zu nennen

,
giebt an Manetho in s. Apotelesm. I, 13g.

XrjKai &', as Kdl Si^ (iszicpTifiSGav

aviQig tQoi (legitur iIqoI)

Kal ^vyov tKl^eicav, f:rjtr iTavEca'

£y.dTSQ&iV,

OtamsQ nXaGttyyss ijii ^vyov iXnons-

voio.

Mehre Grilnde fiihrt noch der Scholiast zu Aratos' Phaenom. v.

88. an. .„X7\Xa.g, sagt er, oi aGTQoXoyot rov ^vyov ilvuL tpaaiv' ij

ozi ificpsQBis Blai TtXdaTiyyt, ^ on naQa rotg iioaiv dai t^s TlaQ&ivov'

7} avTTi di iaTt v.ai ^LKrj, ijrts Kai ^vya raXavrsvst.^'— Isidor. (Origg.
III, 70.) glaubt, die Wage habe ihren Namen daher, weil sie den
Monat gleichsam in zwei gleiche Theile abwage, und die Sonne,
wenn sie in dieses Zeichen trate , Nachtgleiche bewirke.

36) Mit Recht bemerkt hier Tzschucke: mirus nexus horum
verborum, ut mira ante slructura : libra— adepiual Excusationem
facit sensus librae subjectus.

37) TzschucJie will: Mochloif. „Haec enim vox, sagt er, in

Graecis ad libram explicandam valet." Uebrigens war, nach IHiniu»

(H. N. VII, 57. od. 56.) ein gewisser Tkeodoros uus Samos der Er-
iinder der Bleiwage, des Dreheisens und Schlosses. Bei Strabo XVI.
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minibus invenisse, quae utilissima mortallbus aestimau-

tur, ideoque in nuraerum stellarum receptus est, et libra

est cliclus. Scorpius, qui dicitur ad peruiciem Orionis in

insula Cliio, in monte Pelenaeo '*) voluntale Dianae na-

tus. Orion autem dum venatur, visa Diana "), stuprare

eam voluit. IUa Scorpionem subjecit, qui eum vila pri-

varet. Jupiter et Scorpionera et Orionem inler sidera re-

cepit. Sagittarius, Crotopi *°) filius, nutricius Musarum,

quae Musae seraper dilexerunt eum
,
quod plausu et lusu

sagittarum eas avocaret. Alii *^) Chironem *') dicunt,

quod justus *') et pius, doctus, hospitalis fuerit. Ab eo,

S. 521. (7570 tommt ein Moclios aiis Sidon vor, welcher die Lelire

von den Atomen ersonnen liaben soll.

38) Duker will: Pelinaeo oder Pdinnaeo. S. Sahnas. 7ii Solin.

S. 607. BoccKart Chauaan. I, 9. Der Berg Pelinnaeus lag anf der

Insel Chios ; von ihm erhielt Jupiter den Beinamen desPelinniiischen.

Plin. H. N. V, 3S. (31.). Der Scholiast des Germaniciis hat statt

dessen irrig : in iusula Chio in monte Chelippio ; ebenso Nigidius.

39) Anders Ouid. Fast. V, 537.

— comitem sibi Delia sumsit

;

Ille Deae custos, ille satelles erat.

Sein Gestirn verkiindigte Sturm ; weshalb er bei Tlrgil. Aen. VII,

719. saevus heisst. Ovid. Fast. V, 535. Vergl, Ileyne ad Apollodor.

I, 4. 3., lifgin. P. A. II, 34. in. 33. liom. Od. Ij 309- 570- f, 120.

272- n. X, 26.

40) Duler: ,,Iege Croiony EupJiemes nutricis. Munler ad Hygin.

Fab, 224. Non credo eum voluisse tolli \ocem filius, quae cur de-

leri debeat, nulla causa est." Richtiger schreibt man jedoch Cro-

ius j wie bei Eratoxlhenes in Caiarinn. c, 28- Steht: Kqotov tov

Evq)rj(ir]g rav Movaav XQOcpov viov ; was Uygin. P, A. II, 27- wort-

lich wiedergiebt: Croium nomine Euphcmes IVlusarum nutricis Jilium.

Dasselbe hat der Scholiast des Germanicus S. 194.

41) Ncin die Meisten {nluGxot bei Eratosth, ). Vergl. Ilygin.a.

a. O.

42) ,,Superiores scriptores tanlum omnino Cenlaurum produ

cunt, qualis fuit Chiron ; de celeris liic quidem nihil, At Cliiron

liic, vel omnino Centaurus , nam in nomine dissentiunt, suum suo

iiom/ne habuit sidus." Tzschucke.

43) Vergl. Hygin. poet. Astr. II, 38- Jiratosthenes a. a. O. c. 40.

A.^llepios war der Sohn des ylpoUu und der Nymphe Koronis. Appol-

lodor. 111, 10. 7. Ovid. Met. II, 542. iT.
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Aesculapius medicinam, Achilles citharam , et alia multa.

Capricornus, cui nomen Pan **). Quo terapore Python

"') speluncas incolens in monte Tauri, Aegyptum pro-

fectus est ad bellum. Pan se in caprae figuram convertit.

Igitur Dii immortales, postquam Pythonem digna poena

affecerunt, Pana astrorum meraoria decoraverunt. Aqua-

rius **), qui putatur esse Ganyraedes, dicitur Deucalion

*') Thessalus, qui maximo cataclysmo ^*^) cum uxore

Pyrrha solus evasit, et hic pietatis "") causa inter sidera

locatus est. Pisces '°), ideo pisces, quia bello Gigantum

Venus perturbata in piscem se transfiguravit *'). Nam
dicitur et in Euphrate f) fluvio ovum piscis in ora flumi-

44) EratosiJienes a. a. O. c. 27- Uygin. a. a. O. II, 28. Scliol. des

Germanicus S. 193.

45) Ditler: T\phon et mox Typhonejtt. Heinsius et Munckerus

ad Hygin. Fab. 196- — Jedocli ist vielleicht nichts zu andern , weil

der Scholiast des Germanicus dasselbe hat, der wiederum den Ni-

gidius vor Augen hatte. Die Fabel ist bekannt. Vergl. vor Andern

Antonin. Liberal. c. 28. H\gin. P. A. II, 28. Wie Pan. bei den La-

teinern Capricornus , so heisst er bei den Griechen atyoyiiqcoq, Isi-

dor. Orig. III, 70. Hygin. Fab. 196.

46) Gr. vdQoxoog, wie schon der Scholiast des Germanicus S.

192. aus Nigidius bemerkt hat. S. ITygin. P. A. II, 29. III, 28- ^'"''-

gil. Georg. III, 304- Cic. de N. D. II, 44-

47) Vergl. Nigidius a, a. O. Uygin. P. A. II, 29- Fab. 153. —
Auf den Rath seines Vaters , Prometheus, retteten sich in einer Ar-

che (Aapi^al), der phthiotische Fiirst, DeuJialion , und dessen Ge-

mahlinn, Pyrrha, des Epimetheus und der Pandora Tochter.

48) Gewohnlicher ist diluvium, oder irrigatio bei ITygin. Fab.

153. Ueber dhVKaXicovo$ xazaxlvafios vergl. IIeyne's Observatt. ad

Apollod. I, 7- 2.

49) Vollstandiger , mithin auch deutlicher, erzahlt dies aus Ni-

gidius der Scholiast des Germanic. a. a. O.

50) Andere, wie Eratosthenes a. a. O. c. 38. nennen nur einen,

aber grossen Fisch , daher der Schoh'ast des Germanicus : pisces hi

sunt , et major piscis,

51) Dasselbe Wort konmit auch bei Seneca und Sueton vor.

f) Der Eiiphrat entspringt nebst dem Tigris in Armenien, ver-

pinigt sich bei Korna mit dem Tigris, und von hier an heissen beide

Schat~al~ Arab, und ergiessen sich in der Gegend von Basra oder
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nis columba '0 adsedisse dies plurimos, et exclusisse

Deam benignara, et misericordem hominibus ad bonam

vitara. Utrique memoriae causa pisces inter sidera locali.

CAP. III.

Z> e S i d e r i b u s.

Praeter duodecim signa potenlissima sidera in coelo.

Septentriones duo '), major et minor, qui quaraquam

merguntur *); ideoque navium cursus regunt, quorum

alter Cynosura ^) dicitur, Booles ^*), idera Arcturus.

Bassora in den persisclien Meerbusen. Vergl. Mela I, 11. 2- HI, 8.

6. Paumn. I, 580. III, 25- ed. Fac.

52) „Adi Salmas. ad Solin. p. 199- et Ilygin. Fab. 117., ubi

Munckerus non male pro adsedisse emendat inscdisne e Scholiaste

Germanici." Duker. Ueber die Fabel von der Taube vergleiche Tlng.

Groiius de veritate Christ. Religionis. Buch I. §. Ig.

CAP. III.

1) Namlich die beiden Biire, welche die Lateiner so nannten,

wie Ilygin. P. A. II, 2. ausdriicklich bemerkt. Die Griechen nann-

len dies Gestirn aiiK^a. S. Gellius' N. A. II. 21«} der ausfiihrlich

davon redet. Dies muss man jedoch von dem grossen Bar verste-

hen, wie aus Hygin. a. a. O. und Ilomer. II. XVIII, 487« erhellet;

"ApHTOV '9'' , ryi' ACLL afici^av tniv.lr]6LV KaXtovciv.

Yon den beiden Btireu spricht J'irgil. Georg. I. 245., der in die-

ser Stelle Aratos' Phaenom. 45 - 48. vor Augen hatte. S. Hygin.

Fab. 177. ^ela III, 7. 19.

2) Ilomer. a. a. O. "afifiOQog XostqcSv coK£ttvoio , und daher f^ir-

pil. a. a. O. metuentes aequorc iingui, Tingi, mergi, demergi, BaJtTi^SlV

u. dergl. sind die eigentlichen Ausdriicke vom Untergehen der Ge-

stirne, und ihrem Herabsteigen ins Meer.

3) Dies ist der kleine Bar. Gr. jtuvog ovQot i. e. canis cauda.

Cic. de N. D. II, 41. Lucan. III, 219- Siat. Theb. IV, 295. Manil. I,

299. Eratosihen. Catastcrism. c. II. Hygin. P. A. II, 2- "nd die Aus-

leger zu dieser Stelle. Germanic. in Arat. v. 31. u. dessen Scholiast.

S. 180.

4) £r heisst auch Arctophylax (Cic. de Nat. Deor. II, 42. Ouid.
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Orion ')> 9^^ magniLudine sua dimidiam ^) coeli obtinet

paitem. Pliades ^), quae latine Vergiliae ^) dicuntur.

Hyades ^), quae a nobis Suculae '°) dicuntur, quarum

ortus et occasus a nautis et ab agricolis observantur. Ca-

nicula "), cujus vis praecipue Solstitio '') est. Stellae

Fast. III, 405-) und Arcturus Schol. des Germanicus p. 183. Booies,

<jui et ^rciurus,

5) Bei den Lateinern heisst er auch lugula , aber nicht Incola,

wie er einige Mal falschlich bei deni Scholiasten des Germanicus

lieisst, z. B. S. 195., wo zugleich der Grund der Benennung ange-

geben vvird, eo, quod ait armatus , ut gladius. Dasselbe sagt /«iJor.

Origg. III, 70. —
6) Seine ungeheure Grosse bemerkt schon TAeon, der Alexan-

drier, zu Aratos' Phaenom, v. 224. Vergl. Ovid. Fast. V, 537. u.

Serviua zu Virgil. Aen. X, 76S' Eratosth. a. a. O. C. $2- Hygin. P.

A. III, 33.

7) Gr. nXsiddsg oder IJXriidSsg. Der Scholiast des Germanic

S. 187. giebt zwei verschiedene Schreibarten an: Pliadea und Pleia-'

des, dennoch zog Burynann zu Yal. Flacc. Argonaut. IV, 268. Plia-

des vor. Es waren zwolf Schwestern und Tochter des Atlas. Fiinf^

nach Andern, siehen von ihnen wurden imter die Sterne versetzt,

deren Namen Germanicua v. 261. Ilygi^' Fab. 192» Ouid. Fast. IV,

172. ff. aufbewahrt haben. Vergl. Heyne zu Virg. Georg. I, 221« und
Hermann's Mythol. Th. III. 258. u. a.

8) Hygin. P. A. II, 21. „VergiIias eas stellas nostri appellave-

runt
,
quod post ver exoriuntur." ScJiol. des Germanic. S. 191,

„quod vere exoriantur." Isidor. Origg. III, 70. Gewohnlich schreibt

man Virgiliae.

9) Ampelius unterscheidet zwischen Hyaden und Pliaden , wie
auch Andere thun.

10) Mit Unrecht! Cic. de N. D. II, 43. „a pluendo; vhv enim
est pluere. Nostri imperite suculas; quasi a subus ( Gr. vsg) essent,

non ab imbribus nominatae." Andere Ableitungen sehe man bei
Perizon. zu Sanct, Minerva I, ]0, der es selbst ableitet von vca ^ wie
poculum von jrdco , baculua von |3aco. S. Isidor. Origg. III, 70.

11) S. c. II. Er heisst auch Sirius , von ihm die Benennung
der Hundstage ( dies caniculares ). Schol. des Germanic. S. 196.
Eraiosthen. a. a. O. c. 35. Ilygin. P. A. II, 35.

12) Plin. H. N. II. 47, „Ardentissimo aeslatis tempore exoritur

Caniculae sidus, sole primam partem Leonis ingrediente, qui dies

XV. ante Augustas Calendas est." Vergl. auch XVIII, e^. ( 28. ).
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potentisslmae ") in coelo sunt septera ^*): Saturnus, Sol,

Luna, Mars, Mercurius, Jupiter, Venus, quae a Graecis

planetae "), a nobis erraticae '*) dicuntur, quia ad ar-

bitrium suum vagantur, et motu suo Iiominum fala mo-
derantur '^). Item adverso cursu contra *') coelum fe-

runtur.

13) Dieser Superlativ wurde im silbenieu Zeitalter sehr ge-

brauclilicli , und findet sicli bei Quintitian , Plinius u. A.

14) Friiher zahlte man nur fiinf , wie aus Pausanias III, 20. er-

hellet. Eratnsthenes a. a. O. c. 43. Germaiiicus v. 434- U. IJygin. P.

A. If, 42. nennen ausdrxicklichyiin/".

15) TtlKVTJrai ( vou Ttlavdco , errare, vagari) sc. aCTtQes , was

bisweilen noch hinzugefiigt wird.

Ifi) Plin. H. N. ir, 6. (8-) errantia sidera, Bei Nigidius heissen

sie, nach dem Zeugnisse des Gellius N. A. Ilf, 10. XIV, 1. erronesy

bei Macroh. in Cic. Soran. Scip. I, 6. vagantes sphaerat, Wir zahlen:

Mercur, Mars , Venus, Erde, Uranos ( i. J. 1781 von Herschel ent-

deckt), Saturn , Jupiter, Sonne.

17) „Nota superiorum aetatum superstitio, hodie profligata"

sagt Tzsffhucle zu dieser Stelle.

18) Germanicus V. 435. „proprio motu mimdo contraria volvunt."

Plin. N. H. II, 6- CSO ,,contrariimi mundo agunt cursum, i. e. lae-

vum , illo (mundi) semper in dexteram praecipiti. Daher waren

auch den Romern die Vorbedeutungen zur linlen Seite hin, giinstig,

die zur rechten Seite hin aber ungliicklich. Bei den Griechen war

es umgekelirt. ,,Seit der Stiftung des romischen Slaates namlich

gehorte es zu den Grundgesetzen desselben , kein bffentliches Ge-

schaft, weder im Frfeden , noch im Kriege , zu verrichten, ohne

zuvor von der Zustimmung der Gotter versichert zu sein. — Wenn
man nun iiber Staatsangelegenheiten Beobachtungen am-Himmel

anstellen wollte (servare de'coeIo), begab sicli der Augur bei hei-

terem Himmel nach Mitternacht auf eine Anhohe, verrichtete Opfer

imd Gebet, setzte sich sodann mit verhiilltem Haupte, das Gesicht

gegen Mitternacht gewandt, um linlf.hin
(
gegen Morgen ; Varro de

L. L. VI, 2. vgl. Liv. I, 18.) gliickliche Vorbedeutungen zu erhalten,

imd bezeichnete zu dem Ende mit dem Lituus ( i. e. haculus sine

nodo aduneus; Liv. I, IS.) eine gewisse Gegend des Himmels (jemplum.

caperc, od. facere , oder, war daselbst ein Zelt fiir den Magistrat

aufgeschlagen ; iahernaculum capcre).'^ S. Schaafps EnlyMopddie d.

class. AlierthumsTi. (Magdeb. 1820- 8.) Th. II. S. 161. — Vergl. hier-

zu die schbne Stelle bei ilomer. II. XII, 237- ff- XXIV, 315. Dionys.
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CAP. IV.

Quibus partihus sedeant duodecim signa

duodecini ventorum.

Aries*), in Afi-icum. Taurus, in Circium ^). Ge-
mini, in Aquilonem. Cancer, in Septentiionem '). Leo,

in Tlirasciam ^*). Virgo, in Argesten ^). Libra, in Ze-

phyi-um. Scorpius, in Africum. Sagillarius, in Aus-
trura et Africum. Capricoruus, in Austrum. Aquarius,

in Eurum et Notum. Pisces , in Eurum.

Halic. II, 64. Plin. H. N. VII, 56. «. X, 19. Flor. II, 2- Cic. de N.

B. II, 64.

CAP. IV.

1) Unter den Himmelszeichen ist der jndder das erste. .^nitox

aber weicht darin ab und fiingt mit dem Krebse an, Vergl. Jlygin.

P. A. IV, 5. Ausserdem wiesen die Alten jedem Himmelszciclien

seine Gegend an. S. Maniliu.s'' Astron. IV. 745. if. imd was Scaligtr

S. 355. bemerkt.

2) Aucb Cercius. Gr. KiQKiog u. KtQy.lag. Dieser Wind war bc-

sonders in der Gallia Narbonensis, wie Seneca ( Nat. Qu. II, 17.)

Gellius (N. A. II, 22.) Plinius ( H. N. II, 47.) berichten. Auch der

Kaiser Claudius hatte ihn dort kennen gelernt. Sueton in dess. Leb.

c. XVII. — Mela II, 5. 19- sagt unbestimmt: „omnis plaga austro

atque africo exposita est."

3) ,,Constat sibi, sagt Tzschucle, ne de coeli plaga intelligas.

Nempe septentrio spirat a septenlrionibiis, interque euin et exor-

tum solstitialem Aquilo; Aparclias et Boreas dicti , teste Plinio II,

45. (47.) vel, quod afCrmat Geliius II, 22- etiam Sepientrionanug.''—
4) Bei Aristoteles OQaoy.iag. Einige nannten ihn auch Circiuf,

nach dem Zeugnisse des Timosihenes bei Agathemer. in Geogr. 1, 2.

Den Lateinern fehlt dieses Wort. Senec. Nat. Qnaest. V, 16- Im
Pontos hiess er Thrai>\ias, in Grieclienland Sciron. S. Anianoa''

Peripl. Pont-Euxin, ( Geogr. minor. Huds.) Vol. I. S. -^.

5) Einige nennen ihn auch Ztphyrus und Corns ; vgl, Seneca u.

Plinius a. a. O. Jedoch widerstreitet dies; denn der Argestes (Nfrd-

westwind) ist sanf
t , der Cortis od. Caurus hingcijen rauh und stiir-

misch. In Bezug der vier Jahreszeiten, bemerkt Germamcu« v, 6. ff

:

2
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CAP. V.

D e V e n t i s. ^)

Ventl fiunt ex aeris molii *) et inclinalione. Sunt
auteni generales quatuor '). Eurus^ idem Apeliotes ^),

ideni Vulturnus ^), ab oriente. Ab occidenle, Zephyrus,

Qua sol ardentem Cancrnm rapidissimus ambit,

Diversasque secat metas gelidi Capricorni,

Quaque aries et libra aequaut divortia lucis.

CAP. V.

1) Ueber die Wiiide liaben Viele von den Alten gesclirieben, z.

B. Aristotdes Meteorolog. IT, 6- PHn. H. N.' 11, 46. (47-), Seneca

Natur. Quaest. V, 16. Gellius II, 22. Mit vielem FJeis^e hat Kapp,

im dritten Excurse zu Aristot. deMuudo S. 357. iib. dieWinde com-
mentirt. Vergl. audi Gesners Thesaurus u. d. W. Ventus u. Penzel

2U Strabo. I. S. 39S.

2) Arisiotehs Meteorol. I, 13. nennt den Wind y.ivov(i£vov Kcd

^iovra cctQa ; Andere «£'()os QBvfia, ^vaiv, x^^^Ma, Plin. 11. /^i^.Jluxus

acris. Isidor. Origg. XIII, H. nennt den Wind aer commotus et

agitatus.

3) Friiher nahm man, vvie Straho I. p. ]9. (29-) erzahlt, nur

zwei Hauptwinde {vvQLOiTcxzoL) an und berief sich auf Thrnsyalkes

imd Ilomer ^ S. II. XI, 306. u. II. IX, 5. Dieselbe Meinung hegte

auch Aristoteles , wie aus s. Meteorol. II, g. erhellet, xmA hidor

(Origg. XIII, 11.): ,,Ex omnibns ventis (die er vorher genannt hatle)

duo curdinales sunt, Septentrio et Au.^^ter." Unsere Vorfahren schei-

nen aucTi dieselbe Ausicht gehabt zu haben , weil sie die Himmels-

gegenden Nord und Siid bei der Bezeichnung der Winde den iibri-

gen vorziisetzen pflegten, z. B. Nord-West, Nord-Ost. Jedoch

kennt schon Ilurner ( Odyss. V, 295.) die vier Winde nach den Welt-

gegenden. Ueber die Zahl der Winde vergl. Plin. II, 46- (47.) In

dicliterischem Gewande erziihlen von den vier Hauptwinden Ma~
nilius (IV, 592.) u. Ouid. (Trist. I, 2- 27. et Met, I, 61- ff.)

4) Gr.'A7i)jXuoTrjg, oder auch 'Aqjrj^.tcozes; die romischen Schif-

fer nannteii ilin Subsolnnus. S. Pellius II, 22. Plinius II, 47. XVIII,

34. u. XXXVI, 2S.

5) Plin.: ab orienlc aequiuoctiali Subsolanus, ab oriente bru-

mali Vulturnus; illum Apelioten
, hunc Eurum Graeci appellant.

Nach Gellius hiess der Vulturnus auch bei den Griechen Euronotus.
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idera Corus ^), idem Favonius. Aquilo, Boreas, Aparc-

tias ') idem, a septentrione. Notus, idem Libs ^) et

Auster, et Africus^ a raeridie. Hi sunt quatuor generales

*): ceteri speciales adscribuntur,* ut Japyx '°) Zephyro,

qui ab Japygio f) , Apuliae proraontorio, flat; Leucono-

tus ") ]Noto, cura serenior flat; Caurus *^) Aquiloni,

cura veheraentior Gallias perflat. Item Etesiae ''}, qui

statis dieribus flant per aeslatera.

6) Er hiess aiich Caurus. S. rirgil. Georg. IIT, 278- P//n. XVIII,

S4. (770 ?)^^*^ ^^ occasu solstitiali et occidentali latere septemtrio-

nis , a Graecis dictus Argestes , ex frigidissimis et ipse.*'

7) Diese Lesart ist richtiger, als die gewohnlichere Aparcia».

Gt. 'AnccQy.zUcg.

8) Gr. .i/i/> ; bei den Lateinern Africus, weil er von Africa her-

liber nach Italien blas't. S. Borat. Od. I, XIV, 5. wo Mitscherlich

zu vergleichen ist. Virgil. Aen. I, 85- ""d Ileyne daselbst. —
9) Straio 1, S. 19. (290 berichtet, dass man friiber nur zivei

Hauptwinde, den Boreas und Notiis angenommen habe. Naclilier

maclite man , nach Ilomer. Odyss. V, 295-, ^ifr Winde ; noch spater

fiigte man, wie Vlinius a. a. O. berichtet , acht hinzu ( S. Vitruv. I,

9.) , und endlich zwei und dreissig. Jene allgemeinen nennt .Servius

zu Virg. Aen. I, 131. cardijiales ; Vegetius aher principales.

10) Man denke sich: adscribitur oder dergl. Er wehte beson-

ders in Calabrien (s. Senee. a. a. O. V, 17.), welches die Griechen

auch Japygia nannten , oder Messapia,

f) Es heisst noch Promontorium Salentinum, jetzt Capo di S.

Maria di Leuca.

11) „quasi albus Auster, quod paucas faciat nubes." Tzschude.

S. Strabo. a. a. O. Auson. IdyU. XII, 8- Die Schiffer nenneu ihn

Sud-Siid- TVest.

12) Von Nord - TPest. S. oben.

13) Gr. 'EvTjcicci ( von tzos, annus) sc. uvsfioi oder avQccif die

Jahreswinde, Passatwinde, welche in den Hundstagen vierzig Ta-
ge lang wehen. Aristotel. Problem. XXVI, 2. u. Jlerodt. II, 20.

Arrian.knah.W, 21- GelUus (II, 2^0 ^^g* ^O" ihnen : qni cerlo tem-
pore anni, cum canis oritur, ex alia aique aha parte coeli spirant.

Plin. II, 48. (47.) In Spanien, wie Plinius a. a. O. meldet, und in

Asien wehen sie aus Morgen, im Pontus aus Mitternacht, in den
iibrigen Theilen aus Mittag.

2*
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CAP. VI.

D € O r b e T e r r a r u rn.

Oibis terrarurn, qul sub coelo esl, quatuor rcgioni-

hus ') incolltur. Una pars ejus est, in qua nos ^) habita-

mus. Altera liuic conlraria, quam qui incolunt, vocan-

tur Antlchthones ^. Quarum inferiores duae ex contra-

rio Inirum silae, quas qui incohnif, vocantui' Antlpodes.

Orbis terrarum, qucm nos ^) cohmus, in tres partes di-

vlditur, totideraque nomina. Asia, quae est inler Ta-

nain *) et INihim "^). Libya, quae esl inler INilum et Ga-

ditanum sinum. Europa, quae est inter fretum "^) et Ta-

nain. In Asia clarissimae gentes: Indi, Seresf), Persae,

CAP. vr.

1) Varium situm et habitiim innuit, quo terram homines inco-

lunt. Alio enim sensu cap. I. dixit coeli regiones, ijuae ad hnnc

discrepantem silum referri non possunt. Res et nexus dofiniunt.

'Tzschuclie,

2) Melal, 1. 4. Anticlitliones alteram, nos alteram incolimus,

vcrel. zonam , ex liabitabilibus.

3) Einige unterscheiden zwischen Antichthonen und Antipoden,

5. Mela I, 9. 62- III, 7. 84. Pli". VI, 24. (22 )• Ita vero ab antoe-

cis et antipodibus discrepant , quia obposilatn terram australem in-

terventu zouae torridae incolere feruntur. Anlipodes autem omni-

no alii describunt, qui contrarii sunt vcstigiis , vel qui adversis ves-

tigiis nostris contra nostra stant vesligia. Tzscliucke.

4) i. e. incolimus.

5) jetzt Don.

6) Er rechnet namlich Aegyplen zu Libyen im weitern Sinne,

d. h. zu Africa , was nicht ungewohnlich war. S. J'riedernnnn in

Ersch's u. Gruher\s Enkyklop. Art. Aegypten. Th. II. S. 151. ff.

7) wiederhole: Gadi/anum. Plin.lV, I3. Potnp. Mela. IIF, 1. 4,

f) Gr. ZiijQig. Vergl. Solin. Polyljist. c. 63. Amminn, XXIII,

6. Plin. H. N. VJ, 17. Propert. IV, S. 8- IV, 8- 2S. Virg. Ge. II,

121. Avien. Descr. Orb. v. 935. Puun. ed Fac. II, S. 230- — Indien

dachte sich Eratosihenes wie eincn Rhombus, dessen Nordwestseite

der ludus, die Nordostseite der Canges, die beiden iibrigen Seiteu

der Okeanos umgabe. India's Reichthtmi an Natur-Giitern aller
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Medi, Parthi, Arabes, BilJiyni, Pliryge.s, Cappadoces,

Cilices, Syri, Libyi ^). Iti Europa clarissimae genles:

Scytliae^), Sarmalae, Germani, Daci, Moesi, Thraces,

Macedones, Dalmatae, Pannonii, Illyrici , Graeci, Itah',

Galli, Spani *°). In Libya gentes clarissimae: Aethiopes,

Mauri '*), Numidae, Poeni, Gaetuli *^), Garamantes,

ISasamones, Aegyptus ''). Clarissimi montes in orbe ler-

rarum: Caucasus f), in Scythia. Emodus ^^), in India.

Libanusf), in Syria. 01yn)pusf7), in Macedonia. Hy-

Art ist bekannt. S. Sil. I/uI. XVII, 647. Slrah. XV, S. 695- P^^ot. c.

241- Ovid. Fast. III, 720. f^'irg. Ge. IV, 293- Curt. VIII, 9- A^*^" Itf,

7- 3> SoUti. c, 55. — Ueb. die Ptrser vergl. IleroJot. n. Xenophon'

s

Anab. ,- iib. die Meder vergl. Tzschucle zu Mela. I, 2- ^'tllej. 1, 6- 2-

8) Locum bic habere non possunt, elsi quis termiuationem fe-

rendam putet hoc sensu, et vel Z-yc/iJ vel i-j-c?'* reponendi sunt, ut

jam conjecerat Dukerus. Tzschucl. Vergl. Plin. III, 5. Iteroioi. I, 7-

^W, 74- Servius zu Virg. Aen. VIII, n. Tzschucl. ZU Alelu. S. 11.

9) Vgl. Afela. ed.Tzsch. S. SO-Justin.II, 2- o- Itor. Carm. IV, 24,

10) Fiir: Hispani. Jene Form vvar aucli gebriiuchlich, wie schou

der Apostel Puulos an d. Koiu.XV, 24. 28- die Fonn5/ja«m gebraucht.

Vergl. Casaub. zn Spartian. Iludrian. c. I. Sulmas. zu Cupitolin,

Anton. Philos. c. I. u. Cerda zu Virg. Aen. IX, 582.

11) Einvvohner Mauretania's , das unter Claudius in zwei Pro-

vinzen getheilt wurde: 1) Caesariensis (j. Algier n. Telensin) od.

Massaesylin. 2) Tingilana (Fetz u. Marocco).

12) Diese Schreibart verdient ohne Zweilel den Vorzug vor der

andern: Getuli, vvie man sich aus Peutinger^a Tahxxla. Bl. VI. iiber-

zeugeu kann,

13) Eigentlich sollte man erwarten At-gyptH. Vielleicht stand

in den Handschriften Aegyptu ohae Pimcte; uud nachher wurde von
Jemandem « angehiingt.

•j-) Vergl. Mela I, 15. 2. II, 4. 8-

14) Cr. 'H(icob6i, auch im Plur. ' II^mBa. versf. oqri, vvle bei

Ptolem. VI, 15. 16; auch sagt man 'jlficoSov OQOS- Bei Mela 111,7

66. kbmmfvor Ilemode Indiae monle,

+) Gr. Ai^ttvog. Auson. Idyll. V, 98,

tt; Bei Ilomer der Wohnort der Golter. S. II. I, 605. XI, "^6.

XX, 5. Ooid. Met. I, 170. rirg. Aen. I, 225- X, 1. Zu Alexandros'

Zeit bildete der Olynipos u. die kambunischen Gebirge die siidliche

Grenze Makedoniens. Vergl. Cellar. Not. Orb. T. 1. c. 13. und die
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nieltus '1"), iu AUica. Taygetus '^), in Lacedaemonia,

et Cilhaeroii ^^) et Helicon, in Boeolia. Parnassus *^),

Acroceraunia t), in Epiro. Maenalus •^\-), in Arcadia.

Apenniuus ttt), in Ilalia. Eryx
-i"|"}-f ) , iu Sicilia. Alpes,

inter Galliam et Italiara. Pyrenaeus -|-), inter Galliam et

neiiern geogr. Haudbuclier der alt. Welt von Mannertj Ukert , Sick-

lerj Fiedler u. a. m.
yl s. oben c. II.

15) gewolnilich Taygetes. Gr. TavysTov verst. oQOi'-, aucb im
Plur. gebrauchlich Ta\geta, orum. Virg. Ge. II, 487. MeUi. 11,3.4«

It!) Ehedem las man : et Citheron Eleon; die jetzige Lesart stellte

Jleinsius wieder her. — Gr. Ki&aiQcov , Berg in Boeotia, dem Bak-

chos heilig. J^irg. Aen. IV, 302- Slrabo IX, S. 279- i^yS'"- Fab.

VII. u. VIII. wo Mun cl er zn vergleichen ist; Mela II. 3. 4. ylpollo-

dor. III, 4. 4. — Der Hclikon (Gr. 'EAtxcoy) war dem Apollon und

den Musen geweiht. Puut,an. III, 87- Sie wurden hier am friihesten

verehrt; neben Boeotia auch in Pieria, einer Landschaft Makedo-

nia's , in welchen Landern sich die meisteu der ilinen gcweihten

Berge, Grotten und Quellen finden, von denen sie auch gewohn-

lich den Beinamen haben.

17) Gr. UaQvaaaog (SiKOQVcpog, SiKdQTjvog, biceps, bicornis)

in Phokis, mit der Quelle Kastalia {KaGTalia kqi^vt]). Er hatte zwei

Gipfel, von welchen dcr oine, Ilelicon genannt, dem Apollon, der

andre, Liiharon, dem Bakchos geheiligt war. Die Alten glaubten :

er lage iu der Mitte des Erdkreises. Lucan. Phars. V, 71. Pausan.

VIII, 37. Propert. III, I3. 54-

t) Gr. 'AKQOKEQttvvta, von anQov n. KSQavvog (Donnergebirge).

Dieses Vorgebirge Epiros'' {"HnsiQog; des grossern Theiles des jetzi-

gen Alhaniens) machte die Grenze gegen Illyrien. Bei Straho (VI,

194), J'irgil. (Aen.III, 506.) > Caesar (B. G. III, 6) u. A. heisst es

auch KsQttvvia (j. Jllonti della Chimera).

tt) Auch Maenala, orum. l'irgil. Eclog. VIII, 22. X, 55. Pau^

nan. II, 464.

ttt) Gr. 'Ani-vviov oQog. Ovid. Met. II, 226- Eiv. V, 33. X, 27.

XXI, 58. XXXVI, 15. Mela, II, 4. Lucan. II, 396 ff.

ttit) Beriihmt durch den herrlichen Tempel der Venus (Venus

Erycinna) , Cic. Verr. II, g. Liu. XXII, 9., imd die Vertheidigung

des Hamilcar. Corn. Nep. Hamilc. c. 1.

t) Gr. TLvQTqvalog, nvQijvri (j. Los Pirenos). Sil. Ital. III, 415.

Mela II, 5. 1. 6. II, 6. 1. 5. III, 2. 4- 5.
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Spaniam. Atlas -]-), in Africa. Calpe, in freto Oceani.

Ciarissima*^) flumina in orbe terrarum; Indus '^), Gan-

ges, Hydaspes ^°), in India. Araxes ") , in Arme-

I) Er erhebt sich aiif der Nordwestkiiste von Africa, westlich

von dem atlantischen, nordlich und nordostlich von dem mittelan-'

dischen Meere, siidlich von dem grossen Sandmeere der Sahara be-

grenzt. S. Iltrodot. IV, 184. Mda III, 10. 1. Properl. III, 22, 7«

RiHer^s Erdkunde I, SSO— S43' u. Zrsch's u. Gruber^s Enkyklop.

Th. VI, 198.

18) Nempe, soigl TzscTiucTie , ex aestimatione seciili sui vel sua

ipsius.

19) Er wird dnrch viele Fliisse, als den Chaasnes (j. Attol),

6ien Hydanpes (T-<chdum) , den Hyphasis {Bayal) vergrossert, und

jetzt Sind genannt. Auf dem Indus riistete sich , auf Dareios' Hy-
stasp. Befehl, Skylax 2u der Eutdeckungsreise, die ihn in den ara-

Lischen Meerbusen fiihrte; ingleichen, auf Alexandros' Eefehl,

Nearchos, der von da bis zum Pasitignis schiffte.

20) 7l/f/a, III, 7, 6,; er darf nicht mit dem gleichnamigen

Flusse Persiens verwechselt werden. f^'irg. Ge. IV, 211- Curt. IV, 5.

4« Jetzt heisst er Tachdum.

21) Gr. AQa^r,q. Im 7,ei\di NeoroXesche
,

jetrt jiras ^ entspringt

an dem siidwestlichen Grenzgebirge Armeniens Ahus (Mingkol),

durchstromt dieses Gebirgsland, erst nach Osfen, dann vom Ararat

bis zu seinem Austritt aus Armenien nach Siidosten , und sliirzt,

nachdem er mehre Fliisse aufgenommen hat, bei Ordovar, unweit

der Stadt Antabath, mit einem, iiber eine Meile horbaren, Ge-
rausch , iu die niedrige Landschaft JMogahn (Campus Araxenus);

worauf er sich bei der Stadt Djauat mit dem gleich starken Kur
oder Kyros vereinigt und sechs Meilen davon in zwei Ausflussen

ins Kaspische Meer geht. Strabo IX, 363. Einige leiten den Na-
men ab von uquTznv , alreissen, und glauben, dass er mit Gihon
(Dschihon) in der Bibel synonym sei; denn beide bedeuten in den
dortigen Landessprachen einen reissendcn Fluss (S. Roland. Diss.

de paradiso.), welchen Charakter er fast zu allen Zeiten an sich

trug. Vergl. Erschs u. Gruber's Enkyklop. T. V, S. 104. Ritter's

Vorhalle europ. Volkergesch. 466- Dessen Erdkunde II, 806- if. —
Der andre gleichnamige, aber verschiedene Fluss Araxes ist in der

eigentlichen Provinz Persien, der jetzige Bendemyr. Strabo. XV,
729. Curt. V, 4.
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nia, Therraodon ^^) el Pliasis ^'), in Colcliicle. Tanais

*^), in Scythia. Strymon ^9 ^t Hebrus^^), in Tliracia.

Sperchios ^'^), in Thessaha. Hermus ^^) et Pactolus, au-

riferi, Maeander ^^) et Caystrus ^°), id Lydia. Cydnus

22) Gr. 0£Qy,a8ov, j. Tcrmeh. Vergl. Cellar. Geogr. Antici.

T, II. S. S23. Broulhus. zu Prop. III, 14. 14, u. Ernesii 2U Kalli--

mnch. S. 397. n. LVI. Xenoph. Aii. V
, g. 9. JW^eZrt I, 19. 9- Ptole-

maeos (V, Q.) setzt ilin nach Kappadokia, Andere nach Pontos.

Der FI. Thermodon (nicht Thcrmoduon) ist iibrigens durch die Ama-
zonen bekanut, die sich an seinen Ufern aufhielten. Yergl. den

Artik. Amazonen in llrsch''^ u. Gruher''^ Enkyklop. T. III, §17—323.

23) Vgl. Vahr. Flacc. Ant. Mela I, 19. Ovid. Met. VII, Q.

Xenoph. Anab. IV, g. 4. Beruhmt wegen der Fahrt der Argonau-
ten. Apollon. Rhod. I, Anf. Properi.l, 20. 18. Jetzt heisst er i^a*;:.

Colchis aber ist das lieutige Mingrelia.

24) Jetzt Don. Er theilt Sarmatien in das europaische und asia-

tisclie; welches erstere sich vom Tanais bis zur Weiclisel u. den

carpathischcu Gebirgen, letzteres aber bis zum kaspischen Meere
und dem Flusse Rha (Wolga) erstreckte.

25) Gr. ZxQV^av. S. liarth zu Stat. Silv. S. 21« f- Mela II,

2. 2- 9- III, 2- 16. j. Sirimona od. Rio di Jamholi. Er bildete frii-

her die Grenze zwisch. Makedonien und Thrakien, weshalb ihn

auch Einjge nach Makedonien setzen.

26) j. Mariza; beviihmt dtirch Orpheus. Ouid. Met. XI, 50.

Virg. Eccl. X, 65. Aen. I, 317- Geor. IV, 463-

27) C,v. EnsQiiidq , fliesst in den Busen von Pagasae. Mela
III, 3- 81. , vvo heute Zelioun in Thessalien (j. Janjah) liegt. Bei

Einigcn heisst er auch Agriomela, Selamhria od. Selampria.

28) Der Fl. Hermus fiihrte Goldsand mit sich. firgil. Geor.

II, 137. Mariial. 8, 73. 5-, i" ihu ergoss sich der goldfiihrende

Pactolus. Jetzt heisit Hermus Sarahat od. Kedvua , von der alten

St. Kadis. Uebrlgens bemerkt hier Tzschucle: cuni propter distin-

ctionem majoreni post auriferi antea positam desideretur regiouis

nomen, et haec flumina ad Lydiam latiori sensu referri possint,

ea sublata incisum miuiis siibjoci, uti jam suaserat Dukerus.

29) wegen seiner vielen Kriimmungea bekanut. Ovid. Met. VIII,

162. sagt daher:

et ambiguo lapsu refluitque fluitqTie,

Occurrensqsie sibi venturas adspicit undas,

Et nunc ad fontes, nunc in mare versus apertum,

Incertas excrcet aqiias.

und Sil. Jinl Vil, 13i/

:
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'^), in Cilicia. Orontes'*), in Syria. Simois et Xan-
tbus^'), in Phrygia. Eurotas ^^), Lacedaemoue. Al-

pheus 'Oj in Elide. Ladon, in Arcadia. Achelous '*)

Qualis Maeonia passim Maeandrus in ora,

Quum sibi gurgitibus flexis revolutus oberrat.

Vergl. zu dies. St. Euperii , Cerda u. Jleyne zu Plrg. A. V, 251. —
Errare ist das eigentl. Wort von Fliissen , die in grossen Kriim-

mungen fliessen. S. Gronov. zu Senec. Herc. F. 684. u. Burm. zu
Peiron. c. 131. Jetzt: Meinder, od. liladrus, Madre, Mindre, Men-'

dres. Gr. MaiavdQog.

30) Gr. XdvGTQog. Hier hielten sicli gern die Scliwane auf,

wetteifernd im Gesange. Uom. II. II. 461. ^ kvxvcov SovXixoSsiQo^v

Aaioi iv XHtimvL KavatQLOV dficpL Qii&Qa. was Virgil. Geor. I, 333,
so wiedergiebt

:

Jam varias pelagi volucres, et quae Asia circum

Dulcibus in stagnis rimantur prata Caystri.

Jetzt heist er Kuischuch Mindcr.

31) Bekannt wegen seines sehr kallen Wassers. Alexander d.

Gr. badete in demselben, als er grade sehr erhitzt war, worauf
er in eine gefahrliche Krnnkheit fiel. Jusiin. XI, 8. 3- Jetzt Carusu.

32) Jetzt, nach Pococke, Asc , nach Andern Tarfaro Orond. V.
Flor. IV, 9. 5. Propert. 11, 23- 21. u. a,

33) So hies er, nach den Vorstellungen der grauen Vorzeit

bei den Gottern; bei den Menschen (d. h. in der Folge, spater-

hin) SJiamandros. Ilom. II. XX, 74., er fliesst in den Simoeis, wo
er j. Gosdah-Su, Mandras-Su heisst. Vgl. Uor. Od. IV, g, 26»

Virg. Aen. V, 808. HI, 350. 497- X, 60-

3i) Vergl. Cetlar^a Not. Orb. Ant. II, c. I3. T. I. p. 1195.
Jetzt : P'asili - Potatno.

35) Gr. 'Mrpnog ]. Karhon. In ihn ergiest sich der Ladon ; die-

ses Flussgottes Tochter ist die schone Daphne, die ApoIlon's Liebe
verschmiihte. Palaephai. c. 50. Ovid. Met. J, 702. 490— 567.-

36) J. Aspro. Einige setzen ihn nach Akarnanien, wie Mela
II, 3- 147., wo er sich in das Meer ergiesst. Er war sehr wild
u. reissend. Den Kampf des Heracles mit dem Flussgott Acheloos
beschreibt Ovid. Met. IX. Anf. S. Barih zu Staiiua' Thtb. II. p, 650.
Weil er Aetolien von Akarnania trennt, nennt ihn Propertius II

34. 33. Aetolus. Vgl. Ilarlea zu Ouid'a Trist, IV, 2- 42. — Bsn
Inaehus macht Strabo (VII. p. m. 225- od. 326-) ebenfalls zu einem
Fluss Akarnania's, wo er sich mit dem Achelous vereinigt. Beide
entsprangen auf dem Pindos {Arisiol. Meteor. I, 13. Strub. VI. S.
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et Inachus, in Epiro. Savus ct Danubius, qui idem Ister

3^) cognominatur, in Moesia. Eridanus '^) et Tiherinus

33), in Italia. Timavus ^*^), in lllyrico. llhodanus ^*^),

in GalHa. Iherus ^*^) etBaetis^^), in Spania. Bagrada

^^), in Numidia. Triton "') , in Gaetulia. Nilus, in

Aegypto. Tlgris et Euphrates, in Parthia. Rhenus, in

Germania. Clarissimae insulae in mari nostro undecim:

187. od. 271' ) Man muss aber wohl unterscheideu den epiroti-

schen und argivischen Inachos. Puuian. VIII, g. f. Ovid. Met.

1. 583.

37) Von der Stadt Axios h\ Mysien an, nach Ploleni. III, 8-»

Andre, wo er in Illjn-icum tritt. Vgl. Mela II, 3. f. — Der Savus,

j. Sau, ist ein Fluss Pannoniens, und fallt bei Taurunum (j. Bel-

grad) auf der Grenze Moesiens in die Donau.

38) Jetzt liedJaune, aber nicht : Po ; wie Viele falschlich thun.

Der Eridanus fallt bei Gedanum in die Weichsel (Vistula). Auch

Ampelius hiilt den Eridauus fiir den italischen FIuss Padus (j.

Po.).

39) s. V. a. Tibris; wie er auch von den Dichtern genannt

wird. Vir^^il. Aen. VII , 30« Hunc inter fluvio Tiberinus amoeno,

Vorticibus rapidis, et multa flavus arena, In mare prorumpit. Der

Tibris erhielt seinen Namen von dem albanischen Konig , Tiberi-

nus, der in demselben ertrank. Ovid. Fast. II, 489. Propert. IV.

2. 7.

40) Zvvischen Aquileja und Tergeste, nicht weit von dem Schlos-

se Duino (Tywein) bilden sich des Timavus Quellen. S. Cluver'»

Italia Antiq. S. 192- u. Virgil. Aen, I, 214. wo Ue-^ne iin VII. Ex-

curs. zu vergleichen ist. Jetzt heisst er Timao , a. Duino.

41) Mela III, 3. zahlt ihn falschlich zu den Fliissen Germa-

nia^s, wenn nicht etwa JlJienus zu lesen ist. Ueber den Lauf die-

ses Flusses (j. Rhune) s. Ammianus Marc. XV, 28. Caes. B. G. T,

I. 5.

42) Gr. 'l^r^Q ; entspringt in der llispania Tarraconnensis. JVhla

II, 6. 6. j. Ebro.

43) Von ihm erhielt die Provinz Baetica den Namen, durch

welche er fliesst. Mela III, \. JlfaiUaL Ep. 12, 100. Liu. 2S, 30.

j. GuaJalquivir.

44) Penultima ist kurz. j. Megerda.

45) Mit Recht verwarf T~schucke die friihere Lesart Tiirun,

die ohne Siun ist. j. Gabs.
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Sicilia, Sardiiiia, Creta, "^), Cypros -|-), Euboea "''^),

Lesbos ^S), Rhodos t-]-), duae Baleares ^»), Ebusus *°),

Corsica, Gades ^'). In Oceano ad orientem, Taprobane

*^). Ad occidentem, Brittania ^'). Ad septentrionera,

Thule ^^*). Ad meridiera, Insulae Fortunatae ^^), Prae-

46) j. Candia. TJeber das alte Kreta vergl. Kreta. Ein Versnch

z. Aufhellung d. Mytholog. u. Gesch. d. Relig. u. Verfassung dieser

Insel, von d. altest. Zeiten bis auf d. Romerherrschaft. Von Dr.

C. Hoeck. 2. Bde. 8. Gotting. 1823. #• -R*;^. Jen. Allgern. Lit. Zeit.

1824. No. 193. Hall. Lit. Zeit. N. 310- 1824- S. 8O9. #.

f) Ihrer ausserordentlichen Fruchtbarkeit halber, hiess sie il/a-

Tiaria. Strab. XIV. End. Sie war der Venus heilig Flor. III, 9, 2-

und wurde besonders verehrt in den Stiidten PapJios, GolgoD, Ama-
ihuSf Idalion.

47) Gr. Ev^oia, ehedem Mdxgig, durch die Meerenge Euripus

vom festen Lande getrennt , war bei den Alten durch ergiebige

BergAverke und gute Viehheerden beriihmt. j. Negroponte.

48) Reich an Wein. Propert. I, 14- 2- Gell. A. N. XIII, 5.; mit
der Hptst. Miiyhne, die Horatius Od. I, 7. i. u. Epp. I, 12. 17. zu

den sclionsten Stadten rechnet. Sehr sclion bescliveibt diese Stadt

der liebliche Dichter Longos in s. Daplinis u. Chloe. B. I. Anf.

Vergl. ]\Iuret's Var. Lectt. IX, I5. ed. Ruhnk. Jetzt heisst Lesbos
Metelino.

ff) Reichundmachtigdurch Flotten. Hier wurde besonders der

Sonnengott Jlelios verehrt; und die hier befindliche , eherne, 70
Ellen hohe Statue (Koloaaog Plin. 34, 7-) war ihm gevvidmet. Vgl.

Hhodoa ; ein liistorisch - archaeolog. Fragm. T~on Heinr. liost. Allon.

1823. 8. Pxec. Allgem. IJall. Lit. Zeii. No. SH. 1824- ^. 820-

49) TzschucTie scheint die Lesart Baliares richtiger. j. Majorca
u. Minorca. Cellar's Notit. Orb. Ant. T. I. p. 128- Die Bewohner die-

ser Inseln waren geschickte Schleuderer, woher sie auch den Na-
inen erhalten haben sollen (von ^ulXsiv.) Plin. III, 5. Flor. 3, 8.

50) Andr. Eubusus , was aber nur Schreibfehler ist; j. Ivica.

51) Jetzt: Cadix. niela II, 7. 1.

52) Vgl. Solin. c. 66- Avienus' Perieg. VS. 777. Mela III, 7. 7.

Viele halten sie fiir das heutige Ceylon.

53) Gr, BQSrzavia; gewohnl. Britannia. h. England , Anglia.

Mela. 3, 64. 6- f-^irg. Eccl. I, 67.

54) T~schucJie zeigt zu Mela III, 6. 88- mit grosser Gelehrsam-

keit, dass unter Thule wohl Idand zu verstehen sei.

55) Jetzt: die cunarischen Inseln, z. B. Nivaria u. Canaria. Er-
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ter has in Aegaeo maii, Cyclades duodecira ^^): Delos

f), Gyaros -^-f), Myconos -i-Iy), Andros HrH') > P^-

rosfittt)? Pliaros^'), Teuedos^^)^ Cylhnos t), Me-

stere sclieint Teneriffa zu sein; letzlere erliielt den Namen von den

grossen Hunden, die man dort fand. Von der Gliickseligkeit u. Un-

sterbliclikeit der Bewohner jener Inseln liaben die Dichler viel ge-

fabelt. Vergl. AlurtCs^Ax. Lectt. V, 1. ed. Ruhnk.

5C) Einige nehmen wenigere , Andere noch mehre an ,
Oronius

I, 2. z^ihlt sogar drei imd fnnfzig anf. Jetzt folgen sie der Ileihe

nachso: Sdili , Chiero , IMicone, Andro , Paro ^ Tenedo ; bei den

Tiirken heissen sie: BolJilscha, Adasni^ Thermia, Alilo , Naxia^

Donuxa. Obgleich Ampeliiis zwolf Kykladen nennt, so fiihrt er

dennoch nur tZ/ namentlich an. Oudendorp wollte daher bei Jul. Ob-

seq. c. 100. hinter Myconos Cimolos j. Polino ergiinzen.

t) Gr. Ji]Xoq; beriihmt durch die Geburt des Apollon imd deu

Diana. Vgl. Callimach. Nymn. auf Apoll. ^'irg. Aen. 3, 162- JI"f-

Od. IV, 6. 33. Ovid. Met. VI, 335 ff. llom. Nymn. auf Ap. Delos,

j. Sdili, liegt im myrtoischen Meere, und war besonders durch

Handel machtig, seit Korinths Zerstorung.

•j-f) Ausser Ampelius gebraucht diests Wort im Singul. Virg.

Aen. III, 76. Stat. Theb. III, 438. Cic. Att. 5, 12-; deu Plural

(Gyarae, arum.) habeu Juvenal. I, 73. X, 169. Mela II, 7. 11.

ftt) Gr. MvKOVoq. S. Ileins. zu Ovid'a Heroid, 21 , 81. Mela
II, 7- 11.

tttt) Gx."Av8qos. Plin. H. N. IV, 12- Mela II. 7. n. Sie ist

die grosste u, fruchtbarste der Kykladen.

ttttt) Gr. TlccQoq, vvegen des weissen Marmors den Alten

wohl bekannt. Fir^. Aen. I, 593. Ovid. Met. 7, 466. Ilor. Od. I,

19. 6- Corn. Nep. c. VII.

57) Einige wollen hier lieber Olearox i. e. Amiparo , od. Syros

i. e. Syra lesen. Ueb. die Insel Pharus bei Alexandiia, die einen

Leuchtthurm hatte, s. Mela. II, 7. 129. j. Lexiaa. Propert. II. 1. 30.

Caes. B. G. III. 112.

58) Gr. TiveSog j. Tine. Oudcudorp. lieset Tenos. Sie hies frii-

her Lcucophrys. Sie war reich u. ausgezeichnet durch den Tempel

des Apollo Smintheus. /lotn. II. I, 38. ^'irg- Aen. II. 21.

Est in conspectu Tcnedos, nolissima fama

Insula, dives opum , Priami dum regna manebant;

Nunc tantum sinus, et statio male fida cariuis.

t) Ovid. Met. 5, 253. 7, 465-
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los [];), Naxos '[-{--]-) , Doimsa ^^). Praefer Iias Sporades

innumerabiles ^°), ceterum celeberrimae: Aegina -}-),

Salamina ^'), Coos -|-1-), Chios -j-i-i-), Lemnos -]-), Sa-

mothracia -|-'f). In Jonio: Echinades "), Strophades ^'),

Ithaca ^^), Cephalenia i~^-'r), Zacynthos -]-). In Hadria-

fl) Einige zahlen sie den Sporaden bei. T/uic. II, 9. Diodor.

XII, 65. 80. S/rab. p. 742. ff.

{-{-{•) Gr. IVa|os, auch Dia genannt; sie brachte den schonsten

Wein hervor, weshalb sie anch dem Bacchus heilig war. Prop. III,

17. 27 ; bekannt ist sie noch durch Theseus u. Ariadne. Vgl. Cellar'8

Geogr. Ant. libr. II. c. 14. T. I. p. 1289-

59) JMela nennt sie Dionysia , u. rechnet sie zu den Sporaden,

rirg. Aen. III, 125-

Bacchatamque jugis Naxon , viridemque Donysam,

Olearon , niveamque Paron , sparsasque per aequor

Cyclades, et crebris legimus freta consita terris.

60) Gr. 2noQa8sg. Mela II, 7. 11. Sie heissen jetzt Egine, od.

Engie , Colouri , Lango ; bei den Tiirken Slauco, Scio, Staliinene,

SamandraXi.

-}•) Gr. Aiyivci. Vg]. die vortreffliche Schrift Miiller'» : Aegineti-

corian liher. Berl. 1817> 8. —
61) Dies ist eigentlich der Accusativ, der aber in jenem Zeit-

alter des Ampelius wie der Nominativ behandelt wurde. Bei den
Classikern heisst die Insel Salumis od. Salamiu.

-{-{) Auch Ckius u. Co» Gr. Koog, Koag, Kcog. des beriihmteu

Arztes Hippqcrates Valerland. Plin. 29, 1. Vgl. Bartlis Ind. zu

Propert.

fii) Gr. Xiog zwisch. Samos u. Lesbos, sie lieferte guten
Wein.

f) Gr. A^fivog, dem Vulkan heilig. Fahr. Flacc. II, 7g.

•}-{•) In der Nahe von Lemnos. l'irg. Aen. VII
, 208.

62) Gr. 'Exivccdfg, bei Akarnania. Avien. Perieg. 594. ff. Vgl.
ILustath. zu Dionys, Perieg. v. 435.

63) Gr. Szqo<fa8ig, einst Plotae {Mela 2, 7. 95.) jetzt Strivali

genannt.

64) j. DhaJa., Ulysses' Vaterland. Plrgil. Aen, III. 272. Hom.
11. III, 200 f- AuiQTiaSig noXvnrixig 'Odvcaivg," Og TQutprj iv S^iiat

iQuy.rjg.

-{-{|) j. Cefalogna. Gr. KicpulTjvla, zwischen Korkyra u. dem Pe-
loponnesos.

t) Gr. ZuKVV&og, j. Zante. Virg. Aen. III, 270.
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tico: Ciriteae ^^) circiter njille. In Siculo, Aeoliae octo

^^). In Gallico, Stoechades ^') tres. In Syrtibus, Cer-

cina ^») , et Meninx ^») , et Girrlia '^).

CAP. VII.

D e m a r i u m a m h it u,

Mare, quo cingimur, universum vocatur Oceanum
'). Hoc quatuor ^) regionibus irrumpit in terras. A sep-

tentrione vocalur Caspiura ^); ab oriente, Persicum ^);

ameridie, Arabicum, idem Kubrum et Erythraeum ^);

65) Duker muthmasset , nacli Scylax p. m. 17, Crateae (Kqoc-

TSicii) Plin.5, SO. (2G-) Grateae aliquot contra Libnrnos. Einige

ziililt Mela 2, 7- 125 auf. Forte rd circiter , sagt Tzschucke zu dies.

Stelle, male Jectum peperit praecedens nomen. Tum Plinius LI.

consentit: Illyrici ora niille anipHus insulis frecjuentatur.

66) jMela a. a. O, u. Andere von den Alten kennen nur siehen,

1. B. Diodoros der Sikuler. Gr. 'JlqjcnGziciSui , Lat. Kulcaniae.

67) Gr. ZToixaSeg, Les isles d' Hieres.

68) Jetzt Gamelera, von Andern Kerleni genannt.

69) Gr. Mrjvcy^, j. Gerbi od. Zarhi.

70) Duler conjicirte Girha , welchen Namen die Insel Meninx

spaterhin erhielt, wie ausdriicklich berichtet Aurel. Vict. Epit. c.

31. Anf.
CAP. VIL

1) S. zu Cap. I,

2) Aehnlich sagt Mela 1, \. 18. Ambitur omnis Oceano, qua-

tuorque ex eo niaria recipit, unum a septentrione, a meridie duo,

quartum ab occasu.

3) Quem sinum septentrionalis sive Scythici Oceani veteres

tantum non omnes arbitrati sunt. Male. Tzsch. Vgl. Curt. VI, 4-

Plin. H. N. IV, 13. Mcla I. 2- II, 5. —
4) Gewohnl. sinus Persicus , ebenso sinus Arabicus. Mela I,

2. 1. nennt diese Meerbnsen ebenfalls Meere. Vgh Plin. II, S7-

5) Gr. 'Zqv^qov. Vgl. Curi. VIII, 9- 4. X, 1. 13. PUn. H. N.

VI, 23.
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ad occasura , Magnum ^) mare , idem Allantlcum
, quod

commerciis totius generis humani peragitur '). Hoc in-

tratin fretum Gaditanura, inter duos montes clarissiraos,

Abinnam ^) et Calpen ^), ob impositas Herculis colum-

uas *°j. Dein latissime simul et longissime fusura medi-

ura terrarum orbem '^) inundat, et nomina adquirit. Bal-

earicura '^), quod Hispaniam alluit; Gallicum *^), quod

Gallias tangit; Ligusticum, quod Liguribus infuuditur;

Tuscum **), Tyrrhenum,* idem Inferum
,
quod dextrum

Italiae latus circuit: Hadriaticum, idem Superum'^), quod

6) So nennt es aucli Cicero, Somn. Scip. c. VI. Plin. III, 10.

od. 5. uitlaniicum, ab aliis magnum. Eigentl. ist es das Meer,

welches Enropa u. Africa von Westen her bespiihlt. Piolem. 2, 5.

Anf. nennt es zrjV iy.zug d-dXaaoav u. c. VI. Anf. dv^tiTiov cJxeavov.

Flor. IV, 2. 75. stellt es deni Intestinum od. Infernum mare ent—

gegen.

7) DuTier conjicirt peragratur , und TzscJiucke erklart peragitur

durch percurriiur y lustratiir,

8) So nennen ihn die spater lebenden Schriftsteller , die al-

tern nennen ihn gewohnlich Abylu , welches Wort sich auch wirk-

lich in der Ausgabe von 1657- findet. Jelzt: Sierra de la ]\Ionas.

Das Vorgebirge Calpe (j. Gibraltar) mit dem in Africa gegen iiber

stehenden Abyla sind die sogenannteu Columnue Ilerculis. Plin. libr.

III. prooem. Mela I, 5.

9) Vgl. PLin.lU, 1. Isidor. XIV, 8. j. Gibel Tarif, Gibraltar.

10) Vgl. Mela I, 5. 18-

11) In welchem Sinne Ampelius dies verstanden wissen will,

zeigt das Folgende.

12) Plin. III, 10. (5-) ,,Hispanum, quatenus Hispanias inluit;

ab ahis Ibericum, aut Balearicum."

13) ,,Ante Narbonnensem provinciam" Plin. a. a. O.

14) Plin. a. a. O. ,,ab eo (Ligustico, wo j. Genua) ad Sici-

liam insulam Tuscum
,

quod ex Graecis alii Notion , alii Tyrrhe-
num, e nostris plurimi Inferum vocant. Uebrig. verdient Isidor.

XIII, 16. zu uns. Stelle verglichen zu werden.

15) Gewohnl. Supremum. Mit Recht hat Tzschucle Superum
in den Text aufgenommen. Die gewohnl. Lesart entsprang aus
der Ausg. von 1655.» von welcher alle iibrigen Ausgaben abgedruckt
sind, mit Ausnahme der Ausgabe von 1657., die der ersten Aus-
gabe folgt, welche auch hier Superum hat.
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sinislrum Ilaliae latus circuit; Siculum, in quo Sicilia;

Creticum, in quo insula est Creta '^); Jonium et Aegae-

ura, quae Achajam, eandem ^"^) Peloponueson, simul

ambiunl; ut interveniente '^) Isthmo paene insulam fa-

ciant: Mjrtoum '^) et Icarium ^°), quae adhaeret Ae-
gaeo mari, ilkul a Myrtilo ^'), ]ioc ab Icaro ~^), coguo-

rainata; Euxinum, Ponlicum ^'), quod ingenti sinu

Scythis infunditur; Hellesponticum ^^*), fauce transmis-

sura, inter duas celeberrimas urbes, Seslon ^^) Asiae,

16) Jetzt Candia. Vgl. c. VI.

17) Tzschucle versteht Achaja im weitern Sinne, das die ganze

Feloponnesos umfasste
, j. Jllorea, Der Fabel jiacli von Pelops be~

nannt. Plin. IV, 4. Mela II, S- 3. 4- 7- 8. II, 7- 10-, friilier ^pia,

llom. II. I, 270. Odyss. VII, 25- S. JPolfs Vorred. z. zweit. Ausg.

d. Odyss. S. 27- Heync^s Observatt. zu II. I, 270. u. Apollodor. p.

241. ff.

18) Der korintliisclie Isthmos. Gr. '/cO^^dg. Mela 2, 3- 110-

utracjue Tnaria conluens.

19) Gr. MvQxdJov. Es bespiihlt von dem megarischen Meer-

busen an ganz Attika. Plin. 4, g. (5.). Ptolemaeos stellt es in die

Nahe Kariens. 5, 2.

20) Zwischen Samos u. Mikonos. Plin.IV, 18. (11.) Es erhielt

den Namen von llaros, Daedalos' Sohne. Vgl. Ouid'» Mel. VIII,

184 ff.

21) Darin stimmt, ausser einigen griechischen Scholiasten,

auch llyginus Fab. 84- iiberein. Nach Aiidern erhielt es seinen

Namen von der Insel Myrtos. S. Doering. zu //or. Od. I, 1. 14.

22) Vgl. Ovid. a. a. O.

23) Tzschucke meint, dass et oder aut ausgefallen sei. Ge-

wbhnl. heisst es Pontus Euxinus und erstreckt sich bis zum See

Maeoiis. Anipelius nennt es sogar weiter unten mare Tanaiticum,

weilsichder Ta7iaj«(Don) in dasselbeergiesst. .Tetzt: Schwarzes Meer.

24) So auch Ovid. Epp. 18 , 108. gewohnl. Hellespontos Gr.

'EXXriGTlOVTO<S\ j. Siretio od. Golfo di Gallipoli U. di Dardanelli.

25) Es niuss grade umgekehrt heisen, wie schon DuAer rich-

tig gesehen hat: Se-tion Europae, Abydon Asiae. Sestos hatte einen

Tenipel der Venus u. ist durch die Liebschaft der Ilero und des

Leander schon aus SchiUer'.<: Gedichten beknnnt. Vgl. Solin. c. ig,

Mela II, 2- 7- Ueb. Abydos vgl. rirg. Ge. I, 207. Solin. a. a. O.

Melal, 19. 1.
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Abydon Europae,- Tanaiticum ^^), quo Asia alluitur;

Aegyptium ab Aegypto, Libycura a Libya cognominatur;

Syiiicum ^') a duabus Syrtibus, reciprocis aestibus re-

torquetur.

CAP. VIIL

M i r a c u l a m u n d i. ^)

INIiracula ,
quae in lerris sunt. Ab Apollonia Atha-

26) S. Anmerk. 23. Aethicus (Er machte einen Aiiszug aus der

Kosmographie des Jul. Honorius, welcher sich in Gronov's Ausg»

des Pompoiiius Mela, Leid. 1722. 8' befindet.) nennt es auch mare
Cimmericum.

27) Die Syrten sind zvvei grosse Untiefen od. Sandbanke, die

Major Syrtis bei Kyrenaika, die Minor nach By^akion zuwarts,

S. Mda I, 7. 20 ff.

CAP. VIII.

1) Ampelius driickt es unbestimmt aus (vgl. c. I.) , versteht aber

darunter die sieben Wunderwerke der Welt. Diese waren 1) der

hangende Garten in Babylon , 2) die agyptischen Pyramiden, 3) der

olympische Jnpiter, 4" die babylonischen Mauern
, 5) der Diana-

tempel zu Ephesos, 6) der rhodische Kolofs, 7) das Mausoleum.

In der Zahl die^er Wnndervverke stimmen AUe iiberein, aber nicht

in der Reilienfolge. Einige Damlich verbinden die babylonischen

Mauern und die agyplischen Pyramiden. Ausfiilirlich handelt von

ihnen: Philo aus liyzanz, ein Mathematiker (um A. U. 601.), in

sein. Schr. Von d. sieben Wunderwerken d. Welt, welche Leo Al-

laiius zu Rom 1690. 8 herausgab , und Gronov. seinem Thesaur.,

Vol. VIII. 3. 2645 ff- einverleible; kiirzer sind die Nachrichten des

Anonymus dt Incredibilibus bei Gule Opusc. Mylhol. S. 85. , Vibius

Sequenier p. 37. (.\usg. v. Oberlin. 1778) I^ygin. Fab. 223-» Aniipa-

ier epigr. 52. (S. Brund'» Analecta T. II. S. 20-) u. Mariial de

Spectaculis 1. Uebrigens lasst sich IlesseVs Behauptung: dass Vi~

hius dicselben und ebensoviel Worte, als Ampelius S. 20. (Ausg

Amsterd. 1702) hat, in dieser Beschreibung der Wunderwerka

3
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marjtici *) millla passus quinque in monte Nympliaeo ')

ibi ^) ignisest, et de lerra exit flnmma. In silva Panis ^)

syra|)lionia iii oppidum ^) auditui-. Ileni suh eo monte

incanipo lacus aquae pleni, unde pix exit et bituraen'').

liabe, leiclit widerlegen. Ampeliiis fiilirt niir ganz kurz dasjenige

anf, was ihm besonders merkensivertli scliien. Vgl. nocli f^'aler.

Jllax. 1 , 8. , der im alten Sinne von Wunderwerken redet, —
2) Duker Iiiilt dies fiir verfalscht. Athamania, sagt er, lag in

der Niihe Aetolia's, und lag enlfernter von Apollonia, als dass

es in Athamania gesucht werden diirfte. Vielleicht hatte Ampelius

etwas liber die Taulantier geschrieben ; denn aus Piohmaeos (III,

140 Strabo (III. S. 326-) u. Aristofeles (n. ^avfiaa- anovGU. c. 139.)

erhellet, dass Apollonia im Gebiete der Taulantier, oder wenig-

stens an der Grenze derselben gelegen sei. Dasselbe konnte er aber

auch von den Amautern gesagt haben , welche Plinius (III, 23.)

Apollonia bewohnen lasst. So^veit DuTier. Die Gelehrten erwah-

uen bei jener Stelle des Aristoteles a. a. O. unsers Ampelius. Syl-

hurg will daher Taulantia lesen ; ihm stimmt daselbst Niclas bei.

Heckmann zu .'\^ristot. a. a. O. c. 34. verbessert: ab Apollonia Atin~

laniae. S. Beilage.

o) Die Alten nennen ihn feuerspeiend ; aus seinem Crater floss

Pecli. Eine ausfiihrliche Beschreibung davon liefert Aeliun V. H,

XIII, 16. wo Perizuniux zu vergleichen ist. Nymphaeus aber hiess

der Berg ohne Zweifel deshalb , weil er den Nymphen heilig war,

oder weil er eine Grotte enthielt, in der sich Nymphen aufliielten,

wie dergleichen auch anderswo gedacht werden, Vgl. Tz/>c/iucke

ZU Mela II, 1. 30. Dio Cas.-;. IV, 45.

4) Ibi ist ganz iiberfliissig; doch fiigt es Ampelius im Folgen-

den ebenfalls hinzii.

5) Diese unterirdischen Stimmen bezog man gewohnlich auf

Pan und die Satyre. Vgl, Mela III, 9. 64»; iiber den Ort, wo des

Nachts haufig Irrlichter brannten s. Ari.ttoieles in Auscult. Mirab.

c. 35 u. 106- Dass man sich auch von Satyren um ApoIIonia herum

erzahlte, liisst sich aus Plutarch, im SuIIa c. 27. muthmassen. Er

erzahlt niimlich , dass man dort einen schlafenden Satyr gefangen

und zum Siilla gehracht habe.

6) Man erwartet eigentlich in dieser Verbindung den Ablativ,

statt dessen aber die iiltern Schriftsteller nicht selten den Accusa-

tiv setzen, Man konnte es vielleicht mit Tzschucke erklaren ; ad

oppidum usque ApoUoniam.

7) Dass der Crater des Nyrnphaeos Judenpech aufwerfe, erzfihlt

Pliniuxll, 110. (106.) StraboYil^ p. m. 219. (316.)-* nitita nvQ
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Cuni raanibus supplodas, pix alte altollitur, et quasi ab

aqua bullescit. Anibrgciae in Epiro in parietesunt picli

Castor et Pollux et Helena ^), manu Autochtbonis ^°),

et nemo invenire potest, quis pinxerit. Argis ") in

dvctSidovGcc, vTi avTTJ 6s xQTJvat QiovCi xXiaQov aGcpuXtov. Dasselbe

liat auch Adian V. H. XIII, Ig. , wo dieses Pech oqvat^ aacpalros

geiiannt vvird; Strabo aber erwahnt Qucllen dieses Peches, und auch
Pliniiis So, 51. (15.) beschreibt es als fliissigen Bestandtheil, ob er

gleich hinzufiigt, dass dieses Pech um Apolloiiia gegraben werde.

Vgl. XVI, 23. (12.). ^ie Verschiedenheit dieser Erzahlungen ver-

suchte Marsilius Cognatus in s. Varr. Observatt. IV, 3. zu heben;

sehr gelehrt u. griindlich handelt hieriiber Beckmunn zu Aristot. a.

a. O. S. 283. — Bei Sirabo XVI, S. 1078- Amsterd. 1707. foJ. heisst

es nach der latein. Uebersetzung : ,,In Babylonia bitumen multum
nascitiir, cujus duplex est genus , auctore Eratosthene, liqiiiJiun

et aridum; liquidum, quod naphthan vocant, in Susiano agro nasci-

tur; aridum vero
,
quod congelascere potest, in Babylooia, cujus

fons estNaphlhae propinquus. — Ex hoc arido bitumine glebae ma-
ximae concrescunt, perquam idoneae aedificiis, qiiae ex coctilibus

lateribus fiunt. — Liquidi bituminis admirabilis est natura; igni

enim admotum, euin corripit; et , si corpus eo illitum igni admo-
veris, deflagrat, neque aqua uUo pacto extingui potest, imo magis
etiam exardescit." — Vgl. noch Tacit. Hist. V, g- u. 7. Jo.>.eph. B. f.

IV, 8. Bekannt ist der Lacus Asphahites , den aiisfiihrlich beschreibt

Diodorus der Siculer XIX, 99. — Das Wort buliescit ist ungewohn-
lich ; eigentl. zu Blasen luerden, aufsprudeln,

8) Jeizt VArta, einst Residenz des Pyn-hos, und Hauptstadt

der Molosser, an dera von ihr benannten Meerbusen. S. I\Iela II,

3. 10. Thul. II, 80.

9) Die Helena des beriihmten Malers Zeuxis ist bekannt. S.

Cic. de Jnvent. II, 1. Aelian. V. H. IV, 12. u. a.

10) Gr. Avtox^tov , indigena , auch iyx^Qi^og. Vgl. Antigonua

Histor. Mirab. c. XVIII. u. Plm. XVIII, End.

11) Gewohnl. Arcis u. gleich darauf Ippaton. Dies ist ohne al-

len Sinn. Dass .^r^n^o* auch Hippoboton genannt wurde, ist schon
aus Ilomer (II. III, 75.) bekannt. S. Txschucle zu Mela II, 3, 60.

Es war die Hauptstadt von Argolis ; Ampelius aber versteht das

zweite Argos, das in Epiros lag , und Argos Amphilochikon (j. Filo-

quia) hiess. Hier muss aber ersteres verstanden werden , weil bei

diesem der Inachos (j. Planitza) vorbeifliesst , und deshalb auch das

inachische Argos gcnannt wird ; daran erinnert ferner im Folgenden

3*
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Epiro, quodlllppoholon appellatur; ibi pons magnus co-

luninatus dLiplex, quem Medea aedificari irnperasse fertur.

Ibi picla sunt gubernacula Argo)iautaium
, quae '^) coepta

navis; ibi Jovis templura Tiophonii '^), unde est ad in-

feros descensus "*) ad lollendas sortes '^). In quo Inco

dicunt, duo '^), qui descenderunt, Jovem ipsum videre.

Leucade ^"^) mons; unde se Sappho, '^) dejecit propter

der poTJs , denn in der Nahe Korintlis lierrschte Medea, wie Pausa-

nias II, Jj. End. berichtet. — Ampelius hat also beide Stadte ent-

weder verwechselt, oder die Worte: quod Jppaton appellaiur sind

von einem Glossator liinzugefiigt.

12) Ampelius scheint geglaubt zu haben , dass das Schiff der

Argonauten, die Argo, zu Argos gezimmert worden sei. So wollen

Einige, wie Tzelzes zu Lykophron's Kassandr. vs. 883 aus Hegesian-

der, dem Salaminier, bemerkt.

13) Gewohnl. Hxphonis , vielleicht stand Tnphonis, wie bei

Liv. 45, 27- 8. wo die Kritiker Trophonii in den Text aufgenommen

haben. Zu Jul. Obseq. c. HC. will auch Oudendorp unsere Stelle so

verbessert wissen , worin ilun auch Tzschucle gefolgt ist. — Uebri-

gens war dieses Orakel und der Tempel zusammen nicht in Epiros,

sondern jenes war in der Niihe LehadTas in Boeotien, welches aus-

fiihrlich beschreibt Pausanias IX, 39-

14) Liv. a. a. O. „quiira vidisset os specus, per quod oraculo

utentes sciscitatum Deos descendunt, sacrificio Jovi Hercynnaeque

(sie war Begleiterinn der Proserpina) facto, quoruin ibi (zu Lebadla)

templum est." —
IT)) Gr. kXtjqoi, lahellac vaticiniorum , dann die gottlichen Aus-

spriiche des Phoebos selbst. Daher nlrjQOixavTfta. Wie die Latmer

ihr iollere von deni Losen gebrauchen , so die Grieclien ihr dvaiQUV

u. dvuiQUoQaL. Die Lose wurden namlich in ein Kastchen gelegt

und beini Losen herausgenornmen , wie Cicero de Divin. II, 4L be-

merkt. Deshalb sagte man auch duci und exirahi. S. Sueion. Tiber.

14. U. 63- Vgl. hieriiber JMunder u. Siaveren zu Jlygin. Fab. 88- wo
Ersterer unsere Stelle anffihrt.

16) ,,Forte si
,

qnia subjicitur videre, non vidisse , nisi videre

eo sensu malis accipere, quod a vero videtur propius abesse."

17) Tlrgil. Aen. III, 274- mons Leucaia, wo Servius dies be-

merkt: ,,Leucate est mons altissimus in promontorio Epiri jnxta

Ambracium sinum et civitatem
,
quam Augustus Nicopolin appella-

vit (^nach .Servius' Meinung ndmlich) , victis illic Antonio et Cleopa-

tra.'* Darauf fiigt er noch hinzu, dass sich von dem steilen Felsen
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virum 19). In sumino moiite fanum est Apollinis 20),

die Liebenden hinabgestiirzt hiitten. Auf jenem hoheu Felsen befand

sich ein alter beriilmiter Apolloteinpel, wo alljahrlich dem Apollo

ein Fest gefeiert wnrde. Ein MissetliJiter nUmlicli miisste sicli , be-

laden mit der ganzen Siindenlast des Volcks , von dieseni Felsen

ins IMeer stiirzen, wurde daun , unten von Fischern erwartet, ge-

wohijlich gliicklich gerettet und darauf aus dem Lande gejagt. Eir-

nen Sprung von diesem Felsen hielt man auch fiir ein wirksames

Mittel gegen die Qualen der Liebe. Sogar aus dem Auslande kamen
viele ungliickHcli Liebende nach Leiikadia, brachten deni Apollo

Opfer imd wagten dann den Sprung, der ilinen gewohnlich das Le-

ben kostete. Vorziiglich Frauen wurden Opfer dieses traurigeu

Aberglaubens; ausser Sapp/io ist noch besonders merkwiirdig die

beriihmte Artemi^ia, Ivoniginn vou Karien. S. C. Ph. Funlc's KI.

Real-Schullex. T. I. S. 530- — Die Stadt Leueas heisst jelzt St.

Maura , bei den Griech. Leukada.

18) Vergl. Straho X, p. m. 311. (452-) UesicUos u. SuiJaa u. d,

W. Ouid. Epp. XV, 172. Dass sich viele von diesem Felsen hinab-

sliirzten , um die Liebespein zu vernichten, erzahlt Ptolemaeus Ile-

jihaesiion. libr. VII, S. ooS- ff- in Gale's Scriptorr. Hist. Poet. Je-

doch behauptet Scaliger in s. Lectt. Ausonian. II, 18 niit Unrecht,

dass sich nur Manner hinabgestiirzt hatten. Vgl. Athenaeos XIV, 3.

p. m. 619. Nach Charo, aus Lampsakos bei Plutarch de Tlrtuiibu»

mulierum S. 41. (Vol. VII. Leipz. Ausg.) stiirzte sich zuerst ein ge-

wisser Phobos hinab. Deshalb nennt anch Horaz die Sappho ma-
scula. Epp. I, 19. 2i' -^usonius IdylJ. Vil, 25, und Siatius Silv. V,

3. 154 sultus viriles. Einige wollen jedqch diese Sappho von der

Dichterinn unterscheiden , s. Suidas n. d. "W. u. Perizonius zii ^e-

//un'« V. H. XII, 19.; abweichend von dieser Meinung behauptet

OLid Epist. XV. Anfi, dass die Dichterinn Sappho von jenem Felsen

herabgesprungen sei ; nnd dies erkennt auch Bayle in s. Diclionaire

historique T. III, S. 2535 als das einzig Wahre an. Vgl. noch Fi-

fcher zu Palaephat. c. 49. End.

19) Phaon hiess der Geliebte der Sappho. S. Palaephat. a. a. O.

20) Aelian in s. H. A. XI, 8- „^i' "^rj Aivv.u8i uy.Qa tarlv viprjliq,

V£a)s fif 'AtcoIIcovi iSqvtui Kal 'Axzlovys avzov ol rificovTsg ovofiu-

^ovai.'^ Unter d. Namen 'AKTiog kommt er auch vor bei Pausan.

VIII, 8. End. Strah. X. p. m. 311. (451.) Vgl. Ilohtein zu Stephan.

S. 21. J''rg. Aen. VIII., 704. Propert. IV, g. 67« Des Tempels selbst

gedenkt schon Thukydides I, 29-1 vvelcher ebenfalls nacli des Poly-

hiob (IV, Q2)-) >iiid Stephanoa (u. d. W.) Zengnisse "Aktiov hiess; die
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ubi sacrafiunt, et cum liomo inde *^) desiluit, statim ex-

cipitur lintribus. Sicyone *^) in Achaja in foro aedes

Apollinis ^') est. In ea suuL posita Agamemnonis ^**)

clypeus et machaei-a ^^}, Ulyssis clilamys ^*) eL thoracium

heiligen Handlungen u. dergl. liiessen "^Ktia, wie Stephanos, Sui-

das, Harpocralion u. d. W. bemerken. Ueb. das wunderbare Opfer

selbst vgl. AcUnns H. A. XI, 8« und iib. den leukadischen Apoll

die Erklarer zu Ouid^s Epist. XV, \QQ.

21) Die Sache selbst erliiutert, mit einigen Abweichungen,

Straho a. a. O. Vgl. Anmerk. 17.

22) Sie hiess friiher Aegiah und Melone Thnl. I, 3. Pohh. IV.

8. Steph. u. d. W. , lag auf einer Anhcilie, in einer schonen Gegend,

vvar ausgezeichnet durch Kunst, Handel u. Reichthum ; vorziiglich

gedieh hier die Olive. Virg. Ge. II, 419« Auch als Geburtsort

des beriihmten Strategos des achaischen Bundes, Amtos , Sohn des

Klinias, ist Sikyon aus der Geschichte bekannt. — Jetzt Vasilica(}).

23) Zur Zeit des Pausanias , II, H. standen nur noch die Siiu-

len dieses Tempels des karneischen Apoll , iiber welche Benennung

die ErklJirer nicht einig sind. Vgl. Pausan. lll , 13. Eiuige lassen

nJimlich den Apoll so benannt sein von Karnos , Zeus' uud der Eu-

xope Sohn, ApoIlon's Liebling; Andere von einem Akarnanier Aar-

nosy der von ApoU in der Walirsagerkunst unterrichtet u. von den

Dorern umgebracht wurde.

24) Dieser hatte Sikyon erobert , woriiber Pausanias II, g. zu

vergleichen ist; auch aus Homer II. II, 572 geht dies hervor. Wo-
her iibrigens Ampelius seine Erzahlung geschopft hat, weiss auch

Cronov im Thesaur. Gr. anti(j. Vol. III. bei dem Bilde des Agam.

nicht anzugeben.

25) Dieses griechische Wort kommt auch haufig bei Plautus

vor. Dass iibrigens Agamemnon stets an der Scheide seines Schwer-

tes dieses kiirzere Schwert getragen habe, bemerkt ausdrucklicli

Bomer II, III
, 272.

2fi) Die Chlamys gehorte zu der Kleidung derKrieger, wes-

halb sie auch Plutarch de Audiendis poetis c. XI. CTQCiTr]yt.iir] nennt.

Jedoch findet man das Wort x^cifJ^vS hei Homer nirgends. Ampelius

hat also dieses Wort irgend anders vvoher, oder fiir ;i;iatva gesetzt,

welches Wort auch der Scholinst des Ilomer zu Odyss. XIV, 513. u.

Jlesychios 11. d. W. xla.iva durch. x^anvq erklart. Auch Antonin. Li-

heralis in s. Metamorpli. c. 23 gebraucht es ohne Unterschied; und

Pausanias legt dem hojuerischen Memnon bei einer Statue die

Ghlamys bei. X, Sl- m., was eine andere Stelle des Homer (Odyss.
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*'), Teucri sagittae *^) et arcus, Adrasli *^) arca, quam
^°) deposuit, iu qua, quid sit, ignoratur; sed et olla '*)

XIX, 225-) vortrefflicli erlautert: j^^aZrav 7tOQ(pvQ£T]v ovXijv fj;£ Stog

'OdvoGEvg. Vgl. Pluiarch. Nijma c. VII. End. — Dass iibrigens

Xlalvu nicht von x^i-aivca , ich warme, sondern vou x^avoq, lana

(woher das lalein. laena) abziileiteii sei, benierkt schoii Riemer u.

d. \V. x^aLva,

27) Diese Form ist rein griechisch (^&coQaKiov u. — nslov.); ge-

wohnlicher ist die lat. Form tkorax.

28) Dieses vortreffliche Geschoss beschreibt Homer II. XIII,

313.} der ihn aiich Bogen und Pfeil von Apoll erhalten lasst. Vgl.

U. XV, 441. AVeshalb aiich Hvruz (Odar. IV, g. 17.) vou ihm sagt:

Primusve Teucer tela Cydonio

Direxit arcu.

Vgl. MitscJierlicJi u. Doering (der uns nun auch mit dem zweiten

Theil seiner vortreiTlichen Schulausgabe beschenkt hat) zu d. St. u,

zu Odar. I, 7. 21- — So wurden auch Diomedes' und dessen Ge-
fiihrten Waffen in dem Tempel der Miuerva um Daunia aufgehangt

(S. Arisioiel. de Mirab. Auscult. c. 117); Herakles' Bogen im Apol-

lotempel (Ebendas. c. 115); Achilles' Lanze zu Phaselis (j. Fionday

in Lykien.) im Tempel der Minerva; Memnon's Schwert zu Niko-

media im Tempel des Aesculap (s. Paunan, III, 3.), — In Sikyou

befand sich auch Pelops^ Schwert. S. Paus. VI, 19. p. m. 498.

29) Wenn der Namen richtig ist , so ist hier ohne Zweifel an
Adrastos zu denken, den Sohn des Talaos und der Lysimache, Ko-

nig von Argos. Vertrieben von Amphiaraos floh er nach Sikyon zii

Polybos, der ihm die Krone vermachle. S. Pausan. III, 6. End.

Er veranstaltete, um seinen Schwiegersolm, den Polynikes, wie-

der in sein Reich einzusetzen, den Zug der sieben Hclden gegen The~

hen , die bei der Belagerung Alle, ihn ausgenoinmeu, den die

Schnelligkeit seines Rosses, .4rio« rettete, umkamen. Zehn Jahre

nachher eroberte er es endlich durch Hilfe der Epigonen, biisste

aber dabei seinen einzigen Sohn, Aegialeus, ein , uud granite sich

dariiber in Megara zu Tode. Pausan. I, 43. Anf. In Sikyon errich-

tete man ihm ein Kenerion od. Kenotaphiou. S. Schul, Pindar. zu

Kem. IX, 21.

30) Heinsius las : quam Medea deposuit , besonders bewogen
durch das, was sogreich von Pelias erzahlt vvird. Dann mu.ss aber

auch fiir Adrasti gelesen werden Acasii. Akastos war der Sohn des

Pelias, KiJnigs vou Jolkos.

31) Da Jasoii , Sohn des Aeson und der Polymede, auf Befehl
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aurea, in qua Pelias coctus dicilur. Ilem Palaraedis '*)

citliara. Marsyae aulem quo(iue corium "), remi '^*)

seines Onkels, Pelias , viele lebensgefjihrliclie Thaten verricliteu

musste, beschloss er , diesen umziibringen, Medea verspracb, ibin

hierbei behilflich zu sein. Sie verkleidete sich als alteFraVi und

Priesterinn der Diana, zog init dem Bilde der Gottinn ifn Lande

umher, erwarb sich Ansehn, und kam auch so an den Hof des Pe-

lias, wo sie den Tochtern verspricht, dem Vater die Jugeud wieder

zu verschaffen. ];)iese liessen siuh nun wirklich von derListigen zum
Morde ihres Vaters iiberreden, die Akestis, nachherige Gemahlinn

des Admetos au?genommen ; hieben ihren Vater in Stiicke und

kochten ihn.^ Vgl. Ily^in. Fab. 24- —
3*2) Sohn des Nauplios u. der Klymene (od. Hesione). Er befand

sich mit in der Gesandtscliaft au deu Priamos, um die geraubte

Helena wieder zu fordern, und war, da dieses abeeschlagen wurde,

sehr benifiht, die Griechen zum Kriege gegen Troja zu entflammen.

Einer Krankheit halber konnte er erst spater, als die Uebrigen,

nach Troja gehen. Er war es auch , der in Ithaka entdeckte, dass

Ulysses' Wahnsinn nur Verstelluiig sei ; und nothigte ihn dadm-ch

wider seinen Willen an dem Kriege Theil zu nelimen. — Nach Sui-

das soll er dem griechischen Alphabete die Buchstaben 'Q, n , tp u.

2 hinzugefiiirt haben; nach Ailianaai^s war er auch Erfinder der

Zahlen u. Gevvichle, und nach Pausanias (X, Sl. Anf. -nv^ovq

nennt er es, wie Plin. VII, 57' od. 56. iesf.aras) fiihrte er das Wiir-

felspiel ein. Pkilostrat (in Heroic. c. X. §. ]. ff.) riihmt seine Er-

fahrenheit in der Astronomie u. dgl. Euripides nennt ihn in seiner

Tragoedie, Palamedes, drjdova Movoccv , wie Tzetzes zu LykophTon

vs. S84. bemerkt. —
33) Gewohnl. Marti auttm. Muncler verbessert bei Hygin. Fab.

165. Eud. Marsyae, und zwar niit vollem Rechte. Jedoch erzahlt

Ilerodotos (VH, 26-) uud Aelianos (V. H. XIII, 21 ), dass Apoll die

Haut des Marsyas nicht in Sikyon, sondern zu Kelaenae auf dem
Markte aufgehangt habe. Diese Nachricht gewinnt noch dadurch

an Gewicht, vveil die Quelle des Fhuses Marsyas in die Niihe von

Kelaenae in Phrygien von Plinius (XXXI, 16 (2-) ) "»d Audern ge-

setzt wird. Die Flote des Marsyas aber soll in dein Tempel der

Peitho (Suada, Suadela, Lepor.) zu Sikyon dem Apoll geweiht ge-

wesen , iind darauf aus dein Flusse Marsyas in den Maeandros uud

aus diesem in den Asopos gekommen sein. S. Pausan. If , 7. f.

34) Das Schiff der Argonauten, Argo , hatte funfzig Ruder,

weshalb es auch Apollodor (1, 19. \Q.) itivtrinovzOQOV vavv nenut.
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Argonautarum , et gubernaculi brachia ^*) calculus ^^),

Es war aus Fichten vom Berge Pelion getaut. Nacli der Ruck-

kehr von Kolchis soll es Minerva unter die Gestirne versetzt haben.

35) TzscTiucAe versteht unter hraehia: gubernaculi ausae, qui-

bus prehensum regebatur commodius, quales proprie erant clavi,

et a Servio ad Virg. Aen. V, 177. fustes giibernaculorum explican-

tur; pinnae etiam passim dicuntur. Explicat ista Scheffirus De Mi-

litia Navali II, 5- P- 2-15 • j "bi ex geuima expressam habes guberna-

culi speciem. Duo autem habuisse Argo , dextrum et sinistrum,

discitur ex Hygino Fab. XIV. extr. et Pcetic. Astron. HI, SS* aliis-

que, cum omuino majores naves non duo sohim, sed tria adeo

quatuorve habuerint, ut docet Schcjferus c. 1. II, 5. p. 146- Ipsam

aulem Argo Neptuno Jason in Isthmo (ad quem referri etiam potest

Sicyon) consecravit, ut refert Diodor. Sic. IV, 54., imo, quod vul-

gatum magis est, Minerva inter astra collocavit. Solebant autpm

iiautae olim temones in eminenti scopulo Diis marinis consecrare,

uti narrat Alaximus Tyr. VIII, 33. in. , et Agamemnon clavum

Dianae dedicavit, secimdum Callimach. in Dian. vs. 229- Ad Phasi-

dem ancoram ejus ferream et fragmenta ancorae lapideae conspecta

fuisse legi in Arriani Periplo Ponli p. 9. ed. Hudscn
,

qui lapideam

veriorem putat. Fragmentum autem ipsius navis sua aetate Romae
servatum fuisse, tradit .1/ar/ui/js VII, 19. in.

36) Perizonius will die Stelle so verbessern : Calculun, quem Mi-
nerva sortita est de Oresta. Muncker zu Hygin. Fab, 165. lieset: Ossa

de Orestae cervice. Mit Recht stimmt Tzschuclie Perizonius' Verbes-

serimg bei. Minerva hatte namlich den Orestes, als er nach der

Ermordung seiner Mutter , Klytaemnestra, np.ch Alhcn geflolien,

imd hier nach Einigen von der Erigone, des Aegistheus und der
Klytaemnestra Tochter, seines Verbrechens wegen vor dem Areo-

pagus aiigeklagt war. losgesprochen , indem sie noch einen Stein,

da die der Richter gleich waren, hinzufiigte. So soll Minerva auch
Andern, wenn die Stimmen gleich waren

,
geholfen haben, wie

Aristides (Th. I. S. 24- od. S, 13. Ausgab. v, Jebb.) bemerkt; daher

Pa)[icg'AdT]vus'AQiias bei Pausan. I, 28. u. 'Adrivug Tpfjcpog bei phi-

losirai. De Vxtis Sophistar, il^ 3. Die Sache selbst haben mehre
beriihrt, als Lucian im Piscator2I. und Harmon. IV., Aeschxlos

in Eumen, vs. 737. 757., Euripides in Iphig. Taur. vs. 1459. Auch
Cicero pr. Milon. c. III. deutet darauf hin. Anstatt calculus las man
ehedem eaucu/us, wn Caucus , d. i. eine Art Becher. In Schtller\

Lexic._ £ucht inaii dies Wort vergebens.
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quem Minex'va sorlita est. De Orestae ^'') cervice uiia '^)

proci parasiti palla ^^) pendet; quam si qiiis lialitu allla-

verit, tota patefit. Penelopae tela ^*^). Ibi '*') de terra

37) Dieser Genitiv ist gewohnlicli den classisclien Schriftstel-

lern eigen 5 nur einmol komml, wie Priscianus anfiilirt, bei Cicero

und Sallust Oresfis vor; vveshalb auch Einige letzeres in Schutz ge-

nommen und mit Beispielen unterstiitzt haben, wie Ileinsius zu

Ovid. Epist. VIII, 9.

38) Der Sinn dieser Stelle ist sehr dunkel. Wenn man una auf

]iaUa bezieht , so konnte dies so viel als simplex bedeuten , im Ge-
gensatz von diiiXri (Hom. II. X, 13S.), duplex {Virg. Aen. V, 421.);

ima kann auch heissen ex multis una; oder es kann noch auf cer-

vice bezogen werden ; aber dadurch wird grade so viel gewonnen,
als wenn man fiir una setzt ima, wie im Nepos 25, 21« 3. lleusin-

ger gethan hat, Jlluncler zu Hygin. Fab. 165. lieset Ossa de Ore-

etae cervice^ una, i. e. juxta. Nur wird auf diese Weise Ossa ge-

vvaltsam in den Text getragen.

39) Eigentlich ein Frauenkleid, welches verheirathete Prauen

trugen. Es scheint dem griechischen jjitttva, wofiir freilich die

Lateiner gewohnlich laena sagen, nahe zu kommen. Vgl. Ilom.

Odyss. XXI, 179. Odyf.is. XIV, 530 zieht Eumaeus iiber die dichte

u. wanne Ghlaena noch einen Ziegenpelz , um in der Nacht vor

Kalte gesichert zu sein. Sie hing nur iiber den Schultern (Odyss.

21, 118-) > ™^t einer Spange befestigt. s. II. X, ISS-; die Ghlaena

der Frauen war feiner u. weicher und mehr ein Kleid zum Staate,

als das der Manner. — Uebrigens scheint der Verfasser auf die

Liebschaft der Klytaemnestra u. des Aegistheus hinzudeuten,

40) Hinlanglich bekannt sind der Penelope Gewebe aus Ilomer.

Odyss. II, 94. ff, Als ihr Gemahl nach Troja ging, war sie noch

sehr jung, und da wegen seiner langen Verzogerung seiner Riick-

kehr ihn Jeder fiir todt hielt, 50 fanden sich , weil Penelope ihrer

ausgezeichneten Schonheit vvegen bekannt war, eine Menge junger,

vornehmer Leute aus Ithaka und andern Gegeudeu , vvelche um
ihre Hand warben. Die grosse Anzahl der Freier lebte auf Kosten

des ulyssischen Hauses; und da Penelope ihnen weder ganz ab-

schlagliche Antwort gab, so zehrten sie das Vermogen des TJIysses

auf. Vier Jahre hielt sie die Freier durch eine List auf, namlich

durcli ein Gewebe, das sie , wie sie vorgab, zum Leichentuche

des alten Laertes bestimmt hatte. Sobald dies fertig sei, vvolle

sie sich fiir einen erklaren. Um nun Zeit zu gewinnen, trennte

sie hei Nacht immer das wieder auf , vvas sie am Tage gewebt hatte.

\iy Heinsius vvollte : ibidem.
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oleura ^**) scaturit. Argis luachiae Junonis *') templuni

^^) magnifice ornatura
,
quod Asylum ^^) vocant. Olym-

piae ^*^) templum Jovis nobile, ubi athletae initiantur.

Corintho ^*^) balaenaecosla est magnasecundum ^^) mare,

42) Aehnliches erzahlen Aristoteles De mirab. Auscult. c. 123.

Vitruv.Vlll, S- u. Andere. Es ist das bekannte Bergharzj Naphtha

oder Asphaltum genannt.

43) Penultima ist lang.

4i) Phoroneus, Sohn des Inachos imd der Okeanide Melia,

fiihrte zuerst die Verehrung der Gotter ein, baute Stadte, und

gewohnte die Menschen , in Gesellschaft zu leben. Nach Hygin»

Fab. 193. wurde er von Jupiter wegen Verehrung der Juno zum
Konig von Argos erhoben. Vgl. Hygin. Fab. 143. End, u. Fab.

225« Ausserdem erzahlt Pausanias II, 15., dass von ihm der bei

Argos hinfliessende FIus den Namen Inachos (j. Xajo) erhalten und

der Juno geheiligt Iiabe; daher sagt KalUmachos in Del. vs. 74.

Xaxsv "Ivaxov "Hqtj. — TzschucJie befriedigt die gewohnliche Les-

art nicht, weshalb er verbessern will: Ileniochae fiir Inachiae. So

hiess Juno , weil ihre Priesterinn zu diesem Feste auf einem Wa-
gen mit Stieren bespannt, hinfuhr. Vgl. Palaephat. c. 51. Hygin,

Fab. 254. Serviua zu Virg. Aen. I, 17., wo Heyne erwahnt, dass

Juno deshalb von Pausan. V, 15. l'miia genannt werde. Allein

diese Verbesserung Tzschucke's ist sehr gezwungen, u. zu weit

hergeholt. Die Stadt Argos hies von Alters her Inachia (s. PLin.

IV, 9. (15.) )> J^si Statius in Theb. I, 660. Argoa Inachios, und

Juno selbst bei Vielen Argiua Juno.

45) Gr. 'Hqulov. Ampelius scheint diesen Tempel nach Ar-

gos selbst zu setzen, da er nach Andern bei Argos war; wahrschein-

lich setzt er hier Argos fiir Argolis, grade so , wie Thukydides IV,

133. o vt(ag TTJs "HQag iv "AQyii. Vgl. Anacharsis' Reis. d. Grie-

chenl. von Biestor. Th. IV. S. 267-

4fi) Juno's Tempel, sagt Pausanias , waren auch Asyle.

47) Der Tempel des Jupiter zii Olympia war der priichtigste

u. schonste. Hier wurde Jupiter in den feierlichsten und gros-

sten Spielen gefeiert. Vgl. Funle a. a. O. S. 716- ff. Jupiter^s Sta-

tue, von Phidias gefertigt, gehorte zu den siebeu Wunderwerken
der Welt.

48) Anstatt : in Corintho , wie in diesem Falle das in von Li-

vius oft hinzugefiigt wird ; einfach konnte es heissen Corinihi; 50

steht auch weiter unten Ilio,

49) d. i. ad, juxta.
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<|uara homo complecli uon jjolest. Eodem iu looo fa-

iium est Veneris ^°), iu quo vas njarniorenni L;iic.!oa *').

l?oeotiae lacus sacer ^^), ubi ") Amphiaraus devoralu6

50) Paunanias (II, 2. p. m. 1 1 ^- ) erwiihnt eines 'JipgoSiTrjg

vaog Milavldog zii Korinth., den Cjiund dieser Beneiinung fiilirt

derselbe an VIJI, g. p- ni. 610. >
quod honiines noctu amori ope-

rentnr, pecudes interdin.

51) Sie ist eine von den beriihniten Buhlerinnen GriechenlancJs.

Der athenische Feldherr Ndias brnchte sie als Kind, nach Erobe-
riing der Stadt Hykkara in Sikilien , mit nach Grieclienland. AIs

ihre Sclionheit sicli entwickelte, ging sie nach Korinth, wo sie

viele Anbeter fand, nnter denen sicli auch der beknnnfe Philosopli

^ris/ipp befand. Auf ihrem Grabhiigel war eine Lowinn ange-

brachl, die in den Vorderfiissen einen Widder hielt , wie l'au.sari.

II, 2. p. m. 115 erzahlt. —
52) Stat. ThebaiJ. VII, 813 ff.

— omne fretum Neptunia movit

Cuspis et extremas gravius niare torsit in undas;

und darauf

:

Illum ingens haurit specns et transire parantes

Mergit equos.

Vielleicht heissen deshalb '^ncpid^tiu od. AiKpiuQuQv T^osxqol. S.

Stephan. u. d. \Y. 'ilQOJTtog u. "AQiia.

53) Jenscit des Alpheus , nacli Theben zu , wie Pausnn. IX, y.

den Ort angiebt: tazLV nsQi^olog tijg o8q{} zs ov fityag y.al viioveg

iv avtoi. Ueber die genaue Bestimmung des Ortes sind die Ahen
jiicht einig. Nach Pausan. 9, 19., behaupteten die Tanagraeer,

dass dies bei Harma sich ereignet, und die Stadt auch deshalb,

weil hier Amphiaraos mit dem Wagen verschlungen worden sei^

den Namen erhalten habe. Nun giebt es aber zwei Stadte Ifarina^

eine bei Tanagra in Boeotia, Theben gegen Siiden , nach Potniae

iw; eine andere in Attica, die S/raho IX, p. m. 273. (404) zu un^

terscheiden bittet. Wenn v/ir nun aber dem mytliischen Alterthum

Glauben schenken, so scheint es, dass sich dies Ereigniss bei Oro-

po3, einer Seestadt Boeotia's, an der Grenze von Attika, zuge-

tragen hat. Vgl. Siraho IX, p. m. 275. (399.) Thuhd. II, 23. VIIT.

60. Plinius aber erziihlt einfach , dass Amphiaraos bei Theben um~

jgokommen sei. S. 26, 87. (44.) Die Oropier versetzten den Am-
pliiaraos unter die Gotter; s. Pausan. I, S4. Sodann sind aber

auch die Alten in der Sache selbst uneinig. Einige lassen ihn voni

Wagen herahJalLn u. von der Erde verschlingen ; Audere den

Wagen selbst. Auch Slrabo bleibt sich jiicUt treu.
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in *") eo lacu est. Urceiis ficlUis fraclus pendet, testa ^^)

inter se composila; unde autem pendeat, non apparet,

nisi*^) a vento nioveatur. Athenis jNlinervae aedes iiobilis,

cujusad sinistram clypeus apposilus, quemdigiiotangit. In

quo clypeo medio Daedali estiraago, ita collocata, quam

si quis imaginem e clypeo velit toHere^ periltolura opus;

solvitur euim signum *'). Ipsa aulera Dea liabet hastatu

de giamine ^^). Iho lapis quadratus, ubi Cassandra ^^)

fuit alUgata, quera si ante ^°) taugas, aut fricueris '^'),

lacdemittit; ex altera autem parte simiiiter si frices, ac

54) Dieser Pleonasmns Cndet sich auch bei andern Schriftstel-

lern. S. Garnionius zu Cic, pr. Sext. c. IV. So sagt Ampel. weiter

unten imago — imaginem.

55) urcei,

5(i) Igitur tum demum apparet. Nugae! Tzsch.

51) D. i. simiilacrum.

58) Dies ist die gewohnh'che Waffe Minerva's. Bomer. II. V,

745. bei ihrer Lanze schvvor man auch. Juvenal, XIII, 82- Tzschueke

will fiir de gramine lesen de ntramine.

59) Einigermassen erlautert diese Stelle Tzefzes in d. Vorrede

zti Lylcophroii^s Kassandra. Sie war die Tochter des Priamos u. der

Hel.uba; Apoll gewann sie, ihrer Schonheit wegen , selir hcb , so

dass er ihr die Geheimnisse der Wahrsagekunst offenbarte. Doch
Kassandra versclimahte seine Liebe, und deshalb legte Apoll auf

ihre Wabrsagungen den Fhich. Da sie ihrer Famih'e und dem gan-

zen Reiche nichts als UngKick vorhersagtc, hielt man sie fiir watin-

sinnig: odiv 6 nazTjQ (Priamos), fahrt er fort, ttg nsTQojQOcpov

oi'y.r]ua y.uQiiQ^ag avrr^^v. Den Ort selbst nennt er v^rjlov thtqw-

Qocpov 9u?.afiov ; Lycophr. vs. 29- a-AQOvg Xocpovg "ATi^g, wo der

Sclioliast bemerkt, d;iss daselbst nvQyog geivesen sei, in welchem
Kassandra eingeschlossen war.

60) D. i. antica parte, im Gegensatz von retro , a fergo. So sagt

P^'"- S6j 33 (20) von dem anthracitis : ,,Nascitur in Aelhiopia ni-

ger, attritiis aqunriis cntibus reddit ab ea parte, quae fuerit ab
radice, uigrum colorem , ab ahera croci."

61) Vcm Milchsteine (galaciites) erzahit Solinus c. XIIL (VII.\

dass er einen weissen
, milchahnlichen Geschmack enthalte. Vgl.

riufarch. im Themistokl. c. VIIL Aehnliches berichten Diosloiide*

V, 151. Plin. 36 > 33. (19.) vom Honnigsteiu {Mditite* lapis).



46 L. AMPELII LIBRI MEMORIALIS

^^) si sanguinem ^'^) remittit. Juxta autem raare, qui

locus Pihoeteon ^'*) vocatur, ibi ^^) est Acliillis et Palrocli

vultus ^^) , et flumen Scamandros ^^). Epheso Dianae

^^) fanum nobihssimum, maximum, pulcerrimumt|iie

orbis terrarum. Introitu dextra sinistra postes marmorei

monoHlhi ^^), longi cubitis viginti, qua super templura

adscensu ''^) sunt centum quadraginla millia. Samo in

62) Heinsins verbessert: est ae si sanguinem remittat ; T~schu-

ckez c/uasi ii. s. vv. oder: lacii sanguinem i. e, post lac, oder pro

lacte.

63) Dergleichen Steine liiessen eigenUich Blutsteine (Haemati-

tae), von vvelchen Dioslorides V, 14i. u. Flin. 36, 38. (20.) handelt,

64) Gewohnl. liLoete; nach Mela I, 18. 49-, eine Stadt in Troas.

Die andere Lesart Rhoetaeon hat der Codex des Ampel. , welchen

Salmasius bekannt machte. S. Denselb. zu Solin. p. m. 610.

65) Ibi steht ganz miissig hier.

60) Salmasius a. a. O. erklfirt es : ,,imaginem ore tantiim vel

pectore tenus expressam in clypeo , cui statua integra opponitur."

Jleinsius jedoch n. Perizonius vvollen iumulus lesen, der aber nicht

hier, sondern auf dem Vorgebirge Sigeum (j. Jeni Scheher, u. Capo

di Janizzari) war. — Das Gegentheil erzahlen neuere Schriftsteller,

als SoUjius c. 43. (40) der Scholiast des Lucan zu IX, 963.

67) Gevvohnl. Scamandras. Tzschucke hat diese Verbesserung

des Perizonius mit Recht in den Text aufgenommen. Aehnliches

iibrigens erzahlt vom Eurotas JHin. 34, 19. (8.).

68) So nennt ihn auch JJv. I, 45. Andere nennen ihn templutn.

Von ihrem beriihmten Tempel ist jetzt keine Spur mehr iibrig.

Bekanntlich vvurde er durch Uerostratos verbrannt, der auf der

Folter gestand, er habe hierbei keine andere Absiclit, als die Ver-

evvigung seines Namens, gehabt. Cic. De Nat. Deor. II, 27. Solin.

c. 40. Vgl. Anachars. Reisen d. Griech. v. Jiiest. Th. VI, S. 179. ff.

6!)) D. i. ex uno lapide excisi. Dasselbe Wort kommt auch

bei Nonnius XV, 13. vor; die Sache selbst beschreibt Spon. T. II.

S. 109. Uebrigens ist penultima in monoUthi kurz.

70) Tzschuclie vvill lesen adsensus; der letzte Buchstabe sei,

wie dies hiiufig geschehe, weggefallen ,• und erklart es diirch gra-

dus
,

quo sensu etiam bonos auctores adhibere docuit Ernesti ad

Cicer. pr. Plancio c. XXV. Vgl. Plin. XIV, ]. „Etiain nunc scalis

tectum Ephesiae Dianae scanditur una e vile Cypria, ut ferunt."

u. Spon. a. a. O.
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templo Junonis ''") scyphus factus est ex hedera '^), cujus

capita '^') foras quatuor arielina magna, cornibus mirae

niagnituclinis contorfis. Pergamo '^'*) ara raarmorea mag-

na, alta pedes quadraginta cum maximis sculpturis.

Continet autera gigantoraachiara "^^). Rhodo signum Dia-

nae '^^) raarmoreum pulcerriraum, quod stat sub divo '^^)

71) Hier wurde Juno besonders verehrt; s. Virg. Aen. I, 16«

Quam (Ostiam) Juno fertur terris magis omnibus unam
Posthabita vohiisse Samo.

Der prachtige Tempel befand sich in der Stadt Kora. Vgl. Hero-

dot. III, 60- Puusan. VII, 4. Die Bildsaule der Gottin soll von

demselbea Baume gefertigt worden sein unter welchem sie geboren

war.

72) Dergleichen Verzierungen brachte nian gewbhnlich bei

Bechern an. Vgl. Virgil. Eclog. III, 39. Denn die Becher der

Alten waren aus Holz gemacht, wie Athenaeos ansdriicklich an-

fiihrt Buch XI, Q. p. m. 470.; »• 477. erwiihnt er der Kiaciva jro-

TTjQiu oder ynaav^ia (pocula hederacea). Ausfiihrlich handelt davon

T'alclenaer zO Theokritos' Id. I, 28. Sculiger in Opusc. S. 524.

Hoepfner 2U Euripides'' Kjklop. v. 389. in dem Neu. Jllagazin /lir

Schullehr. Vol. I. P. I. S. 118. — Kruniizt^s Oekonomische Enky-

klopaedie Bd. XI, S. 107.

73) Dies ist ohne Zweifel von den Henkeln zu verstehen. Das

Kiaavi^tov war gewohnlich fiovconov oder auch dncpcosg. Doch Ne-

stor's Becher {ITomer. II. XI , 632-) hatte vier Henkel (ovuTa zia-

cuQa), von welchen ausfiihrlich handelt Aihtnaeos XI, 12- p. ni.

488. — Sed quid, sagt Tzschude , velit corrupta sine dubio vox

foras , non intelligo. Si enim est extrinsecus , id per se inlelligi-

tur, et insolenter etiam dictum est.

74) Die Gigantomachie haben mehre Dichter in ihren Gedich-

ten verherrlicht, unter andern Claudian, der sie aber unvollendet

gelassen hai.

76) Auf Rhodos wurden besonders Apollon als Sonnengott,

Jupiter, Juno, Neptun verehrt; der Diana geschieht hier seltener

Erwiilinung.

77^ Auch die besseren Schriftsteller driicken sich so aus, wie
Caper in s. Buche de Orthographia S. 2246 (Grammatici Lat. Pu/-
schii) versichert. Gebrauchlicher ist allerdings sub dio , oder, was
Andere vorziehen, sub divo. MuncJcer zu Lactant. Placid. Fab. 14,

4. glaubt, dass coelo ein Glossem sei.
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coela, nec, cum "^^) pluit, aqua tangitur. Argyro '^)

est fanum Yeneris super mare. Ibi est lucerna super can-

tlelabruin posita, lucens ad mare sub divo coelo, quam
neque ventus adspcrgit ^°), nec pluvia exstinguit. Sed

et Herculis aedes antiqua; ibi columna ^*) pendet cavea

ferrea rotunda, in qua conclusa Sibylla ^^) dicitur. Ibi

78) Aelniliclics erziililt Polyhios XYI, 12. vou dem Standbilde

der Diaiia iii Bargylla (an der karischen Kiiste) : KaineQ ov vnai-

&Q10V ovTE vlcpevai to naQunav , ovzs /Jpf;^$rai. Diese Stelle des

Polyb. erlautert imd ergiinzt zngleich die Stelle hei Siraho XIV,

p. m. 452. (658-) Von den Altiiren der Venus in Paphos sagt

Taciius Hist. II, 3- ?> "ec ullis imbribus
,

quamquam in aperto,

madescunt." Bei dem Standbilde der Ivlinerva in Nea in Troas

machte man dieselbe Beobachtung. S» Plin. II, 97. (95).

79) Den einfachen Namen dieser Stadt fiihrt der Epitomator

des Steplianos aus dem Philistos an. Btrlel mutlimasset bei jener

Stelle , dass die?e Stadt in Sikylien gelegen sein konne, weil Phi-

listos iiber Sikilia ein Werk verfasst habe.

80) Muncler a. a. O. verbessert dixper^it , und streicht, wie

schon bemerkt, coelo. Uebrigens erziihlt liiJor Orig. XVI, 4« das-

selbe; ,,Deniqiie in templo quodam fuisse Veiieris fanum dicunt,

ibique candelabrum, et in eo lucernam sub divo sic ardentem, iit

eam nulla tempestas, nullus imber exslinguerel.'' Dieselbe Eigen-

schaft legt er auch dem Af.best (lapis Asbestus, aa^tarog , d. i. un-

verbrennlich) , einem eisenfarbigen Stein bei, der sich besonders

in den Gebirgen Arkadiens fand. Plin. SJ , 54.

81) Aluncker will vor columua in setzen, oder wenigstens sup-

pliren; Duker hingegen will leseu : ihi e oder a colurnua pendet,

Im Tempel zu Nazaret befand sich auch eine hiingende Siiule, wel-

cher der untere Tlieil fehlte; was die Moiiche, vvie Mnundrel S.

113 (Ausg. 1740.) erziihlt, fiir ein Wunder hielten. In Dr. Paulua^

Sammlung der Heisehesclireihungen in den Orieni , Th. I. S. 341* fil-

det ein Gelehrter den Grund dieser Erscheinnng im Tropfsteia

(stalactiles lapis) , der den obern Theil dieser Siiiile dem GewoLbe

dieses Tenipels oder dieser Hohle fest angeschmiegt habe. — Auf

ciiese Weise konnte man allenfalls die gewiiliiiliche Le?art verthei-

digen 5 deniioch aber bleibt erstere Erkliirung wolil die passendere.

82) Hierbei fiihrt TzscJnicke eine Stelle aus Pctronius c. 43- f*

an : ,,SibylIam Cumis ego ipse ociilis meis vidi in ampulla pen-

dere, et cum illi pueri dicerent: Zi^vXXa, ri &iX£is; respondebat
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jacent ossa balaenae, quasi lapides quadratJ. Magnesiae

^^) apud Sipylum coluranae suut quatuor; inler lias co-

luranas est victoria ^^) ferrea, peudens ^^) sine aliquo

vinculo, in aere ludens. Sed quoliens ^^) ventus aut

pluvia fuerit, non raovet ^"). Aedes ^^) Dianae Epheso,

quara constituit Araazon ^^). Ibi et sepulcrum Icari ^°)

illa: dno&aviZv '9'fAco.'* Pausanias X, 12« erzalilt, ohne des Wun-
ders zu gedenken, einfach, dass im Tempel des Apoll zu Cumae
eine steineme Saule gewesen, in welcher die Gebeine der Sibylle

verschlossen seien.

83) Gewohnl. Jllarjnesine apitd Sipilum. Diese fehlerliafte Les-

art riigt schon Vossius zu Vellej. 1,4. Es gab zwei Stadte Magne-

sia; eine lag in Lydien , am Znsaminenfliisse des Lethaeos mit dem
Maeandros ; eine andere am Fusse des Berges Sipylos in Lydien.

Mayvrjclci Ttgog ZinvXoj Ptolem. V, 2- Jelzt JMagnissa od. Manachie.

81) Man denke sich ihr Bildniss , das eine befliigelle Jiingfrau

darstellt, welche einen Kranz oder Palmenzweig in der Hand hiilt.

85) l-sidor. Origg. XVI, 4. „Unde factum e.st , ut in templo

quodam simiilacriim ex ferro pendere in aere videretur." Die Ur-

sache lasst sich aus dem Magnet erklaren, der bekannllich Eisen

anzieht.

86) Dieses Wort findet sich auch bei den besten Schriftsteliern,

und hat auch den Beifall eines Brunck zum Virgil , und Iiuhnken's

zum Vellej. u. A. So c. XIX. toliens.

87) Man verstehe se, wie dies bisvveilen bei den Wortern ver-

tere y mutaref volutare fehlt. Selbst die Griechen lassen oft huvxov

weg.

88) Gewohnl. Aedis. Oben hiess es fanum.

89) Penult. ist lang. Mela I, 17. ig. „templum, quod Ama-
zones Asia potitae consecrasse traduntur." Solinus c. 43 (40-) nennt

diesen Tempel yV//)/i£'a//» ^mayonum ; Avienus in Descript. orb. vs.

992. munus Aniazoriidum. Nach llygin. Fab. 223- hiess jene Amazone
Otrira od. Olrera ( Otqi]Q1]). KuUimach. in Uian. vs. 238 'i. Pausan.

IV, 31. p. m. 357- l'l'n. IV, 31. (29.) nennt die ganze Stadt Ama~
zonum munu». Jedoch darf dieser Amazonentempel nicht mit einem
andern verwechselt werden, dessen Plin. 36, 21. (14). gedenkt. Eine
AbbilduMg dieses Tempels hat Perizonius in den Anmerkungen zu

Aelian's V. H. III, 26- besorgen lassen. Uebrigens erziihlt ?'ibius

Ser]uef.ter p. m. 37. von dies. Tempel dasselbe, was Ampelius hat.

90) Einen andern Begrabnissort giebt dem Ikaros Pausan. IX,

11,, nainlich eine Insel beiPergamos, wo ihn Hercules, der grade

4
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sterlentis, quasi dorniiat, inirae magnifudinis ex orichalco

et feno. Rhodo Colossi signnni ®') solis ^^) allum super

columiia marmorea cum quadriga. Columna vero liabet

cubiLoscenlum. Cypro^') signum Jo%ms Olympii aereum,

facies ex auro, qucni fecit PJiidias in ^*) cubilis centurn

quinquaginta et lata cubitis sexaginta. Domus illic ^^)

in jenen Gegenden war, fand u. tegrub. Nocli zu Pausanias' Zeit

zeigte man diesen Grabluigel. Palaephal. c. XI 11. erziililt , dass

Ikaros im Meere umgekommen u. von seinein Vater begraben wor-

den sei. Apollodor. II, g. S. nennt die Insel DoUcke ^ die Hercules

nachlier iJiaria genannt habe.

!)1) \gl. Ily-^in. Fab. 223. P/t". 34, 18 (.6-')' Dieser Koloss war

70. Ellen hoch; ein Kunstwerk des Chares aus Lindos (ein Flecken

auf Rhodos) und des Larhes , von welchem er, 200 Jahre v. Chr.

voUendet wurde. So liatte diese Statue aus Erz 56 Jahre gestanden,

als sie ein Erdbebon niederstfirzte. Die Triinimer derselben fiihrten

i. J- 672 "• Chr. die Araber mit sich fort. Vgl. Polybios V, 88- Stra-

ho sah noch die Triimmer, wie er selbst erzahltXIV, p. m. 449

(652-)- S. auch Liv. 3i, 7. Nach Zonaras (Annal. XIV, 19.) liess

ein Jude diese Triimmer, die er gekauft hatte, durch 900 Kaniele

wegtragen.

92) Die ganze Insel war dem Sonnengott heilig, wie Arisiiile»

T. I. S. 546. (ed. Jebb. ) u. Dio Chr^sostom. Vol. II. S. 106- (ed.

Reisk.) bestatigen. Der Sonnengott war auch Urheber der Rho-
dier. Ari,,tid. T. II. S. 398- , »nd Strabo XIV, p. m. 450. (654) sagt.

dass einst Kinder des Helios diese Insel besessen hatten.

93) lleb. die Statue des olympischen Jupiter in Elis vgl. Pau-

»nn. V, 11. Sie war aus Elfeiibein u. Gold gearbeitet. So liatte

Phidias auch die Minerva aiis Elfenbein und wiederum aus Erz

gearbeitet. S. Plin. 34, 19, (8). Nach dein Zeugnisse des Puu^an.

I. 1. p. m. S. stand iiu Piraeos zii Atlien ayaXfia xaXtiovv Jupiter'?.

Von einem olympischen Jupiter aber auf Kypros kommt nichts

bei den Alten vor; ohne Zweifel hat sich Ampelius hier geirrt.

94) Jn steht pleonastisch. Tzschucle will statt dessen alfum

lesen, und nachher lutum, und dies auf quem sc. Jovem beziehcn.

Ilygin. Fab. 223- giebt nur 60 Fuss , u. der I'erf. de Incredibilib.

c. 2. gar nur S6-

95) Es muss vielmehr heissen : Ecbatanis. Tlygin. Fab. 223.

„Domus Cyri regis in Ecbatanis
,

quam fecit Memnon lapidibus

variis et candidis, vinctis auro." Damit stimmt auch ganz iiber-

ein Vibius Sequester p. m. 33. Nach Ilerodot. I, 98- stiftete der
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Cyri regis aedificata lapidibus candidis et nigellis auro

vinctis ^^), ubi sunt columnae diversis coloribus, et in-

numerabiles lanceae ferreae, fenestrae ex argento, et te-

gulae ex lapide prasino ^"^). Murus intus medio ^^) Ba-

byloniae , quem Memnon ^^) aedificavit lapide ^°°) cocto,

id '°') est, calce et sulfure ^°^) ferro intermixtus, ut

*°3) sunt junclurae. Latitudo '^^*) ejus cubitis triginta,

Mederkonig , DejoTiesj diese Residenz des Kyros. Jedoch Lezielm

dies Mehre auf 5u«a, wo auch Ilerodot. V, 53. ^acdijia tu Ms-
fivovtia Kulsofisvu ervvahnt. jidian. de Nat. Aniinal. XIII, 18.

nennt nicht die Residenz, sondern die Stadt Tlfemraonm, u. Pausan.

IV, 31- Mt^vovsLa iv ZovGoiq ttixri; jedocli riihmt auch wiederum

Aelian a. a. O. 7j h rois 'EK^uTcivois (iSYulovQyiaf vgl. Polyb. a.

a. O.

96) Gr. ;f9V(>£v5frots Mf^la H, 1. 85- jjcapita auro vincta pro

poculis gerunt." s, Tzschucle zu dies. St. Man kann es auch er-

klaren : auro leciis, ornalis. Vgl. Pulyb. X, 24- (27).

97) Zu Rom wurden die Wettfahrenden nach ihrer Kleidung

eingetheilt in vier Parthien: Factio Alba , Russata (die rothe Par-

ihie), Veneta (die meergriine), Prasina (lauchgriine). Die lauch-

griine Farbe war zur Zeit der Kaiser sehr beliebt. S. Sueton. Ca-

lig. 56. u. Nero. 22.

98) Diese Bnuart war auch den Alten bckannt.

99) Im Gegentheil schreiben dies Einige der Semiramis zu. '

100) MuncJier zu Hygin. Fab. 223 will latert. Die Ziegelsteine

waren schon im Gebrauch der Alten ; so erzahlt Herodot. I, 186.,

dass auch die Koniginn von Babylonien, Niiolri.1 , den Canal des

Euphrat mit nXiv&oiai ontrjGi liabe ausmauern lassen. Von den ba-

bylonischen Mauern versichern dies Mehre, als Diodor. Sic. If , 7.

Jlerodot. I, 179. Justin. I, 2- Hygin. a. a. O. Vibius a. a. O. Cas-

tiodorus. Var. Lectt. VII, 25. Curt. V, 1.

101) Ohne Zweifel Zusatz eines Glossators.

102) Des Schwefels gedenkt aucli Cassiodor. a. a. 0.," Andere

sagen , dass man dabei sich des Erdharzes (uacpaXrov , bitumen)

bedient habe, z. B. Herodot , Diodor. der Sik. Philo, Curtius, Ju-

stin a. a. O. wo die Erklarer zu vergleichen sind. Vgl. n. Plin.

35, 51. (15.).

103) Muncler a. a. O. lieset sint; DuTier conjicirt: ubi sunt

junciurtie y oder ut fiir uhi; was auch vorkommt. S, Gifanius im

Ind. Lucret. Cerda zu Virg. Aen. V, 329. —
104) Plinius VI, 30. (26.) berechnet die Hohe. zu 200 Fuss,

4*
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altus cubitis cenlum et trigiula, ciiigltur millia passuura

triginta. Hinic roepit Semiramis '°^); filius ejus perfecit.

Pyraniides in Aegypto, quas aetlirjcaviL "^^). Agarlus ^^"^)

oppidum; ibi est JNilus fluvius acre iactus, plexilis ^°^)

in cubitisCCC, cujus facies smaragclo llmpido, brachia

ex ebore raagno *°^), cujus ad^pectu et besliae terrentnr.

Alhenls signura Jovis OJyrapii ""), Alexandriae *") ilu-

ruen INiium maxime colunt.

die Breile zu 500 Fuss. Vgl. Solin. c. 60 (56)- Mariianus Capella

VI, S. 225- (Grot. ). Die Elle bestand aus eineni u. eineni halben

Fusse. Der gevvohnliche Fuss in Asien hielt 16 Zoll, der babylo-

nische oder konigliche 19. Vgl. Salfnas. zu Solin. p. m. 871-

105) Ans der ersten Aiisgabe muss nian ]n'er coepit lesen, statt:

cepit, Die Stelle ist librigens nicht ganz klar; Ampelius vermeiigt

hier entweder, oder er liat ohne Zusamnienhang einen unbekann-

ten Schriflsteller excerpirt. Memnon soU Babylon erbaut, u. Ni-

nyas, des Ninos und der Semiramis Sohn, den Bau vollendet ha-

ben. Dies widerspricht andern Nachrichten. llerodot 1
, 1S4, er-

xahlt, dass die Koniginnen Semiramis u. Nitokris (co) viel zur Ver-

ichonerung Babylon's beigetiagen hiilten.

10(>) Wer? Die Alten neniien einen Cheops ^ Moeris , Chemnis.

Es fehlt hier also ohne Zvveifel eins dieser Worter.

101) Die Stadt ist luibekannt. Pausanias VIII, 24. berichtet,

dass bei den Psophidiern im Tempel des Nilos ein solches Bild-

niss gewesen sei. — Piophis aber ist eine Sladt in Arkadien, an

der Grenze von Elis. —
108) In diesem Sinne sagen die besseren Schriftsteller plecti-

lis. Das folgende in steht pleonastisch.

10!)) Frigere videtur, et desiderari aliud epitheton eboris, male

antesmaragdo addebatur. Deinde ex praeponi rectiiis debebat. Tz.sch.

110) Er scheint die Bildsiiule zu meinen, die Hadrian dem
olympischen Jupiter in Athen aufstellen liess. Vgl- Pnusan. I, Ig.

Anf. II, 27. Spiirtiajuis in Hadrian. c. XIII. Dieses sehr alten

Tempels gedenkt auch Thukydides 11, 15. In der Folge liess Sulla

7um Bau des Capitolinischen Tempels die Siiulen herbeischaffen. S.

Plin. 36» 5 (6 )• Man machte oft Versuch den Tempel zu vollenden,

s. Sueton. h\ Aug. c. 60. Liv. 41, 21. > was aber erst dem Kaiser Ha-

drian gelang (i^STCotrias , sagt Dio Cass. 69, 16.). Die Geschichte des

Tempels liefert Meursius Attic. 1
, 10.

111) Vgl. liaichca Lex. des Munzwes. d. A. Th. III. Abth. I.
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Quot fueve Joves^ vel alii in loco Dii

Deaeque ^).

Joves fuere tres ^). Pritnus in A.rcaclia, Aetheris fili-

us, cui etiam Aelherius cognomen fuit '). Hic priraum

solem *) procreavit. Secundus abinde ^) in Arcadia, qui

S. 1531. ff. Das Bildniss hat Philoslrat. Icon. I, 5. womit noch

Flin. 37, 11. (7.) zu vergleichen ist. Die Abbildungcn des Nil wur-

den gewohnlich aus schwarzem Stein verfertigt, wie Pausnv. VIII,

24. End. anfiihrt. Vgl. a. Aelian. V. H. II, 33. Auch werden Teni-

pel , die man zu Ehren der Iliisse baute, crwahnt, wie des Kephis-

sos bei den Argivern, Pausan. II, 20- m. bei Andern auch Altfire,

wie des Alpheus bei Ew-uiih, zu Dionys. vs. 374. Ueshalb heissen

auch die Fliisse heilig, wie der Uler bei Dionys. v. 298., der Oxus

V. 747. Aljiheusy Senec. Thyest. v. Hg. Ovid. epist. II, 114. Nilufi,

Siat. Silv. I, 6. 77. Vgl. Sparih. zu Kallimach. H. auf Apoll. v. 112.

Ruperti zu Sil. Ital. III, 501. IV, 70. u. s. w.

CAP. IX.

1) Man vergleiche Bavisius zu Cic. de Nat. Deor. III
, 21 ff-,

der mehre Stellen in diesem Capilel verbessert u. erliiutert, — Ba~
nier^s Gotterlehre Th. III.

2) Cic. de N. D. III, 21- Anf. ,,Principio Joves tres numerant

ji
,
qui Theologi nominantur." Zwei sollen nach Cicero in Arkadien,

der dritte auf Kreta geboren sein; die in Arkadia gebornen waren

Sohne des Aether od. des Coelusj der Kretaer ein Sohn des vSaturn,

S. Arnoh.lY
, p. m. 80. Lacianl, Divin. Inst. I, 1|, Clemeus Alex,

Protrept. S. S- Die, welche einen Jupiter annehmen, lassen ihn

bald auf Kreta , bald in Ai-kadia geboren sein. S. Kallimach. in Jov.

vs. 6. Noch andere zahlen sogar dreihundert Jupiter auf, Cic. a. a.

O. III, 16. Die alten Konige namlich legten sich , wie Servius

7U Virg. Aen. VII, 180 erinnert, sehr haufig die Namen der Got-

ter bei.

3) Staiius Silv, III, 1, nennt ihn pater Aetheriua, Ovid. in Ibin

vs. 476 aelherius vindex. Vgl. Cic. de N. D. I, I5. U. lleraUidea Pon.'

iikos (in Gales Mythol.) S. 441.

i) Cic. a. a. O. „Soles ipsi quam multi a theologis proferun-

tur?" Einer dieser Soles war von Jupiter entsprossen, Aether's En-
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Saturnius cognominatur, qul ex Proserpina ^) Liberum

patrem procreavit primum victorum "^). Terlius Cretae

*), Saturui et Opis ^) filius, optimus maximusque est

appellatus. Maites fuere duo. Primus ex Enoposte ^°),

kel. S. Arnoh, a. a. O. p. m. 80 (lierausgeg. v. Elmenliorst. Hamb.
1710- f-^ Daher hiess er vielleicht aiich I)ie»piier u. Lucetius ; wie

auch die Kreter den Zeus xyv rjixiQav nannten. S. Alacrub. Satnrn.

I, 15. Beriihmter ist Apoll, deu mau spater als Sonnengott ver-

ehrte.

5) Ein neu gebildetes Wort, s. v, a, alhinc^ d. b. ab eo, post

eum. Tz6c/iucle glaubt, es sei ein Ortsnamen in diesem Worte ver-

borgen; er conjicirt daher ab Ida, welche Conjectur aber ein Irr-

thum ist. —

•

6) Tlygin. Fab. 167. ,,Liber Jovis et Proserpinae filius a Titanis

est distractus , cujiis cor contritum Jovis Semelae dedit in poti-

onem." Jedoch lasst Cicero a. a. O. die Proserpina u. den Liber

von Jupiter, der ein Sohn Aelher's war, abstammen. Vgl. Heyne

zu Apollodor. S. 32-

7) Ueber des Dionysos Zug nach Indien in Begleitung eines

grossen mannlichen u. weiblichen Gefolges {SiXTqvoi, SdzvQOi,

HccAXOL, Bay.xat, Maivddtgy ©vudig, BciaauQcci, Evddsg u. s. w.)

veigl. die Auslegerzu Iloraz^s Carm. II, 19. lleyne zu Apollodor III,

6- S. 576.

8) Dies ist der kretische Jupiter {KQtirayivrjg, KQTjzaiog, Creti-

cu» , Crelensis). Auch zeigte man hier seinen Grabhiigel , s. Kalli-

tnach. in Jov. vs. 9.

9) Dafiir fiihren Andre die Rhea an. Vgl. die sehr niitzlichen

Tabulae Genealogicae ad Mythologiam spectantes cett. opera Fr.

Theoph. Plaiz (Leipz, 1820. Qu. fol. 1 thlr. 8 gr.) Tab. I. u. IL

10) Schon Duher zweifelte, dass sich dieses VVort bei Homer
finde. Ueber die Enyo sind die Meinungen getheilt in Bezug auf

r.Tars. s. Phurnut. de Nat. Deor. c. XXL, u. d. klein. Scholiast.

Hom. zu II. V, 333- sagt ausdriickl., dass die neuern Dichter des

Mars Mutter iViYo und ihn selbst dcshalb Mars Enyalius nennen.

llorner (II. V, 892-) aber nennt den Mars einen Sohn des Zeus und

der Juno. — Statt des-FoIgenden : et nosier est Mars Leucurpis et

nliier Marsentus , habe ich unbedenklich TzschucJ(e's Verhesserung:

et nosler est Mavors seu Marf^piter, et aliter Mars Enyalius in dea

Text aufgenommen. — Vgl. Macrob. Saiumal. I, 19. Hom. II. XVII,

511. XXII, 132. Jena. Allg. Lit, Zeit. Jun. I79i. S. 670.
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ut eum Homerus ait, et noster est Mavors seu Marspiter,

et aliter JNIars Enyalius. Secundus ex Jove et Junoue ^*).

6oJes tuere quinque ^^). Primus Jovis *
') lilius; secun-

dus Hyperionis ^^); tertius Nili ^ *) filius, cui Aegyptus

'^) esl consecrata; quartus, qui Rhodi ^'^) natus est, cu-

jus eliam Sminlheus '^) est filius ,• quintus Colchi *^) fih-

us, ex quo Circe etMedea et Pliaethon nali sunt. Vul-

cani fuere quatuor. Primus Crio ^°) et Joppe natus,- se-

11) Dies ist die allgemeine Meiuung.

12) Ebensoviel fiilirt auch Cictro a. a. O. III, 21. an. Er ii,

Ampelius unterscheiden den Sol u. Apollo , wie die altern Dichier

thun, z. B. Ilesiod, in Theog. v. 371. u. 918. Die spjitern machten

nicht mehr diesen Ujiterschic-d und verschraolzen heide Gotter in

einen. Cic. de N. D. III, 20.

13) S. vorher.

14) Die Mutter nennen Uesiod. in Theog. v. 371. Pindar. in

Isthm. V. Anf. u. ./Ipollodor. I, g. 2. Thia ; Uomer. in Hymn. in Sol.

VS. 4. Euryphaessa.

15) Davies zu Cic. de N. D. III, 21. verbesserte yHi statt Nini.

Vgl. Arnob. IV, p, m. 80. Ihm stimmen Duler u. Tzschucle bei. —
16) Cicero a. a. O. ,,cujus urbem Aegjptii volunt esse cam,

quae Heliopolis appellatur."

17) Gewohnlich steht noch ei vor qui, was sich aus Duker's

erster Ausgabe eingeschlichen hat.

18) Muncker zu Hygin. Fab. 106. verbessert: Zminlhcus, was
das homerische (II. 1

, 39.) ZiJ,iv9£vg ist. Z u. S. werden bekannt-

lich oft verwechselt ; wie Zmyrna, Zniaragdiis. Bekanntlich giebt

es iiber den Beinamen des ApoUo Sminlheiis verschiedene Erkl;irnn-

gen. Nach einigen hiess er so von dem urallen Tempel zu Sminlhos

in Troas ; nach Andern heisst im Aeolischen Smintlios eine Maus,
imd Troas ward einst von Mausen geplagt, welche Apollo vertilgte;

u. dgl. — Uebrigens conjicirt Davies zu Cic. a. a. O. Lindus , was
nicht unpassend ist, denn Lindos ist ein Flecken auf Rhodos. —

19) Cic, a. a. O. ,,quintus, qui Colchis fertur Aettam et Cir-

cen procreasse." Amob. a. a. O. ,,quintus Scytliici regis et versi-

pellis habetur Circes." Ausserdem schreibt Uygin dem Sol noch
viele andere Kinder zu , und PUn. VII, 57. (55.) gedenkt eines Sol

der ein Sohn des Okeanos war, und, nach Gellius, Arznei aus
Honig zu bereiten erfunden hatte.

20) Cic. a. a. O. III, 22. Coelo. Der Joppe gedenkt er nicht,

fiihrt aber vier Vulkane auf.
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ci;mdusNili ^^) filius; tertius Saturni ^^) etJunonis; quar-

tus in Sicilia Meletis *') filius. Mercurii quaiuor ^^).

Piimus Cofcli el Diei ^^) filius • secundus Jovis ^^) et Cro-

iiiae filius, vel Proserpinae; terlius Croni ^'') filius et

Majae, qui est inventor lyrae; quartus Cyllenii ^^) filius,

qui Aegypliis ^^) literas et numerum '°) dixit. ApoUi-

21) Cic. a. a. O. ebend. Nilo natus. So auch Amoh. a. a. O.

ebend. Vgl. Diogenea a Laerte. Prooem. §. l. Cicero fiigt noch

hinzu: ,,Pthas (lib. dies. Lesart s. Davis.) , ut Aegyptii appellant,

quem custodem esse Aegypii vohuit."

22) Cic. a, a. O. „tertius ex tertio Jove et Junone, qui Lemni
fabricae traaitur praefuisse." Einige lasseu ihn von der Juno ohne

Vater geboren werden , weshalb er auch dndzaQ heisst.

23) Gewohnl. JMiletis, Cic. a. a. O. „Quartus Menah'o natus,

qui tenuit insulas propter Siciliam, quae Vulcaniae nominantur."

24) Cicero hatfiinf, obgleich Serviua zu Virg. Aen. IV, 577.

irrig aussagt, dass er nur drei anfiihre.

25) Dasselbe sagt Cicero u. Servius zu Virgil. Aen. I, 3ol*

IV, 577.

26) Cicero a. a. O. „alter Valentis et Phoronidis filius," oder

wenn man niit Davies lesen will Coronidis filius. Aus Coronidis

aber scheint Ampelius Croniae gemacht zu haben.

27) Kqovov. Cic. a. a. O. ,,Jove terlio natus et Maja."

28) Gewohnl. Quilleni; was schon Davies. zu Cic. a. a. O. in

Cylleni verJinderte. VgL Muncler zu Fulgent. MythoL I, 2\. Serviua

zu Virg. Aen. IV, 577. u. I, 301. Schol. des Stat. zu Thebais III,

483. Die Verwechselung der Buclistaben qu u. c ist iibrigens nicht

ungewohnlich, und lasst sich aus deralten Aussprache leiclit erklaren.

29) Aus dem, was Ampelius noch hinzufiigt, leuchtet ein, dass

es derselbe ist, den Cicero den fiinften nennt. Er sagt von ihin

weiter: „Argum dicitur interemisse, ob eamque causam Aegyptum

prrifugisse, atqiie Aegyptiis leges et literas tradidisse. Ihmc Aegy-

ptii Thot appellant, eodemque nomine anni priiuus meusis apud

pos vocalur." Demselben Merkur schreibt auch Diodor. Sic. I, Ig.

die Erfindung der Buchstaben u. mehres Andre zu, was gewohn-'

lich dem griechischen Merkur beigelegt wird. Die Aegypter nann-

ten ihu auch xov ncczeQU rcSv l6yc3V. Aelian. Hist. Animal. X , 29.

Mit Ampelius stimmt Servius zu Virg. Aen. IV, 577- iiberein: ,,in

Aegypto iuveuisse primum disciplinam literarum et numerum dici-

tur, de cujus noniine etiam meusis dictus est." —
30) svQV&fiiav sagt Diodor. der Sikuier a. a. O. — Anstatt
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nes quinque ^^), Primus Vulcani et Minervae; secundus

j
ex Corybante; tertius, Jovis filius cx Laloua; quartus, 5i-

' leni filius in Arcadia; quintus, Ammonis ^^) filius, in

Libya natus. Dianae tres "). Prima , Jovis vei Croni

filia ex Proserpina, quae est Liberi soror; secunidaj Jo^vis

et Latonae, Apollinis soror; tertia, quae vocatur Opis'*),

de Glauca ^^). Aesculapii tres ^^). Primus Apollo ^*^)

dictus, Vulcani filius; secundus, Lai ^^) filiusj tertius,

dtcere hat Cicero iradere. Bisweilen Iiat dieses Wort die Bedeu-

tung von pruescribere
,
praeJicere , z. B. legem dicere.

31) Cicero a. a. O. fxihrt nur vier an. Mit Ampel. stimmt Ari-

stoteles genau iiberein , wie wir aus Clemena Alex. im Protrept. S.

17. (ed. 1641.) lernen.

32) Die Gelehrten stimmen darin iiberein, dass die Schreibart

Ilammon richtiger sei als Ammon. Uebrigens vgl. hierzu BoccJiarCs

Phaleg. I, 2. Anf.

33) Eben so viel ziihlt auch Cicero her, und Amvhius a. a. O.

weicht nicht ab.

34) Gewohnl. Op»; das i ist ansgefallen. Dnvies zu Cicero a.

a. O. wollte sogar Upis lesen ; die Jonier sagten nrimlich Ovnig,

die Dorer ^iintg. So sagt auch Virgil. Aen. XI, 532. u. 836.

Opis, Cicero a. a. O. Vpia: ,,Tertiae pater Upis traclitur, Glauce
mater ; eam Graeci saepe Upim paterno nomine appellant." Einige

nennen sie Gefahrtinn der Diana, und die Lakedaemonier nannten

sie sogar die Diana. S. Paluephat. c. 32, 6. und die gelehrte Ab-
handl. Spanheim.^ zu Kallimach, in Dian. v. 204.

35) Gewohnl. Glauco. Tzschucke nahm Davies' Verbesserung

Clauca in den Text auf.

36) Auch Cicero a. a. O. III, 22- End. nimmt so viel an. S.

Arnob. a. a. O. Gr. 'Ao/.Xriiiioq.

37) Cicero macht ilm mit vielen Andern zu einem Sohn des

ApoUo, demselben, der in Arkadia verehrt wurde, und die Sonde
{npecillum) erfand, und zuerst die Wunde verband. Ueber seine

Mutter aber sind die Meinungen verschieden. Einige nennen sie

Arninoe, Andere Koronis , was auch der Scholiast des Pjndar zu

Pyth. III, 14. erinnert. ApolloJor. III, 10. 3- Paus. II, 2f).

38) Dieser ist von anderswoher gaMZ unbekannt. 'J'zschucfce

conjicirt Apis. Dieser soll nJimlich die Arznei erfnnden und jener

belrieben und ausgebildet haben. S. Cltmtn» Alex. Stromat. 1. S.

307. (ed. 1641.).
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Aristeli et Alcippes ^s) filius. Veneres qualuor *°). Pri-

ina, Coeli **) et Diei filia; secnnda, quae ex spuma -^^)

•nata esse dicilur, et Acris et Oceani tilia; terlia , quae

Vulcano nupsit; quae cum jNIarte se miscuil; unde Ciipi-

do nalus esse dicitur; quarla, Cypri *') et Syriae lilia,

quam Adon liabuit. ^linervae ^**) quinque. Prima, Vul-

caui*^) lilia; unde Allienarum est civilas; secunda, INili

filia, quara Aegyptii ^*^) colunt; tertia, Jovis filia, quae

39) Cicero a. a. O. ,,tertius Arsippi et Arsinoae. Anstatt Al-

cippei (das ist naml. die gewohnl. Lesart) conjicirte Perizonius AI-

cippes. Nach Einigen erzeugte ihn Apollo mit der Arsinoe, der

Tochler des Leukippos; nach Andern war er ein Sohn des AjjoUo

und der Koronis, der Tochter des Phlegyas. S. Apollodor. III, 10. 3.

Pausan. II, 26. Gronov. zu Cic. a. a. O.

40) Mit ihm stimmt Cic. de N. Deor. III, 23 u. Arnob. a. a.

O. in der Zahl iiberein. Platon im Gastm. (Vol. 10- ed. Bipont.

)

S. 182' nennt nur zwei , von welchen die eine iind zwar ngsa^v-

Tfpa xal d(j.y]TcoQ , rjv 8i] kuI ovQaviav snovo^aloiiiv' die andere

vicoT^QCc, z/iog jtai ^toivtjg, rjv 8i^ ndvSrj/xov Kulovaiv.

41) Gewohnl. llacddi. Perixon. u. Davies zu Cic. a. a. O. ver-

besserlen Coeli.

42) Ueshalb heisst sie auch 'AfpQoSiTTj (dcpQoyivna , aliysv>)g,

avaSvofisvT]); aber grade diese nennt Cicero die Mutter des Cupido

Seciiiulus, den Vater aber Merkur, was mit Ampelius nicht har-

monirt.

43) Cicero a. a. O. ,,quarta Syria Tyroqne concepla, quae

Astarle vocatur, quam Adonidi nupsisse proditum est." Tx.sc/iucke

will demnach Tyri lesen tmd darauf Adonis. Vgl. Boccat. Genealog.

II, 53. Platz Tab. Gen. a. a. O. — Adon ist griechische Form;

Burmann zu Propert. II, 10. 53- vertheidigt auch deu Acc. Adun»:>n

als Nom. , wie man bei I'u/^'ent. Mythol. III. lieset. — Uebrigens

iibergeht Ampelius die Venus, welche eine Tochter des Jupiter u.

der Dione war, die Cicero a. a. O. anzufiihren nicht versaumt hat.

44) In der Zahl sind Cicero III, 23. un^^ Arnubius a. a. O. mit

Anipelius einverstanden, abet nicht in der Erzahlung. Vgl. Cle-

tnens Alex, a. a. O.

45) So Clemena Alex. a. a. 0. Cicero aber u. Arnobius lassen

sie die Mutter des Apollo sein, die Athen beschiitzte.

46) Siiiiae setzt Cicero hinzu. Sais ist nainlich die Hauptstadt

Unteragyplens , wo Minerva verelut wurde , Sirabo .XVII, p. m.
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in bellicis ^*') rebus se exercnit; quarta, Solis filla, qua-

drigas ^^) junxit; quinta, Pallantis et Tilanidos *^) filia.

Haec patrem occidit ^°), pro suae virginitalis observalio-

ne, qui ejus cupidus fuit; unde et Pallas ^') dicta est.

Liberi quinc[ue *^). Primus, ex Jove et Proserpina. Hic

551. (802-) Daher nennt Platon in Tim. S. 290. (Opp. Vol. IX.

Bipont, ) sie aQXTjyov ihrer Stadt; von deu Aegyptern selbst aher

ivurde sie Ntjtd' genannt. Amoh. hat hier Sais^ welche Lesnrt auch

Jahlonsli im Panth. Aegypt. 1,3. in Schutz nimmt. Ihren herr-

lichen Tempel, den sie daselbst hatte , beschreibt i/eroJo/. II, 175.

47) Gewohnl. fecillis\ dies ist und heisst auch nichts. Mun-
cker zu Albric. c. VIII. u. Davies zu Cic. a. a. O. verbesserten bel-

lieis^ denn sie heisst deshalb auch bellatrix, bellica , ielligera. Je-

doch iiennen Clemen» Alex. u. jirnohius a. a. O. diese Minerva eine

Tochter des Saturn.

48) MuncXer lieset: quae quadrjgaa cett. Davies'. Jotnt yilia

statt: Solis fiUa. Cicero a. a. O. referirt so: ,,QUarta Jove nata et

Coryphe, Oceani filia, quam Arcades Coriam nominant, et qua-

drigarum inventricem ferunt," — Koryphahia nannten die Messe-

ner die Minerva nach einem Tempel , den sie auf dcm koryphasi-

schen Vorgebirge (Koryphasion) zu Pylos hatle. Anders berichten

Clemens Alex. u. Arnoh. a, a, O, Gyrald, in Hiator, Deor. Syntagm,

XI. Opp. s. 345.

49) Cicero lasst den Namen der Mutter aus, welchen iibri<»eus

Clemens Alex. a. a. O. hinziigefugt hat.

50) Cicero : ,,qnae patrem dicitur interemfsse, virginit.item suam
violare conantem." Arnoh. a. a. O. ,,quae Pallantem occidit patrem
incestorum adpetitorem." Nachdem ihn die Tochter getodtet liatte,

niachte sie sich aus der abgezogenen Haut ihres Valers eiuen Scliild,

und seine Fliigel befestigte sie an ihren Fiissen.

51) Andere benennen sie ano zov ndllnv rd 86qv. Ilumeros

pflegt beide Namen mit einander zu verbinden : TldXlag 'A9ijvt].

Andere lassen sie aus Jupiter's Haupte als bewaffnete Jungfrau ge-

boren werden. S. Ileiiod. Theng. 886- 924- Sie war tapfere Krie-

gerinn und heisst deshalb bei den Dichlern: dyilsiu , d.l«lv.Q[Mivr]ig,

atQvtcovT]
, ylavKOjnig, noXinoQ^og. Im trojiichen Kriege beschiitzt

sie den Diomedes, Odysseus u. Telemachos S. II. V, 835. Od. XIII,

299. I, 96.

52) So viel fiihrt auch Cicero a. a. O. c. 23. an. Andere neh-

men nur drei , oder gar nur einen ao. S. DmdQr. Sic. III, 65.
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iigricola et inventor vini: cujus soror Ceres. Secnndus

Liber ox IMelone *'), et Florn , cujus noiniue fluvius est

Granicus; terlius de Cabito '"^), qui reguavit iu Asia **)j

quartum '^) ex Saturno ^"^) eL Seraela, dicunt; quintus

Nisi et Helionae '^) filius. Hercules sex ^^). Primus Jo-

vis et Aelheris *^°) filius; secundus JNili *^') lilius, quem
principein colunt Aegyplii; terliura ^^) conditorem lu-

53) Muncler zii Hygin. Fab. 155. u. zii Fiilgent. Mythol. II, 15.

lieset M<.lone i. e. Nilo, zu dessen Solin ihn Cicero a. a. O. niacht.

Auch Nilos hiess Melo, wie Fe^lus S. 235- (ed, Dacer. ) henierht;

vgl. a. Servius 2u Virg. Ge. IV, 291. Andere nennen ihn JMela/i,

und noch andere geben ihn fvir O^iri-i aus. S. Herodot. II, 144.

Diodor. 5if. I, U. TzschucAe schlagt noch vor: Murone zu lesen
;

der ein beriihmter Winzer und Bacclios' Begleiter war. Denselben

lassen aber Einige jiinger als Bacchus, Andere sogar dessen Sohn
sein. Vgl. Eusiath. zu Hom. Odyss. IX, 197. und JFenstUiig zu

Diodor. Sic. I, 18. — Granikos ist bekanntlich ein Fluss in Mysien,

wohin Bacchiis auf seinen Ziigen auch gekomrnen war, wie Dio-

dor. a. a. O. anfiihrt.

54) Cicero : Caprio patre. Gronov triigt kein Bedenken, hier

u. in jener Stelle des Cicero Cahiro zu lesen. Vgl. Davies' Anmerkk.

55) (icero: „eiini regem Asiae praefuisse dicunt."

5tt) Gewohnl. Quartus.

57) Cic. Juve et Luna. Lieset man quarium, so muss es dicunt

heissen.

58j Cicero: ,,Ni50 natus et Thyone, a quo Trieterides consti-

tutae putantur." Aluncker emendirt hier Tliyonae. Ueber Thyone

vgl. Diodor. Sic. III, c. 62. S. 117. So wurde Semele genannt, als

sie in die Zahl der Gotter aufgenommen war. Vgl. DioJur. Sic.

III, 62. u. IV, 25. End.

59) Ebensoviel hat auch Cicero a. a. O. c. Ifi. u. Arnohius a.

a. O. , der jedoch in einigem abweicht. Drei zalilt Diodor. Sic.

III, 73. den agyptischen, kretischeu Herakles uud den Soha der

Alkmene.

60) Cicero: ,,ex Jove antiquissimo et Lisyto," dafiir fand Ur-

sitnis in einem Mscr. Lisyca, er conjicirte ipjt/ea. S. Boccat. Ge-

neal. II, 9. der Lisica hat.

(51) Ebenso Cicero. Denselben fiihren Viele unter dem Namen
des a,L'yptischen Hercules an.

G-) Cicero: ,,teriius ejt ex Idaeis Dititis. Die Griechen nen-

nen sie Id^iei Ductyli , von welchen der Eine zuerst zu Olynipia
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di®') sul Hellenes (licinif ; rjuarfns Croni ^^) filius, etCar-

tlieres ®^), quem Carlhaginieiises ^^) rolunt, unde Car-

tliago dicta esl; quinlus Joab ^^) (ilius, qui cum regc Me-

dorum pugnavit; sextus Jovis filius ex Alcumeiia ^^),

qui Atlanta ^^) docuil.

die Spiele angeslellt liaben soll. Pausan. Eliac. I, 7. (V, 7. Anf.).

Die idaischen Daktylen {'idaloi daxrvloi} werden die ersten Kunst-

arbeiter genannt, die durch wolilthatige Erfindungen , vorziiglich

Metalle zu schmelzen , das Eisen zu schjuieden, sich den Daiik

und die Achtung ihrer Zeitgenossen erwarben. Da sie vielleicht

wegen der betjuemeren Bearbeitung des Eisens sich auf den Berg

Ida niederliessen , so erhielten sie den Nanien IJtiei und Daciyli,

von day.rvlog; weil sie mit ihren H;inden allerlei Kunslwerke ver-

fertigten. FunJie a, a. O. Th. I. S. 243. Soubo X, p. m. 325- (473.)

TPesstling zii Diodor. Sic. V, 64. Weil miui den Hercules zu den

Daktylen rechnete, nennt man ihn auch IJaeu*. Puu.san. V, 7. —
()3) Gevvohnl. loci. Duker's Verbesserung nahm Tzschucke in

den Text auf. Derselbe will auch statt litlUnea lesen Llei, Dies

ist jedoch nicht nothig.

04) Kqovov , Salurni. Cicero : Jovis.

65) Perizon. will CarihrereH leson , was dies aber heissen soll.

hat er selbst nicht angedeutet. Vielleicht konnte A^itriae gelesen

werden, vvenn diese Verbesserung nicht grade zu den Nachrichten

aller Mythologen widersprache. S. Hygin. Fab. 53. Dieselben EI-

tern fiihrt auch Aihenaeos IX, H. p. m. 392. an. Vielleicht ist un-

ter dies. Worte Carthago verborgen , wenigstens hiess es einmal

Carihada. Solin. 30. (27.), woraus im pimisch, Dialekt Carthago

wurde. Suh/uis. zu Solin. p. m. 228. Bocchart''» Chanaan. I, 24-

Cicero aber nennt die Karlhago die Tuchter dieses Hercules, nicht

die Afut/er.

6fi) Dieser hiess der tyrische, wie aus Cicero erhellet.

67) Cicero: „Quintus in India, qiii Beliis dicitur/' Daher hiess

dieser Herakles Indufi, und in der indischen Sprache Sandes; s.

Nonnos' Diony-siaTi. 34, 196., woriiber sehr gelehrt handelt )f'esse-

ling zu Hierokl. Synekdem. S. 710- — Das Wort Joah ist sehr

dunkel. —
68) Gewohnl. Alcemena Gr. 'AXyiirjvrj. Tischucle nahm Alcu-

mena in den Text anf. So Ilygin. Fab. 29-

69) Nein , welchen Allas die Astrologie lehrte. S. Diodor. Sic.

IV, 27. f. Seruius zu KirgH. Aen. 1, 74I.
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CAP. X.

D e I VI p e r i i s.

Impeiia ab meunte aevi ^) memoria fuerunt septera.

Primi rerura potiti sunt Assyrii , deinde Medi, postea

Persae, tura Lacedaemones, dein Athenienses : post hos

inde Macedonesi sic deinde Romaui.

CAP. XI.

R e g c s A s s y r i o V u m.

NinusRex; qui primus ^) exercitu prope totam As-

am sub se redegil, et clarissimam urbem nominis sui con-

didit Ninon ^). Belus 3)Rex, Jovis filius, cujus posteri

per ^) Ninum Asiae regnaverunt: per Aegyptum Libyae,

CAP. X.

1) i. e. primo tempore, cujus quidem extat memoria.

CAP. XI.

1) Diodor, Sic. IT, 1. ttqcotos Tfov f!g laTOQiav Kttl fiv^(ir]v ncc-

qadtdofiivcov Ntvog. Ueber seine Feldziige s. Justin. I, 1, Jtidvr.

18, 1- —
2) 7] v.ttl NlvivL Flolem. VIII. auf der V. Taf. Asia's. Sie ist

Lel!;ani)t aus d. A. T. Genes. X, H. Vgl. Boechart^s Phaleg. IV, 20-

Ihre ausserordentliche Grosse beschreibt Diodor. Sic. II, S- Sie

lag in der Provinz Babylon , nahe am Naharmalcha, und reichte

wegen ihrer grossen Ausdehnung gegen den Tigris hin, bis in dia

Nahe des heuiigen Bagdad. —
3) Mit ihm lassen Einige das assyrische Reich seinen Anfang

nelimen. Ampel. nennt ihn eincn Sohn des Jiipiter, Andere ne^-

nen ihn den Jtipiter, oder Saturn selbst. IJeb. Belos Jupiter'» Soha

vgl. Eusia/h. zu Dionys. Perieg. vs. 1005- Ilerodot. I, 181. III,

15(j. — Perizon. m Origg. Babyl. c. V. JFesseling zu Simson. Chron.

n. M. 1885. Salmas. zu Solin. 867- 872.

4) Gewohnl. primum. Perizoniiis' Verbessernng, die auch die

Geschiclite bestatigt, (dass namlich fast Alle deu Niuus eiuen Soha
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per Darium ') Europae. Semiramis, Circetis f) Nymphae

filia, a columbis educta "^) , uxor JNini regis; cujus post

mortera regnum Nini ampliavit armis ^) ; Indiani quoque

parura ^) prospera cxpeditione tenlavit. Haecurbera pul-

cerrimara omnium, quae unquam fuerunt, Babylona

conslituit, supra flumen Euphralen* Sardanapalus, qui

ob nimias delicias et luxuriam perdito regno^ ne in potes-

tatem hostium veniret , cum exoletis suis venenum bibit,

et igni subjecto cum regia sua conflagravit *°).

CAP. XII.

R e g e s M e d o r u ni.

Arsaces '), priraus Rex, qui eversas Assyriorura op

des Eeliis sein lassen) hat TzachucTie mit Recht in den Text auf-

genoninien.

5) Perizonius will: Danaum. Vgl. Apollodor. II, 1. 4.

6) Vgl. JMuncler zu Hygin. Fab. 223« Die Grieclien nennen
sie ^SQKLTig u. ^fQXfzw ; die Syrer Aiargatis. Sie gebar die Semi-

ramis , die sie in eine wiiste Gegend aussetzte; sie selbst stiirzte

sicli in einen See bei Askalon und wurde in einen Fisch verwan-

delt. Die Syrer erbauten ibr an diesem See einen Tempel, und
verehrten sie unter halber Fisch- u. Madchengestalt.

7) Anstatt educata; wie aus Ttrenx. bekannt ist. Ueber diese

Tauben vgl. Diodor. Sic. II, 4. u. 20.

8) Hinter armis muss interpungirt werden, wie schon Perizo-

nius richtig bemerkl hat.

9) parum fehlt in der zweiten Ausgabe Duler^s, Tzschucke hat

es wieder mit Recht aufgenommen. Denn Strabo XV, Anf. berich-

tet, dass sie luum mit zwanzig Mann entkommen sei, ob sie sich

gleich zu diesem Zuge sehr stark geriistet hatte, S. Suidas u. d.

W. 2ttJ.iQaf.iiq,

10) Vgl. Jusiin. I, 3. End.

CAP. XII.

1) Perizonius verbessert Arhacen. Er war assyrischer Statthal-

ter in Medien , der sich gegen Sardanapal emporte , ihn bei Ninive
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lijxurla Sardanapali translullt ^), eosque juslisslme rexit.

Astyages, vir lortis et justiis, qui per Iii.sltlias victus ') a

Cyro est, et dissolutum est Mediae regiiura.

CAP. XIII.

Jl e g € s P c r s a r u m,

Cyius, rex fortlssimus, qui rnajore parte Asiae sub-

acta, Euiopam quoque irrupisset, ni a Tomyre ^), Scy-

tharum ^) iep,iiia, victus oppressusque esset. Cambyses,

filius aeque ^) Cyri; qui, cum septuaginta millia homi-

sclilug und ilin notliigte, sich in die Stadt zu werfen, wo er sich

mit allen seinen Scliatzen , AVeibern u. Bedienten verbrannte. Hier-

auf ging die Sladt liber, u. Arbakes llieilte sich mit Belesis , Sa-

trapen von Babylon in die alte assyrische Monarchie 88S od. 74S

V. Chr. Vgl, Diodor. Sic. II, 24 — 23. Herodot kennt diesen Arba-

kes nicht, und bei Jusiin I, 3' heisst er Arbnkfos. Is , sagt er,

imperium ab Assyriis ad Medos transfert. Von ihm ge!it Ampelius

sogleich auf Astyages viber, obgleich zvvischen beiden noch andere

Konige zu nennen gewesen wiiren , als : Dejoces (709 v, Chr,),

Phruortes (gfio v. Chr.') , Kyaxares (638 v. Chr.).

2) Peiizonius ergauzt: in Aledos, wie auch Jusiin a. a. O. hat.

3) Vgl. Jusii7i I, 6-

CAP. XIII.

1) S. Ilerodoi. I, 205 ff
•

, wo sie Massageten Koniginn heisst;

Justin. I, g. nennt sie Tumyri/<. Riclitiger ist jedoch TcofivQig oder

TofiVQig, wie nut vieler Gelehrsanikeit Ilemsterhus. zu Lukianos.

Coiitemplantes c. XIII. gezeigt hat ; auch liat Oudtndorp in zwei

Codices des Justin Tomyrin gefunden.

2) Verst. Asiaticoruni; Viele nennen sie Massageten. Ueber

den Tod des Kyros sind die Meinungen getheilt. Vgl. die Ausle-

ger zu Corn. Nep. XXI, 1. 2-

3) At, sagt Tzschucle, nihil ejusmodi praecessit, cui respon-

derct, nec si ad Cyruui in superioribus referas
,
quasi hic Astyagis

itiiiset filius , salis aptum est ; fuit pi aeterea illius nepos.
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num subegisset in Aegypto, et regern ejus Amasln, Aethio-

piam *) profectus, magna parte militum per famem amis-

sa, irritus rediit. Urhera tameii ibi condidit ^) Meroen.

Is quia Apin ^) sacrum bovem interfici jusserat, ira Deo-

rum ex equo "^) praeceps super gladium suum ruit, ex-

tinctusque est. Dariusrex, unus ex septem Persis, hin-

nitu ^) equi regnum asseculus, cum ^) ducentis septua-

ginta millibus Europam transivit *°). Yictus ab Atheni-

ensibus ducenta *^) milha apud Pseudomarathona **) de-

cessit *'). Xerxes, Darius filius, cum recessisset **)pa-

ter ejus, ahquantis *^) navibus armatis mihlibus in Euro-

4) Vielleicht ist in ausgefallen wegen des vorhergelienden Ama-
sin. Doch lasst sich auch die gewohnliche Lesart vertheidigen,

wie Duler bemerkt.

5) Siraho XVII, p. m. 543. (790.) erzJihlt , dass Kambyses die

Stadt und Insel nach detn Xamen seiner Schwes!er oder nachheri-

gen Gemahlinn benannt habe. Uass Kanibyses eine Stadt auf je-

ner Insel erbaut habe, berichtet auch Diodor. Sic. I, 33., bei Jo-

seph. Autiq. Jud. II , 10. 2- heisst sie Subba. Vgl. noch Uerodot.

II, 29.

6) Ansfiihrlich handelt davon Tzschucle zu Mela I, 9. 93.

7) Bei Ilerodot. II, 64. heisst es grade im Gegentheil dvad-goi-

cy.cov inl xov innov. Juitin. 1 , 9. ,,gladio sua sponte evaginato in

femore graviter vulneratus obiit.

8) Vgl. Juf^iin. I, 10.

9) Die Zahl wird verschiecien angegeben.

10) Diese Form scheint in der altern Zeit gewohnlicher gewor-

den zu sein. So Sext. liuf. c. III. vgl. mit Liv. XXI, Ij. —
11) Dies ist ohne Sinn. Sehr passend scheint Perizonius' Con-

jectur: ducenie Jlliltiadt; Die Sache selbst ist aus Corn. Nepos

bekannt.

12) Unter diesem Namen kommt keine Stadt bei den Alten

vor. —
13) Er starb nicht sogleich, sondern erst einige Jahre nachher.

14) Vielleicht: decesf,isf,ei; docli bemerkt Tzschuclie selbst: ita

quidem vere, sed languide.

15) Stalt: aliciuot. Vgl. Txschucl. zu Euirop.IV, 27 (11.) An-

derri Nachrichten zufolge waren es aber keineswegs nur aliquot na-

ves , sondern sehr viele; deun die Schifie nalinien jenes ganze Meer,

so wie die Landtriippen die Kiiste ein. Vg'. Corn. Nep. 11,2.4. —
5
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pam transivit, conlabulalo ^^') [lellesponlo, el forato Alho

") monte,* nec '^) cjuidqiiani aliud eglt, quam ut Athe-

nas incendeiet. Mari "^) viclus a Lacedaemoniis et Athe-

nienslhus, in Asiam rediit, ihlque suorum fraude inler-

fectus est.

CAP. XIV.

.Diices et Rcges L,acc(lacinojilorum,

Euryslhenes *) et Procles geraini, qui genus ab IIc-

Armaiis iibrigeiis scheint verfalscht ; vielleicht ist mit Tzsclmckc

ac muliis zu lesen.

Ifi) Die gevviihiiliche Ijiterpunction schien Duker falsch. Er

setzte daher an die Stelle des Piincts hinter transivit ein Komma.

Uebrigens hat Sueion in Galig. c. XIX. von derselben Sache dasselbe

Wort. Vgl. auch Curt. V, 7. 8- Andere driicken es anders aus. So

sagt Mela II, 2. 84- divisas spatio pelagoque terras pontibus jun-

gex-e. SenecaTie hrcwit. Vit. c. XVIII, navibus pontes jungere. C7-

cero de Finib. II, 34- einfach /i/^^^e/e.

17) Cicero a. a. O. Athone perfosso ; welche Form nicht mige-

wbhnlich ist, Sidon. Apollin. carm. IX, 256. nennt dieses Durch-

stechen des Athos sculptas cavernas.

18) Gevvohnl. nec/uidguam — incideret tnari, T'ictus — Wie wir

jetzt lesen ist Perizonius' Verdienst. Seine Verbesserung stimmt auch

vortrefflich mit den iibrigen Nachrichten zusammen. Denn nach-

dem er sich Athen^s bemiichtigt und den Tempel gepliindert hatte,

ziindete er die Burg an. Herodot. VJII, 53. Nach Jusiin II, 12. 11-

ziindete er sogar die Stadt an.

19) Bei Salaniis von Themistocles. Olymp. 71, 1. Auf der

aussersten bstlichen Spitze dieser Insel errichteten die Griechen

ein Siegesdenkmal.

20) Besonders des Aitabanus. Jusiin 3, 1. Anf. Andere lassea

ihn durch Arlabanus {Arisiotel. 1'roblem. V, 10 uennt ihn 'AQxa^d-

vrjs) umbringen. Diodor. Sic. XI, 69-

GAP. XIV.

1) Gewbhnl. Eurystenes. Ueber die Sache selbst vgl. Nepos

XVII, 1. 2.
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raclidis deducenles pvimi ^) Spartae regnaverunt. Lycur-

gus legLiralator ^), cui Lacedaemonii*principes Graeciae

per annos septingenlos ^) innisi fuerunt. Tlieopompus

^) el Polvdoi-us lle^es, qui Messenium bellum vigiuti *)

annis gesserunt. Oihryades "^) vir bellator qui Messe-

nio bello, quo centeni^ id est, quinquageni, concerta-

verunt, et tropaeum ") suo sanguine ^) scripsit. Tyrtae-

2) Vorlier las man : primis^ parte regna regnnverunt. IMeurfina

De regno Lacedaem. cap. IX. u. Perizon. z\x dies. St. verbesserteu

diese offenbare Corruption.

3) So auch Liv. 34, Sl. 18«

4) Gewohnl. stptem invisi. Dies ist ohne Sinn. Perizonius*

Emendation innisi hat Tzschuclie in den Text aufgenommen. Liv,

S8) 34. ,,disciplina Lycurgi, cui per 700 annos adsueverant, sub-

lata." Plutarch. im Lykurg. c. 29. hat nur 500 Jahr. Mit Recht

aber heisjen sie principef Gratciuei denn nach dem Ausspruch des

delphischen Orakels sollte ihr Staat so lange maclitig und der erste

sein, als er die Gesetze des Lykurgos befolgen wiirde. S. Plutarch.

c. XXIX. Diodor. Sic. in Excerpt. libr. VI, S. 547 ed. Wesseling.

Daher wird ihnen auch die Herrschaft iiber Griechenland {r]yf[iovi(x^

ccQXTj) zugeschrieben, die Einige bis auf die Zeit erstrecken, wo sie

den Achaiern unlerworfen wiu-den , Andere bis zur Schlacht bei

Leuktra , avo sie von Epaniiiiondas besiegt und unterworfeu wurden.

5) Dass dies die Feldherren im ersten Kiiege gevvesen , berich-

tet auch Pausan. IV
, 7.

6) Dieser Krieg begann Olymp. 9, 2- und wurde beendigt 14,

1. U.C. 11-31.

7) Wasse zu Sallust. Jug. c. XII. will diese Stelle so verbes-

sern ; Othryades vir beUaior
,
qui Messenio hello

,
quo iercenteni, in-

/esio utrimque agmine concertaverunt. Perizonius glaubte, es sei vor

quinquageni ausgefallen uirimque. — Die Sache handelt sich hier uni

den Krieg zwischen den Argivern imd Lakedaemoniern , der um den
Besitz des Thyreatischen Gebiets ausgebrochen vvar. Er fallt in die

Zeit des messenischen Kricgs. Den Hanptinhalt giebt Pluiarch. in

Parallel. Gr. et Piom. Th. VII. S. 219 Leipz. Ausg. Die Amphiktyo-
nen namlich hallen besclilossen , dass die Sache durch einen Zwei-
kampf entschieden werden sollte. Ilerodot.I, 82.

8) Gewohnl, trophaeum. Ueber die Sache vgl. Kaler. Max. III,

2. „Sanguine suo scriptis literis, direptam hostibus victoriam, tan-

tum non post fata sua in sinum patriae cruento tropaei titulo retulit."

9) So auch Plutarch. a. a. O,

6*
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us '°), qul Messenio bello, ex oraculo ApoUinis, dux

Allieniensibus per ludibriura raissus, poemate **) suo ita

militura animos concitavit, ut tam diuturnura proeliura

victoria consummarent. Leonidas, dux Persico bello, qui

cura trecentis Lacedaemoniis apud Thermopylas totam

vim Persici belli morte sua ac suorum obtinuit ^^). Pau-

sanias, qui Persico bello Mardonium ,
praefeclura Xerxis,

cum pedestribus copiis apud Asopura ^^), Booetiae flu-

men, debellavit: raox proditionis a rege suspectus (idem

Mardonius **) ), ideoque accusatus, in asylura Minervae

confugit, et ibi farae confectus esl. Lysander *^) dux,

qui dominantem toto mari classeni Atticara apud Aegos-

potamos '^) oppressit, et victis Alheniensibus triginta

10) Gewolml. tertiusque. Dies ist oline Sinn. DaTier conjicirte

Meursius in Miscellan. Lacon. II, 2. Bemeccer zu Jiistin. III, 5*

rabriciuK \n Bibl. Gr. II, H. S. 449. (od. S. 742. d. neu. Ausg.),

Jfasse zu Sallust. Jug. c. XII. und Bentley zu Hor. Art. Poet. vs.

402. Tyrtaeusque; Perizonius slellte den Sinn noch vollstandiger

her, lesend : Tyrtaeus, quL Ueber Tyrtaeos liaben Mehre ausfiihr-

lich gehandelt. Fiir unsre Stelle reicht vollig hin, auf Justin. III,

5. 2- 2U verweisen; wo Berneccer zu vergleichen ist. Tyrtaeos' Ge-

dichte hat vortrefflich herausgegeben Chr. A. Klotz. Altenb. 1767- 8-

Deutsch von Iftisse u, d. T. Kriegslieder des Tyrtaeos.

11) Gewohnl. poenuteas votu. Nur die Ausg. v. 1657. ^iat per-

taesus vota. Meurs. u. JJeins. verbesserten poemate suo. Vgl. Beniley

ZU Hor. a. a. O. Berneccer zu Justin. III, 5. \ns poemaie noto ; JVasse:

pede altero claudo. Heinsius schlug auch noch vor: paeane suo. Die

passendste und natiirlichste Conjectur bleibt: poemate suo.

12) Vielmehr muss es heissen : retinuit oder continuit.

13) Gr. 'Aaconog. So erzahlt aiicli DioJor. .Sic. XI, 30. — Die

Meisten lassen dies bei Plataeae vorfallen. Der Asopos namlich

floss bei Plataeae (j. Platani). Uebrigens las man gewohnl. Ascopum.

14) Nach dem Dafiirhalten Oudendorp's zu Obseq. c. 110. irrte

hier Ampelius ; Duker halt es fiir verfalscht. Perizonius erklart sich

nicht bestimmt. Tzschuclie schloss daher idem Mardonius in Klam-

mern ein. Denn nach Comel. Nep. IV. 1. 2. trug sich dies mit Pau-

sanias ziz und sogar nach Mardonios' Tode. —
15) Gewohnl. Leander,

16) Gewolml. Aegeos primus. Perizonius u. Oudendorp zu
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tyrannos ^*^) imposuit. Xanthippus '^), vir Lacedaemo-

niorum fortissimus, qui bello Punico primus *^) Cartha-

giniensibus dux missus Regulum cepit, Agesilaus, cujus

inventum est, in hostih', quam ^°) in sua terra, pugnare;

ideoque in Asiam missus, vastata ea, cura jam Regi im-

mineret, revocatus Athenienses apud Crotonem ^') vicit.

Poslea apud Corinthios flevit ^^), quod decem millia

Frontin. II, }. 18- verbesserten Aegospotamos. Es war eine Stadt

im Cliersonesos Thracica am Fluss Aegos, wo Lysander 405 vor

Chr. den beriihmten Sieg erfocht, der den peloponnesischen Krieg

ziim Vortheil der Spartaner entschied. Tzschucle meint, Ampelius

habe Uorafiovg geschrieben , woraus die Unerfahrenheit der Ab-

schreiher primus gemacht hatte.

17) Jusiin. V, 8- 9- rectores^ qui fluiit iyranni. So auch Diodor.

Sic. XIV, S' Ihre Namen hat Xenophon in s. Hist. Gr. II, S- 2-

aufbewahrt. Die vornehmsten unter ihnen waren Kritiaa w. The-

ramenes. Ihre Regierung fiillt iri das vierte Jahr der 93. Olymp.

Zum Gliick fiir den Staat danerte die Regierung der Tyrannen nur

acht Monat. Thrasybulus sliirzte die Oligarchie und fiihrte die

demokratische Verfassung wieder ein,

18) crgarjjyos (iia^ocpoQog heisst er bei Diodnr, Sic 23 > 13-

Seiner gedenkt auch Liv. 28, 43- 19. Wie er den Regulus besiegte,

erzahlt Froniin. II, 2. 11.

19) Besser primo. Perizon.

20) Erganze poiius, was wie magis in dieser Verbindung oft

auch von den besten Schriftstellern ausgelassen wird. Beispiele bie-

ten dar Plautus, Terenz, Cicero und Livius. Tacitus besonders liebt

diese EUipse.

21) Duler schlagt vor Coraneam (si.), eine Stadt in Boeotia. Vgl.

N'pos XVII, 4. 4. — Eine andere Stadt gleiches Namens liegt in

Thessalia.

22) JVepos XVII, 5. 2. ,,Hic cum una pugna decem millia ho-

stium, Agesilao duce, cecidissent; eoque facto opes adversario-

rum debilitatae viderentur : tantum abfuit ab insolenlia gloriae, ut

commiseratus sit fortunam Graeciae, quod tam multi a se victi vitio

adversariorum concidisscnt : namque illa multitudine, si sana mens
esset Graeciae, supplicium Persas dare potuisse. Idem cum adver-

sarios intra moenia compulisset, et, ut Gorinthum oppugnaret,

multi hortarentur, negavit, id suae virtuti convenire; se eniin eum
esse, dixit, qui ad officium peccantes redire cogeret, non qui urbes

nobilissimas expugnaiet Graeciae." cett.
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Graerorum occisa cognovissel, nec voluit Goiiiilliuin du-

lere^^), cuiu posset.

CAP. XV.

Clarissiini Ilesies ct Duces Alhcniensium.
'<D

Cecrops Rex, qui urbem condidit Atlienas *), et ex

suo noraiiie Cecropidas appellavit cives. Idem fahulose,

quia indigena ^) fuit, ab iuguinibus serpens ^) fuisse nar-

ratur. Erichlhonius rex, qui mysteria Eleusina ^) consti-

23) Gewohnl. dclegare. Dies ist ohne Sinn. Perizon. emendirte

Jelere. Vgl. a. JFasse zu Sallust. a. a. O.

CAP. XV.

1) Er legte den Grund zu dieser Stadt, erbaute dia Burg, die

auf einem hohen Felsen lag, und nach ilim Kekropia genannt

vvurde; s. Pi/n. VII, 57. (56) Gr. axpo;roAts. Auch Atlika vvurde

Kekropia genaunt. Athen (j. Setines^ '« Thines , Aiheni^ Alhinia)

hatte drei Hafen : Piraeos, Phalereus, Munychia, welche der Stadt

gegen Siidwesten lagen, und durch Mauern mit der Stadt verbun-

den waren. Gegen Mitternacht floss der kleine Fhiss Kepissos, und
gegen Mittag der Ihssos an den Mauern hin. Der Provinzialj^e-

schichtschreiber Puusanias beschreibt diese Stadt; vvomit noch
Meursius' schon angefiihrte Sclirift zu vergleichen ist.

2) Gr. avToxQtoVf im Gegensatz von £7r?;Avs,u5os, 6, 77., von

3) ApoUodor III, 14- KsKQOip avTox^coV cvfirpvig ^mv ccofia dv-

Sgog Kul SQKKovTog Ttjg 'JTZiK^g i{^aoil£V6s tiqcotos- Deshalb heisst

er gewohnlicli dicpv)]g {bi/ormis bei Justin. II, Q. 7.). Vgl. Antonin.

Liberal. Mefamorphos. cap. VI. Anf. Hygiu Fab. 48- Anf. Eustath.

xu Hom. II. II
, 547.

4) Verst. Cereris. Jusiin. 11, 8. Anf. Eleu.fina sacra. Nach an-

dern Berichten soll Ceres selbst die Mysterien zu Eleusis eingesetzt

haben, als sie ihre geraubte Tochter in allfu L;indern und Meeren

suchte nnd hier freundlicli von den Einwohnern aufgenonimen

vvurde, Gevvohnlich sclneibt man dem Ericlitlionios die Sliflung

der Panathenaeen {Tlava&rivaia) zu, ein beriilinites Fest zu Athen,
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luit. Celeus ') cum Euboleo ^) sacerdole, fillabus viigi-

nibus ministris, Triplolemo frugum praefecto: qui fame

laborantem Graeciam circumlato fruraento "^) restituit.

Pandion ^) rex, qui filias suas Prognen et Piiilomelam

Thraciae regibus ^) tradidit, ut barbaras sibi gentes alE-

das der Minerva heilig war. Vgl. Erafoslhenes in Katasterlsm. c.

XIII. Apollodor. III, 14. 6. — Dies bezieht jedoch Plutarch in Thes.

c. XXIV. u. Puiisan. VIII, 2- auf Theseus. Schon Eutia/h. zu Honier,

I]. II, 549- benierkt, dass die Namen Ericlithonios mit Erechtheiis,

der der eigentliche Stifter der Elensinien sei, verwechselt worden

sind. — Die Panathenaeen bestatiden in Laufen und Pferderennen ;

in athletischen Uebungen imd in poetischen nnd musikalischen

Wettstreiten. Zehn Personen hatten dabei den Vorsitz. Das Wett-

rennen geschah im Keramikos gegen Abend mit Fackeln , anfangs

zu Fnss , zu PIaton's Zeit zu Pferde. Die musikalischen Wettstreite

wurden iin OJeon gehalten. Bei allen diesen Wettstreiten bekam
der Sieger einen Kranz von Olivenzweigen zur Belohnung u. ein

Gefass nnt Oel. —
5) VgJ. IJom. H. in Cerer. vs. 95. wo er Koigavog 'Elsvatvog

genannt vvird , wozu ihn auch ./t/wlludor. 1 . 5. Anf. m^cht. Vgl«

JJygin. Fab. 147.

C) Diiler conjicirt: Eumolpo. Nach ihm sind die Eumolpiden

benannt, die im Besitz des Priesterthnms zu Elensis , einer ansehn-

lichen Stadl in Attika , vvaren. Pausaji, I, 33. erzahlt , dass zwi-

schen deu Athenern und Eleiisinern der Vertrag geschlossen wor-

den sei, dass des Einnolpos und Kelens Tochter der Ceres u. Pro-

serpina opfern sollten. Bekannt ist die Sage, nacli welcher Tri-

ptolemos, ein Sohn des Keleus, Kbnigs zu Eleusis, und der Meta-

iiira, von der Ceres einen mit Drachen bespannten Wagen erhielt,

um dieganzeErde zu dnrchvvandern, und den Atibandes Getraideszu

lehren. Vgl. Jlygin. Fab. 147. Jleynts Opusc. T. I. S. S53. — Da-
lier vvird er anc)i a!s der Erfinder des Pfluges und Wagens gepriesen.

7) d. i. refecit, sublevavit.

8) Ericljthonins' Sohn und Nachfolger in der Regierung.

9) Andere gedenken nur eines Kbnigs, nJimlich des Tereus,

Kbnigs von Thrakia, dem der attische Kbnig, Pandion I. die iilte-

ste Tochter, Prokne, zur Gemahlinn gab. Als beider Sohn Iiys

Iierangewachsen vvar, reis'te Tereus nacli Athen uixd Prokne bat

ilin, dass er ihre Schwesler Philomele mitbringen sollte. Von ili-

rer Schbnheit zu einer strafbaren Leidenschaft fortgorissen , ent-

ehrte er sie, und daniit sein Verbrechen gehoim bleiben mbchte,
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nitate sociaret *°). Theseus, Aegei ") fillMs, qui Mino-
taurum interfecit. Demophontes ^*) ejus filius, qui cum
Graecis IHon ^^) expugnavit. Codrus Rex, qui pro sa-

lute et vicloria patriae, secuncJum oraculura ApoUinis,

sclinitt er ihr die Zunge nus und sperrte sie ein; bei seiner Ge-
malilinn gab er vor, dass sie imterwegs gestorben ware, Pliilomele

fand indess Gelegenheit, die Gescliiclite ihres Ungliicks in ein Tuch
zu weben, und dieses der Prokne zu iibersenden. Diese besucbte

bei einem Bacchnsfesle alsManade, ihre in einem entfernten Schlosse

eingekerkerte Sthwester. Beide schlachleten nun den kleinen Itys

und setzten ihn dein Tereiis vor, indem ihm Prokne zurief, dass

er jeizt seinen Sohn esse. Da sprang Tereus zornig auf und wollte

beide morden; diese aber flohen, und indem sie die Gotter um
Erbarmen anriefen, wurde Prokne in eine Schwalbe (Andere sagen

in eine Nachtigall), Philomele in eine Nachtigall (Andere sagen iu

eine Siliwalbe) verwandelt und Tereus in einen Wiedehopf. Funke

a. a. O. II, 833- f- (Beil;iufig bemerke ich , dass zu der baldigen

Erscheinung eines neuen, zeitgemassen Realschullexicons , das alle

Fehler des FunJit^.^ichen vermeiden wird; schon alle Anstalten ge-
troffen sind. S. die treff^iclie Pi.ecension der Schrift: JJeher die Ein-

Juit dcr Schule , v. Dr. Fr. A. Goithold. Konigsb. 1821« 8., in der

Allgem. Hall. Lit. Zeit. Febr. ]825. No. 29- S. 233.)- Vgl. Ovid'a

Met. Vr, 42 J. ff. Banier\ Gbtterlehre. Th. V. S. 358. f- u. Heyne

zu Apollodor. Th. II, S. 842. — Stralw IX, p. m. 291. (423.) macht
ihn zum Kbnig von Daulis in Phokis. Tliulyd. II, 29- Die Thra-

ker hatten (lamlich damals jenen Ort in Besitz; daher heissen auch

beide Schwestern Dunliades.

10) Pandiim fiihrte damals Krieg gegen Labdakos, Kbnig von

Theben. S. Apollodor. III, 15. 8. Ovid. Met. VI, 424.

11) Daher heisst er auch bei den Dichtern Acgides, Sein Le-

ben hat Plularch beschriehen luid seine Thaten verherrlichen hier

und da die tragischen Dichter.

12) Einige schlagen vor, zu lesen : DemopJioon, Thesei filiua,

So nennen ihn Juitin, II, Q. 15. Hygin. Fab. 48. u. 59. Gr. 0r]6sldr]s.

13) Jusiin, a. a. O. ,,qui auxilium Graecis adversus Trojanos

tulit;'* was xibrigens mit Homer II. II, 552» der den athenischen

Feldherrn Mnestheus macht, wie auch eine alte Inschrift bei Plu-

inreh im Kimon c. VII. hat, nicht widersti-eitet. Euntath, zii jen.

Stel. sagt: iiTTsqI rov anonlovv oractajovrfs ol 'A&r}vaioi itQOiaza-

aiv ccQxsi^v acpcov ^ijnocpdjvzcc, XQV ©r^asLdrjv."^ Vgl. Pausan. X,-

25. f.
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hello Peloponnesio se devovit '-»). Pisistralus, vir fortis

et eapiens, qui adversus principes populari causa tyranni-

clem invasit 'O^ earaque justissime *^) administravit.

Harmodius ^?) et Aristogeiton, homiues plebeji, qui

Hippiam et Hipparchura, Pisistrali filios, saeve dominan-

tes, facta conjuralione oppresserunt, ideoque ut conser-

vatoribus divini *«) honores iis sunt constltuti. Milliades

dux, qui ocloginta millia militura Persarum Darii regis,

praefectis Date ^») et Tisapherne, in sallu *°) Maratho-

nio superavit. Aristides Dicaeos ^O» 9"^ hoc agnomen

moribus est consecutus, ob id ipsum exiho multatus est.

14) Justin. II , 5. ^jpro salute patriae morti se oiferens cett."

15) Justin II , 8- 7- sagt oecupat.

16) Viele preisen seine Milde; bekannt ist Phaedrus' Fabel I, 2.

17) Gewohnl. Armodius et Aristogeiton. Ihre Geschichte haben

Mehre, freilich mit Abweichungen von einander, ausfiihrlich be-

schrieben. T/iuXyd. VI, 54. IT. — Grade am Feste der Panathenaeen

hatte sich Aristogiton mit Harmodios und mehren Andern verschwo-

ren, die Sohne des Pisistratos, Hipparchos und Hippias, die grau-

sam iiber Athen zu regieren anfingen, zu ermorden. Sie rechneten

in diesen Tagen auf den Beistand des Volks; sie tauschten sich

aber. Die Verschworenen ermordeten nur den Hipparch; Harmo-
dios wurde von der Leibwaclie des Hippias niedergemacht, imd
Aristogiton gefangen, gefoltert u, hingerichtet

, 514. v. Chr. Das
Volck zu Athen bedauerte nun , die Gelegenheit, ihre Freiheit zu

erhalten, verscherzt zu haben; ihr Namen wurde auf den Panathe-

naeen besungen , und von Praxiteles' kiinstlerischer Hand wurde
der Markt mit ihren Bildsaulen geschmiickt.

18) J'aler. Mnx. II, \Q. nennt diese Statuen effigies aenea-'! , die

nachher Xerxes, als er Athen erobert hatte, nach Persien bringen

liess , bis sie endlich Alexander aus Susae den Athenern zuriick-

schickte. S. Arrian. De Exped. Alex. M. III, 16.

19) Duker wollte lesen : Dati et Artapheme, wie aus Herodot.

VI, 94. Nepos I, 4. u. A. bekannt ist. Gr. Jutig, 1805.

20) Vgl. Nepos I, 5. 3. Der Scholiast des Aeschylos zu d. Pers.

vs. 475. nennt Marathon einen Berg. Vgl. Cataub. z. Strab. VIII.

S. 607- 588. u. IX. S. gH. Stavem z. Cornel. jVep. a. a. O.

21) Gr. SUuios. Nepoa III, 1. 2. cognomine Justua est appel-

latus.
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Cimou*-) diix
,
qui Persico bello Xerxis copias, ptnles-

tres slinul af(|ue navales, in ipsa Asia apud Eurymedonta
^3) fliuueu iiuo die vicil. Alciluades dux, vir geuere,

copia, opil)Us ilkistiis; qui propter detruncatos nocteMer-

curios ^^*), reus factus, ad Lacedaeraonios confugit, Pe-

loponneu.si ^') bello, et, cum fecisset eos superioi'es,

aillicloruui civium inisertus, rediit in patriam, et dux
creatus, iterum victores Alhenieuses ^^j fecit. Thrasy-

bulus, qui triginta magistralus Lacedaemouios tyrannidis

domiuatioue sacvieutes facla conjuratioue afflixit, et liber-

lalein Athenieusibus reddidit. Conou dux, qui omnes
Lacedaemoniorura copias apud Cnidum ^*^) insulam cepit,

et iniperium raaris Athenis restituit, Dion, qui octo ^^)

ouerariis navibus Diouysium, regera ^^) Siciliae, centum

22) In der zweiten Ansgabe Duler's steht Cimo
;
jedoch ist die

andere Form, Citnon, gebraiichlicher. —
23) Ein Fluss iu Painphylia. Hier weicht Nepos V, 2- 2- ab,

sMmmLaber in der Hauptsache mit Ampel. liberein. — Ueber den

hiinonischeu Frieden, der fast in allen Conipeudien und Handbii-

chern bei d. J. 419. v. Chr. aufgefiihrt wird, und iiber deji bekannt-

lich die Historiker nicht einig sind, vgl. Dr. C. F. Dahlmunti'^ For-

schungen auf dem Gebiete der Gesch. (Altona, 1822. 8.) Abth. II j

nnd ineines Freundes , Dr. Carl Wiih. Krugtr ^ in Bernb. Abhandl.

iib. d. Kimonisch. Frieden. Das Resultat stimmt mit dem des Prof.

Daiiltnann (s. BccVs R.epertor. 1822. II> 356-) iiberein , dass nrimlich

ein solcher Frieden niclit wirklich abgeschlossen worden sei. Vgl.

Seebodcs Archiv f. Philog. u. Padagog. Helmst. 1824« Hft. II. S.

205— S7.

24) Bei Nep. VII, S- 2- Hermae. Das Wort detrwicare war das

eigentliche Wort, was von diesem Verbrechen gesagt wurde.

25) Gewohnl. Peloponnesi.

2(>) Hier und bei den folgenden Feldherrn muss der aLrifiihrli-

qhere Ncpos verglichen werden.

2*0 J. Gtiido. Eigentl. Stadt in Karia. J\hla I, 16- 17.

2H) Die Anzahl der Schiffe wird verschiedeu angcgeben. S. die

Ausleger zu Corr. X , 5.3-

29) Andere nennen ihn iyrunnus.
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rosli'alas habentera, dum in Italiam '°)abest, reguo ex-

pulit, occupatis Syracusis. Ipbicrates ^^), rei rnilitaris

perilissimus, qui arma habiliore pondere et modo ^^) fe-

cit. Pliocion, qui vir ^^) bonus cognominatus est, neque

ulla pecunia a Philippo '^) potuit sonicitari , ut ad eum
discederet: qui, admonentibus amicis, ut liberis suis

consuleret: Si boni, inquit, erunt, hic agellus

iis sufficiet; si mali, nihil. Chabrias dux^ qui

gladialoria '*) arte pugnare mihlera docuit; Cj^pron ^^)

et Naxon, et oranes Asiaticas insulas Athenis adjunxit, et

circa Chion^'^) navah bello occidi maluit, quam abjectis

arrais enatare. Deraetiius Phalereus, vir bonus exisli-

matus, ideoque ob insignem juslitiam '^) trecentis "')

30) Diese Art der Verbindung fiiidet sich auch bei den besten

Schriftstellern. Ueb. die Sache selbst s. Nepos X, 5. 4-

31) Gewohnl. Hiphicraies.

32) Vgl. Nepos XI, 1. 3. „Multum in bello est versatus — tan-

tumque eo valuit, ut multa in re militari partim nova attulerit,

partim meliora fecerit. Namque ille pedestria arma mutavit, cum
ante illum imperatorem maximis clypeis, brevibus hastis, minutis

gladiis uterentur. Ille e contrario peltam pro parma fecit — ut ad

motus concursusque essent leviores: hastae modum duplicavit
,

gla-

dios longiores fecit; idem genus loricarum mutavit, et pro sertis

atque aeneis linteas dedit." —
33) Vgl. Ncpos XIX, 1. 2.

34) Alles dies scheint er aus Nepos XIX, 1. S- eutlehnt zu ha-

ben. Phokion vertrieb den Philipp , Alexander des Gross. Vater,

aus dem Hellespont. S, Plutarch Phok. c. 14. nachdem er kurz vor-

her deu Feldzug gegen ihn nach Euboea unternommen hatte, wo
Philipp, vvodurch er schon bekanut war, Viele mit Geld fiir sich

gewonnen hatte.

35) NeposXll, 1. 2. ,,obnixo genu scuto
,

projectaquo hasta

impetum excipere."

36) Nepos XII, 2. 2. 'S.enoph. Hist. Gr. V, 1. 10- f. Diodor.

Sic. XV, 34 f.

37) Gewbhnl. Thion. Nepos XII, 4. Diodor. Sic. XV, 35. er-

zahlt, dass er hinterlisiig umgebracht worden sei.

38) ^QX^'" siQrjviKoos Kul TiQog Tovs Ttolizas (pilav&QOjncos. Sein

Leben hat Plutarchos beschriebcu.

39) Plin, 34, 12. (6-) spricht vou 360, Straho IX, p. m. 274- (398)
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statuis est honoratus, quas ei pro libertate posuerunt, iii

facie ^°) publica.

CAP. xvr.

H e g € s M a c e d o n u m,

Philippus, Arayntae fillus, primus Macedonum ob-

tinuit Thraciara '), redegitque in suam potestatemj et,

cum transire in Asiam -) vellet, sub ipso belli apparatu in

theatro ^) a Pausania est inlerfectus. Alexander, Philip-

pi et Olyrapiadis filius, ex urbe Pella Macedoniae cum
quadiaginta ^) raillibus militum in Asiara transisset, Da-

riura regem Persarura primum apud Granicura ^) lluraen,

tum apud Issum Ciliciae, tertio apud Arbela ^), tribus

proeliis, triginta pedilum legionura, equitura bis mille

falcatorura curruura, vicit. Mox regera "^) Indorura, et

omnes Asiae gentes sub potestatera ^) suam redegit, et

von noch nielir, als SOOi und Dio Chrynostomoa Orat. 37, S. 122.

Reisk. sogar von 1500 Statuen,

40) Ptrizon- in arce.

CAP. XVI.

1) Damals herrsclite dort Kersobleptes (Vgl. Diodor. Sie. XVI,

71.) , welclier den Alhenern den Chersones abgetreten hatte. S. De-

mosih. in Aristocr. p. 656. ed. Reisk.

2) Gegen die Perser.. S. Jusiin. IX, 5. 5.

3) S. Ju.stin. IX, 6. 3. Diodor. Sie.XVl, 94. —
4) Die Truppen verzeichnet Diodor. Sic. XVII, 17; die Zahl

betrng 34/500, So viel zahlt auch Jusin. XI, 6- Anf.

5) Mela I, 19. 10., die folgende Schlacht I, 13. Vgl. die Be-

schreibungen bei Arrian^ Pluiarcli u, Diodor dem Sihdcr.

6) Gr. "jQ^rjXa, mv. Andere haben hier Gagamela (penult. r}).

Vgl. Arrian De Expedit. Alex. VI, U, Plutarch in Vit. Alex. c. 31.

hat Gaugamela ; ein Flecken in der assyrischen Landschaft Alurca

in der Nahe des Tigris, nahe bei dem heutigen Karmelis , vveuige

Meilen siidostlich von Mosul,

1) Porus.

8) Gewohnl. poiestat* sua. Fiir die erstere Lesart spricht iVfpos

I, 1. 4.
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nobilissimas urbes Asiae cepit, Sarbactram ^), Susa, Ba-

byloniam '°), ubi etiara defunctus, dubium vinolentia,

an veneno, cura tameu prius et Africam peragrasset usque

ad Jovem Amraonem, et Oceanum priraus oranium navi-

gasset. Philippus, qui post Alexandrura Macedonem sep-

timo gradu Macedoniae regnavit, invictus '*) in Graeci-

am cum saeve dominaretur, aSulpicio ^^) consule inPho-

cide victus est, mox a Flaminio ^^) in Macedonia, Thes-

salia apud Cynoscephalas *^), ubi, dato obside '^) filio

Deraetrio, regni parte multatus est. Perses ^*^) Philippus,

Phihppi fihus, cum ^*^) raaximis copiis Macedoniis esset,

et cura impetura in Graeciam fecisset, cura inanibus ele-

phantorum siraulacris * ^) aMarcio *^) cousule apud Scy-

9) DitJ^er : Echaiana oder Zarianpafr, Erstere, in Grossmedien,

war die gewohnliche Winterresidenz der Konige; die zweite, in

Baktriana, westlich von der Miindiing des Dehaschflusses, in der

Gegend von Kilef ; machen Strabo u. Fiinius mit Baktra zu einerlei

Stadt. Vgl. Plolem. VI, 1].

10) So auch Justin I, 2. 7. fiir Bahylon,

11) Er wurde aber spiiter von Laevinus besiefrt. Vgl. Eutrop.

III) IS- (7.) I''lor. 11, 7. 6. bezieht es auf einen andern Krieg.

12) S. Liv. 31 , 6. Anf. Im J. d. St. 518. erhielt er den Befehl

gegen Pliilipp von Makedonia.

13) Gewohnl. Flaminio. Vgl. unten cap. 44. u. 47. Anf. und
Tzschucle zu Eutrop. IV, ].

li) Gewbhnl. Cynocephalas. Vgl. Liv. 33, 7. Flor. II, 7. H.
15) Liv. 34, 52. 9.

16) Es kommt anch die Form Perteus vor, sogar Persa. Vgl.
Heinsius zu Vellej. I, 9.4. Die Griechen sagen immer UsQGEvg.
Das folgende W. Philippus steht hier ganz miissig, und scheint aus
dem gleich darauf folgenden Philippi entstanden zu sein.

17) Cuper Exercit. II, 5. de Elephant. in Numm. will lesen:

cum cum maximis copiis ; Duker will das cum vor impeium streichen ;

TzschucTie schlagt noch vor: maximus copiis. Ueber das ungeheure
Heer vgl. Euirop. 4, 6- (3.) Liv. 42, 51- hat 40,000, s.Ilor. II, 12. 3.

18) Diodor. Sic. II, 17. iiB(pavToyv iidcolci; desselben Strate-

gems bediente sich schon Semiramis auf ihremFeldzuge nach Indien.

Es waren Kamele, welche man mit Fellen von Elephanten umgab,
imter %velchen einige Krieger versteckt waren.

19) Gewohnl. Marco. Es war der Consul Marcius Philippus,
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rlam ^°) pnludera viclus, praecipitatis *^) in mare tliesau I

ris, profugit,- mox ab Aemilio Paulo tota JNIacedonia fu-

galus, Saraotliracam ^^) confugit in asylura; unde, data

fide, cum se Paulo commisisset, ante currum ejus in tri-

umpliura productus, mox libera ^^) custodia in Alban(.>

consenuit ^*). Pseudo-Pluiippus ^^), vir plebejus ^^

)

et degeuer, cum ex simililudine formae PJiilippi tiliunt

se persuasisset *^), et Macedoiias in bellum excitassel,

der im dritten JaTire des Kriegs nacli Makedonien ging. Vgl. Cuper

a. a. O. Freinshcim zu Flor. II, 12- 5-

20) Liv. 44, 2- S- iioJint diesen i^iimpf A^curidcs', wie anch bpi

rlor.ll, 12- 5. Einige lesen. Duler lieset A''.^trude.>.. Oline Zweifel

lag dieser See in Makedonia, an der Ihessalischen Grenze. Liv. 44.

g. 11. erwahnt bei diesem See eines Caslells Lapathus, vniis, Tzschu-

cke meint, dass man hier vielleicht Sycurinm pnludem lesen konne,

wegen der Stadt Sycuriuin , wo Perseus im Lager stand. Vgl. I'o-

lyp. Excerpt. leg. 69- od. libr. 27 , c. 7. Liv. 42 , 54- lO*

21) Liu. 44, 10. Flor. a. a, O. „pecuniam oaineni in mare jus-

sit mergi, ne periret; classeni cremari, ne incenderelur."

22) lies: Samotkraciam od. Snmothracen.

23) Liu. 45, 42. 4- ,,Patres censuerunt, ut Q. Cassius Persea

regem cum Alexandro filio Albam in custodiam duceret; comite?,

pecuniani, argenlum , instrnmentum
,
quod haberet." Diodor. Si>:

in Excerpt. S. 531- ed. AVesseling. tlfvQ-sQa cpvXay.r] , \vas Plutarch.

im Leb. des Aemil. Paul. c. 37. Anf. so erkliirt: ,,fiSTdaTa6tg in

ToiJ xaAov/ifcVou xaQKSQE JiaQ^ avzolq (den Rom.) a/c xonov Ka^aQvv

nal (piluv%Q(onoziQav diaixav. Vgl. auch noch die Erkliirer zu ^7/-

lej. Puierc. I, H. Anf.

24) f'ellej.I, 11. sagt: quadriennio post in lihera cusiodia AI-

bae decessit.

25) Wegen der grossen Aehnlichkoit mit dem wahren Philipp

hiess er so. Flor. II, 14. g. Er hiess Andrit,kos Llor. a. a. O. Liu.

epit. 49.

20) Flor. a. a. O. ,,vir ultimae sorlis (stirpis bei T'ellej. a. a.

O.), dubium, liber an servus, mercenarius certe."

27) Verst. esse ; ne quis , sagt Tzschucke , ad ro persuasisset te-

ferat. Beiliiufig bemerke ich , dass sich Tzschucle in seinen Commen-

taren hiiufig des griechischen Artikels bedient. Neuerlich hat Prof.

Jfincr in Erlangen , in der anonymen Schrift: Aphorismen iib. die

lateinische Schreibart der Neiiern. Leipr. h. Jieclam. lS2i- 8. Zweit.
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inter initla ^") tumultus comprehensus sub custodla *')

raissus est Romam, ubi cum ex custodia ^°) aufugisset,

concitata ruisus Macedonia, Thraciam bello receplt. In

arce regiii paludatus 3') jus dixit: raox a Caeciiio ^^)

Metello ingeuti proeho victus, cum profugisset in Thra-

ciam, a regibus") deditus, et in triumphum deportatus.

CAP. XYII.

Reges et Duces Romanovum,

Romulus, qui urbem condidlt. INnma Pompilius,

qui sacra consllluit. Tullrs Hostiiius, qui Albam *) di-

Ausg. 1823. Jlecenn. TTaU. AUgem. Lit. Zeit. Felr. ]S?d. iVo. 28- S.

229- j behauplet, dass dieser Gebrauch des gr. ArliK-. durch ScheUer.

in Commentaren zu latein. Schriftst. , in Unilauf gekommen sei

;

jedoch dies haben noch weit friihere Commentatoren gethan, nnd

Scheller hat auch keine lateinisclien Commenlare zu Schriftstelleru

geschrieben. —
28) Namlich Demetrius, Konig von Syrien; von vvelchem er

Hilfe erwartet hatte. Vgl. Liv. Epit. 49.

29) custodibus.

30) Besser iind schoner hatte Ampelius sich ansgedriickt, wenn
er gesagt hiitte: unJe, ad. inde cum. Doch finden sich auch bei

den besten Schriftstellern iihnliche Wiederholungen. Vgl. Corie zu

Sallust. Cat. 51, 40. iV^posXVI. g. 2.

31) T'eUej, Ij }]. Anf. asKutntis regm insigvihus. PaluJatus, i. q.

paludamento, vesle imperatoria, indutus. Cic. Sext. SS. Vgl. Schutz't

Index Latinit. zu Cicero.

32) Gewohnl. Caeci fiUo. Mit Recht nahm T~«f7/w<AePerizonius'

Verbessernng CaeciUo in den Text auf. Vor dem Caecil. Met. aber

war der Praetor Juventius vom Pseudophilipp aufs Haupt geschla-

gen worden; ad infernecionem sagt Eutropiua IV, 13. (6)

33) Flor. II
, 16. sagt nur regulus.

CAP. XVII.

1) Ainpelius scheint dieser Stadt deshalb Erwahnung zu thiui,
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ruit. Ahcus Marcius ^), qui leges plurimas tulit, et Osti-

am coloniam constituit. Servius TuUius, qui primum
censum egit. Priscus ^) Tarquinius^ qui ob nimiam su-

perbiam regno pulsus est.

CAP. XVIIL

Clarissimi Duces JRomanorum *).

Brutus, qui pro libertate publica liberos suos *) inter-

»fecit. Valerius Publicola ^), qui propter eandem liberla-

tem adversus Tarquinios bellura exercuit. Idem jus li-

weil sie die erste war , die Aeneas' Naclikommen vor Erbaunng

Rom's besessen haben sollen. Vgl. Liv. 1,3., von ihrem Qnter-

gang s. I, 33-

2) Gewohnl. Martius; aucli fiir Hostia nahm TzscJiucTie Ostiu

in den Text auf.

3) So nennt ihn aucli Eutrop, I, 6- (30 > Andere nennen ihn

Tarquinius Priscus, denn diesen Beinamen erhielt er ja erst spa-

ter. Vgl. Tzsch. zu Eutrop. a. a. O.

4) Flor. I, 5. 6. erklart die Stelle am besten : „Ab Etniscis

(suhaciis) fasces, trabeae, curules, annuli, phalerae, paludamenta,

praetexta, — omnia denique decora et insignia, quibus imperii

dignitas eminet." Dionya Hal. III, 61. cvv tois a.lXoLg HOOfioig (de-

ren er vorher gedachte) ^ccai^.LKolg k(xI TOtJs doods^a Trsisxjtg. —
Vgl. L. Schuff's nuidich,; Enkyklopaedie der classisch. Alterthums-

wiss. Zvveite Aufl. Magdeb. 1820. 8- II , S. 140.

CAP. XVIII.

*) Mit iVutzen konnen hier die Schiiler vergleichen VirgiVn

Aen. VI, 817 ff-» wo die ausgezeichnetsten Riimer aufgefiihrt wer-

den.

1) Vgl. Liv. 2, 5.

2) Gr. TJoTth^ola. Ueber dies. Krieg, in welchem Porsena

den Tarquiuiern zu Hilfe kam; vgl. DioJiys, IIul. V, 19. f. Eutru/i.

1,9. f.
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bertatis ') dando populum ampliavit. Manlius Torqua-
tus, qui ad confirmaudam ^) caslrorum disciplinam filium

suura interfecit. Quinctius Cincinnatus, idem Serranus

^), cui aranti dictatura delala est. CamiJlus, qui Seno-

num gente deleta Gallorum ^) incensam ab iis urbem
restituit. Fabii duo: quorum alter una pugna Etruscos

^), Samnitas, Umbros, Gallosque subegit, Libertinos e

tribubus j epurgavit ^) , ideoque Maximus cognominatus:

3) So nahm er aus den Ruthenbiindeln die Beile, gab dem
Volke mehre Rechte und Gesetze ; weshalb er auch den Beinamen

erhalten hatte. S. Dionys. Hnl. V, 19.

4) weil er wider des Befehlshabers Befehl ^egexi die Latiner,

obgleich mit Gliick, gekampft hatte. Liv. VIII, 7. Dionys. Hal.

VIII, 79.

5) Ampelius verwechselt hier deri Quintius Cincinatus mit dem
Atilius Seranus, der seinen Beinamen a serendo erhielt, s. Plin.

18, 4- (o.). Doch findet sich auf Steinen und Miinzen der Namen
Serranus. Ebenso verwechselt den Attilius der Scholiast des Per-

sius zu I, 73., wle Perizon. in s. Animadverss. Hisl. I, S. 23-, wo
Vieles vom Atilius Seranus vorkommt, bemerkti Von Cincinnnt's

Dictatur s. Liv. III, 26. — Attilius Serranus aber, der im ersten

punischen Krieg beriihmt geworden ist, vvurde von den romischen
Abgeordneten, die ihm die Nachricht bringen sollten, dass er zum
Consul erwahlt sei, auf seinem Acker beim Saen angetroffen. Vgl.

Cicero pro Rosc. Amerin. c. XVIII. Symmach. Ep. VII, ]5. Plin.

XVIII, 4. (3.) C. Atilius Reguhis wurde also Consul (nicht Dicta-

tor, obgleich dies Servius zu Virg. Aen. VI, 845. behauptet, —) i.

J. d. St. 495. u. 503.

6) Wiihrend Camill zu Ardea in Latium im freiwiHigen Exil

lebte , waren diese Gallier in Italien eingefallen , hatten alle romi-
sche Heere geschlagen, und das Capitol belagert. Unter Camill's

Anfiihrung iiberfielen einst die Ardeaten die Gallier, und machten
sehr viele nieder. Auf diese Nachricht wahlten ihn die Romer
durch den kiihnen Pontius Cominius zum Feldherrn.

7) Liv. X, 27. ,,Samnitibus Galli, Etruscis Umbri adjecti."

Vgl. Dtnselb. X, 30. 5. Dies geschah im J, d. St. 458. Statt der

Samniter aber gedenkt Jurel, p'ict. de Vir. 111. c. 32. der Marser.

8) Aurel, Vict. a. a. O. „censor libertinos tribuius amovit."

Vgl. Liv. IX, 46.

6
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^lter Fabius Haiinibalem iuora fregit ^), ex quo Cuncla-

tor est cognorainalus. Papirius Cursor: hic Samnifes,

qui llomanos sub jugura '°) pugnaudo miserant, victos

ignominia pari allecit, et a velocitale Cursor *') est ap-

pellatus. Curius, cum in foco rapas '^) torreret, ofle-

rentibus *^): Malo, incjuit, in fictilibus meis et

aurum liabentibus imperare. Fabricius Luscinus,

qui Cornelium Kufinura, consularem virum, senalu amo-
vil, luxui'iae et avaritiae damnatum, quod decem '^)

pondo argenti "^ possideret. Claudius Marcellus, qui

5)) Vgl. cap. 46'

10) Dies gescliali unler deii Consuln T. Veturius Calvinus u.

Spi.'vii!s Posluniius Albinus in dem Tlial Furculae Cuudinae ^ vvo

die Piomer C. Pontius durchs Joch gingen, und einen schimpfli-

chen Vergleich {Spontio Cnudina) abschliessen musslen, i. J. d. St,

433.

11) Liv. IX, Ig. ,,praecipua pedum pernicitas ineral, quae

cognomen etiam dedit." S. Zonar. VI,, 25- Eigentli.h hatte schon

sein Grossvater diesen Beinamen. So sagt Polybio/! (III, 87.), der

Zauderer Fabius habe der Famih"e den Beinamen ]\laxiinus erwor-

ben, da doch Fabius Rullus ihn schon hattc. S. l.iv. IX, 46. VIII,

18- "• 29. XXX, 25. Plularch. Fab. c. T. Zo««r. VIII, 1. u. A. Man
sieht also, dass nicht alle Beinnmen auf die Kinder erblen, sondern

oft durch eintretende Umslande erneuert wurden.

12) Diese ass er sehr gern. Vgl. Athenaeos^ Deipnos. X, p.

m. 419- i^'i- yoyyvllGi 8ie§ia> jzavra tov XQOvov. Val. Mux. IV, 3.

5. „Tn scanino adsidens foco atque ligneo catillo coenans, quales

epulas, apparr.tus indicio est." So erziihlt auch Flin. XIX, 26. (5-),

dass man ihn nngetroffen habe: rapnm iorrentem in fvco , imd Plu-

larch. in Apophthegni. Rom. Vol. VI. S. 735. ed. Lips. iv xvtquis

a^wv yoyyvXiSag.

13) Duler meint, Ampelius habe dies aus Aurel. J'icl. c. SS^

enllehnt: ,,Legatis Samnitium aurum offerenlibus, mulo, inquit,

haec in ficlilihus meis esse , et aurum,'^

14) Plin. 33, 50. (11.) sagt: propter quinque pondo notatunfi a

censoribus triumpluilem seneni. S. 18. 8. (6-).

15) d. i. argenti facti , cui signatum opponitur , i. e. nummi.

J-'al. Max. II, 9- 4. ervvahnt vasa argeniea , und Ovid. Fast. I, 208.

sagt sehr schon

:

Quum levis argenti lamina cvinien erat;
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Hannibalem primus'^) in Campania proelio vicit, idera-

que docuit *'^), in bello quoraodo equites sine fuga cede-

rent. Scipiones duo, quorura alter prior Africanu^, qui

Hannibalem, et in '^) eo Africara debellavit; alter Scipio

rsumanlinus, qui Carthaginem et Numantiara diruendo,

in liac Africam, in illa Hispaniara fregit. Quintus *^)

Nero, qui, Hannibale in Apulia relicto, venieutera ab His-

pania Hasdrubalera excepit, copiasque ejus uno die apud

Metaurum ^°) flumen devicit, qui ^') si se cura Hanni-

bale junxisset , dubitari non polest, paria iis praestiturum

was Plin. SS , 54- (12.) auf sein Zeitalter anwendet: Heu mores!

Fahricii nos pudtt,

16) Im Polybios, z, B. XV, 15. wird nur angedeutet, dass Han-
nibal bis auf Scipio uniiberwindiich gewesen sei. Bei Nola jedoch

wurde Hannibal von Marcellus geschlagen; und darauf scheint Am-
pelius hinzudeuten.

17) Ausdriicklich erzahlt dies kein anderer Schriftsteller. Die-

ser Gebrauch war den Numideru eigen, von welchen Viele zum
Marcellus xibergegangen waren. S. Plutarch. in Marcell. c. XII.

l-iv- 23 , 46. — Dieselbe Art zu kampfen beriihrt auch Quintil. II,

13. ,,nunc acie directa, nunc cuneis, nunc auxiliis, nimc legione pu-

gnabitur; nonnunquam terga etiam dedisse;simulata fugaproderit."

18) S. V. a. cum eo 5 guippe in Hannibale sitas fuisse Africae

vires innuit.

19) Bei Livius u. Andern heisst er Cajus; der vollstandige Na-
men war C. Claudius Nero. Ueb. die Sache selbst vgl. Liv. 27 , 43.

Sueton. in Tiber. c. II.

20) Daher singt Horaz lY. Od. IV, 37.

Quid debeas, o Roma, Neronibus,

Testis Metaurum flumen , et Hasdrubal

Devicus, cett.

Jetzt heisst der FIuss Mefaro oder Metro, — Exeepit apte ad enm
refertur, qui infestis armis advenit. Vgl. Mela III, 8- 81- Es ist

das eigentliche Wort von den wilden Thieren , die auf ihren Feind

losstiirzen.

21) Gewohnl. sete. Mit Recht hat TzBcJiuele Perizonius' und
Freinsheim's Verbesserung, ^ui si ae, in den Text aufgenommen.

Auf dieselbe Weise sagt Flor. a. a. O. ,.actum erat procul dubio, si

vir ille se cum fratre conjunxisset. Das Folgende stellt Freinsheim

so her: parem eis P. R. (populiun 'R.oman\xm) fuiurum nonfuisse.

6*
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non fuisse. Paulus ''), qui cura JMacedoiiiam vicisset, et

Graeciam lil)erasset, et opuletilissimum triumplmm re-

portasset ^^), iuter ipsos triumplii dies, araissis duobus

liheiis pro concione dixit, gratias ^^) se agere fortunae,

quod in suara potius domum, quam in rempublicam sae-

visset. Uuo jNIetelli: quorum alter INIacedonicus, devictis

Macedonibus; qui Contrebiam ^^), inexpugnabilem Hi-

spaniae civitatem, jussis testamenta scribere et vetitis re^

dire, nisi vicissent, mililibus, occupavit: alter Numidi-

cus, victa JNumidia^®); qui, cum perniciosas reipubli-

cae leges ferret Apulejus ^') tribunus plebis, totusque se-

natus in eas jurasset, maluit in cxilium ire, quam jurare.

Hujus lilius, Pius cognominalus est, quod patrem ^^) in

22) Vollstandig hiess er Paulus Aemilius, mit dem Beinamen

Macedoniciis. Vgl- Cap. XVI. Auf den Miinzen u. alten Deukm.
findet man auch Paullus , welche Schreibart TzschucTie der gevvohn-

licheii Paulus vorzieht.

23) Flor. II, 12. 12. rechnet ihn zu den prachtvollsien.

24) So auch Aurel. J'ici. de V. I. c. 56, 4. Die Rede hat Liv.

45, 41. aufbewahrt. Vgl. damit T'aler. Max. V, 10. 2-, wo es unter

anderm heisst: ,,Jovem precntus sum, ut, si adversi quid P. Fi. im-

mineret, totum in meam domum converteretur."

25) Sein vollstandiger Namen ist Q. Caecilius Metelhis Mace-

donicus. S. T'dlej. Paierc. II, 5. 2- Flor. II, 1?. 10. Die Stadt

Contrebia lag im Gebiet der Carpetaner in Hispania Tarraconensis.

2fi) Im Kriege gegen Jugurtha, den Sallust beschrieben hat.

Vellej. II, 11. 2- sagt: Virtuti cognomen Numidici inditum.

27) L. Apulejus Saturninus , Volkstribun A. U. 653 war eh\

treuer Anhiinger des C. Marius , mit dessen Hilfe er zu dieser

Wiirde gelangte. Liv. Epit. 69. Plor. III, 16. Vgl. unten c. 2.6- —
Andere ziehen vor AppuUjus , wie es sich auf Miinzen und andern

Denkm. findet; die Griechen schrieben stets 'AnovlriCos. Auch ge-

denkt Aurcl. Kicl, de V. J. c. 63. einer Lex Apultja.

28) Ferizonius h;ilt, wie Duker zu dies. St. bemerkt, dies fiir

unacht, weil Appian CW. I, C. 33. Aurel. T'ict. c. QS- U- T alcr. Max.

V, 2« 7. <iie Sache anders berichten. — Aus Allen erhellet, dass

der Sohn des Q. Caecilius Metellus Numidicus, Q. Caeeiliua Metel-

lus Pius, diesen Reinamen Pius deshalb erlialten hat, weil er sich

die ausserste Miihe gab, die Zuriickberufung seines Vaters aus
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exilium seculus est. Cajus Marius *^), qui^ in Africa Nu-

ruidis '°), iii Gallia Cirabris Teutoaibusque superalis, a

caliga ^') peivenit usque septiraum consulatura. SuUa,

qui bello civili victoria perpotilus '^) , Eomauura priraus

invasil iraperiura, solusque deposuit, Sertorius, qui pro-

scriptus a Sulla cura in exilium '') profugisset, quam

brevissirao terapore prope totara Hispaniara redegit in

suam potestatem, et ubique adversanle fortuna insupera-

bilis '^*) fuit. Lucullus, qui Asiae ^^) provinciae spoliis

maximas opes est conseculus, et aedificiorura, tabella-

rumque '®) pictarum studiosissiraus fuit. Pompejus, qui

dem Exil zu bevvirken. Vgl. T'Mej, II, 15. 5. Ampelius hat sich liier

geirrt.

29) Einige Ausgaben haben Ga/««. Die Grieclien niimlich sclirie-

ben und sprachen d^.n Namen Paio^, und die Laleiner scheineu

ihn iihnlich ausgesprochen zu habeu. S. (Juintil. I , ?• S. 91. (Ausg.

V. Biirm.).

30) Aus Sallust bekannt.

31) Sueton. Cal. c. IX. „Caligulae cognomert castrensi joco tra-

xit, quia manipulario habilu inter mililes educabatur." — Alle

slimmen darin xiberein , dass er von niedriger Abkunft war ; nur

VMej. II, 11. liisst ihn entspriessen equeatii loco. An einer anderu

Stelle aber, II, 128- stellt er die gewohnliche Meinnng auf. Aurel.

Vict. de V. J- C. 67« sagt: primia lionoribus per ordinem funcius.

32) Dieses Wort kommt zuerst zur Zeit des Theodosius vor.

Vgl. Codex Justin. XII, 15. g. Daraus scheint hervorzugehen, fol-

gert Tzschucle hier und in der Vorr. S. VII., dass das Leben des

Ampelius in diese Zeit falle.

33) Daher sagt auch Flor. III, 22. „BeIIum Sertorianuni
,
quid

aliud, quam SuUanae proscriptionis hereditas fuit?"

31) Vgl. Flor. III, 9. 9.

35) Dasselbe Wort fand sich auch sonst in jener Stelle des

Ovid Met. XII, 588- (?). Vielleicht entstand es aus der Wiederho-

lung der letzten Sylbe; statt A-iiae. Lucull machte von seinen

Reichthilmern, die er aus Asien mitgebracht hatte , nngeheuren

Aufwand , wodurch er auch iu den iibrigen Romern den Hang
zum Luxus erweckte und beforderte. S. Vellej. II , 33. 4.

36) Aurel. P'icior. de V. J. 74. ,,maxime signorum et tabularum

amore flagravit."
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Armenlos sub rege Tigrane, Ponticos sub rege Mithri-

date, Cilicas ^"^) toto mari dorainantes, infra quadragesi-

niura diem vicit '^), et raagnam partem Asiae inter Ocea-

num, Caspium ^^), llubrumque victoriis suis triumphis-

que peragravit. Cajus Caesar'*^), qui Galiias, Germa-
niasque ^') subegil, et primus Romanorum navigavit Ocea-

num ^^); in quo Britlaniam invenit, et vicit. Juiius Cae-

sar Augustus, qui perpacalis omnibus provinciis, exerci-

lus toto orbe terrarum disposuit, et Romanum imperium
ordinavit. Post ejus consecrationem "**) perpctua Caesa-

rum dictatura ^^) dominatur.

37) Der Anfang und die Quelle dieses Seeraiiberkrieges war
Ki/ilia. Vgl. Flor. II, 2« 12- — Hier vvaren fast alle Berge mit

Schlossern bedeckt; die SchiiTarth war bedeutend. Diese dringen-

den Uinstande nolhigten eudlich die Pionier, nachdem schon vor-

her Dolabclla und P. Servilius Vaiia Isauricus mit Gh'ick gegea
diese Rjiuber in Lykien und Isaurien gekampft hatten, dem Pompe-
jus unnmschrankte Gewalt gegen diese Seeriiuber zu ertheilen.

38) So Tlor. m, 6. Cicero \i\ Or. pr. Leg. Manil. c. XII. hat

49 Tage.

3!>) Diiler will mare hinzugefiigt wissen , weil JVor. III, 5.

ebenso hat. Vgl. cap. VII. u. cap, 47. Unter Oceanum versteht

Ampelius das mittellandische Meer {mare internum od. mediterra~

neum). Von den Volkern Asiens zahlt mehre auf Vellcj. II, 40. Eu-

irop. VI, 14. (II.). Jurd. Vict. de V. J. c. 77, 7. ,,Primus in Hyr-

canum, Rubrum et Arabicura mare usque pervenit."

iO) S. vorhev.

41) Es wurde nachher in das ohere und untere eingetheilt.

4-) Verstehe Britannicum.

43) So hat auch die erste Ausgabe.

44) Gr. dno^icaGLii.

45) Sucion. iin Aug. c. 52 scheint zu widersprechen : ,,Dicta-

;luram magna vi offerente populo genu nisus — deprecatus est." —
Tzschuclie bemerkt dabei: At de nomine id intelligi debet, non de

re. r.utrop. I, 12- (11). Auguslum sub dictaturae nomine atque

lionore regnasse, ut sequentes, dicit, Prius falsum, posterius,

cjuod et Dio confirmat, verum , sc. de potestate eadem.
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CAP. XIX.

Rojnwii } cjui in toga fuerunt iUustres,

Manius Agrippa *), qui dissidentera populum sena-

tui colligavit ^), atque conciliavit. Appius Caecus '), qui

pacem Pyrrlii direnift *), ne populus, qui suis parere

noluerat, sub externis regibus regeretur. Tiberius Grac-

clius, qui Scipionem Asiaticura ^), quamvis inimicum

haberet, non est passus a tribunis in carcerera duci, quod

diceret ^) nefas, ihi esseScipionem, ubi capitivi illius ad-

liuc alligati tenereutui\ Hic est Graccborum paler, qui

CAP. XIX.

1) Vielraelir heisst er ]\Icninius, vvie schon aus Liv. II, 3:2. er-

hellet. Gr. Hhvlvios. Auch findet man den Naraeu in umgekehr-

ter Ordnung Menenius Agrippa.

2) AIs das Volk (A. U. 291-) gegen die Palricier sich emporte,

und auf den Mons sacer ausgezogen war, beredete er das Volk

durch seine bekannte Fahel vcn dem Magen und den Gliedern,

dass es, «achdem nian ihm Volkstribunen bewilligt hatte, zuriick-

kehrte. Vgl. Dionys. Jlal. VI, 83. Liv. a. a. O. Aurel. Vict. de

V. J. c. 18.

3) Appius Claudius Caecus. Hoch betagt und blind liess er

sich im Tragstuhl in den Senat tragen. Aurel. Vict. de V. J. c. ^^.

Er legte die beriihmte Laudslrasse von Rom nach Capua an ; auch

eine grosse Wasserleitung i^Via et Aqua Appia). 1. J. 441. n. pi,

E. ward er Censor, 445 u. 457. Consul und 465. Dictator. —
4) S. vorher ixnd Cicero pr, Caelio. c. 14-

5) Bruder des Africanus ; den Beinamen Asiatieus erhielt er wegen
der Besiegung des Konigs von Syrien, Antiochos des Grossen (A. U.

5O40. In dem Treffen bei Magnesia, oder am Sipylos wird An-
tiochos ganzlich geschlagen , und mit ihm ein Frieden unter den

Bedingungen gesclilossen , dass er alle Anspriiche aiif Europa atif-

gab, Asien diesseit des Gebirgs Tauru^ abtrat; 15000 Talente (19.

Miil. Thaler) bezalilte, dass er die Scluildon des Eumenes iiber-

nahm und denHanuibal, Thoas und einige andere Friedensstorer

auslieferte.

6) S. Liv. 38, 57. u. 60. Perizonius will duceret lesen.
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in tribunatu , cura agrariis legibus sediliones excitarent ^),

inlerferli sunt, Deciuius Brutus Calaecius ^), qui Grac-

clium *) gcnerum *°), agrariis legibus Reipublicae sta-

tum tuibantem, cum Opimio consule oppressit. M. Bru-

tus, qui Pompeji partes secutus, mox a Caesare restitu-

tus "j, in mortera ejus conjuravit, quod afTectare nomen
regium viderelur. Lucius ^^) Drusus, qui, agrariis legi-

bus promulgatis, summum pro *') eo favorem '*) conse-

cutus, ne promissa perficeret, per insidias a Pliibppo

Cs. domi '^) suae interfectus est. Lutatius Catulus, qui

I) Dass so gelesen werden mnss eihellet ans Cap. 25; in der

AusgaLe von 1657. steht excifaret , interfectus est.

8) Bei PUn. 36, 5. 2I. heisst er ohne Vornanien Brutus Callai-

cns ; Ampel. nennt ihn Decimus Br. Callaecius. S. unt. c. 2o- u. 26-

Freituheim zii Flor. II
, 17. 12. Wegen der Besiegiing der Lusita-

ner n. CaUaiker, eines der machtigsten VolkerstJinnne in der Hispa-

nia Tarraconensis, erhielt er diesen Beinamen. Er war des P. Sci-

pio Nasica Mitconsul. Vgl. /"tW.y. II, 5. u. Tzschucle zu Eutrop. IV,

19. (8.).

9) Heinsiua zu Vellej. II , 2- lieset C. Gracchum.

10) Wie hier, so irrt auch Ampel. c. 26. sagt Duler. Nach den
gewohnliclien Berichten ermordete I. Opimius, als er A. U. QS5-

Zum Consul erwjihlt worden war mit unumschrankter Gewalt, den
Gracchns. Des Gracchus Gemahlinn aber hiess Licinia , wie aus

Plutarch, c. 21. hekannt ist. Nepos nennt sie aber eine Tochtcr des

Brutus Callaicus; dann war also Brutus Schwiegervater, Gracchus
Schwiegersohn. — Uebrigens vgl. iiber die gracchischen Unruhen
die Sclirifl : Die f^^erschworung der Gracchen, Mit den Bildniss. des

Tih, u. Caj. Gracchus. Leipz. 1S04. 8- (12 Gr.).

II) Nach Appian de B. Civ. II, H]. war er nach der Schlacht

bei Pharsalus (]. Farsa.) in der Thessalia Phthiotis am Epidanos

zur Partei des Caesar iibergegangen , und von Caesar (s. Plutarch.

i, Leb. c. VI.) begnadigt worden.

12) And. Livius, S. DuJier zu Jul. Abseq. C. 114.

13) Duker conjizift P, Ro. oder P, Mo. pro eo i. e. Populi Ro-
rnani,

14) Aurel. Viet, de V. I- c. QQ. „Plebs acceptis agris gaudebat,

pxpulsi 4olebant."

15) Die Sache wird verschieden berichtet. Aurel, Vict. a. a. O.

,,Invidia csedis apud Philippum et Caepionem fuit.'* Vgl. unten c.
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Lepidum, acfa Sullae rescindere ^^) volenteni, admoto")

exercitu, Ilalia fugavit, etsolus oraniura sine sanguine '^)

bellura civile confecit. Cato Censorius, qui totiens '^) ac-

cusatus est, quoad vixit, nocentes accusare non destitit.

Hic est omnium reruin peiitissimus, et, ut Salluslio Cri-

spo ^°) videlur, Romani generis disertissiraus Cato» Ca-

to Praetorius ^'), qui bello civili parles Pompeji secutus.

27. J^dlej. II, ]4. ,,m atrlo domns suae percussus." Sein Tod ver-

anlasste den Krieg mit den Bundesgenossen, der Rom an den Rand

des Untergangs brachte. Er vvar der Grossvater der Livia , der Ge-

malilinn des Augustus,

16) Ygl. Flor. lll, 23. 2.

17) Vgl. unten c. 27- Duler conjicirt unnothig, wie oft, ad-

tnolo urhi exercitu , und bezieht dies auf Lepidus ; 'vvie bei Flor. III,

23. 5.

18) Flor. a. a. O. „Incruenta fnga Etruriam , inde Sardiniam

recessit, ibique morbo et poenitentia interiit." Er erfocht diesen

glanzenden Sieg iiber Lepidus niit Cn, Pompejus.

19) Wie quotiens. S. oben c. VIII, Anm. 86. Uebrigens berich-

tet Aurelius Jlcior de V. J. c. 47. , dass er vier und vierzig Mal an-

geklagt worden , u. stets ein strenger Richter des Lasters gevvesen

sei. Noch als ein achtzigjahriger IVIann erschien er als Ankliiger.

Nepos im Leb. d. Cat. c. II. ,,Nam et in complures nobiles aniniad-

vertit, qua re luxuria reprimeretur
,
quae jam tum incipiebat pul-

lulare. Circiter annos octoginta usque ad extremam aetatem ab ado-

lescentia, reipublicae causa suscipere inimicitias non destitit. A
multis tentatus , non modo niiilum detrimentutn existimationis fe-

cit, sed
,
quoad vixit, virtutem laude crevit." —

20) Grade dieses sein Hauptwerk: Geschichte des r'6m. VoHiSy

vom Tode Sulla's bis zur Verschvvorimg des Catilina, in VI. Biichern,

ist bis auf wenige Fragmenle verloren gegangen (Versuch einer Er-

ganzung v. de Brossts. Dijon 1777. 3. Bde. 4. ; deutsch von /. C.

Schluier. Osnabr. 1799. If. 6 Th. 8.)- ^^s Fragment des I. Buches

dieser Geschichte, was auch Servius nwd Acron aufbewahrt haben,

hat : ,,Cato R. generis disertissimus multa paucis absolvit." S, die

Ausg. von (jr. Korte (Leipz, 1724. 4) S. 933- Ueber die unrichtige

Folge der Namen in dieser Stelle vgl. cap. 30. End.

21) Es ist M. Portjus Cato gemeint, Er war Urenkel des Cato

Censorj und erhielt den Beinamen Uticensis, Auch Aurel. Vict. de

V. I. c. 80. nennt ihn Praetorius.
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raori ^^) raaluit, quam superstes esse reipublicae servieii-

ti. Scaurus ^^), qui vetuit ^'*) filiura in conspectura suuni

venire, quia bello Cyprico ^^) deseruerat. Scipio Na-

sica *^), quia non rite inaugurafus Consul viderelur, con-

sulatu se abdicavit, ct doniilis Dalmatis, oblatum a sena-

tu triumphura repudiavit "), statuasque ^^), quas sibi

quisque in publico posuerat, in cen:ura sua sustulit. Cen-

suit in senatu tameii, Cartliaginem uou esse delendam:

22) Dies gescliali zu Vtica (j. Satlor.) , eiiier angeselienen Stadt

in der afrikanischen Landschaft Zeiigilana, am hipponesischen

Meerbusen. Nach der Schlncht bei Tapsiis unlenvarf sich ganz

Afrika dejn Caesar. Nacli dena Bade und Abendessen, bei vvelcheni

er sich mit den Philosopheu Apollonides uiid Demetrios freundlich

luiterhielt, begab er sich in sein Schlafgemach, las Platon'sGesprach

von der Unsterblichkeit der Seele, schlief ein, las jenes Buch nocli

einmal und stiess sich dann, um nicht dem Caesar in die Hande
zu fallen, und den Untergang der romischen Republik zu erleben,

das Schwert in die Brust.

23) M. Aemilius Scaurus.

24) Dies scheint aus Aurel. ficf. de V, I. 72, 10. entlehnt zu

sein. „Idem, heisst es dort, filium suum, quia praesidium deseruerat,

in conspectum suum vetuit accedere." Vgl. Frontin. Strateg. IV, 1.

25) Neia ini Gegentheil Cimbrico; dies geschah aber, als die

rcimische Reiterei bei der Etsch (Athesis) von den Cimbern ziiriick-

geworfen wurde. Vgl. T^aler. Max. V, 8- 4. — Die Ausgabe vou

J,^57. hat stalt deseruerat deservierat, Da iibrigens deseruerat so nakt

hingestellt ist, so kann man etwa praesidium aus Aurelius Vict. a,

a. O. 72, 10. erghnzen.

20) Scheint ebenfalls aus Aurel. T'ict. a. a. O. c. 49. entlehnt

zu sein. Vgl. auch Valer. Max. I, 1. g, In dem romischen Calender

{Fusti calendares sc. dies.) bei dem Jahre 591. n- R. E. heisst es:

,,P. Cornelius P. F. Cn. N. Scipio Nasica, C. Marcins — Figulus

vitio facli abdicarunt. „Vgl. VaUr. Max. a, a. O. Dennoch wurde

er darauf A. U. 598 von neuem zum Consul erwahlt.

27) Doch heisst es in den Fasti triumphales bei d. J. 593: ,;P-

Cornelius — Scipio Nasica Cos. de Dalmateis."

28) Aurel. Vicl. a. a. O. ,,Censor slatuas, quas sibi quisque

per ambitionem in foro ponebat, sustulit." Censcr aber war er nach

den Faiti A. U. 594-
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proplerea optimus ^^) judicatus. Cornelius Celhegus, qui

IVatrem suum Celhegum, quod cum Catilitia conjurassel:,

morle multandura censuit '°). Tullius Cicero, qui in con-

sulatu suo Catilinae conjurationem fortissirae oppressit.

CAP. XX.^

Qid pro salitte se ohtulerimt. i^)

Tloratius trigerainus -), qui adversus Curiatios Alba-

norum; qui de suramo imperio dimicaverunt. Fabii, qui

trecenli '), cum omnes patriciae stirpis essent, bellum

£9) Allein dies gilt vielmehr von dem Vater, welclien Ampelius,

vvie Aurelius Victor a. a. O. vervvecliselt. Eine jihnliche Verwoch-

selung findet sich auch bei Valer. Max. 7, 5. 2« S. unt. c. 24« Liv.

29 > 14. Was Ampel. von Carthago erwahnt, geschah zu Anfang

des dritten punischen Krieges A. U. 603. Bekannt ist der Ausspruch

des Cato, den er jedesmal, wenn er seinen Vortrag im Senat geen-

digt hatte, wiederholte: „Praeierea censeo , Carthaginem esse delen-

da/n.^^ Vgl. vor Andern Flor, II, 15. 4.

30) Ueber die Hinrichtung der Verschworenen er])oben ilire

Stimrae Caesar und Cato , dessen Meinung die Oberhand behielt.

S. Sallusu Catil. c. 53. u. a.

CAP. XX.

1) Duker will lesen : Qui pro salute populi oder Pop. Rom. se

ohtulerunt. Vgl. c. 19. Anm. 13.

2) Der Sinn, sagt DuTier , verlangt, dass man lese: Iloratii

Trigemini ^ und streiche qui nach AlbanoTunt, Ueber die Sache selbst

siehe ausser Andern Liv, \, £4. — Fiilschlich findet man bisweilen

noch geschrieben ter gcminus , statt Trigeminus, Trigeniini heis-

sen Drillinge , tergeminus so viel als triplex, triformis^ sodann ma-
ximus , amplissimus , z. B. iergemini honorea Hor. Od, I, 1. 8- So

heisst auch der Curiatier bei Diodor. Sie. XII, 7. TQty^/itvog.

3) I)ie Meisten fiigen noch sex hinzu, z. B. Dionys. Ilal. IX,

15. Liv, 2, 49. 4- Aehnlich dem Ampelius sagt aucli I'lor. I, 12.

pairicium exercitum.
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Vejens peculiariter ^) sihi depoposcerunt. Mucius ^) Cor-

dus^), qui ignibus manus imposuit. Horatius Cocles '),

qui ponte resclsso Tiberis, annatus traiisiit navitans ^).

Trecenti ') sub Calpurnio Flamma contra Poenos: qui

in Siciliensi sallu '°), morluo exercitu ^'), populura

Romanum liberavcrunt, utpLnneCCC. Lacedaemonio-

rum apud Tliermopylas gloriam adaequarent. Duo De-
cii ^^); quorum alter Latino bello, alter Samnitico Diis

manibus se devoverunt *'). Fulvius Ponlifex *"*); qui,

urbe a Gallis Senonibus incensa, se aliosque senes Diis

4) Jedoch iiiclit allein die Fabier, sondeni auch viele Bunds-

genossen iind Clienten. S. Vionys. Hal. a. a. O.

5) Gr. MovKios. Weniger richtig schreiben deshalb Andere

Mutiun.

6) Auch Aurel. T'ict. a. a. O. c XII. nennt ihn Cordus. Nach-

dem er sich halte die Hand abbrennea lassen , erhielt er den Bei-

namen Scnevola (auf Miinzen und in den Fasti A. U. 578. Scaevula)

Vgl. Liv. II, IS.

7) S. Liv. II
, 10.

8) Ein ungebrauchliches Wort, von navita gemacht, das mau
in Sclieller''^ u, Gesner^s Lex. vergeblich sucht.

9) Vgl. Flor. II, 2. 13- Aurel. Vict. a. a. O. c. 39, 3. — Eigent-

lich geschah dies im ersten punischen Kriege, wo er, lun einen

Hiigel , der mitten unter den Feinden lag , zu erobern
, 300 Krie-

ger anfiihrte und durch seinen Tod und die Niederlage der Uebri-

gen die eingeschlossenen Legionen der Romer frei machte. S. Liv.

XXII, 60. 11. M. Calpurnius Flamma selbst war Tribunus mili-

tum. Andere erzahlen die Sache anders.

10) TloT. a. a. O. nennt diesen Gebirgswald Camerinsium sal-

ius; in der Nahe der Stadt Camarina (And. Camerina) auf Sikilien,

vvelche Stadt wegen des Sees (j. Lago di Camarana) bekannt ist.

11) Dies ist ohne Sinn. Freinsheim zu Flor. a. a. O. Iies't mo-

ritur; jedoch auch dadurch wird der Stelle nicht geholfen. Bes-

ser DuTier: mortui exercitum P. R. oder morie sua exerciium P. R.

12) Vat«r und Sohn , A. U. 458-

13) Vgl. Liu. VIII, 9.

14) Dass Fabius Poniiftx gelesen werden miisse, erhellet aus

Piutarch. in Camill. c. XXI. u. Liv. V, 41. Vgl. Perizonius' Ani-

madvers. HisU c. 5-
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manibus devovit. Kegulus; qui tornienta Cartliaginien-

siura maluit pati, quam ut inutilis pax cum iis fieret,

aut ipse jurisjurandi fidem falleret. Curtius; qui se iii

hiatum ^') terrae iminisit, cum ex oraculo, quod opti-

raum ^*) esset in urbe Romana, posceretur. Spurius

Postumius; quia Ponlio Telesino "), Samnitum duce,

sub jugum *^) missus cum exercilu, aucfor fuit rumpendi

foederis, seque hostibus censuit esse dedendum ''). Ga-

jus -°) Metellus Ponlifex, ardente templo Vestae, Palla-

dium *') extulit, et oculos amisit ").

15) S. Valer. Max. V, g. 2. Dalier ist auch der Lacus Curtius

in der romischen Geschichte bekannt.

1()) „quo plurimum P. R. posset." Liv. VII, g. Valer. Max.

a. a. O.

17) So genannt von der Stadt Tdesina in Samnium; daher

nennt ihn auch Plutarch. in Sulla c. 29- TtliGivois 2ce(ivirr]g. -<4m-

rel. Vici. a. a. O. c. SO- ^d. Arntz. , wo unrichtig Thelesinis steht.

18) Vgl. Fesius (de Veterum verborum Significatione, ed. Andr.

Dacier, Paris. 1681. 4- Amstelod. 1699- 4.) n. d. W. Liv. III, 28,

und IX, 5. 6,, \vo dieser, von den Samnitern den Romern , zuge-

fiigten Schmach Erwahnung geschieht. Es geschah dies nach der

Niederlage bei den caudinischen Passen , A. U. 432.

19) nach einer gehaltenen Rede, die Liv. IX, 9. giebt.

20) Dies ist die griechische Form , deren sich, wie schon erin-

nert worden, Ampelius hier und da bedient; Andere nennen ihn

iibrigens Lucius, der auch zweimal Consul und Dictator gevvesen

ist. S. Plin. VII, 45- (4S.).

21) Der Pallas Bildniss, das von Aeneas nach Italien gebracht,

und im Tenipel der Vesta aufbewahrt wurde. S, Dionys. Hal. I,

69- n, 66.

22) Dies erzahlt auch Plin. a. a. O. Vuhr. Max. I, 4. 4, Oros.

IV, 11. Es geschah gegen Ende des ersten punischen Kriegs.
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CAP. XXI.

. Qui spolia opijiia vctulerunt ^).

Roraulus ^) de Acrone ^), Cenensium rege *). Cos-

sus ') Cornelius de Larte Toluranio *), Yejentium rege.

Claudius Marcellus de Virodoraaro ') , rege Gallorum.

CAP. XXI.

1) EigentHcli die Riistung, die der Feldherr dem Fcldherrn

abnimmt, sodann iiberhaupt, die der Soldat dem Feldlierrn niinmt,

wie Fesius u. d. W. zeigt. In der ersten Bedeutiing gebraucht es

nicht selten Liv. IV, 20. 6.

2) In den Fasli Triumphnlea heisst es daher : „Preimus spolia

opeinia Jovi rettulit duce hostium Acrone caeso."

3) llur/nann fiihrt aus Ampelius zu Properf. IV, IQ. 7. anAcreone,

Wo er dies gelesen, wenn er iibrigens richlig gelesen hat, kann

TzschucJie nicht angeben, wenigstens liat er dies in keiner Ausgabe

des Ampel. gelesen. Aus dem Zusammenhange geht hervor, dass

er Acronie lesen wollte , welche Lesart mehre Codices aufwei-

sen und die auch schon UrouUiu.sen vertheidigt, dem Burmann ge-

folgt ist. Doch nennt auch Aurelius Victor a. a. O. II, 4. diesen

Konig Acron,; ebenso Plutarch. im Romul. c. XVI. u. im Marcell.

c. VIII. "AKQOiva; «nd wohl zu merken, auch die Fasti (S. Anm.

1.) nennen ihn Acronem.

4) DuTier will : Caeninensium, S. die Interpreten zu Liv, 1 , 9.

Auch die Fasii haben Cennienses.

5) Vorher: Cossius. Vgl. aber Liv. IV, 20. «"d die Fasti , die

bei dem Jahre S23 n. R- E. dies bemerken : ,,Spolia opima retulit

duce hoslium Larte (von Lars^ oder, wie Andere wollen, Lar.)

Tolumnio ad Fidenas interfecto." Vgl. Liv. IV, 20- — Andere

nennen ihn Cornelius Cossus.

6) Gewohnl. Larthe Tolumne y wofiir Duker mit Recht Larte

Tolumnio lieset.

7) S. Eufrop. III, 6. (2.). Auch dessen gedenken die Fasti

beim Jahre 531. A. U. es sei ^dies geschehen bei Clasiidium in

der Niihe des Padus.

\
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C A P. X X I L

0^// provocaii ab hostibus nianu conten-*

devunt i).

Manlius Torqualus, qui Gallo torquem ') detraxif,

eumque sibi ') circumdedit. Valerius Corvinus *); qui

a Gallo provocatus cum pugnaret, corvus galeam ejus

insedit, et hostem perturbavit. Scipio ^) Aemilianus,

cum esset legatus ^) ab LucuUo imperatore apud Interca-

tiara '), Vaccaeorum urbem, provocalorera barbarum ^)

occidit. Lucius Opimius ^), sub Lutatio Catulo Consu-

CAP. XXII.

1) Dies ist das gewohnlichte Wort in dieser Bedeutung. Vgl.

Liv. ]I, 10. 8- Daher procedcre, produci , Gr. TiQoaaXila&cit.. Statt

Manlius haben einige Ausgaben Mallius.

2) Einige reniien diese Kette nureum , die die Gallier zu tra-

gen pflegten. Daher ist es gar nicht befremdend, wenn man diese

bei den Tropaeen zJihlte.

Z) Vollstiindiger ist Liv. VII, lO. , 'wo er sagt: „quem (tor-

quem) respersum cruore collo circumdedit suo." Daher erhielt

er auch den Beinamen Torquatus.

4) Andere ziehen Corvus vor, wie aiich Liv. VII, 26. hat, wo
er dies erziililt. Vgl, Tzschucle zu Eutrop. II, g. (3.) und die Fa-

sti bei dem Jahre 407. A. U.

5) der Carthago imd Numantia zerstorte.

fi) Auch als Suhstantiv gebraucht kommt dieses Wort vor. Aber

nicht Alle machen ilm zum Legaten. Liv. Epit. 48« nennt ihn Tri-

buniis militum. Andere lassen ihn nur unter Anffihrung Lucullus'

Kriegsdienste thun, wie Valer. JT/a.v. III, £• 6-

7) In der Hispania Tarraconensis ; deshalb nennt ihn auch
Plin. ol 1 4. (]•) Inlercatiensis.

8) So nennt ihn auch Liv. Epit. 43. u. Vellej. I, ]2. 4. im-
manis magnitudinis hostem. Zum Konig macht ihn nur Flor. II,

37. II' Vgl. yippian. in Hispan. C. 53.

9) Diese Nachrich.t scheint sich Lei teinem andern Schriftstel-

ler zu finden.
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le, in salLu Tridentino *°) provocatorem Cimbrum in-

terfecit.

CAP. XXIII.

Qui pro Romaiiis gentes superavevunt ^).

Scipio' Africanus, Sciplo Numantinus. Scipio Asia-

ticus , JMunimius Acliaicus ^), Sci-vilius Isauricus ^),

Brutus Callaicus *), Paulus Macedonicus *), Melel-

10) Die Cimbrer vvaren iiber die Etscb gesetzt.

CAP. XXIII.

1) Perizonius balt die Ueberscbrift fiir falsch und will daher

lesen : Qui
, quod pro li. g. si/per, ex eo cognominaii sunt.

2) L. Mumniius , ein Plebejer, wurde A. U. 566. Volkstribun
;

Praetor iim A. U. 576. ; Consul A. U. 607- , und erhielt durch das

Loos Achaja zur Provinz und den Befehl im Kriege gegen die

Griechen. Bei Leukopetra , am Eingange des Isthmos, kam es

zur Hauptschlacht. Die griechische Armee unter Diaeos wurde ge-

schlagen, Korinth erobert und auf Befehl des Senats von Mum-
mius verbrannt, weil diese Stadt das Volkerrecht gegen die romi-

schen Gesandten verletzt hatte , i. J. Rom's 608-

3) weiJ er im Seerauberkriege die Isaurer (bei Pamphilien , Ga-

lalien und Kilikien) iibervviiltigt hatte. Er hielt seinen Triumph

iiber sie im Jahre Rom's 679. > den Fasli zufolge, wo es noch

heisst ex Cilicia^ welches die Isaurer zum Tbeil inne hatten. Vgl.

Tx.schucle zu Eutrop. VI, 3. Sext. Ruf. c. 1:2.

4) S. zu Cap. 19. Vellej. II, 5. 1. „qui penetralis omnibus

Hispaniae gentibus, ingenti vi hominum, urbiumque potitus nu-

mero, additis, quae vix audita erant, Callaici cognomen meruit."

Den Triumph hielt er , nach den Fasti , im Jahre Rom's 621.

5) Die Fasti nennen ihn Aemilius Paullus. Vgl. zu Cap. 28.

Anm. 19. Sein Triumph geschah im J. R. 586-} nachdem Perseus

im zweiten makedonischen Kriege besiegt worden war. Auch Q.

Caecilius Metellus hies IMacedonicus , weil er den Pseudophilippos

{AndriJws) iibervvunden hatte. S. Fasti im J. R. 607«
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lus Crelicus ^), Caesar Germanicus "^) , Caesar Daci-

cus ^).

6) Er trinmphirte im Jahre Roin's 691-

7) Er %var ein Eiikel der Schwester des Angust., Sohn des Dru-

sus Nero Germanicus, welchen Tiberius adoptirte auf Befehl des

Augustus. Tacit. Annal. I, 5. Um die Schmach der Romer zu ra-

chen, die sie uuter Quintilius Varus erfahren hatten, wurde er A.

U. 767. nach Germania geschickt. Er drang, nachdem er vorher

die Emporung der beiden Bato in Pannonien gedampft hatte, uher

denRhein, richtete imter den, eben ein Fest feiernden, Mar>,en

eine sehr grosse Niederlage an, schlug die Bructerer, Tubanter und
Vsipeter aus einander, fiel im folgenden Friihliiig in das Land der

CTiatten , und nahm deren Hauptort JMattium (Nach jMenso Alting

und Hommel in der AVetterau, nach TJejili, Hess. Gesch. 1783. ff->

Hoxi Maden im Amte Felsberg, oder M<^tz im A. Giidensberg, beide

an der EJer.) ein; befreite darauf den 5t?r^<;.s?e5 von der Belagerung

des Arminius, dessen Gemalilinn, Thusnelda , er hierbei gefangen

nahm. Im teutoburger Walde fand er noch die Ueberbleibsel der

ungliicklichen Armee des Varus , die er sammeln und begraben
liess (Bekanntlich ist iiber den Ort, wo Hermann den Varus schliig,

in neuerer Zeit viel geschrieben worden. Ich kann mich nicht ent-

halten, hier wenigstens die Literatur genan anzugeben. Vgl. Alte

Sagen zu Fallrum (Feldrom bei Horn.), die IJermannsschlacht betref-

fend, von Freih. v. Hammerstein. Hannov. 1815. Seurtheilt von Freih.

V, SirombecJi. in d. Jen. A. Lit. Zeit. 1816. l^o. 13. — Die Gegend

der Ilermannsschlacht m. \, Karie von Tappe
(-J- zu Soest d. 20. Dec.

1823-) Rec. von Freih. v. StrombecTi in d. Jen. Lii. Zeit. No. 115.

1820. — Denselben Gegenstand behandelte Geh. Bofr. Eichsilidf, ncbst

ein. Abhandl. des Geh. B.. von UohenhauKen in Uerford, Alienb. 1821.

Vgl. Jen. All. Lit. Zeit. 1823- X 37. — Darauf erschiea die Schr.

des Archivrathes Closiermeier in Deimold: JPo Hermann den f-^arus

schlug. Lemgo 1822. In derselb. Zeit erschien auch Tappes Xach-

trag zu «. erst. Schr. Essen 1823- Beide sind rec. Jen. All. Lit. Zeit.

1823- iNo. 38. — Alle diese Schriften stiramen darin iiberein, dass

diese Schlacht in dem Umkreise der Stadte Herford, Detmold, Pa-

derborn und Horn geschlagen sei. — Die Schrift aber: {Der Kirch-

sprengel Weitmar , oJ. iib. die Geg., iio Hermann den Varus tchlug,

von J. Carl Friedr. Peterson. Nebst ]. Karte. Essen. 1823- 8. Jiec. Jen.

Lit. Zeii. 1824- -iVo. 215.) , die iiberhaupt viel Sonderbares enthalt,

verlegt die Gegend dieser Schlacht in die ydhe des Rheins.). So

drang Germanicus von der Ems bis an die Weser vor, wo er bei

IdistaviiO (^f,Campua , cui Iditiaviso nomen. Tacit. II, \Q. Nach Clu-

7
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CAP. XXIV.

Quot illustres Scipiones, qui magnis rehus

gestis cognominati sunt.

Scipio maguus Africanus, qui vIcitHannlbalem. Sci-

pio minor ') Numanlinus, qui Numantiam et Carthagi-

nera diruit. Scipio Asiaticus ^), qui de Antiocho ')

triumphavit. Scipio Nasica, qui a senatu vir optimus "*)

ver in s. Germanfa Antiq. bei Eysirop zw. Minden u. Oldendovp,

nach Lipsius bei f'egei>ack , nach Grupen^ in s, Origg. Gennan.

Lenigo. 1764. III. 4., zwiscli. Uausbergtn u. Ilameln. Die Erkliirung

des AVorts , ein Einwohner liabe den Romern auf die Frage nach

dem Namen der Gegend die Antwort gegeben: ,,Es ist eine JViese,^^

findet man sogar bei Barih, Teutsche Urgeschichte. Baireuth u.

Hof. I. 1318. II. 185'^.5 Mannert u. Menzel) mit Hermann's Volke, den

Cheruskern, am Herkules-Walde (Deister) in eine bhitige Schlaclit

gerieth. Nun nahm Germanicus seineu Riickweg iiber die See und

triumphirte im J. R. 769- Vgl. die Fasti u. Tacit. II, 41.

8) Er meint den Kaiser Trajan , der die DaJier uuter ihrem

Konig Decibalus besiegt liatte. S. Sext. Jluf. c. VIII. Auch Jul.

Caesar (s. Sueton im Leben c. 44-) und Domilian, (s. Sueion. c. VI.)

hatten gegeu sie gefochten.

CAP. XXIV.

1) Auch heisst e*- posierior. Flor, II, 17. H. 7'eUej. 2, 1. Anf.

Oben hiess er Aemilianus. Vgl. Flor. II, 15. 12. Liv. 44, 44.

2) L. Cornelius Scipio, Bruder des Africanus. Flor. II, 8- 14-

Vellej. II, 38, 5. —
3) Konig von Syrien ; weshalh auch der Krieg der syrische

(bellum Syriacuin) genannt wird. Er triumphirte A. U. 564. den

Fasii zufolge.

4) S. oben Cap. 19. T'ellej. 2, 3. ,,Tum P. Scipio Nasica, ejus,

qui optimus vir a senatu judicatus erat, nepos , ejus, qui censor

porticus in Capitolio fecerat, filius; pronepos autem Cn. Scipionis,

celeberrimi viri, P. Africani patrui, privatusqne et togatus, cum
esset consobrinus Tib. Gracchi, patriam cognationi praeferens, et

quidquid publice salutare non esset, privatim alioiium existimans

(ob eas virtutes primus omnium absens Pontifex Max. factus est),
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est judicatus. Scipio, qui, occiso Pompejo, partes 9
restituit, et victus se interfecit %

CAP. XXV.

Secessiones P l e b i s.

Secessiones plebis a patribus ') fuerunt quatuor.

Prima secessio propter irapotentiam ^) foezieratorum, cura

in montera ') plebs armata secessit. Secunda propter ira-

potenliara ^) Deceravirum, cum, interfecta filia sua, Vir-

ginius Appiura ') et totam ejus factionera in Aventino

circumdata laevo brachio togae lacinia, ex siiperiore parte Capi-

tolii , summis gradibus insistens, hortatus est, qui salvam vellnnt

Rempuhlicam , se sequereniur."

5) Im Kriege gegen Caesar nach der pharsalischen Schlacht.

S. Flor. IV
, 2. 65.

6) „gladium per viscera exegii.^^ Flor. a. a. O. Vgl. T^aler, Max,
ni, 2- 13. Er war der Schwiegersohn des Cn. Pompejus. —

CAP. XXV.

1) Gewohnl. Partihus. Die Ausgabe von 1657. »nd die erste ha-

ben richtig patribus. Uebrigens ist dieses ganze Capitel aus Flor.

I, 23 f. entlehnt.

2) Liv. Epit. 2- „PIebs, cum propter nexos ob aes alienum in

sacrum montem secessisset." S. c. 23-

3) Bei Flor. I, 23. 1. ist noch sacrum hinzugefiigt, deshalb

will es auch Duler hier hinzufiigen. Dieser Berg war namlich dem
Jupiter geweiht. S, Dionys. Eal. VI, 90. Den Grund davon giebt

ebenfalls Dionys. Ilal. VI, 45. an : oQoq ri KaTaXccfipdvovrai Tclrjaiov

'AviT]Tog noTafiov Ksifisvov ov nqocco rrjg 'Pa(j,rjg, vvv i^ iv.iivov

'^lsQOV oQog KaXnTat. So Appian de B. Civ. I. \. oQog dno rovds
iiXrj'Q6(iivov 'isQov, Nach Liv. II, 32. 3- wanderte das Volk auf den
Mons Aventinus, und ebenso hat auch Sallusi, Jug. c. Sl, \J \ wo
die Ausleger zu vergleichen sind.

4) So viel als lihido. Flor. I, 24. !•

5) Flor. a. a. O. ,,eo insolentiae elatus est, ut ingenuam vir-

ginem (die Tochter des Virginius) stupro destinaret, oblitus et

7*
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monte circumvenit '), efTecitque, ut abdlcato raagistratu

accusati, atque damnati, variis "^) suppliciis punirenlur.

Tertia °), propter matriraonia plebei^), ut ne patiiciis

nuberent, quam Canulejus concitavit in monte Jauiculo.

Quarta secessio in foro, propter magistratus, ut plebei '")

consules fierent, quam Sulpicius ") Stolo concitavit.

Lucretiae et Regum et juris, quod ipse composuerat (als Decem-

vir).«

6) Falscli , wie bei Flor. a. a. O. ,,totam eam dominatioiiem

obsessam armis in carcerem et catenas ab Aventino niotite detra-

xit," Nein im Gegentbeil , das Volk ging auf den aventinischen

Hiigel, und dort erst bestimmte es, was Ampelins berichtet.

7) Liv. III, 58. ,,Appius et Oppius in vincula ducti. Gollegae

eorum exsilii causa solum verterunt; bona piiblicata sutit."

8) Aus Flor. I, 25- entlehnt: „Tertiam seciitionem excitavit ma-

trimoniorum dignitas, ut plebeji cum patriciis jungerentur, qui

tumultus in monte Janiculo, duce Canulejo tribuuo plebis, exai--

sit." Liv. IV, 1. Anf, weicht etvvas ab von dieser Erzahlung.

9) D, i. phhis. Dieser ungebrauchliche Genitiv. kommt aucli

bei Livius nicht selten vor,

10) D. i. Pleheji. Flor. I, gg. 1. ,,ut Plebeji quoque magistra-

tus crearentur." —
11) Er verwechselt die beideu Schvviegersohne des M. Fabius

Ambustus, und macht aus zvveien einen. C, Licinius Calvus Stolo,

ein angesehner Plebejer, war der Sohn des G. Licinius Galvus, der

eine Tochter des M, Fabius Ambustus zur Gemahlinn hatte. Eine

Schwester derselben war an den Patricier Servius Sulpicius verhei.

rathet, und der Neid iiber die ausgezeichnetern Vorziige derselben

machte, dass sie unaufhorlich in ihren Vater und Gemahl drang,

sie zu gleicheni Ansehn zu erhebcn, Nach vielen Unruhen u. hef-

tigen Debatten brachte es endlich Siolo, der A. U. 3i5— 355 Volks-

tribun gevvesen war, dahin, dass jedesmal einer von den Consuln

aus den Plebejern gewahlt werden sollte. Vgl. Liv. VI, 34« Stolo

selbst wurde A. U. 357. mit L. Sixtius zum erstenmal u. A. U. 360

zum zweitenmal Consul. S. Fasii. a. u, 387. Liv, VII, ]. Diese

deshalb entstandenen Unruhen nennt Plutarch im Camill. c. 39-

^iiyDiKriv aicidLV. Vgl. Pt:rizoniui' Animadvers. Hist. c. I, 21-
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CAP. XXVI.

S e d i ti o 71 e s.

Seditiones in urbe quatuor. Prima seditio, Tiberii

Gracchi ^); quem, de judiciariis et agrariis legibus '} sla-

tum civitatis moventeni '), Scipio Nasica facta manu *) in

Capitolio oppressit. Secunda seditio, Gracchi fratris

ejus,- quem ob similes *) largitlones novos motus excitan-

tem Opimius consul, cum Decimo Bruto Callaecio ^) so-

1) Vollstandig heist er Tiberius Sempronius Gracchus. Ueber

Beider Emporung vgl. ihre Lebensbeschreibungen bei Pluiurchos,

Ilor.UI, 14. u. 15. Aurel. Vici. a. a. O. c. 64. U. 65- Liv. Epit.

58. U. die Schrift: Die VtncJiworung der Gracchen. Leipz. 1804. 8-

H. Hegewisch Gesch. der gracchischen Unruhen. Hamb. 1801. 8;

Heeren's Kl. hist. Schr. Th. I. S. 145. ff.

2) Aurel. Vici. a. a. O. c. Q\. ,,Tribunus plebis legem tulit, ne

quis plus mille agri jugera haberet." — Vgl. Pluiarch. in Vit. c.

XVL Flor. III, 17.

3) Oben c. 19. iurhaniem. Von der Staatsumwalzung sagt man
conculere, convellere , labefaclare. Gr. y.ivslv, KLVSlGd^ai.

4) Flor. a. a. O. ,,quum ad perpetranda coepta (von der Acker-

vertheilung ist die Rede) die comitiorum prorogari sibi vellet im-

perium, obvia nobilium manu, eorumque, quos agris moverat,

caedes a foro coepit." Er selbst floh in das Capitol , wo er ermor-

det wurde. „Hoc, sagt Vellej. 11, g, g., initium in urbe Roma
civilis sanguinis, gladiorumque impunitas fuit; inde jus vi obru-

tum
,
potentiorque habitus prior; discordiaeque civium, antea con-

ditionibus sanari solitae, ferro dijudicataej bellaque non causis

inita, sed prout eorum merces fuit. Quod haud mirum est cett."—
5) Cajus Sempronius Flor. III, 15. ,,et mortis et legum fratris

sui vindex non minore impetu incaluit."

6) Es kam noch hinzu, dass er die von Attalus den Romern
vermachte Erbschaft dem Volke versproclien hatte, wie Ilor. a. a.

O. bemerkt. Andere schreiben dies jedoch dem Tiberius zu. ,,Longe

majora, sagt Vellej. II, Q. 3., et acriora repetens {hervorsuchend),

dabat civitalem omnibus Italicis , extendebat eam paene usqne Al-

pes; dividebat agros ; vetebat, qiiemquam civein plus D. jugeribus

habere: quod aliquando lege Licinia cautum erat cett."

7) Vgl. cap. 19.
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cero ejus, convocatis ad pileuni ^) servis, in Aventino

monte oppressit. Terlia sedilio, Apuleji Saturnini Tr.

Pl. ') et Glauciae Consulis; quos, comitia in campo cae-

dibus perlurbanles, Marius '°) in Capitolium ") persecu-

tus obsedit, et conficiendos fustibus saxisque curavit '').

Quarta sediiio, fuit Livii Drusi, et Ouinti Caepionis,

cum *') ille Senatura, liic equestrem ordinem adsereret,

Praecipua tamen ad raotus excitandos fuit causa, quod
Dru.sus civitalera "*) omnibus Italicis pollicebatur; sed

tum a Phiiippo *') consule in domo sua interfectus.

8) Zeichen der Freiheit. Dies bezieht sich aber auf Gracchus.

S. Aurel. Vici. de V. I. c. 65, 5- T'dUj. II, g. g. sclireibt dies dem
Bniidesfenossen Flaccus zu. ,,Flaccus in Aventiiio armatos ad pu-
gnam ciens, cum filio majore jugulatus est." Mit Ampelius stimmt
genau Appianus de B. Civ. I, 25 uberein: rovs ^i^aTtovzaq avvsKci-

lovv in' iksvdsQio!.

9) Flur. III, 16. 1. ,,qui Gracclianas leges adserere nihilominus
deslitit." Vgl. oben c. 18.

10) S. Flor. a. a. O. Liv. epit. c. 60.

11) Vom Markte aus, vgl. Flor, a. a. O. Apulejus floh von da
in die Curie. S. Aurel. Vict. a. a. O. c. 73, H.

12) So erzahlt auch Flor. a. a. O.

13) Gewohnl. eum ille Senatus equesirem ordinem ailsideret. So
noch Tzschuclie'^ ich habe ohne Zaudern Perizonius' Verbesserung:

cum illc Senaium , hic equesirem ordinem adsereret , in den Text auf-

genommen. Yg^-Flor. III, 17. 4- Die Senatoren wolUen sich nam-
lich die Ziigellosigkeit des Ritterstandes bei offentlichen Verhand-

lungen nicht langer gefallen lassen, und widersetzten sich ihm auf

alle mogliche Weise. S. Liv. epit. c. 70. Tlor. III, 17. Daher nennt

auch Cicero pr. Milon. c. VII. den Senat einen propugnator aique

illis (fuidem iemporibus paene patronus.

14) /'tllej.ll, 15. 2. „Mors Drusi jam pridem tumescens bel-

lum excitavit Italicum," welchen Krieg Andere den Marser - oder

Bundesgenossenkrieg nennen. Vgl. iiber denselben Heyne^s Opusc.

Acad. Vol. III. p. 144. ff-

15) Aurel. Vici. a. a. O. c. ^Q. „Cum domum se reciperet, fm-

misso inter turbam percussore corruit. Invidia caedis apud Philip-

pum et Caepionem fuit." ¥lor. a. a. O. ,,Drusum matura, ut in tali

discrimine mors abstulit." — Ueber jenen Streit des Caepio mitDru-
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CAP. XXVII.

Qui adversus patriam nefaria iniere consilia.

Coriolanus *) , ob asperiorem annonam ^) in exiliura

actus, Volscorura exercitu admoto, patriam expugnare

voluit, sed Veluriae ') malris precibiis victus, tura ^) ab

exercitu suo confossus esl ^). Marcus Melius ^) frumen-

sus bemerktnoch Plin. S3, 18., dass er angefangen habe ex annula

in auciione venali.

CAP. XXVII.

1) Nach der Einnahme von Corioli , einer Stadt im Volsker Ge-

biete, erhielt Cnejns Marcius den Beinamen Coriolanus ; Einige er-

klaren C. durch Cajus, Andere durch Cnejus^ ersteres ist richtiger,

denn die griechischen Schriftsteller nennen ihn rdios- Nur Eutrop.

I, 15. (13-) nennt ihn Quintua.

2) Die Sache verhalt sich so : Bei Jener Auswanderung des

Volks waren die Aecker nicht bestellt worden, weshalb Hungersnoth

entstand. Um nun diesem Uebelstande abzuhelfen, liess der Senat

aus allen Gegenden her, besonders ausSicilien, Getraide herbei-

schaffen. Da dratig Coriolan darauf, dass die Patricier das Ge-
traide den Plebejern theuer verkaufen sollten ; damit auf diese Weise

das Volk wieder zur Arbeitsamkeit gewohnt wiirde und seine Aecker

bebaue. Dies erbitterte das Volk so sehr, dass es ihn , da er grade

nicht zugegen war, durch die Volkstribunen, besonders den Decius,

anklagen liess. Coriolan ging nun zu der Romer Feinden, den

Volscern , ins Exil. S. Liv.ll, S4. f. Aurel, Tlct. a. a. O. c. IJJ. u.

Plutarch in Vit, c. Ig. f.

3) und auf Bitteri seiner Gattinn, Kolumnia, die ihre zwei klei-

nen Kinder auf den Armen trug. S. Liv, II
, 40.

4) d. i. j>ost.

5) Gewbhnl. confusus. Liv. II, 40. 2« „invidia rei opprejsuin

periisse tradunt, alii alio leto." Aurel. Vict. a. a. O. ,,ut proditur,

occisus est;" wie auch Plutarch in Vita c. 39. erzahlt.

6) Dies ist ausFlor.J, 26. entlehnt, wo aber, wie hier, Spurius

Matlius gelesen werden muss.



104 L. AMPELII LIIJRI MEMORIALIS

laria largilione cimi videretiu ''), jussu ^) Quintii Cin-

cinnati Dictatoris a Magislro Equitura in rostris ^) occi-

sus esl, Spurlus*°), cum Agrariis legibus ") factione "^)

dominalioiiem pararet. Manlius Capitolinus ''), cum pe-

cunia conturbatores liberaret '"^), suspectus regni alTe-

?) Duler: uteretur. Freinslteim 7U Flor. I, 26- 7- »• Perizonius

:

nitereUir. Die Sache verhalt sich nach Liv. Epit. 4. so : Bei einer

grossen Theuerung wurde L. Minuciiis zum Praefeclus Annonae er-

wiihlt, der auch sogleicli alle Anstalteu traf , iu den benachbarten

Gegenden Korn einzukaufen. Allein Maelius hattebereits alles Ge-
traide in Beschlag genommen, und liess es unter das arme Volk
austheilen, lun sich einen Anhang zu verschaffen, Zusammenkiinfte

in dessen Hause und Waffenvorriithe verriethen bald nachher noch
mehr seine Absicht. Er wurde vor Gericht gefordert, und , als er

enlfliehen wollte, auf Befehl des Dictators, Quinctius Cincinnatus,

ermordet. Vgl. JJv. IV, 13. f.

8) So auch Livius in seiuer Epitonie u. And. In der Erzahlung
Liv. IV, 14. ist nichts davon, Ausserdem berichten noch Andere,

dass sein Haus in der Niihe dcs Capitoliums dem Boden gleichge-

macht worden und dieser Platz Aequimaelium genannt worden sei.

S, Liv.lY, u. ].

D) Dies geschah A. U, 253. Dass hier aber unter rostra der

Markt verstanden werden miisse, erhellet aus Liv. IV, 14, Denn
bekanntlich wurde die Rednerbiihne {suggestux) der Ilomer, auf

dem Forum inPiom, mit den Schniibeln {rostris) der, den Antiaten

genommenen, Schiffen erst im Jahre nach Piom's Erbauung 417.

geschmiickt und seit dieser Zeit Jlostra genannt. Vgl, Liv. VIII, 14.

Eine ahnliche Anticipation findet sich auch bei Liv. IV, 17. 5.

10) Verst. Cassius. Liv. Epit, £• ,,Spurius Cassius Consularis

regni crimine damnatus est necatusque." Vgl. Liv. II, 41- f.

11) Damals wurde zuerst die Lex Agraria bekannt gemacht, wie

Liv. IV, 41. erinnert.

12) Meinsius U. Perizoniua wollen : fuctionem et domijiationem.

Es ist vielleicht, sagt TzscJiucke , a paire necatus est, ausgefallen.

Vgl. Flor. I, 26. 7. Liv. II, 41. 10. Dem Letztern widerspricht

Dionysius Ilal. VIII, 79.

13) Flor. I, 26- 8. >:qnia plerosqiie debitorum liberaverat (nexos

exsolverat , Liv. Ejnt. VI.) ab illa, quam defenderat , arce dejecit."

Ausfiihrlicher Liv. VI, 11. f. A, U. 370.

14) Verst, rem d, \, pecuniam debifam , creditoribus solvebat, S.

Liv. VI, 14. 5.
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ctati de Tarpejo Saxo *^) praeclpitatus est. Catilina, cum

in caedem Senatus, in incendium urbis, direptionem ae-

rarii conjurasset, et in id facinus AUobrogas soUicitasset,

ab Cicerone in senatu accusatus, ab Antonio in Apulia *^)

debellatus est.

CAP. XXVIII.

Qui Reges vel Duces cum Romanis
hella gesserunt,

Populus Romanus sub Romulo pugnavit cum Sabi-

nis, prius ') propter vii'gines raptas. Sub TuUo ^) cum

15) Die Verdammten wnrden von diesem Felsen hinabgestiirzt;

in diesem Sinne heisst es daher einfach: de saxo projicere, praecipi-

iare, u. bei den Griechen, z, B. bei Dionys. Jlal. XI, Q. qinzHv v.a-

To. Ti]g iztTQas; anch yiaTaHQrjHvi^iiv. — Es war der tarpejische Fels

einer von den sieben Bergen, auf welchen Piom ruhte. Er hiess

anfangs IVIons Saturninus^ den Namen Tarpejua soll er von einem
Anfiihrer dieses Namens, oder von der Jungfrau, Tarpeja, die die

Burg dieses Hiigels den Sabinern verrieth; erhalten haben. Nach-
her hiess er Capitolinus , vom Tempel des capitolinisclien Jupiter.

S. Dionys. Hal. III, 69- U- IV, 61.

16) Freinsheim zu Flor. IV, 1. H. will Eiruria lesen, Die
Schlacht namlich fiel in dem Ager Pistoriensis in Etrurien vor, S.

Sallust, in Cat. c, 57. In Pisioria (j. Pisioja) war Catilina's Sam-
melplatz seiner Partei.

CAP. XXVIII.

1) Perizonius con]icirte primis , was er erklart diirch primis ho-
siihus

, oder praecipuis. Denn die iibrigen , als : die Caeninenser
Antemnaten, Crustnminer (oder, wie die Tasti sie nennen Cru-.

eiumeriner) , mit welchen ebenfalls Krieg gefiihrt wurde, waren
von den Sabinern aufgewiegelt worden (s. Liv. 1 , 10.) , und Uiese

wareu eben die Hauptfeinde. S. Liv. I, H.
2) Gewohnl. TulHo. Duker verbesserte mit Recht TuUus naml.

Ho»rilius. Ueb. die Sache selbst vgl. Liv. I, 23.
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Albanis. Pontius Telesinus ^), diix Samultum; qui ad

Caudinas furculas Romanos sub jugum misit. Pyrrhus,

Rex Epirotarum
;
qui pro Tarentinis ^) bellum cum Ro-

manis gessit, vastataque Canipaiiia ad vicesiraum ad ur-

bem ^) pervenit, mox a Curio ^) et Fabricio victus in

patriam concessit, et cum Achajam arrais sub se redegis-

set, Macedoniam "^) quoque Antigono regi eripuisset,

duni Argos cxpugnat ^), occisus est. Omnium Graeco-

rum ^) sapientissimus, et militaris disciplinae peritissi-

mus fuit. Hanniba] ^°), qui novem ") annorum, pa-

trem ^^) in Hispaniam secutus, minor annorura quinde-

3) S. oben zu c. 20.

4) Deshalb lieisst er auch der tarentinische Krieg. Vgl. Eu-

irop. II, 11. (6).

5) Heinsius: ah urhe lapidem. So Flor. I, 18. 24. u. Ampel.

c. 45.

C) Er stellt sie in verkehrter Reihe. Zuerst wurde Fabricius

geschickt; sodann die beiden Consulu Curius Dentatus und Cor-

nel. Lentulus; um das J. 478. S. Eutrop. II, 14, (8.)

7) Richtig und der Reihe nach hatte von Makedonien zuerst

die Rede sein sollen. Denn darauf erst entschloss er sich , nach

Griechenland zu gehen. Unter Achaja ist wohl hier der Pelopon-

iiesos zu verstehen. Als er hier von den Spartanern zuriickgeschla-

gen wurde, begab er sich nach Argos (s. Justin. 25, 3. f.)', vvo ihn

die Gesandlen der Athener, Achaeer und Messenier aufnahmenj

und auf diese Weise unterwarf er sich allerdings einen Theil Acha-

ja's. Vgl. Juf,tin. 25. 4- 4- u. 5-

8) Im Gegentlieil sollte es heissen: expugvare conatur , wie es

bei Juntin. 25. 5- heisst,- obgleich den Activen hier und da diese

Bedeutung beigelegt wei-den kann. Jedoch kann es auch wortlich

bei Ampelius eenonnnen werden, denn Andere erziililen , dass er

mit List in die Stadt heimlich und bei Nacht aufgenommen wor-

den sei. S. Plutarch. iu Vit. c. 32-

9) S. Jusiin. 25, 5. Pluiarch. in Vit. c. 8- vvo er auch erziililf,

dass er Tagebiicher [commerttarii) hinterlassen habe, aus welchen

hervorleuchte 77 TijpJ Tix^sig Jt«f CTgazrjyias miozrinri xat dtivoTtig.

10) Besser Ilamiibal als Annibal.

11) Vgl. A^e/po.. 22, 3. 1.

12) Hamilcarem.
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cim '') imperator faclus, triennio ''•j in Hispania viclt, et

eversione Saguntirupto foedere, per Pyrenaeum et Alpes

in Italiam venit, Scipionem ad Ticinum ^^), Tiberiura

Claudium '^) apud Trebiara "^) , Flaminium apud Trasi-

rnenum '^), Paulum '^) et Yarronem apud Cannas ^°},

13) Nepos 23 1 S- 2» hat minor 25 annis natus, Vgl, daselbst

TzschucJce. Nach DuJier ware demnach auch hier quinque et viginii

711 lesen. Eutrop. III, J. (g.) sagt, dass Hannibal , als er Sagunt

belagerte, zwanzig Jahr alt gewesen sei. Nach Liv. 21. !• war

Hannibal , als ihn sein Vater, Hamilcar, nach Spanien mitnahm,

wo er neun Jahr das Commando hatte (c. 2.)> neun Jahr alt; acht

Jahr darauf folgte er dem Hamilcar in der Feldherrnstelle. Er
war also damals sechs imd zwanzig Jahr alt.

li) So auch Nepos a. a. O. In funjzehn Tagen vollbrachte

Hannibal dieses Wagstiick iiber d. Alpen, nachdem durch Lavinen

und in den Abgriinden viele Menschen und Pferde umgekommen
waren. S. P'>hb.lll, 54. Liv. XXI, 35 — 38. Mit Venvunderung

spricht Flor. II, g. davon. Viele Gelehrte haben sich an Ort und

Stelle iiber diesen Weg , nach Anleitung Aes Polybios und Livius

zu belehren gesucht. Nach Polybios ging die Reise iiber den klei-

nen Bernhard. S. Histoire du passage dea Alpea par Annibal. par

J. A. de Luc. Geneve. 1818- IMorgenblalt 1820- No. 4.

15) Tesino. Von jenem Flusse erhielt die Stadt Ticinum {].

Pavia) den Namen.

16) Dies war im Gegentheil Tiberius Sempronius Longus, der

in diesem Jahre (535. Fast.) mit P. Cornelius Scipio Consul war.

17) Jetzt: la Trebia , die bei Placentia ( h, Piacenza) in den

Padus fallt.

18) Verst. lacum , wie auch Flor. II, 6. 13. hat. H. Lngo di

Peru"ia. Die Schreibart dieses W. Trasimenus ist sehr verschieden.

Die Griechen schreiben es bald mit v; bald mit t, nach Art der

Lateiner. S. Strabo. V. p. m. 157. (226.) Emesti behielt sogar im
Silius Ilalic. IV, 740- (738-) die Schreibart Thrasimenus bei. Doch
hat schon SchweighUuser zu Polyb. III, 82. mit Recht die Adspira-

tion gehoben.

19) In den Fasti A. U. 5S7 L. Aemiliiis Paullus et C. Terentius

Varro.

20) Es war ein kleiner unbedeutender Flecken in Apulia. S.

Flor. II, 6- 15. am Aufidus (j. Ofanto.). Die Jioch vorhandenen

Ueberreste heissen jetzt : la Cunna destrutta.
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Giacclium *') in Lucauia, Marcellum **) in Campania *')

superavit.

CAP. XXIX.

Status Populi Romani cjuas cominutationes

hahuerit.

Populus Romanus priraura sub reglbus ') fuit. Deinde,

post superbiam Tarquinii, et illatum Lucretiae stuprum,

e:>ipulsis regibus, tutelam ^) sul consulibus ') tribunis-

que "*) commisit. Deinde tribuniliis seditiouibus agita-

21) Ti. Sempronins Gracchiis war zum zweiten Male Consul

A. U. 540. nach den Fast. Er fiel gegeu Mago, HannibaFs Feld-

herrn, S. Nepos 23, 5- 3- Liv. 25, 16-

22) Marc. Clandius Marcellus; er war A. U. 545. zum funflen

Male Gonsul.

23) iJuJcer bemerkt, dass Marcellus von Hannibal einmal iu

Apulien, aber nicht in Campanien besiegt worden wiire, wohl

aber daselbst in Hinterhalt gefallen und getodtet worden sei. Liv.

27, 25. f- Nep. 23, 5. 3. ,,Apud Venusiam (h. Fenosa) pari modo
(i. e. insidiis) interfecit." Venusia aber lag auf der Grenze zwi-

schen Lucanien u, Apulien. Liv. 27, 25. wnd Plutarchos im Lebeu

des Marcell. erzJihlen , dass die Consuln in zvvei Lagern zwiscliea

^''enusia und Brentia gestanden.

CAP. XXIX.

1) Bekanntlicli siehen. Dieses Zeitalter nennt Flor. 1 , 8. die

Kindheit des rbm. Volks.

2) Gewahlter imd schbner als regimen.

3) Flor.I, 9. 2. jjConsules appellavit pro regibus, ut consu-

lere se civibus suis meminissent."

4) Verst. plehis. Bei der Auswanderung des Volks auf den hei-

ligen Berg geschah dies. S. oben c. 26. Die Kriegstribunen (Tri-

buni militum consulari potestate) wurden A. U. 310 u. 314. ein-

gesetzt. Ampelius hatte auch ncch der Dictatoren crwalinen kbn-

jien, unter welchen T. Lariius der ersle war. S. Fa.ui A. U. 252-

Dionys. HaL V, 73. Liv. II, 18. Beide weichen in der Angabe der



CAP. XXIX. 1U9

lus, abdicatis oranibus maglstratibus , Decemviros '), le-

gum ferendarum et Reipublicae constituendae causa, pa-

ravit. Horum quoque dominatlonem et libidinem ^) de-

testalus, rursus ad consules ') rediit. Donec^ exortis

bellis civilibus inter Caesarem et Pompejum, et oppressa

per vim libertale, sub unius Caesaris potestatem redacta

sunt omnia. Ex eo perpetua Caesarum dictatura ^) do-

minatur.

CAP. XXX.

Initium Regni Mithridatis,

Cyrus, Rex Persarum prlmus, imperium Medls ade-

mit. Duos filios reliquit, Cambysen et Smerden. Ho-
rum Cambyses, defuncto *) patre, quod major esset,

Smerden in solio ^) sedentem, capite coelum pulsare.

Zeit von einander ab. S. Muret. in s. Commentarii. ed. Ruhnk.
Th. IV. T. 1— 12.

5) In den Fasii A. U. 302- heisst es : „Decemviri consulari

potestate legum ferendarum caussa."

C) Besonders Appius. S. cap. 26-

7) Auch die Plebejer erhielten Einfluss auf die Republik, als

aus ihnen ebenfalls Consuln, von welchen L. Sixtius nach den
fasli A. U. 387« der erste war, gewjihlt werden konnten.

8) So cap. 18-, womit noch Sexius Rufus c. II. verglichen

werden kann.

CAP. XXX.

1) Perizonius muthmas't, das hier regnavit , oder irgend ein

ahnliches Wort ausgefallen sei.

2) Dasselbe mit denselben Worten erzahlt Ilerodot. III, so.

„«us iv Tcj ^Qovui r&J ^ixGi?.rj'iaj l^ofisvos ^JfiiQdis ry XKpaX^ tov ov-

QttVOV ipuvtis,"



110 L. A M P E 1, 1 1 L I K ]{ I M E M C) II

I

A L I S

pcr somnium ^) videns, occidenclum eum ^) curavit ipse:

etdeinde, revertens ab Aethiopia^), rebus perfractis *^),

cum in Aeg} ptum ') venisset, incolasque ejus loci ^) lae-

tantes advertisset: ratus, illos adversis ^) suis iusultare,

Apln in femine '°) vulneravit, eodemque ictu occidit.

Interim Magus quidara, Smerdes, Patibiatae ") frater,

abutens nomine ex formae ") simililudine, filium se

Cyri professus, regnum Perslcum invaserat. Quod ubi

Cambysi nuntiatum est, regredi in patriam maturans,

oblitus est gladium, quo Apin interfecerat, vaglnae red-

dere "). Quod cum conaretur elTicere, femen '^) suum

vulneravit, et eam partem, qua Apin vulneraverat. Ex

3) Jusiin I, 95. ] • ,,Per quietem vidit fralrem suum Mergim
(dics ist die gewbhnliche Lesart) regnaturum." S. Herodoi. a. a. O.

4) Dies eum, das aus occidendum leiclit entstehen konnte , kann

auch fehlen. Perizonius lieset: curavit, Jp.se deinde — oder Ipse

ttiatn deinde.

5) Diesen unbesounenen imd ungliicklichen Feldzug beschreibt

Jlerodot, III, 17- f-

fi) Dulcr will lesen : rebus infectis ; niiher scheint noch zu lie-

gen : fradis.

7) Dies hatte er vorher erobert. llerodot. III, 7.

8) Vielleicht ist hinter Aegyptum Memphin ausgefallen , wo
dasselbe geschah. S. Herodot. III, 27-

9) Jlerodot. a. a. O. ^,£ioi}TOv xaxcSs TtQrii.avToq xaQfioevvaravTa

noiisiv KaTa6o^o;g." Uebrigens ist es nicht ungewohnlich, dass ad-

versum als Substantiv gebraucht ist.

10) Jlerodot. III , 29- ,"Amg JiinXrjyfiivog tov {irjQov scpd^ivs iv

TGj iQto KaTaKfifisvos-" — Wie hart Kanibyses auch die Familie des

agyptischen Konigs behandelte, erziihlt Jlerodotos. Die Tochter

mussten Wasser tragen. Vgl. JJerodot. a. a. O.

11) Duker: Patizithae. Ilerodot. III, 61. u. 63- IlaTi^si&rjg.

Von llerodotos , dem Ampelius in seiner Erzahlung folgt, weicht

Justin. I, 9. ab.

12) Ilerodot. III, 61. ,,o!J,oiog iiSog t(S Z^sqSi, v.al ovvofia

TcovTu tixs 2/J,hQ8i.v. Deshalb will auch Perizonius fiir ex lesen et.

13) Anders erzahlen dies Jlerodot, III, 64- Justin. I, 9. 8.

H) S. V. a. femur, wie auch Justin. I, ^, 8« Femen kommt
haufiger bei den neuern lat. Schriftstellern vor.
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eodem vulnere in paucis '^) diebus obiit. De cujus morte

postquam certior nuntius ad Persas *^ venit, Otanes *'')

Phaedymam liliam suam, quacum Sraerdes consuetudi-

nem habebat, edocuit, cum ille sopitus esset, utrum au-

res tectas comis liaberet, periclitaretur. Sciebat enim,

a Cyro Smerdi Mago ademtas aures. Illa ^^) falsum esse

Smerden confirmavit. Tuuc septem nobilissimi Persae

inter se conjuraverunt. Eorum nomina haec sunt: Ola-

nes '^), Hydanes, Aspatines, Saphernes, Megabojus,

Gobies, Darius. Deinde Mago Smerde interfecto, con-

stituerunt, uti excepto ^°) posthac Otane ^'), ex illis

regnaret, cujus equus prinius iu loco, quem delegissent,

hinnisset. Tunc Hiberes ^^) , agaso ^') Darii, equum do-

mini ad locum praedictum duxit: illic ah'a equa ab suo

initur ^^). Tunc equus Darii magnum hinnitum dedit.

15) Ungefahr zivanzig. Tlerodoi. III, 65«

16) Er war namlich in Ekbatanae in Syrien gestorben. Hero-

dot. III, 64.

17) Gewohnl. Potanes Pedimam. Vgl. aber Ilerodot. III, 68-

aus welchem Tzschucke den Text verbessert hat.

18) Gewohnl. ille ; allein es bezieht sich auf Otane's Tochter,

deshalb miiss es nothwendig illa heissen. In den folgenden Eigen-

namen hat TzschucTie ^ hinsichtlich der Schreibart, besonders auf

Herodotos Riicksicht genommen.
19 Gewohnl, Potanes. S. Anm. 17. Die iibrigen Namen wer-

den bei llerodot. III, 70. so geschrieben: Ilydarnes ^ A^paihines,

Intaphernes , Megabyzos , Gobryas, Dareios, Ktesias in den Excerpt.

S. 814. (ed. Wesseling.) stimmt zwar in der Zahl iiberein, weicht

aber, wie anderwarts, so auch hier, in der Schreibung der INfa-

men ab.

20) Vgl. Herodot. III, 83-

21) Gewohnl. Potane.

22) Bei Ilerodot. III, 85. heisst er Oebares, Nach Justin. I,

10. 7- fiihrte Dareios das Pferd selbst dahin. Das Anden];en die-

ser Begebenheit wurde in den Sigeln der persischen Konige auf-

bewahrt. Vgl. den Seholiaslen des Thukyd, zu I, 129.

23) Penult. ist lang.

21) Justin, 1
, 10. 7. ibi equae admiltit.
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Ita Darius regnum oblinuil. A quo Artabanes ^^) origl-

iiem ducit; quem conditorem regni Mithridalis fuisse,

confirraat Sallustius Crispus ^^).

CAP. XXXI.

R e g € s P a r t h o r u m,

Seleucus, Alexandri Macedonis amicus '). Hujus

post mortem, Abarrida °), frater ejus, jussus Babylo-

nem obtinere, finitimos sub se redegit,- unde Nicator est

appellatus ^) , et tres validissimas urbes constituit: Abar-

25) Nach Flor. III, g. war der alteste Konig von Pontos, Aee-

tes; Artabanes war ein Solin des Dareios, der mit seinem Bruder,

Xerxes, um die Thronfolge stritt. Jlerodot. VII, 2. u. 3, Auch

hiess ein Bruder des Dareios Ariabanos. Herodi. IV, 83- Dieser

Artabanes stammte aus der konigl. persischen Familie. Vgl. Span-

Tieim Ue Usu et Praestant, Numism. Diss. VIII, §. 4. Aurel. Vict,

de V. J- c- 76. Jiusiin. 38} !•, wo Mithridates seine Voreltern von

Kyros und Dareios abstammen lasst.

26) Ebenso (statt. Crispus Sallu/nius) fiihrt ihn Ampelius auch

c. XIX. an. Das Euch des Sallust fxilirte die Ueberschrit Pseudo-

Dares. Das Fragment fehlt in den Ausgabeu von Korie und Ha-

verliamp.

CAP. XXXI.

1) Er war auch einer der vorziiglichsten Feldherren Alexan-

ders. Nach dessen Tode nahm er Babylonien ein. S, Jusiin. XV, 4.

7. Diodor. Sic, XIX, 91- Appian. De Reb, Syr. c. 55-

2) Perizonius: ah ArridaeOy fratre ejus ( Alexander^s). S. Dio-

dor. Sic. 18, 36. f- Ptutarch. in Alex. c. 10. u. 77. f. — Die Latei-

ner nennen ihn gewohnl. Aridaeus.

3) Appian de reb. Syr. c. 57- „YEVoiiiva 8' avt(p ru ig xoXi-

fiovs inizvxsGTdto} Nikcctcoq incownov yiyvarat."



CAP. XX xr. 113

ridam *), Seleuciam , Laodiciam. Arsaces ^), forma et

virtule praecipuus ^), cujus posteri Arsacidae ''') cogno-

minati sunt; qui pacem ^) cum Sulla iraperatore fecit.

4) Ap-pian. in Syr. c. 55. zufolge grHndete er im Ganzen sech-

zeTin Stadte, die er nach dem Vater Amiochia (£t) nannte ; seclia

nannte er nach seiner IMutter ZrtotZ/Am (£i)5 neun nannte er nach

sich SeleuTiia (ft); viere erhielten den Namen seiner Gemahlinnen;

drei nannte er Apamea (£i) und eine Siraionikea (si). Vielleicht muss
deshalb auch fiir Abarridam gelesen werden Apainia.

5) Gr. 'AQaa-ATiS, unter dessen Anfiihrung die Parther von den

Seleukiden abfielen. Ilerodian. VI, 2-, Appicin. \n Syr. c. 65. bezieht

dics auf Antiochos Theos. Vgl. Justin. 41 , 4. 3. Die syrischen K6-
nige in Parthien, Seleukiden genannt, waren bis zuni Abfall: Se-

leukos I. od. Nikator, Antiochos T. od. Soter, und Antiochos II. od.

Theos.

C) Justir. 41, 4. Q. ,,Vir sicut incertae originis, ita virtutis ex-

pertae."

7) Gr. 'AQCay.iScyi, Die Albaner nannten ihre Konige Sihii , die

Pvomer ihre Kaiser Augusti , die Aegypter ihre Konige Ptolemaeer.

Vgl. Servius zu Virg. Aen. VI, 760- — Der hier erwahnte Arsakes

kann nicht der Griinder des partbischen Reicbes sein wegen der Er-

wahnung des Friedens, den er mit Sulla schloss; denn dieser lebte

jm ersten mithridatischen Kriege. Ohne Zweifel ist es daber derje-

nige Arsakes, den Appian. de B. Mithridat. c. XV. den Bundsgeuos-

sen imd Freiind des Mithridates nennt. Derselbe aber muss wohl
von dem des Sallust. (Fragment. Hist. libr. IV, S. 981- ed, Corte)

unterschieden werden. Der Erstere namlich lebte im ersten mithri-

datischen Kriege, der Andere im dritten, weil des Nikomedes' To-

des Erwahnung geschieht. (S. 984. a. a. O.) Jener scheint Arsakes

IX. od. Mithridates 11. gewesen zu sein, der dem Artabanos folgte.

S. Justia.42, 2- 3. — Daher ist es auch gekommen, dass dieser

Namen so oft verwechselt worden ist. Vgl. J'(iiUant : Imperium Ar-

sacidarum s. regum Partliorum historia ad fidem numismatum ac-

commodala, Paris 1725-

8) Vgl. hierzu Plutarch in Sulla c. V, rtllej. II, 24. ?. Liu.

Epit. 70. wo es heisst: ,,Parthorum legati, a rcge Arsace missi,

venerunt ad Sullam, ut amicitiam P. R. peterent." £0 auch Sext.

Ruf. c. 15.
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Orodes ^), qni foetlus '") cum Cn. Pompejo percnssit,

Crassum cura legionibus apuil Carras ") Tunesta clade tle-

levit. Pacorus "), qui filium suum ejusdem nominis rai-

sit in Syriam, ut llomanas provincias popularelur, atquo

ipse a Ventjdio, lcgalo Julii Caesaris, occisus est "').

CAP. XXXII.

Regcs Cappadociae et Armcniae.

Tigranes^ qui jam scriptus est ^); qui tertio Punico ^)

})) Gr. 'T^w^»;? und 'J/^oJJjjg. 'OQtaSsg ist aber vorzuzielin. S.

Plularch. in Cras. c. XVIII.

10) Gewbhnl. fedus. Gr, cpoiSsQcczoi. Flor. III, H. 4- „Missi

«ib Orode rege legati denifntiaverunt
,
percussorum cum Pompejo

foederum Sullaque meniinisset." — Liv. Epit. 100- „Pompejus cum
regc Parthorum Phraate amicitiani renovavit.'*

11) Jet7.t Haran , in Mesopotamia.

12) Gr. IJaHOQog. Vgl. Vlutarch. im Antonius c. 34- Justin.42, i-

13) tv ty KvQQTiOTiKy in Syrien.

CAP. XXXII.

1) Ist unverstandlicli; es kann auch woH nicht heissen: de quo

scriptum csi. Vgl. cap. 33- Ueb. die Sache selbst vergl. c. 18- u. cap.

46- Uebrigens bemerkt Duker, dass in diesem Capitel Vieles falsch

ist.

2) So nochmals c. 46. Ohne Zweifel ist hier etwas ausgefallen.

Vrciiifilieim zu Flor. III, 5. 27- will lesen : tertio Pontico bello; allein

diuse Verbesserung scheint dein , was hier von den Consuln hinzu-

gefiigt wird, und dem, was c. 45. steht, zu widersprechen. Zur

Zeit HannibaFs herrschle in Armenien der Konig ^//axia» , zu des-

sen Ehre Hannibal die konigliche Residenz, Artaxaia^ ani Araxes

(j. Bend-Emir), erbaute. S. SirahoXi, p. m. 364- (529.) Dieser

Konig war anfangs Statthalter von Armenien, machte sich aber

w;ihrend der Jngend Antiochos des Grosscii unabhiingig. Nacliher

gerieth er in Krieg mit Antiochos Epiphanesder ilni gefangen nahm.

Ihm folgte vielleicht der hier erwiihnLe Tigranes. S. Strabo a. a. O.

p. m. S66- (532). —
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bello perdomuit sub Mancino ') Cons, et Scipione Aemi-
liano. Bellus ^*) , Rex Armeniae- qui, cum impetum in

Graeciam fecisset, et Pythii Apollinis templum incendis-

set, tempeslate et frigore exercitam amisit. Polycrates *),

r\.ex Cappadociae; qui somniavit Solem et Lunara uri;

qui a praefecto ^) Darii occisus est. Epaminon '), ejus

filius, rex; qui Thebas Graecorum pugnando vicit. Pe-

riander rex, qui Corintlii ^) regnavit; omnia terra et

mari Romanus subjugavit ^). Timoleon, qui Corinthi

fratrem '°) suum regnanlem interfecit. Idem et Diony-

sium, Siciliae regem, expulit, neque ipse ab oiTerenti-

bus regnum accepit, sed arcem quoque demolitus est.

Hic, cum convicia mala audiret, ait: Tota vita mea
id egi, ut omnes liberi essemus.

3) Nach den Fasii A. U 608. Ilostilins Mancinus.

4) Duler glaiibt, dass sich dies auf Erennus, der Gallier An-

fiihrer, beziehe. S. Juslin, 24, 6- — Allein Brennus belagerte wohl

den delphischen Tempel, ziindete ihn aber nicht an. Vgl. Puusan.

X, 23.

5) Ueber Polykrates, Tyrannen von Samos s. Uerodot. III, 39-

f. u. c. 124-

fi) Es war Oroetes. S. Ilerodot. a. a. O. Valer. Max. VI, 9. 5.

(wo einige Orontes lesen) , Cic. de Fin. V, SQ. Sehr abweichend voa

Ampelius erzahlen Diodor. Sic. in Eccloga 31. u. Ktesias in Hist.

Persic. Excerptis S. 816. ed. Wesseling.

7) Heinsius u. Perizonius verbessern: Epnminondas y welcher

Verbesserung aber DuJcer widerspricht.

8) Dies erzJihlen auch Andere.

9) Dasselbe "Wort hat auch Eutrop. IV, 17. (8.)

10) Vgl. ]Vepo/i 20, 1. 3. (c. 2. i'. 3.) „Ciim frater ejus Timopha-

nes, dux a Corinthiis delectus , tyrannidem per milites nrercenarios

occupasset, particepsque regni posset esse : tantum abfuit a socie-

tate sceleris, ut antetulerit suorum civium libertatem fratris saluti;

et patriae parere legibus, quam imperare, satius duxit. Hac mente

per haruspicem, communemque affinem, cui soror , ex iisdem pa-

renlibus nata, nupta erat, fratrem tyrannum inlerficiendum cura-

vit." —

8*
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CAl\ XXXIII.

Heges Asiae et Pergami,

Eumenes Cardianus *), Philippi et Alexandri *) ar-

miger bcllico.sissinius, sed parum prospera forluna usus,

adeo tamen terribilis^ ut, vivente eo, ncmo ausus sit

Rex ^) appellari. Anliochus jam scriptus est ^). Eume-
nes alius, qui Piomanos jNIacedonico ^) bello juvit cum

milite suo. Attalus, qui pro llomanis ssepe pugnavit.

Nam testamenlo ®) suo populum Ptomanum haeredem

fecit.

CAP. XXXIV.

Reges Ponfi et Bilhyniae.

Pliarnaces *), rex Bithvniae, fdius Mitln-ida

1) Gewnhnl. Carduenus. Gr. d KaQ^iavoq. Arrion. Iiid. 111, 12.

l^reinsheiin. ZU Clirt. X, 10. Siauern zii Nepos 18, 1. Cardia ]ag auf

dein Istlimus der Cliersonesos Taiirica.

2) Tzscliucke nalim et in den Text auf. S. Nepos 18, 1.

3) Nepos 18, 13.2- jJ" g"° qnanta fuerit omnium opinio corum,

qni post Alexandrum Magniun reges .sunt appellati, ex hoc facillime

potest judicari, quod nemo Eumene vivo rex appellatus est, sed

praefectus." Vgl. Jusiiji. 15 , 2. 14.

4) S. c. 21- c. S2. 37. Vgl. Eufrop. IV, 4- (2-).

5) Dies gescliah ini zweiten Kriege gegen Perseus. Vgl. Liv. 42,

11. Eutrop. IV., 6. (3-) Vdlej I, 9. 2- Vorher hatte er auch den Rii-

mern gegen Antiochos d. Gr. Konig v. Syrien, beigestandeu. S,

Liv. 35, 44. Eutrop. IV, 4. (2.). — Tgl. noch J. C. 2\ Manso, Ueber

die Attalen. Bresl. 1815. 4- —
G) Perizonius: TancUm iestaineiilo. Vgl. Ju.siin. 46, 4. Attalos

Sohn des Eumeiies, vex-machte sfin Reich im Testamente den Ro-

mern.

CAP. XXXIV.

1) Dieser Pharnn];cs II. , war cin Sohn des pontisc^ien Konigs

Mithriddtes VI. Iiii Biirgerkriege zwischen Pompejus und Cacsar



CAP. XXXIA'. 117

lis ^) ; qui bello civili, quoil iu Pliaisalica ') gealum eiit,

rniliLe patris sui Syriara ^) invasit, et adventu Caesaris,

antequam in congressum ') ejus veoiret, ipso terrore no-

miuis sui victus refugit in Pontum. Prusias rex ^), amicus

Populi Ilomani; ad quem Hannibal victo Antioclio confu-

git, et cum a rege exposceretur per legatos, veneno se

liberavit. rsicomedes '^), socius et ainicus Populi Ro-

mani: in cujus amicitia prima aelate Caesar fuit. (^ui

war er aiich in Bithyniea eingefallen; und schlug den von Caesav

als Statthalter nach Asien geschickten Domitius Calvinus bei Niko-

polis in Armeuien. Caesar erschicn bald darauf ^elbst, griff das La-

ger des Pharnakes unvermuthet an, und erfocht so schnell iiber sei-

nen Gegner deu Sieg, dass er die Nachricht d.ivon sciuein Freitnde

Ainitius mit den Worten iiberschrieb : Veni ^ vidi^ vici.

2) Sueion ia Caes. SS- ^jAb Alesandria in Syriani, et inue Pou-

tum transiit , urgentibus de Pharuace uuntiis
,
quem INIithridatis.

Magni filium — uua profligavit acie."

3) Verst. <ic/V. Vielleicht ist Pharsalia zu lesen, wie auch 24(ir.

IV, 2' 64- hat. Ampelius versteht Iiier die Gegend, vvo besonders

dieser Krieg gefilhrt wurde. Daher sagt aucli Cic Ep. ad Div. 11,

16. 10. «-'x Ilulia iid heLLiin civile exire.

i) Vgl. Anm. 1. und Pluturch. in Caes. c 50. ^lppian, de B.

Giv. II, 91.

5j Appian. a. a. O. i/. TZQcoTr,? ^orjg TQircEvai. Sueion. Caes. c.

35. ,,intra quintum, quam adfuerat, diem ; qualuor, quibus iu cou-

spectum venit; horis, una profligavit acie."

G) Vgl. Nepoa 23, 12' „Patres couscripti — legatos in Eithyniam

miserunt, in his Flaminium, qui a rege (Prusia) peferent: ne ini-

jnicissimum suum secum haberei ^ sibique dedcrei.'^ — .,Huc cuui le-

gati Roniauorum veuissent — puer ab janua prospicieus Hannibali

dixit, plures praeter consuetudinem armatos apparere. — Seusit, id

non fortuito factmn, sed se peti , neque sibi diutius vilam esse re-

tiutndam, quam ne alieno arbitrio dimitteret, memor pristinaruiu

virtutum, venenum, quod semper secum liabere consueverat, sum-
sit." —

7) Vgl. Sueton. Caes. c. II. „Stipendia prima in Asia fecit, M,
Thermi Praeloris contubernio ; a quo ad arcessendam classem iu

Cithyniam missus , desedit apud Nicomedem, non sine rumore
prostratae regi pudicitiae." —
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moriens testamento et ipse Populum Romanum haere-

dem dimisit ^).

CAP. XXXV.

R c g e s A l e x a n d r i a e.

Post mortem Alexandri Macedonis regnaverunt Ale-

xandriae ') Aegyptum ^) octo ^) Ptoleraaei noniiue, multi

clarissimi "*) viri. Plolemaeus Euergetes *), qui Alexan-
drum apud Oxydracas ^) objecto clypeo protexit "^). Pto-

8) Vgl, Liv. Epit. 93, Eulrop. VI, g. (5.) iestamento fecit here-

dem. Appiaii. de B. Civ. I, Hl. Demiltere ist hier so viel als aKoXt-

neiv , relinquere. Vgl. Cap. 33.

CAP. XXXV.
1) Vgl. Mela III, 9. 37. PHn. VI, 35. (30.) Cic. Epp. ad Div.

1,7.

2) Itegncire wird mit per oder in constriiirt. Deshalb las aucli

Heinsius hier per Aegypium.

3) Andere erwahnen noch mehr. Ampelius liisst gleich deu
ersten aus, Ptolemaeos Lagi , nach welchem die Uebrigen Lagiden

(Gr. Aayidai.) hiessen. Statt Piolomaei muss immer Piolemaei ge-

lesen werden.

4) Bis auf Ptolemaeos III.

5) Gr. EvEQykrj^, Polyh. V, 58. Von den Aegyptern erhielt er

diesen Beinamen deshalb, weil er im Kriege gegen Antiochos Tlieos

viele Gotterbildnisse und Statuen nach Aegypten zuriickschaffen

lies, die einst Kambyses nach Persien mitnahm.

fi) Gewohnl. Ozydacras. Vgl. Freinsheint zu Curt. IX, 4. 26-

Dieses Volk war ein Zweig der machtigen lilaUer in Indien, die an

beiden Ufern des Hydraotes ihren Hauptsitz hatten. Vgl. Arrian. de

Expedit. Alex. VI, H. Pluiarch. in Alex. c. 63- Jusiin. XII, 9.

7) Diese Handlung schreibt Arrian. a. a. O. VI, 10. dem Feu-

lestes zu, der sich durch Tapferkeit vom Schildtrager bis zum
Feldherrn emporgeschwungen hatte. Andore (s. c. II.) beziehen

es abcr auch auf Ptolemaeos Lagi, der daher den Beinamen Zco-
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Jemaeus, filius Pliiladelplii *), literatissiraus: qui plurimos

libros Graecos scripsit. Ptoleruaeus Soter^); qui ingenti

classe Illiodios ^°) vicit. Ptolemaeus Tryphon ") : qui

seditiosos in theatro ^^) sagitlis occidit, alios flammis de-

dit. Hujus filius Cypris *') pro Roraanis multa bella ges-

sit, adversus Gararaanlas et Indos. Ptolemaeus, Pupil-

lus dictus: qui Pompejum '^) tulorera a Senatu accepit,

donec pubescerel, et postea civili bello Ponlino ^^) inter-

fectus est.

TTjQ erhielt. Vgl. aucli Curt. IX, 5. 21- Keinesweges aber kann

es auf Ptoleniaeos Euergetes bezogen werden , wie liier Ampelius

thut.

8) Eigentlich miisste es heissen, was auch sclion Duler be-

merkt liat, Piolemaeus
,
filius illius , rhiludelphus, Dieser schalzle

die Gelehrten sehr hoch; (piliaroQoiJvzu nennt ihn Straho XVII,

p. m. 543. (789-)) ""d Athenaeos II. S. 536' naidiiaq si' ziva allov

xat avrov inifiilri^ivTa. Besonders habeu sich die drei ersleu Pto-

lemaeer liohe Verdieuste imi die Wissenscliaften erworbcu.

9) Hier muss Ptolemaeos Latliuros verstandeu werdeu , Sohu
des Ptoleni. Physkon uud der Kleopatra. 6'eiue Pflutter Jcouute

ihn gar niclit leiden. S. Pausan. 1,9.
Vi) Er unternahm eiuen Feldzug gegeu Judaea und pliinderte

es, S. Joseph. Antiq. Jud. XIII, 12.

11) Lies: Physcon. So hiess er wegen 7iaxvTr]g nal zijs yuGtQo^

fi,iy£9og. S. Mhen. XII, p. m. 549.

12) Valer. Max. IX, 2- 5- ,,Freci(iens juventute gymnasium ar-

juis et igni circumdedit, omnesciue, qui in eo eraut, partiiu ferro,

partim flamma necavit."

13) Perizon. conjicirte Grypus. Allein uuter den Ptolemaeern,

wie schon Duker bemerkt, hat keiuer dieseu Beinamen. Nach
Justin. 39, 2. 3- hiess der Konig von Syrien , Antiochos VIII. so,

welcher der Schwiegersohn des Ptolemaeos Physkon vvar : woraus
vielleicht jene Verwechseluug entstanden ist. — Ueber Tryphon^

der uach dem Throne des syrischen Konigs, Antiochos, strebte

und eigentlich Diodoios hiess, vgl. JosepJi. Ant. Jud. XIII, 5.

14) Jul. Caesar. de B. Civ. III, 104. , der hier diescr Begebcu-
heit am besten zu gedenken Gelegeuheit liatte, erziihlt nichts da-

von. Vgl. Caesar. a. a. O. III, 103. Appian. de B. Civ. II, 83-

15) Heinsius u. Perizonius wollen lesen : a Pothino ; Duker und
Freinsheim 2u Flor. IV, 2- 60 •• Fompejano. Zu deu Freunden des
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CAP. XXXVI.

Duccs et Rcgcs Carthaginicnsium,

Hanno et Mago , cjul Punico bello Cornelium Cous.

apud Liparas ') ceperunt. Ilamilcar, qui Boccor ^) co-

gnominalus est, primo Punico bello raagnam partem Hi-

spaniae sub imperium Carthaginlensium redegit, relictis

fillis quatuor, Hasdrubale, Hannibale, Hamilcare ^) et

Magone. Hasdrubal, frater Hannibalis; qui secundo Pu-

nico bello, cura ingentibus copiis ab Hispania veniens,

anlcquam se fratri conjungcret, a Claudio Nerone exspo-

liatus est ^),

Konigs Ptolemaeos gehorten iiiimlich PuiJunu.s, der Rhetor Theo-

dotus, Lehrer des Ptolem. (s. Liv. Epit. 112.) "nd Achillas Vgl.

Caes. a. a. O. III, ]08. et Plutarch. Pompej. c. 77. — Ueb. den
Tod des Pompej. vgl. Dio Cass. 42, 3. ff. Appian. II. S. 480., u.

von seiner Flucht das ganze nchte Buch des Lucanus. Ptolemaeos

aber wurde von Jiil. Caes. hesiegt. — Eigentlich heisst aber die-

ser Xrieg der alexaudrinische, welchen Uirtius beschricben hat.

CAP. XXXVI.
1) Hier schlug Duilius im ersten punischen Kriege die puni-

sche Flotle in die Flucht. S. Flor. II, 2. 9- — Der zweite Con-

sul, Cornelius Asina , wurde hier hinterlisiig umgangen und gefan-

gen genommen. S. Flor. a. a. O. Orosius IV, 7. schreibt dies

einem Hannibal zu, nicht jenem beriihmten Hannibal.

2) Perizonius, die Geschichte als Fiihrerinn wahlend, conji-

cirte Barcns,

3) Gevvohnlich worden Hasdrubal und Mago von den andern

Schriftstellern geuannt. Liv. 21 > 27. Auch die Hannone werden

luiterschieden. Liv.29) 34. 45» 14.; ebenfalls nuch die Hamilcare,

als Barcas , ein Sohn Gisgon's , und Barcas ein Solm Bomilcar's

Foryh. III , 42.

4) Duker: superatus oder exsuperalus. Er wurde von Gaudius

Nero und M. Livius Salinator bei Sena (j. Si/iigaglia) besiegt und

gctodtot. Vgl. Eulroi). 111, 18. (10) und besonders Liv. 27. End.
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CAP. XXXVII.

R e g e s N u m i d i a €,

Syphax*): quem Seipio Africiinus viclum iii Irium-

plmm Iraxit, regnoque ejus imposuit Masiuissara. Masi-

uissa ^) Rex: qui Scipionem adversus Carlliagiuem et

Sypliacem equitatu adjuvit, Ab eo, inter praemia ') com-

luililii, Numidiae regno douatus est. Jugurtlia; qui scri-

plus est ^*).

CAP., XXX.VIII.

JR e ^ e s M auv i t a n i a e.

Juba llcx: qul Curionem legatum Cacsarls opprcs-

sit *) : raox, occiso Pompejo, Catouis et Scipioniti partes

CAP. XXXVII.

1) Liv. 24, 48' netiiit ilin Koiiig der Nuinider. Pohhios XVI,

12- (23. ed. Schweigliaus.) iiiacht ihn zum Kiinig der Massaesyler.

Vgl. Tzschucle zu JNIela 1 , 5- 4- und Liv. 24» 48-

2) Er war ein Sohn des Konigs Gala; der im audern Theile

Nmnidiens, wo die Massylier wohnten , regierte. /-ii^.S^, 48 "•

49. — Ueber die Massaesyler in Niimidien herr^chte .Sy^/An.v, der

seiue Residenz zu Kiria hatte. S. Liv. 29, 32- 14-

3) Vg]. Liv. 29, 29- f- 30, 11- i'- 44- Nach geschlossenem

Frieden mit Karthago,. bekam Masinissa nicht nur alle seine vo-

rigen Besitzungen zuriick, soudern Scipio gab ihm auch einen

Thcil von dem Reiche des Syphax. S. Appian. in Punic. c. 32«

Sitabo XVII. S. 570. (8290 ^^sst sogar den Masinissa nach Syphax's

Tode dessen Reiqh erhalten.

4) Vgl. c, S2- c. 33. Den jugurthinischen Krieg heriihrt Ani-

pel. c. 18., wo aber des Namens Jugurtha nicht gedacht wird.

CAP. XXXVIII.
1) Cae<:. de C. Civ. II, 43 ff. ,,Hortatur Curioucm Cn. Domi-

tius
,
praefectus ecjuitum, cum paucis e^uilibus circumsisteus, ut
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firmare conatus, cum se iu reglara recepissel, posl ma-
giiificam coenam inlerricieiidum se dedit ^), Juba ') , rex

lileralis.simusj qui Caesaris Augusli jussu regnavit, et

niaguiliccolissimam urbem Caesaream ^) condidil.

CAP. XXXIX.

Qui adversus Pop, Jlom. amia sumscrunl.

Talius, Rex Sabinorum: qui occupata arcc Tarpeja,

in ipso furo ') cum Romulo decerlavit^ et intcrventu Sa-

binaruin pacem cum Romulo fixit ^). Mettius SufTetius ^),

Rex ^) Albanorum : qui contra foedus, a Fidenatibus de-

fiiga saliiteiu petat , atgue in castra contendat ; et se ab co nou

discessuriun pollicetur. At Curio, uunquntn, aniisso exercitii,

quom a Caesare fidei comniissum acceperit, se in ejus conspcctum

reversnrum confirmat; atque ita proelians interficitur.*' Vg]. Ap-
pian. de B. Civ. II, 45. — Die Schlacht fiel am Flusse Bagradas

(j. Magierda) , in Africa , vor.

2/s. rlor. IV, 2. 69. F.uirop. VI, 23- (18.). —
3) Dies ist der Sohn des vorigen. Seiu Vater, ein Solm des

Hionipsal war im Biirgerkriege eiu treuer Anhiinger des Pompejus.

Eei Ttipsos vvurde er vcillig geschlagen, und sein Sohu von Caesar

zu Rom im Triumph aufgefiihrt; jedoch gut und anstiindig erzo-

gen. Vgl. Pluiurch, Jul. Caes. c. 55« — Ueb. den Triumph selbst

vgl. Apjiian. a. a. O. feUej. II, 56' r)io Cass. 43, 19.

4) Vgl. Eutrop.Vn, 10. (5.) Die Stadt hiess ehedem Jof. Mola

I, g. 8. Jetzt halten Einige dafiir das heutige Shcr-Shdl, Andere

Ucrcul od. Algier,

CAP. XXXIX.

1) Vgl. ausser Liv. I, \2,. Flor. I, 1. 13.

'i) So viel als /cci/. Fixii , bemerkt Tzschuclc , continet no-

tioneni firmitatis , conslantiae, cjuae ex eventu denium judicantur.

3) Die Schreibart dieses Worts wechselt zwischen Metiius, Me-

lius, Ale/ius. Auch wollen Einige lieber Fufdius oder Fujfetius

lesen , statt Sujfttius. Gr. (IiovytTiog. Dionys. Ual.lll, 5.

§) Liu. 1, 23. 4. „A.lbinorum rex moriLur in castris ; dictato-
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stitutus, et jussu Tullli Hoslilii deligatus ad currum, et

in adversa ^) actis equis, laceratus est. Porsena^), Rex

Etruscorum: qui E.oraanos ad Janiculum obsedit, pro-

pterque"^) Tarquinios. Tiridates^): qui a Corbulone ^)

Consulari viro victus et restitutus est '°).

rem Albani Mettum Fuffetium (diese Schreibart nehmen Draken-

horch und Stroih im Livius an) creant." Dionys. Hal. a. a. O. cig

iKSivov (Clolii) rojrov anodiiy.vvxuL ozQatrjyoq yivToy.QuxcoQ. —
5) Perizonius : aversa oder diversa. Liv. I, 2S. 10. in divernum

iier equiinciiati. Dionys. Ual.lll, 30- av&£7.Y.6(iiV0S Inltccvuvxia. Vgl.

Flor. I
, S, 8. Aurel. Vict. de V. J. c. 4, —

6) Viele schreiben Porsenna nur mit einem w, weil die Dich-

ter Penultima kurz gebrauchen, und auch die Griechen dies Wort
nur mit einem n schreiben: IJoqglvos, noQarivag, UoQGtvas.

7) Die von Rom vertriebenen Tarquinier nahnien zu Forsena,

Kbnig der etruscischen Stadt Clusium ihre Zuflucht. Er versuchte

demnach die Tarquinier wieder in ihre alten Rechte einzufiihren.

Allein die hartnjickige Gegenwehr imd der Mulh der Rbnier {IIo-

raiivs Cocles u. IMucius Scaevola), nicht weniger auch das verriithe-

rische Betragen der Tarquinier selbst, machten, dass er die Bela-

gerungRom's aufhob, denRomern, als einen Eelweis der Achtnng,

sein ganzes Lager mit allen Vorriithen zuriickliess. Die Romer
ehrten diese That des Porsena, errichteten ihm eine Statue, liber-

schickten ihm zum Geschenk einen elfenbeinern Stnhl und ein Ze-

pter, eine goldene Krone und ein kbnigliches Kleid.

8) Ein Bruder des parthischen Kbnigs Vologeses , der unter

Nero in Armenien eingefallen war. Tacit. Annal. XII, 50. XIII,

34. XV, 14. Xm, S7. 38. 40. XIV, 26- XV, i.

9) So stellte den Text Tzschucke wieder lier; in den friihern

Ausgaben fehlle gewbhnlich qui.

10) Verst, Von Nero. Als namlich Vologeses den Bruder, Ti-

ridates mit dem Diadem umwunden hatte (Tacit. Ann. XV, 2. f-),

so wurde nachher im Gesprach mit Gorbulo festgesetzt, dass er die-

sen kbniglichen Schmuck nicht tragen sollte, bis erihnaus der eignen

Hand des Nero wieder enipfangen wiirde (Ebend. XV, 290 ; was auch,

als er nach Rom gekommen war, unter einer grossen Feierlichkeit

geschah. ,,Non immerito, sagt Sueion, im Leb. des Nero. c. XIII,,

inter spectacula ab eo edila, et Tiridatis in urbem introitum retu-

lerim. Quem Armeniae regem magnis poUicitalionibus sollicita-

tum , cum destinato per edictum die ostensurus populo propter nu-

hilum distulisset, produxit, quo opportunissime potuit: dispositis
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CAP. XL.

B € 1 1 a Civ i l i a qu o t.

Civilia bella quatuor mota suul ia urbe a Roiuauis,

Civile bellurn primuni Sulpiciu.y '} Tribunus excitavil,

quotl subscriptam ^) proviuciam ') Mithridalicam Sulla

in Mariura transferre noliiisset. Secundum bclluni Lepi-

circa fori templa armalis coliortibns, curuli residens apud Rostra

triumphantis habitu, inter signa militaria , atque vexilla , et primo

per devexum pulpitum subeuntem admisit ad genua, allevatumque

dextra exosculatus est: dein precanti, tiara deducta, diadema im-

posnit, verba supplicis interprelata praetorio viro multitudini pro-

nuntiante. Perductuni deinde in tlieatriuii , ac rursus supplicantem,

juxla se latere dextro collocavit. Ob quae Imperalor consalutatus,

laurea in Capitolium lata, Janum gemiuum clausit tani nuUo guam
residuo bello." —

.

CAP. XL.

\) Statt Siilpiiiu.i scbreibt man richtiger Sidpicius. Gr. Zovl-

TCiiicos. S. cap. 42. Dennoch findet man erstere Sclireibart noch

in den ]:)esten Ausgaben latein. Schriftsteller , z. B. in der Ausg.

des Vellej. vou Ruhnlen. — Dahur ist auch von enier liogatio Sul-

picia (jede Aufrage fing gewohnlich mit der Formel an : felitis^

'ndieatis Quiriieti), s. Aurel. Vict. de V. J. c. 67. 75- Ampel. c. 4j;.,

luid von einer Lex Sulpicia die Rede. S, 1'lor. III, 21. g.

' 2) Freinsheim zu Flor. a. a. O. lieset: (/ua sibi ereptam provin-

ciam M. S. in M. Iranfferri noluisset ; Perizouius fiir: noluisset,

schreibt: voluisset; Duker schlagt vor: quod ercptam pr. M. .S\Uae

iii M. iiunsferre vuluisset; Tzschucke endlich conjicirte: a Sulla in

u. s. w.

3) Plutarch im Marius c. VIII. T^ysfiovla xov Mi^QiSaziv.ov no-

U1.10V. Jppian. de B. Giv. I, 5S. tov jrgug M. jioki(iov GrQazrjyslv

itvTi SvXXa; vgl. iib. diese Bedeutung des W. provincia Ernesti zu

Sueton. Jul. Caes. c. XI. Ampel. c. 35. Vcllej. II, ly. „legem ad

populum tulit, cjua SuIIae imperium abrogaretiu-." Unten c. 42.

heisst es Poniica provincin. Dariiber entstand der bekaunte Bilr-

gerkrieg, iiber welchen Flor. III, 21. ylppian. de B. Civ. 1, 57 f.

zu vergleichen siud.
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dus contra Calalum, ob melum SJciliae *) exspoliatae.

Terlium belium Caesar ^) et Pompejus. Belli species

magis, quam causa fuit, negatus a Senatu Caesari consu-

latus, Caeterura utriusque aemulatio et cupiditas im-

perii occupandi. INara cum secundum mores legeraque

raajorura diraisso exercitu venire in urbera Caesar de-

beret, et docere senalum de rebus a se gestis, atque ita

triurapbura consequi: simulans, se gratiam timere Pom-
peji, negavit se raissurum exercitum, nisi consularibus

corailiis ralio absentis sui posita ^) fuisset. Quaraobrem

hostis a Senatu judicatus, statuit id bello vindicare. Ac

sic non consulatum modo ac triumphum, sed totum Po-

puli Romani iraperium redegit in suam potestatera.

Quartum bellura Caesar Augustus adversus coraplures

duces: conlra Porapejura "^^ juveiiem bona paterna

repelenlem ^): mox adversus Cassium et Brutura ia

ultionem interemti palris ^): deiuceps adversus Anto-

4) FreinsJitim 7W Flor. III, 23- verbessert : melu SuUne; wie

passt aber dann ex.spolia/ae? Ueber diesen Krieg, welchen y/uso-

nius Idyll. IV, 61. lumulius nennt, vgl. PluiciTch. in Pompej. c. XVI-

Affian. B. C. I, 105—107. J'lor. III, 23-

5) Vgl. Pluiarch im Leben des Gaesar u. Pompejus, u4ppian.

B. C. II. rlor. IV, 2.

fi) Perizonins: propoiiia. S^att ponere sagen Andere hnhere.

7) Sein vollstandiger Namen vvar: Sextns Pompejus Magnus;

der JTingere Sohn des beriilimten Pompejus. In dem Treffen gegen

Octavlns zwischen Jllylae und Naupactos (j. Lepanto) , nicht weit

vom Eingange des korinthischen Meerbusens, wiirde Pompejus

nach wiithendem Widerstande von Vipsanius Agrippa vollig gesclila-

gen.

8) Der romische Senat hatte ihm versprochen rifiTjfia rdjv Jia-

TQ(pciv in Tcuv -iioivdjv uTcodovvuL y^Qr^/iuzcov, s. yl/)pinn. B. C. IV, 94.

9) Er war von Julins Caesar an Kindes Statt angenonnnen wor-
den. Als Octavius von Caesar^s Tode liorte, ging er nach Rom,
vereinigle sich mit Antonius, und beide errichteten mit Lepidus

das Triumvirat. Sie riichten den Tod dos Caesar an Cassius und
Erutus in der Schlacht bei Phih'ppi, 42. v. Chr. — Uebrigens heisst

dieser Krieg der mutinische von der Stadt Mulina (j. j\Lodena) der
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nium *°) el Cleopatrara ultro hellum patriae infcren-

tes.

CAP. XLI.

Qiiot gencra hcllo r u m.

Bellorum geuera sunt quatuor *). Gentile, quod

cum externis geritm-: ut llomani cum Latinis, Alhenien-

ses rum Lacedaemoniis. Servile, quod llomani adver-

sus fugitivos ^) gesserunt, et contra duces eorum , Spar-

tacum ^), Crixum et Oenomaum. Civile, quo inler se

Gallia Cispadana in Oberitalien; welche Provinz der romisclie Se-

iiat deni M. Antonius zugesprochen hatte, die aber Brutus besetzt

liielt und nicht verlassen ^vollte.

10) Sueion. in August. c. IX. nennt diesen Kvieg den actixcJien,

von der Stadt Ac/ium, an der aussersten Spitze von Akarnanien,

gegeu Nord. ani Eingang des ambraldschen Meerbusens. Suetoii. a.

a. O. bemerkt iioch, dass Augustus iiberhaupt yi^ny Biirgerkriege

gefiihrt habe.

CAP. XLL
1) Isidor. Origg. XVIII, 1, ,,Quatuor sunt genera Lellorum,

justum et injustum, civile et plus quam civile." Bald nachher theilt

er die Kriege auch noch ein in bella interna^ extema , servilia, so—

cialia, piraiica. Flor. III, 19. u. 20. Ampelius nennt aber nur drei

Kriege. Ohne Zvveifel ist von vorn herein sociale ausgefallen ; vgl.

J<lor. III, 18. u. 19., welcher dieses bellum sociale auf die Etruscer,

Latiner, Sabiner u. a. bezieht. Uebrigens weicht von dieser Eiu-

theilung ganz ab llugo Groiius De Jure Belli et Pacis I, S-, der

die Kriege eintheilt in bella priuatOf publica et mixia.

2) Ein gevvisser Demophilos behandelte seine Sclaven mit un-

snglicher Grausamkeit. Es entspanu sich eine Verschworung; an

deren Spitze stand ein gewisser Eunos , ein Syrer von Geburt, der

als Kriegsgefangener nach Sicilien gekommen war. S. Flor. III,

19. — Uebrigens haben auch die Fasti iriumphales A. U. 622. den-

selben Ausdruck : serui Jugitivi.

Z) Nach ihm wurde dieser Krieg genannt. Flor, III, 20- —
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rertcant ^*), sicut Marius et Sulla, Caesar et Porapejus,

Augustus et Antonius,

CAP. XLII.

Ordo Belli Mariani,

Inexplebilis honoris ') Marii cupiditas, decretara

Sullae Ponlicam Provinciam voluit eripere per rogatio-

nem Sulpicii Tribuni Plebis. Sulla indignatus continuo

ad exercilum ^) perrexit, et eum ') urbi admovit; et

Spartalos, ein Thessaler, wurde romischer Sclav und dann Gladia-

tor. Ein Fechtmeister in Capua unterrichtete ihn in seiner Kunst,

um ihn dann nach Rom zu den Gladiatorenspielen verkaufen zu

konnen. Allein er entsprang mit mehren andern Fechtern aus dem
Hause des Cn. Lentulus Bactualus, sammelte sich Anhang, mit

welchem er Lucanien und Campanien erobert, schlagt die Armee
des Cn. Cornelius Lentulus Clodianus und des Cassius. A. U. 6Si.

fiel Spartakos in der uiigliicklichen Schlaclit am Silarus (j, Selo),

und Publipor , tler den Pvest anfiihrte, muss sich dem Pompejus er-

geben. Vgl. Appian. B. C. I, m.
4) Duker: certant cives , sicut JVIarius.

CAP. XLIL
1) Freinsheim zu Flor. III, 21- 6- will lesen : honorwn. Bei

Floms, welchen Ampeliiis offenbar vor Augen hatte, heisst es: „In-

explebilis honoruju Marii fames, dum decretam Sullae provinciam

Sulpicia lege sollicitat." Vgl. Oben c. 40.

2) Hier sind die Geschichfschreiber nicht einig. Flor. a. a. O.
legiones circum egit, namlich von Campanien aus, von wo aus er

sich zum Krieg gegen Mithridates riistete. Vellej.ll, 19. contracto

exercitu ad urhem rediil. Appian. B. C. J, 57. jrv^d/tiEVOg — Gvvijyuys

Tov GZQUTQV dq ixKlrieiav. Vgl. Fellej. II, 18. 4. Plutarch. im Sulla

c. 8. u. 9.

3) Nach Appianoa u. Plutarclios a. a. O. waren es sechs Le-
gionen. Eine Legion war gewohnlich 9 bis 10,000 Mann'stark,

mid hatte eecha Kriegstribunen ; an deren Spitze der Consul stand.
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in palriain "*) iiigressus, Capilolium occupavit. Qno ter-

voio victus senatus, Mario lotique factioui ejus inler-

(lixit*). Profecto deinde in Asiam Sulla, Marius exul ^)

cum profugisset, ac primum Minturnis ') in palude

latuisset, tum conjectus in carcerem evasisset, iuterim

Cinna et Octavius ^) in urbe essent,- ob hoc, occasione

data, Maiius redit, et se cum Cinna adjnnxit, victis

Octavianis partibus. Septies ^) consul creatus, saevissi-

simis caedibus totara urbem funestavit. SuUa interim

viclo Mitluidate in urbem reveisus, prope totam Italiam

in aruiis invenit, sub juvene Mario, Marii filio: sed

4) Appian. B. C, I, 60. ,,crparos TtoXiTcov ods ttqojtos h tr]V

TtazQiSu cog noltfiiav ivtiSa^.sv."

J>) J^Lor. a. a, O. aJver.sarii Jiosies judicnii. Plularch. iii Sull,

c. X. y.araiprjcpi^srai %dvaxov. Vg]. Appiim. B. C, I, 60. — Sonst

Vvird in dieser Bedeutimg dem W. inierdicere liinzugefiigt : acfua et

igni. Tellej. II, 19> hat ; exsules ficit.

6) Heinsius fiigte Ilalia liinzu ; richtiger aber erganzt man urhe.

fellej. II, 19. „Marius post sextum consulatum annoijue LXX, nu-

dns ac limo obrutus , oculis tanlummodo ac naribus eminentibus,

exlractus arundineto, circa paludem Maricae, in quam se, fugiens

conscctantes Sullae equites, abdiderat, injecto in collum loro , in

carcerem Minturnensium jussu Duumviri perductus est."

7) Die Stadt lag iu Latium am Liris (j. Garigliaiw'); jetzt: lu

harcci del GarigUano. Den Sumpf nennt Vellejus Marica. Appiati.

B. C. I, 61- weicht darin ab , dass er sagt, Marius habe sich ver-

steckt iv Oiv.co 'Qocpcabsi.

8) Beide vvaren Consuln A. U. Q(iG. Um seine Partei zu ver-

starken , suchte Cinna das Gesetz durchzutreiben , dass die Bun-

desgenossen gleiclie Rechte mit den alten Biirgern haben sollten.

Diesem julischen Gesetze, nach welchem die Eundesgenossen A.

U. 663. das Biirgerrecht erlangt hatten, vvidersetzte sich Octavius,

der die alten Biirger in Schutz nahm. Beide Parteien geriethen

auf dem Forum iu ein blutiges Gefucht, in welcliem 10,000 Mann

auf der Stelle blieben. Vgl. ^lppian. B. C. I, 64. J'dlej. II, 20.

Aurel. Vici. de V. J. c. 69-

9) Dies war ein ausserst seltenes Beispiel. Aurel. Vici. l. a.

O. c. 67. fiigt noch hinzu: ut (juiduin feruni. VgJ. Plutarch. im

Leb. des IVIarius.
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omnes ejus copias partim in Etruria ad Sacriportum *°),

partim ad CoUinam ") portam prostravit; et reliquias

adversariorum eorum ,
qui se dediderant, in villa '^)

publica trucidavit. Qui difFugerant, in tabula proscri-

psit *^), jure ^^*) permisso, ut interficerentur.

CAP. XLIII.

Ordo helli intev Caesarem et Fompejiim.

Caesar et Pompejus et Crassus, inita societate, im-

perium Romanorum possidebant '). Caesar Gallicos,

10) Nicht weit von Praeneste (j. Palaestrina) in Latium, wo-

liin Marius floh, Appian. B. C. I, 87. <as v^l^iv inl xov ytccXovfie-

vov isQov Xtniva. Lucan. II, 134. trennt es: sacri Portu». Plutarch

in Sull. c. 28. lasst ubrigens diese Schlacht nicht bei Sacriportus,

sondern bei dem benachbarten Segnia (j. Segni) liefern".

11) So auch Flor. III, 21. 24. Diese Schlacht bezieht sich ei-

gentlich auf die Sabiner, die unter Anfiihrung des Pontius Tele-

sinus den Marius aus Praeneste, das belagert wurde, befreien woll-

ten. Als dies aber Sulla bemerkte, eille er schnell herbei, lieferte

diese Schlacht, und eroberte Praeneste, wo er alle Einwohner nie-

derhauen liess; Marius selbst wurde erstochen. Vgl. jippian. B. C,

I, 90. f. Plutarch im Sulla c. 29. Vdlej. II, 27-

12) Flor. a. a. O. quatuor millia deditorum inermium civium

in villa publica interfici jussit," Vgl, Liv. IV, 22. Uies geschah

auf dem Campus Martius. S. auch Lucan, II, 197' Aurel, Vict. de

V. J, c. 75.

13) Dieses Wort erfand SuIIa zuerst. ,,Primus ille, sagt ^''el-

lej. II
, 28' , et utinam ultimus exemplum proscriptionis invenit

, nt,

in qua civitate petulantis convicii judicium histrioni exoleto red-

ditur , in ea jugulati civis R. publice constitueretur auctoramen-»

tum
; plurimumque haberet, qui plurimos interemisset; neque oc-

cisi hostis, quam civis, uberius foret praemium; fieretque qnisque

merces mortis suae cett." — Gr. nQoyQci.(fHv. Appian, B. G. I, 95.

14) Es wurden sogar Belohnungen ausgesetzt. —

GAP. XLIII.

1) Flor, IV, 2. 12. Galliam Gaesar invadit, Crassus Asiam,

9
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Crassus Syriacos exercitus habebat. Pompejus, horum
viribus fretus, in senatu dominabatur. Post Crassi

raortem apud Parlhos INlusus ^) Barbarus Asculanus,

Quinlus Lutatius Catulus.

CAP. XLIV.

De hello Macedonico.

Populus Romanus cura Macedonibus *) bellum ter

gessit. Sub Flarainio ^) consule regem eorum Philip-

pum vicit. Sub Paulo Persen, Philippi filiura. Sub

Metello Macedonico Pseudophilippura. Primi belli causa,

quod de injuriisMacedonum Graeci ') quereliantur. Se-

cundi, quod foedus cum patre suo percussum ruperit ^)

Perses. Tertii, quod falso *) nomen regum Macedonum
Pseudophilippus invasit.

Pompejus Hispaniam, tres maximos exercitns; et jam sic orbis ini-

perium societate trium principum occupatur, Decem annos traxit

ista dominatio.

2) Dies ist verstummelt. —

CAP. XLIV.

1) S. oben c. 16.

2) Gevv5hn]. Flaminio. Vgl. Cap. 47-

3) Mit Philippos vvurden zwei Kriege gefiihrt. Der erste brach

mitten im zvveiten punischeu Krieg aus uuler den Consuln Fabius

Maxirnus IV. und Cl. MarceHus III. (, A. U. 539- Fast.), weil er

Apollonia belagerte. S. Liu. 24. 40. Nach zehn Jahren vvurde Frie-

den geschlossen. A. U. 549. S. Liv. 29- 12- ; allein im Jahre 552.

n, R. E. vvurde er schon vvieder erneuert, weil Philipp in Attika

eingefallen vvar und dasselbe vervviistete; vveshalb die Athener die

Romer um Hilfe baten. Vgl. iii/. 31 > 1-

4) Vgl. Liv. 39, 23. 42, 18. f- Der Krieg begann A. U. 581.

unt. den Consuln Popilliiis Laenas und Aeiius Ligur.

5) FloT. II, 14, 4. nennt ihn einen Tlex irnagijiarius et scenicus.
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C A P. X L V.

De variis cladihus Populi Romani,

Etrusco bello: cum Porsena rex ') Janiculura ohse-

dlt *). Gallico bello ; cum Galli Senones, exercitu apud

Alliara ^) deleto, urbe inceusa, Capitolium obsederunt.

Tarentino bello: cum Pyrrhus ad vicesimum ^) lapidem

totara Campaniara populatus accesserat. Punico bello:

cura Hannibal, Cannensi exercitu fuso, ad tertium ^) la-

pidera castra posuit. Cirabrico ^) bello ; cura Cirabri

Tarentinas '') Alpes occupaverunt. Servili bello: cum

CAP. XLV.

1) Konfg von Etrurien. S. oben Anm. Q. cap. 39.

2) Nein im Gegentheil er eroberte es, s. Flor. I, 10. 2. J^^^- T»

11.; die Stadt hingegen belagerte er. S. oben c. 39.

3) Ein kleiner Flusi. jn Umbri.i im Sabiner-Gebiete; beriihmt

dnrcli die Niederlage der Romer von den Galliern, die darauf Rom
einnahmen nnd verbrannten 364- "• R- E, Jenen Tag nannten die

Romer daher auch dies Alliemis. Vgl. Liv. VI, 1. Lucan. YII, 403.

i) Die runde Zahl hat auch Llor. I, 18. 2i. Er riickte namlich

vor Praeneste, welches XXYI. M. P. von Rom entfernt ist.

5) So auch Flor. II, Q, 56. — Liv, 26» 10« 3. ^ria miUia paa-

suum. Eutrop. III, 14. (8.) ,,ad quartum milliariuni ab urbe."

6) Gewohnl, Cymhrico. Ueb. dies. Krieg vgl. : BMum Cimbri-

cum dtscripsit J. Miiller. Ziirich 1782- 8»

7) Bei Tarentum (j. Tarento) in Calabrien sind aber keine AI-

pen. Heinsius verbessert daher Taurinas (von den Taurinern, einem

machtigen Alpenvolk in Oberitalien, im heutigen Piemont,) ; Peri-

zonius: Tridentinas, welche letztere Verbesserung vielleicht noch
den Vorzug vor jener verdient. Vgi, cap. 22- Fior. III, 3. H. Liv,

Epit, 68. Plutarch im Marius c. 15, — Die Cimbern waren von der
Ostseite her iiber die Alpen in Italien eingedrungen; worauf Ma-
rius den Befehl erhielt, sich mit dem Proconsul Luctatius gegeu
sie zu vereinigen, Es kam zwischen dcn Romern und diesen V6I-

kern, die auf 300,000 Mann geschatzt werden, in der Gegend von
Verona {Campi RauJii genannt) zur Schlacht, die die gjinzliche

Niederlage dieser Barbaren zur Folge hatte.

9*
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Spartacus ^), Crixns et Oenoraaus, gladiatores, populala

prope Italia, cuni ^) ad incendendara urbem pergerent,

in Lucania *°) a Crasso, in Etruria a Pompejo ") Con-

sule, opprimunlur.

CAP. XLVI.

De tribus Punicis hellis.

PopulusRoraanus cum') Carthaginiensibus dimicavit.

Primum Punicum bellura navalibus copiis gestum est.

Causa motus praetendebatur duplex. Altera, quod Car-

thaginienses Tarentinis adfuissent. Altera, quod Ma-

mertini ^) adversus Poenos auxilium poscerent. Gaete-

rura, revera praemium fuit Siciliae et Sardiniae pos-

sessio ^), fertilissiraarum insularura. Appius Claudius

bellum in Siculo freto commisit; Manlius *) et Regulus

8) S. c. 41.

9) Jft;j«sz'«s will lesen : una ad incendendam, Florun IIX, 20. II.

quibns elatus victoriis de invadenda nrbe Romana deliberavit."

10) Vgl. besonders Plutarch. im Crassus c. X. f.

11) Dieser wurde aus Spanien herbeigerufen {Pluiarch. a. a. O,

0. XI.) , und A. U. 683 mit Crassus zura Cousul ernaunt. S. Plu~

tarch. a. a. O. c. XII.

CAP. XLVI.

l^ Duker will lesen : ler cum Carthaginiensihus.

2) V"I. Flor.ll, 2. 3- — Die Carthager schickten gegen den

Pyrrhus und die Tarentiner, um welche er zu den Waffen gegriffen

hatte, Hilfstruppen, 3. Justin.XNlll, 2 ; allein die Punier handel-

ten treulos, und standen bald darauf den Tarentinern bei gegen den

Vertrag. Vgl. Liv. Epit. 14. u. 21 , 10- 8.

3) Ilor, II, 2- 4' „Specie quidem socios juvandi, re autem

sollicitante praeda."

4) Manlius Vulso Longus und M. Atilius Regultis II. waren A.

U. 497. Consuln. Ueber die in Africa vorgefallenen Begebenheiten^

vgl. Polyh. I, 26 f-
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in ipsa Afrlca profligaveruut ^); Duillius Consul apuel

Liparas ^) insulas; Lulatiiis Catulus apud Aegates "^),

mersis hostium classibus consumaverunt ^). Secuudum

Punicum bellum longe omnium cruentissimum fuit.

Causa, quod Hannibal contra foedus Saguntum evertis-

set. Prima clades hujus belli apud Listernum^), vul-

neralo patre Scipione, quem Publius Scipio ^°), nondum
pubes, protexit ac liberavit. Secunda clades apud Tre-

biam, vulnerato Flacco ") Consule. Tertia apud Thra-

simenum ^^), vastato '') Flaminii exercitu. Quarta apud

Cannas *"*), deletis duobus exercitibus Pauli Consuhs

mor(e '^), Tereutii fuga Varrouis. Postea vero quatuor

duces Punici belli gloriam sibi vindicant. Fabius sive

5) Verst. bellum. Ueber Duilius' (so nennen ihn A. U. 49S. die

Fasti) beriihmte Schlacht vgl. Polyb. I, 22.

6) Vgl. zu Cap. 35. u. rreingheim zu Flor. II, g. 9. J. Lipari.

7) Penultima ist lang. Die Aegaleu sind drei Inseln , dem Vor-
gebirge Liljhaeum gegeniiber. Auf der AVestseite Siciliens lag die

Insel Aegusa, mit einem guten Hafen. Jetzt heissen sie Lorenzoy

Mareiimo, Tavagnano. Ueb. die Sache selbst vgl. Polyh. I, 59, f.

8) Diese Seeschlacht endigte den ersten punischen Krieg (A. U.

612-) > welcher vier «ind zwanzig Jahr gedauert hatte. Liv. 21 40.

,,commissum ac profligatum bellum conficere."

9) Freinshtim zu Flor. II, g. IQ. conjicirt Ticinium. Dasselbe

Wort hat Ampd. c. 28- und Flor. a. a. O. sagt: ,,primi impetus

turbo inter Padnm et Ticinum valido fragore detonuit." Diese

Schlacht geschah A. U. 534. am FI. Ticiuus (j. Tessino.). Vgl. Liv.

21. 47.

10) Vgl. Liv. 21 , 46- Er erhielt spaterhin den Beinamen jifri-

canus.

11) Nein ina Gegentheil Ti. Sempronius Longus, S. Polyh. III,

73. Liv, 21, 55. So irrte Ampelius auch schon c. 28. Voii der Wunde
sagt Appian. de B. Hann. c. VII. oliyov (ilv fSiTjaa tqw&sIs dtaqiQ-u-

Qfivai. Die Schlacht geschah A. U. 534.

12) Siehe oben zu eap. 28.

13) S. Liv. 22, 4- Er wurde getbdtet A. U. 533.

14) Vgl. cap. 28.

15) A. U. 535.
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Cunctator: qui imminentem urbis excidio Hannibalera

mora fregit ^*^). Marcellus: qui primus Hannibali apud

Nolam *"9 restitit, et inclinatam ejus aclem paene ^^)

ictus cruciavit. Claudius "^) Nero: qui venientem ab

Hispania Hasdrubalem cum ingentibus copiis, priusquam

se Hannibali jungeret, excepit, et ingenti proelio vicif.

Tertium Punicum bellum majoris gloriae, quam operis

fuit. xSam, Manilio Consule, inchoatum excidium Car-

thaginis, Scipio Aemilianus consuramavit ^°)
: una cura

Tigrane ^') cura incensa Carthagine totius Africae ur-

bes ^^) in perpetuum repressit, quod contra foederis pa-

ctionem Carthaginienses reparassent classes, et arma fuii-

timis intulissent.

16) Flor. II, 6, 23- ,)Ut, (jui {Ilannihal) frangi virtute noii pol-

erat, mora cDmminueretur."

17) S. Liv. 23, 16- A. U. 536. Die Stadt fuhrt nocli denselben

Namen.

18) Heinsius conjicirt niclit ohne Beifall: jjenitus, und Duler

statt cruciavit trucidavit oder prostravit , wie cap. 42. Die Laleiner

sagen caedere, interficere exercitum. Eutrop. III, 12. (?•) sagt: apud

Nolam bene pijgnavit (A. U. 535.)- Liv.23, 16- sagt, dass Marcel-

lus durch diese Schlacht viel gevvagt habe
,
,,quia non vinci ab llan-

nibale tunc vincentibus difficilius fuit, quara postea vincere."

19) S. cap, 36,

20) Die folgenden Consuln, Calpurnius Piso und L. Mancinus

hatten Carthago selbst noch nicht angegriffen, S. Appian. de Reb.

Pun. c, 110. Die Romer glaubten, dass nur Scipio diese zerstoren

kbnne. Derselh, a, a. O, c. 109.

21) S. ?u Cap. 32,

22) Ileinsius wiUlesen: vires, — Uehrigens vgl. iib. den zweit.

punisch, Krieg Dr. C. i*. Dahlmann'a Forschungen auf dem Gebiete

d. Geschjchte (Altona , 1822- 8.) H. Bdes. II. Abth. — Ueb. Hanni-

bal's Uebergang iiber die Alpen vgl. noch ausser den schou genann-

ten die Schr, Der Heerzug IlannibaVs ub, die Alpen. Nach d. neuest.

Untenuchungen dargestellt v. L. E, Zander. Hanib. 1823. 4-
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CAP. XLVIT.

Uscjue Impevium Trajani qui victi

sunt et per cjuos Cives ^).

Per Flaminium *) Consulem Macedonas vicit ') sub

rege Perse "*) bellantes *). Per Scipiones Afrlcanos, Car-

thaginienses. Per Paulum ®) Consulem, Persen in Sy-

ria vicit, regem Antiochura. Per Scipionem Aemilia-

num, Celtiberos, et Numantiam '). Per eundem Sci-

pionera^), Lusitaniam, et ducera Yirialhum. Per De-

CAP. XLVII.

1) Statt des gewohnlichen CCIP'. nahm Tzschucle die Verbes-

sernng Kapp^a (zu Jul. Obsequens c. 87.) Civ. d. i. Civea in deu Text

auf.

2) Gewohnl. Flaminium. Vgl. Fast. A. U. 556- Diese Verwech-

selung ist nicht selten. S. oben c. 44. u. Nepos 23, 12.

3) Verst. das romische Volk.

4) Nein im Gegentheil unter Philipp. S. oben cap. 44.

5) Heinsius wiil lesen : rebellanles.

6) Freinsheim zn Flor. II, 8- !• will lesen : Per Paulum Conau-

lem Persen, in Syria vicit regem Aniiochum per Scipionem, Per Sci-

pionem Aemilianum cett. Duker meint, hinter Persen sei per Sci-

pionemy wegen der Aehnlichkeit des vorhergehenden Wortes, aus-

gefallen. TzschucJie glaubt, dass hinter Persen ein Komma oder ir-

gend ein Unterschiedszeichen anzugeben sei, um anzuzeigen, dass

der Namer des Feldherrn ausgefallen sei. — Ueber Antiochos trium-

phirten Acilius Glabrio (563.), Aemilius Regillus (554.) und Corn.

Scipio Asiaticus (564.).

7) Ueb. die Numantier trinmphirte Corn. Scipio Africanus Ae-
milianus A. U. 621- Vgl. Perizonius' Animadvers. Hist. S. 435— 437.

8) Ampelius irret hier. Denu die Lusitaner unter ihrem An-
fiihrer Viriathus wurden von Q. Servilius Caepio besiegt, iiber

welche er A. U, 645. einen Triumph hielt. Ueb. den Krieg selbst

vgl. Appian. de Reb. Hisp. c. 63. ; bei welchem Viriathus stets ge-

schrieben wird OvQiat&os ; Audere schreiben diesen Namen nur
mit &. Vgl. die Ausleger zu Sil. Hal. X, 220. Deii Sieg beruhren
Vellej. 2, 1. 3. „Triste deinde, et conlumeliosum bellum in Hispa-
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cimum Brutum Galliam ^). Per Mummium Achaicum '°),

et Corintlium et Achaeos. Per Fulvium Nobiliorem Aeto-

los ") et Ambraciam '^). Per Mariuin '') Numidas et

Jugurtham. Per eundem Cimbros et Teutones. Per Sul-

lam *"*) Ponticos et Milhridatem. Per Lucullum *') item

eosdem Ponticos et Mithridalem: item Ciliras piralas, et

Arjnenios cura i'ege Tigrane, et plurimas Asiacas '*^) gen-

les. Sub hoc enim ad Indicum Oceanura '''), et Rubrum
raare usque pervenit. Per Cajum Caesarem Gallias et

Germanias. Britaniam sub hoc duce non tantum vidit,

sed etiam navigavit Oceanura. Per Caesarera Auguslum

JDalraatas "), Pannonios, Illyricos, Aegyptios, Germa-
nos, Cantabros, lotumque orbem perpacavit, exceplis

Mia, duce latronum Viriatho , secutum est; quod ita varia fortuna

gestum est, ut saepius Romanorum gereretur adversa. Sed interemto

Viriatho , fraude magis
,
quam virtute Servilii Caepionis, Numan-

tinum gravius exarsit." Eutrup. IV. Ende.

9) Heinsius verbessert Gallirium, was aher richtiger geschrie-

beu wird Gallaecia. S. Tzschucle zu Eutrop. IV. 19. (8.)- D^^her

erhielt er auch den Beinamen Callaicus. Er triumphirte A. U. 621.,

wie die Fasti berichten. S. 5*7. lial. III, S15- "• Cdlar^a Geogr.

Antiq. T. 11. 1.

10) Er triumphirte A. U. 607«

11) Gewohnl. Aeiholos. Gr. AltcoXoi. Statt Cimhros et Teuto-

nex lesen einige Ausgaben Cymbros, Teuthones. Der Triumph ge-

schah 566. A. U,

12) Eine Stadt in Epirus, welche aber damals dem Gebiete

der Aetoler einverleibt war. Liv. SS , S- 10. 2'lor, II, 9. 2.

13) Er triumphirte A. U. ,649 ; iiber die Cimbern uud Teuto-

iien 652.

14) Sulla triumphirte 672. Lucullus 690.

15) Offenbar fehlt hier etwas. Freinsheim zu Flor. III, 5. 21.

erganzt so : Per Pompejum item eosdem Ponticos et Milhridutem,

item Cilicas piratas. Vgl. Anipel. c. XVIII. Er triumphirte A. U.

692.

16) Dariiber vgl. cap. 18. So sagt mau auch Hadriacus und

Hadriaticus.

17) S. oben Cap. 18.

18) Dahin rechnet Eutrop. VII, 9. (5.) diese Volker aucli.
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Indls*')? Parlliis =°), Sarmatis, Scythis, Dacis, quod

eos fortuna Trajani ") Principis triuraphis reservavit.

CAP. XLVIII.

D e C o m i t i i s.

Comitia ') dicuntur a coraitatu ^) et frequentia, quod

Patres et Classes ad suffragia vocantur, creandorum ma-

gistratuum vel sacerdotum causa. Coraitiorum autem

triplex ratio est *). Haec ^) Curiata ^) , haec Tributa '),

19) ^urel. Vict. de V. J. c, 79. „Indi , Scythae, Sarmatae,

quos non domnerat, dona miserunt." Demdb. De Caesarib. c. I.

fiigt nocli die Bactrer und Garamanten hinzu.

20) Sueton. in August. c. 21. „Parthi quoque et Armeniani

vindicanti facile cesserunt: et signa militaria
,

quae M. Crasso et

M. Antonio ademerant, rpposcenti reddiderunt: obsidesque insu-

per obtulerunt." — Vgl. auch Aurel. Vict. de V. J. c. 7y.

21) S. EutTop. VIII, 3. (2) Sext. Ruf. c. XX.

CAP. XLVIir.

1) Gr. dQxuiQSGiai , auch iprj<pr]q)OQiai , iHxXr]6iai.

2) Die Etymologen leiten es ab a coeundo
,
quasi comeunJo,

3) Sonderbarer Weise trennt Ampelins die Ctusses von den Pu-

ires. Die Comitien hiessen im Allgemeinen die Versammehmgen
des romischen Volks, in welchen nach den Stimmen desselben die

Angelegenheiten des Staats entschieden wurden. Die Absicht die-

ser Volksversammehmgen war entweder, um die hochsten obrig-

keitlichen Aemter zu besetzen, oder um neue Gesetze zu machen
iind schon bestehende wieder aufzuheben, auch um liber Krieg und
Frieden zu beschliessen und iiber Staatsverbrechen zu ricliten. Sie

wurden entweder auf dem Campus Martius , oder auf dcm Forum
oder auf dem Capitolium gehalten.

4) Im Gegentheil genus.

5) Gebrauchlicher ist: alia — aZ/<f.

<)) Gr. y.azu qiazQias, daher cpaTQiaxcel iprjcprjcpoQiat. Dionys.

IJnl. IX, 41.

I) xaia cpvXas, daher cpv%zxiy.al ijfTjcprjcpoQiai. Dionyg. llal. a.

a. O.
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liaec Centuriata ^) dicuntur, quia haec per Cunas, et

per tribus, et per Centurias explicantur. Si translati-

tium ^) sit, et solitum, de quo populus, curiatis trans-

igitur. Si amplius, tributis. Si in summo discrimiue

est, tum miles '°) ad sufFragia vocatur, et Comitia cen-

turiata dicuntur.

CAP. XLIX.

De Populi Romani distrihutionihus.

Antiquissima Populi Romani dislributio triplex est,

quam Komulus fecit; in Pvegera, in Senatum, in Popu-

lum. Qui populus in tres tribus dividebatur, Tatien-

sem , Lucerem, Ramnetera. Sequitur Populi llomani

distributio sub Servio Tullio rege; qui eum in tribus,

classes, centurias divisit. Ab iteratione census, ut opti-

raus et locupleti.ssimus quisque in suiFragiis, id est, iii

Populo Roraano plurimum valeret. Et tertia divisio est

in Patronos ^) et Clientelas, qua inferiores superiorum se

fidei comraittebaut.

8) y.azaX6xovq, dalier|^o;i;/n58? lx)tA7?ctat. Diony.f. Ilal. IV, 20-

9) So viel als : vulgare , nolum , soliium. Ueb. die Comiiia Cu—

riata vgl. Liv. I, 13., iib. d. Coinilia Centuriata s. Liv. I, 43; iiber

die Comitia Trihuta s. Liv. a. a. O. II , 34- Dionys, VII
, 58- Lio.

III, 55. VIII, 12. nnd die Handbiicher der romischen Allerlhiimer

von Rosi?ii (1710. 4.) , Nieupoort (1767- 8-) ,
Nitzsch (1790. 8-) , Mo-

ritz (1791. 96.8), R"r^li (1794- 8.)> ^'^«'» (1806.)» ^^'^y^r (1816-).

Schanf {1820.) Eschenburg (1825.).

10) Vgl. Gellius XV, 27. und besonders Gronov ia s, Anmer-

kungen I, 1.

CAP. XLIX.

1) Diese Eintheilung traf Romulus, woriiber ausfiihrlich hau-

delt Dionys. Ifal. II, y. f. Die Putroni nennt er jtQOGzuzai, dic

Clientea jnXazat.
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CAP. L.

D e Rebuepublicis.

Rerumpublicarum tria genera sunt: Begium, opti-

matura
,
populare. Aut enim sub regum sunt potestate:

utSeleucia Parthorum '). Aut Senatus: utMessalia Gal-

lorum. Aut se ipsae regunt, ut Athenienses solebant. Est

et quartum genus, quod Romani -) commenti sunt: ut

ex his tribus unum efficerent. Nam et regiam potesta-

tem Consules habent, et penes ') Senatum Consilii pu-

blici summa est, et plebs habet sufFragiorum potestatem.

CAP. L.

1) Hier ist Seleucia am Tigris gemeint; sie war aclitelialb geo-

graph. Meilen von Babylon entfernt, und lag an der Ostseite des

Nebencanals, welchen der Euphriit gogen Siidosten nach dem Ti-

gris schickt. Von hier aus dehnte sie sicli gegen Osten bis bei-

nahe eine Meile zum Tigris hin. Seleucos Nikator hatle sie' in

der Gestalt eines Adlers niit ausgebreiteten Fliigeln erbaut. Straho

und Plinius sind sehr ausfiihrlich in der Beschreibung der Grosse

und des Ruhms dieser Stadt. Sie hiess ouch CocTie.

2) Nicht dieRbmer, sondern schon lange vorher die Lakedae-
monier u. andere Vblker.

3) Die Worte: et penes - summa est hat TxscJiucle mit Recht
aus der ersten Ausgabe des Salmasius in den Text aufgenommen,
da in allen librigen Ausgaben , von 1655 an , diese Worte fehlen.
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Tzschucke's Excurs zu Cap. VIIL Anraerk. 2-

'Ad-a^mvxici ntSicig (uti est in Et^-mol. M. li. v.), vel 'AO^aiictv-

Tiov TteSlov (Pcuisan. IX, 24.), quod ab Atliauiante nouien

traxit, fuit in Boeotia ad Cepliisum^ ubi olim consederat Atlia—

mas, quem Boeotiae regera facit yipoUodor. I, Q, in. Plitbio-

tidis Palaep/iatus c. XXXI, 8. (ubi vid. Fisc/ierus.) Thessaliae

.Hvginus Fab. IV. Nempe exactus ex Boeotia exsulque regio-

nem tenuit, quam Al/iamantlani a se nominavit, quae fuit in

Phtliiotide Thessaliae , ubi ponitur Ilalos, quam idpm condi-

dit (vid. Step/ianu'.^ h. v. et quos ibi producunt.). Tzetzes ta-

nien ad Lycophron. v. 22. At/iamaniam eam vocat, quem

ideo nolat Ileyne ad Apollodor. p. 140. Ulramque regionem

miscuit etiam hic Du/cerus.^ quae proprie vidclur esse diversa,

etsi post inflexo jiaulum nomine connexa. JVempe Athamanes

olim habitarunt in Thessalia juxta Ossam {Strabo IX, p. m.

804. ''. 442.) adeoque antea jiropius Illyricos montcs [idem

VII, p. m. 225. s. 326.) et hinc forte Alhaiuaniam Illyrici re-

"ionem facit Stephanus h. v.
,
qui antiqua novis inmiscet. Po-

stero tempore sedes designantur juxta Thcssaliam et Aetoliam

inter utramque adeo regioncm , uti docent auctores , veluti

Straho VII, p. m. 222. s. 321.) Scymnus C/dus v. 613- Li-

7^/7/.? XXXII, 14. in, XXXVIII, 3, in. PtoIemAll, 14., Ae-

tolorumque populis etiam adscribit Plin. IV, 3- (2.), Boeotiae

Alharaantium agrum nerao huc retulerlt. Jam igitur quaeritur,

an fuerit in Aetolis ApoIIonia (fuerunt enim sat multae cogno-

niines urbes) memoratque certe Liuius XXVIII, 8. 9. prope

Potidaniam ,
quam in Aetolia ponit T/iucjdides lU , 96. At
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cum obscurior ejiis sit memoria, lum accedit in primis Nym-

phaei liic facta mentio, et quae ibi admiranda cum nostro com-

memorant alii. Sic Straho VII, p. m. 219. (316.) ponit in

ApoUoniatarum finibus non procul a flumine Aoo , uti et eum

Lirius XXXIl , 5. 10. aliicpe vocant. In Ptolemaeo ^coog

pro L^cJog, qui teste Strabone est Aeas^ uti vocat Mela aliique;

h.Lao. Prope Apolloniam baud procul aD^arachioNympbaeum

habet Plutarchus in Sulla c. 27. prope Epidamnum Aelian.

V. H. XIII, 16. Et sic alii in hoc tractu Nymphaeum referunt,

ut Bio Cass. 41, 45. P///2. III, 26. (23.) et hoc nomine ibi

portuni commemorat Appian. de B. CVV. II, 59. f. Caesar de

li. Civ. III, 26. cfr. Lucan. V, 720. fuil igitur Apollonia

Illyrici h. Polina. Jam quae regio vicina Athamantiae loco

huc referri commode possit, ex situ et litei'arum affinitate vi-

dendum est. /^/«,111, 26. (23.) col. II, 110 (107.) accolas

facit Aniantes ^ et Amantiam in hoc tractu ostendunt Scylax

p. m. 22. ct 25., ubi Illyrico attribuit, Ptolem. III, 13. Sle-

plian. h. V. , qui vicinam facit Orico et Corcyrae. Sic igitur

Amantia reponi possit, quae vox a vulgata lectione propius

etiam recedit. Sed videamus Ijrcvlter dp. ^/mirtnm Beckmanni.

Macedoniae eam partem facit Siep/ianus h. v. etsi suo more
laxius, vel si mavis, sensu civili, de quo mox. Atintanos gen-

teq? Epirolicam dicit Tzetzes ad Lycophron. v. 1044 (etsi ibi

male vulgo Axiravoi, ut alibi in libris Thucyd. II, 80.), Illy-

ricam Appian. de Bebus Illyr. c. Wl. VIII. et sic alii aut Epi-

rotis aut Illyriis adscribunl. Illyridi vicinos facit Polyaenus IV,

11. 4. Ipsa Atiiitania juncta post fuit Macedoniae occidentali

cum Stymphalide et Elimiotide, teste Liyio 45, 30. 6., unde
situs intelligi potest versus mare Jonium. In Ambraciac autem
vicinia ut fuisse credamus suadet Appian. in Syr. c. XVI f. vcl

Livius 36, 14. Accedit, unde color induci.illi opinioni pos-
sit, quod Atintania et Athaniania eodem modo conmiutai'i

observatum est, veluti in Livio 27, 30. 13. — Denique Scy-
lax p. m. 22., ubi Atintanos habet et Amantinos, illos, quos
Illyrios facit, projiius Apolloniam ponit, hos longius removet.
Impediunt tamen ea, quae ante de Ambraciae vicinia notavi,

et posterioris aetalis tempori magis convenire videntur. Quod
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vero Niclas ad Arlstotelem c. 1. caji. 139- improbat 'Arivrdvcov,

quia ibi Macedoniae opponantur, facit Stephani aucloritate

inotus, qui Macedoniae adsci'ibit Atinlanos, de quo quideni

supra diclum est. At et Taulantios, quos buc arcessi vidimus,

Macedoniae suae dat Ptoleniaeus III, 13. et, si ideo Taulantia

legendum sil, Apolloniataruni piceni fossilem Macedoniae etiam

opponit riinius XVI, 23. (12.>

4.
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