


^i 







(4-2, 



NEUE  JAHRBÜCHER 
FÜR 

PHILOLOGIE  UND  PAEDAGOGIK. 

GEGENWARTIG  HERAUSGEGEBEN 

VON 

ALFRED  FLECKEISEN  und  HERMANN  MASIÜS 
PROFESSOR    IN    DRESDEN PROFESSOR    m    LEIPZIG. 

3 

ßdM 

EINTJNDSECHZIGSTER    JAHRGANG. 

EINHUNDERTUNDDREIUNDVIERZIGSTER   BAND. 

LEIPZIG 
DRUCK  UND  VERLAG  VON  B.  G.  TEUBNER. 

1891. 



AHRBUCHER 
FÜR 

CLASSISCHE  PHILOLOGIE 

HERAUSGEGEBEN 

VON 

ALFRED   FLECKEISEN. 

c 

SIEBENUNDDREISZIGSTER  JAHRGANG  1891 

\ DER  JAHNSCHEN  JAHRBUCHER  FÜR  PHILOLOGIE  UND  PAEDAGOGIK 

EINHUNDERTUNDDREIUNDVIERZIGSTER  BAND. 

LEIPZIG 
DRUCK  UND  VERLAG  VON  B.  G.  TEUBNER. 





VERZEICHNIS  DER  MITARBEITER 
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1860,  1864,  1874  und  1884  abg-edruckt.) 

1.  Heinrich  Adams  in  Mühlheim  an  der  Ruhr 
2.  CoNSTANTiN  Angermann  in  Meiszen 
3.  August  Eduard  Anspäch  in  Cleve 
4.  Otto  Apelt  in  Weimar  (73) 
5.  Richard  Arnoldt  in  Prenzlau 
6.  Friedrich  Back  in  Birkenfeld 
7.  Emil  Baehrens  in  Groningen   (f  1888) 
8.  Clemens  Bäumker  in  Breslau 
9.  Hermann  Ball  in  Berlin 

10.  Adolf  Bauer  in  Graz 
11.  Ludwig  Bauer  in  Augsburg 
12.  August  Beck  in  Basel 
13.  Jan  Wibert  Beck  in  Groningen 
14.  Julius  Beloch  in  Rom 
15.  Max  Bencker  in  Nürnberg 
16.  Theodor  Berndt  in  Herford 
17.  Hermann  Besser  in  Dresden  (65) 
18.  Gustav  Bilfinger  in  Stuttgart 
19.  Friedrich  Blank  in  Wien 
20.  Friedrich  Blass  in  Kiel  (1.  46.  74) 
21.  Hugo  Blümner  in  Zürich  (3) 
22.  Rudolf  Bobrik   in  Beigard  (f  1891) 
23.  Wilhelm  Böhme  in  Stolp 
24.  Felix  Bölte  in  Frankfurt  am  Main 
25.  Carl  de  Boor  in  Breslau 
26.  Ernst  Brandes  in  Marienburg 
27.  Karl  Brandt  in  Friedeberg  (Neumark) 
28.  Samuel  Brandt  in  Heidelberg  (35) 
29.  Theodor  Braune  in  Berlin 
30.  Theodor  Breiter  in  Hannover 
31.  Arthur  Breusing  in  Bremen 
32.  Julius  Brix  in  Sorau  (f  1887) 
33.  Johannes  Brijll  in  Heiligenstadt 
34.  Karl  Brugmann  in  Leipzig 
35.  Richard  Bünger  in  Görlitz 
36.  Theodor  Büttner-Wobst  in  Dresden 
37.  Karl  Buresch  in  Leipzig  (72) 
38.  Karl  Busche  in  Leer  (Ostfriesland)  (71) 
39.  Georg  Bdsolt  in  Kiel 
40.  Erich  Büssler  in  Greifswald 
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41.  Christian  Glasen  in  Hadamar 
42.  Albert  Cohn  in  Berlin 
43.  Leopold  Cohn  in  Breslau 

44.  Carl  Conradt  in  Greifenberg  (Pommern) 
45.  Robert  Crampe  in  Halle 

46.  Christian  Gron  in  Augsburg  (f  1892)  (25.  53) 
47.  Otto  Crusiüs  in  Tübingen  (8.  52) 
48.  Heinrich  Deiter  in  Auricb  (32) 
49.  Andreas  Deuerling  in  Burgbausen  (Oberbaiern) 
50.  Eugen  Dittrich  in  Leipzig  (11.   12.  76.  87.  92.  98) 
51.  Alfred  Döhring  in  Königsberg  (Preuszen) 
52.  Andreas  Björn  Drachmann  in  Kopenbagen 
53.  Anton  August  Draeger  in  Aurich 
54.  Hans  Dbaheim  in  Berlin  (69) 
55.  Seinhold  Dressler  in  Würzen 
56.  Heinrich  Düntzer  in  Köln  (89) 
57.  Karl  Dziatzko  in  Göttingen 
58.  Peter  Egenolff  in  Mannheim 

59.  Adam  Eussner  in  Würzburg  (f  1889) 
60.  Gustav  Faltin  in  Neu-Ruppin  (f  1889) 
61.  Adolf  Faust  in  Mülhausen  (Elsasz)  (5) 
62.  Alfred  Fleckeisen  in  Dresden  (81) 
63.  Johann  Karl  Fleischmann  in  Bamberg 
64.  Richard  Förster  in  Breslau 
65.  Peter  Wilhelm  Forchhammer  in  Kiel 
G6.  Karl  Frick  in  Höxter 
67.  Gustav  Friedrich  in  Scbweidnitz  (85) 
68.  Wilhelm  Friedrich  in  Mühlbausen   (Thüringen) 
69.  Nicolaus  Fritsch  in  Trier 
70.  Anton  Fünck  in  Kiel 
71.  Walther  Gebhardi  in  Gnesen  (f  1887) 
72.  Heinrich  Gelzer  in  Jena 
73.  Albert  Gemoll  in  Striegau 
74.  Karl  Ernst  Georges  in  Gotha 

75.  Martin  Clarentius  Gertz  in  Kopenhagen  (29) 
76.  Friedrich  Giesing  in  Dresden 
77.  Gustav  Gilbert  in  Gotha 
78.  Hans  Gilbert  in  Meiszen 

79.  Wälther  Gilbert  in  Schneeberg 
80.  Eduard  Goebel  in  Fulda  (96) 
81.  Karl  Goebel  in  Soest 
82.  Alfred  Goethe  in  Glogau 
83.  Georg  Goetz  in  Jena  (58.  70) 
84.  Theodor  Gomperz  in  Wien 
85.  Ernst  Graf  in  Marburg  (Hessen) 
86.  Gotthold  Gundermann  in  Jena 
87.  Ludwig  Gurlitt  in  Steglitz  bei  Berlin 
88.  Paul  Habel  in  Breslau 
89.  Karl  Hachtmann  in  Bernburg  (33) 
90.  Carl  Häberlin  in  Halle  (103) 
91.  Hermann  Hagen  in  Bern 
92.  Franz  Härder  in  Berlin 
93.  Otto  Harnecker  in  Friedeberg  (Neumark) 
94.  Felix  Hartmann  in  Grosz-Lichterfelde 
95.  Theodor  Hasper  in  Dresden 
96.  Ernst  Hasse  in  Bartenstein  (Ostpreuszen)  (55) 
97.  Herman  Haupt  in  Gieszen 
98.  Max  Hecht  in  Gumbinnen 

99.  Herman'n  Hecker  in  Bensberg  bei  Köln 
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100.  Ferdinand  Heerdegen  in  Erlangen 
101.  Gustav  Heidtmann  in  Pfaffendorf  bei  Coblenz 
102.  Karl  Heraeus  in  Hamm  (f  1891) 
103.  Wilhelm  Heraeus  in  Offenbach  am  Main  (67) 
104.  Heinrich  Hersel  in  Züllicliau 
105.  Eduard  Hiller  in  Halle  (j  1891) 
106.  Hermann  Hitzig  in  Zürich 
107.  Otto  Höfer  in  Dresden  (49.  91) 
108.  Max  Hölzl  in  Dresden 
109.  Wilhelm  Hoerschelmann  in  Dorpat  (77) 
110.  Emanuel  Hoffmann  in  Wien 
111.  Ferdinand  van  Hoffs  in  Trier 
112.  Karl  Hude  in  Kopenhagen 
113.  Friedrich  Hultsch  in  Dresden-Striesen  (29.  36.  56) 
114.  Theodor  Hultzsch  in  Torgau 
115.  Max  Ihm  in  Halle 
116.  Otto  Immisch  in  Leipzig 
117.  Karl  Jacoby  in  Hamburg 
118.  Carl  von  Jan  in  Straszburg  (Elsasz) 
119.  CoNSTANTiN  JoHN  in  Urach 
120.  Walther  Judeich  in  Marburg 
121.  Emil  August  Junghahn  in  Berlin 
122.  Adolf  Kannengiesser  in  Lüneburg 
123.  Karl  Heinrich  Keck  in  Kiel  (27) 
124.  Bruno  Keil  in  Straszburg  (Elsasz) 
125.  Otto  Keller  in  Prag 
126.  Karl  Kempf  in  Berlin 
127.  Franz  Kern  in  Berlin 
128.  MoRiz  Kiderlin  in  München  (15.   102) 
129.  Hugo  von  Kleist  in  Leer  (Ostfriesland)  (9) 
130.  Richard  Klotz  in  Leipzig  (101) 
131.  Georg  Knaack  in  Berlin    (95) 
132.  Friedrich  Knokk   in  Zerbst  (38.  33) 
133.  Karl  Koch  in  Düsseldorf 
134.  Emil  Körner  in  Chemnitz  (14) 

135.  W^iLHELM  Heinrich  Kolster  in  Eutin  (f  1887) 
136.  Georgios  Konstantinides  in  Philippopel 
137.  Arthur  Kopp  in  Königsberg  (Preuszen) 
138.  Hermann  Kothe  in  Breslau 
139.  Carl  Krauth  in  Beichlingen  (bei  CöUeda) 
140.  Max  Krenkel  in  Dresden 
141.  Hermann  Kriege  in  Barmen 

142.  Alfred  Kunze  in  Plauen  (Vogtland) 
143.  Eduard  Kurtz  in  Riga  (2.  59) 
144.  P^DMUND  Lammert  in  Leipzig 
145.  Karl  Lang  in  Lörrach 
146.  Edmund  Lange  in  Hamm 

147.  Julius  Lange  in  Neumark  (Westpreuszen)  (32.  68) 
148.  Richard  Lehmann  in  Neustettin 

149.  Friedrich  Leonhard  Lentz  in  Königsberg  (Preuszen)   (f  1888) 
150.  Heinrich  Lewy  in  Mülhausen  (Elsasz)  (75) 
151.  Wilhelm  Liebenam  in  Jena  (88) 
152.  Karl  Julius  Liebhold  in  Rudolstadt  (26.  94.  10) 
153.  Hugo  Liers  in  Waidenburg  (Schlesien) 
154.  Oskar  Linsenbarth  in  Kreuznach  (51) 
155.  JusTUS  Hermann  Lipsius  in  Leipzig 
156.  Philipp  Loewe  in  Breslau  (31.  66) 
157.  Arthur  Ludwich  in  Königsberg  (Preuszen) 
158.  Max  Lijdecke  in  Bremen 
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159.  Ferdinand  Lüdeks  in  Hamburg  (93) 
160.  Bernhard  Lupus  in  Straszburg  (Elsasz) 

161.  Franz  Luterbacher  in  Burgdorf  (Schweiz) 

162.  Karl  Macke  in  Ahrweiler 
163.  Hugo  Magnus  in  Berlin  (83) 
164.  Karl  Manitius  in  Dresden  (97) 

165.  Max  Manitius  in  Niederlösznitz  bei  Dresden 

166.  Theodor  Matthias  in  Zittau 

167.  Theodor  Maurer  in  Worms 

168.  Oswald  May  in  Neisze  (68) 
169.  Hermann  Mayer  in  Freiburg  (Breisgau)  (21) 
170.  Karl  Meiser  in  Regensburg 
171.  Karl  Meissner  in  Bernburg 
172.  Richard  Meister  in  Leipzig  (24) 
173.  Otto  Meltzer  in  Dresden   (82) 
174.  Ludwig  Mendelssohn  in  Dorpat  (6) 
175.  Heinrich  Menge  in  Mainz 
176.  Rudolf  Menge  in  Halle  (41) 
177.  Martin  Mertens  in  Köln 

178.  Heinrich  Meüsel  in  Berlin 

179.  Heinrich  Meuss  in  Liegnitz 

180.  Peter  Meyer  in  München-Gladbach 
181.  Albert  Müller  in  Flensburg 

182.  C.  F.  W.  MÜLLER  in  Breslau 

183.  Carl  Friedrich  Müller  in  Kiel 

184.  Gerhard  Heinrich  Müller  iu  Straszburg  (Elsasz) 

185.  Hermann  Johannes  Müller  in  Berlin 

186.  Moritz  Müller  in  Stendal 

187.  Paul  Richard  Müller  in  Merseburg 

188.  Hermann  Mülleu-Strübing  in  London 
189.  Bruno  Nake  in  Berlin 
190.  Carl  Nauck  in  Königsberg  (Neumark)  (f  1890) 
191.  Johann  Netusil  in  Charkow  (37) 
192.  Hermann  Netzker  in  Forst  (Lausitz) 
193.  Jules  Nicole  in  Genf  (79) 
194.  Karl  Nieberding  in  Gleiwitz 
195.  Konrad  Niemeyer  in  Kiel  (29) 
196.  Richard  Noetel  in  Berlin 
197.  Hermann  Nohl  in  Berlin 
198.  Johannes  Oberdick  in  Breslau 

199.  Raimund  Oehler  in  Grosz-Lichterfelde  (57) 
200.  Jacob  Oeri  in  Basel 
201.  Franz  Olck  in  Königsberg  (Preuszen) 
202.  Richard  Opitz  in  Leipzig 
203.  Theodor  Opitz  in  Dresden 

204.  August  Otto  in  Breslau 

205.  Friedrich  Otto  in  Wiesbaden 
206.  Robert  Paehler  in  Wiesbaden 
207.  Ludwig  Paul  in  Dresden  (64) 
208.  Rudolf  Peppmüller  in  Stralsund  (22.  50.  63) 

209.  Hermann  Peter  in  Meiszen 
210.  Karl  Petsch  in  Kiel 
211.  Robert  Philippson  in  Magdeburg 
212.  Theodor  Plüss  in  Basel 
213.  Wilhelm  Pökel  in  Prenzlau 

214.  Friedrich  Pötzschke  in  Plauen  (Vogtland) 
215.  Franz  Poland  in  Dresden   (29) 
216.  Friedrich  Polle  in  Dresden  (37.  40.  51.  53.  80.  84.  90) 
217.  Hans  Pomtow  in  Berlin 
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218.  Hermann  Probst  in  Bonn   (18) 
219.  August  Procksch  in  Altenburg 
220.  Gustav  Kadtke  in  Wohlau 
221.  Ernst  Redslob  in  Weimar 
222.  Paul  Regell  in  Hirschbergr  (Schlesien) 
223.  Alexander  Reichardt  in  Dresden 
224.  Leopold  Reinhardt  in  Oels  (Schlesien) 
225.  Friedrich  Reuss  in  Trarbach 
226.  Johannes  Richter  in  Nakel 
227.  Adolf  Rieder  in  Gumbinnen 
228.  Adolf  Römer  in  Kempten 
229.  Hermann  Rönsch  in  Lobeustein  (f  1888) 
230.  Wilhelm  Heinrich  Röscher  in  Würzen 
231.  Emil  Rosenberg  in  Hirschberg  (Schlesien) 
232.  Otto  Rossbach  in  Kiel  (7) 
233.  Konrad  Rossberg  in  Hildesheim 
234.  Carl  Rothe  in  Friedenau  bei  Berlin 
235.  Max  Rubensohn  in  Potsdam 
236.  Conrad  Rüger  in  Dresden  (99) 
237.  Franz  Rühl  in  Königsberg  (Preuszen)  (4) 
238.  Heinrich  Rumpf  in  Frankfurt  am  Main  (f  1889) 
239.  Paul  Rusch  in  Stettin 
240.  Leonard  Sadöe  in  Freiburg  (Breisgau) 
241.  Georgios  M.  Sakorraphos  in  Leipzig 
242.  Rudolf  von  Scala  in  Innsbruck  (61) 
243.  Karl  Schäfer  in  Pforta 
244.  Petek  Olrog  Schjött  in  Christiania 
245.  Karl  Schliack  in  Cottbus 
246.  Josef  Hermann  Schmalz  in  Tauberbischofsheim  (19.  34.  47 J 
247.  Adolf  Schmidt  in  Jena  (f  1887) 
248.  Bernhard  Schmidt  in  Freiburg  (Breisgau)  (75) 
249.  Max  C.  P.  Schmidt  in  Berlin  (30) 
250.  Moriz  Schmidt  in  Jena  (f   1888) 
251.  Otto  Eduard  Schmidt  in  Meiszen  (13) 
252.  Wilhelm  Schmitz  in  Köln 
253.  Max  Schneider  in  Gotha  (60) 
254.  Max  Schneidewin  in  Hameln 
255.  Alfred  Erdmann  Schöne  in  Leipzig 
256.  Hermann  Schrader  in  Hamburg 
257.  Karl  Schrader  in  Düren 
258.  Wilhelm  Schrader  in  Halle 
259.  Ferdinand  Schröder  in  Cleve  (16.  17) 
260.  Hermann   Schütz  in  Potsdam 
261.  Ernst  Schulze  in  Homburg  vor  der  Höhe 
262.  Karl  Paul  Schulze  in  Berlin 
263.  Paul  Schulze  in  Dessau  (100) 
264.  Ludwig  Schwabe  in  Tübingen 
265.  Wilhelm  Schwartz  in  Berlin 
266.  Wilhelm  Schwarz  in  Neuwied  (86) 
267.  Alfred  Scotland  in  Strasburg  (Westpreuszen) 
268.  Otto  Seeck  in  Greifswald 
269.  Johannes  Segebade  in  Oldenburg 
270.  Friedrich  Seiler  in  Wernigerode 
271.  Paul  Seliger  in  Berlin  (42.  43) 
272.  Hermann  Siebeck  in  Gieszen 
273.  Johann  Alphons  Simon  in  Köln 
274.  Jakob  Sitzler  in  Tauberbischofsheim 
275.  Wilhelm  Soltau  in  Zabern  (Elsasz) 
276.  Julius  Sommerbrodt  in  Breslau  (28) 
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277.  Adolf  Sonny  in  Kiew  (39) 
278.  Martin  Sorof  iu  Berlin 
279.  Hugo  Stadtmüller  in  Heidelberg  (45) 
280.  Peter  Stamm  in  Rössel  (Ostpreuszen) 
281.  Thomas  Stangl  in  München 
282.  Karl  Stegmann  in  Geestemünde 
283.  Paul  Stengel  in  Berlin  (62) 
284.  Hermann  Steuding  in  Würzen 
285.  Wilhelm  Studemund  in  Breslau  (f  1889) 
286.  Joseph  Sturm  in  Freiburg  (Schweiz) 
287.  Franz  Susemihl  in  Greifswald 
288.  Ludwig  von  Sybel  in  Marburg 
289.  August  Teurer  in  Eberswalde  (48) 
290.  Georg  Thilo  in  Heidelberg  (78) 
291.  Adolf  Thimme  in  Verden 
292.  Albert  Thumb  in  Freiburg  (Breisgau) 
293.  Paul  Trenkel  in  Zerbst 
294.  Ludwig  Triemel  in  Coblenz 
295.  Karl  Troost  in  Frankenstein  (Schlesien) 
296.  Karl  Tümpel  in  Neustettin  (23) 
297.  Georg  Friedrich  Unger  in  Würzburg   (44) 
298.  Gustav  Ungermann  in  Düren 
299.  Hermann  Usener  in  Bonn 
300.  Jacob  Simon  van  Veen  in  Assen  (Niederlande) 
301.  Johannes  van  der  Vliet  in  Haarlem 
302.  Friedrich  Vogel  in  Nürnberg 
303.  Theodor  Vogel  in  Dresden 
304.  DiEDERiCH  Volkmann  in  Pforta 
305.  Ferdinand  Vollbrecht  in  Hannover 
306.  Ludwig  Voltz  in  Gieszen 
307.  Friedeich  Walter  in  München 
308.  Georg  Wartenberg  in  Berlin 
309.  Ferdinand  Weck  in  Metz  (32) 
310.  Andreas  Weidner  in  Dortmund 
311.  Alexander  Weiske  in  Halle 
312.  Fritz  Weiss  in  Niederlösznitz  bei  Dresden 
313.  Edmund  Weissenboen  in  Mühlhausen  (Thüringen)  (10) 
314.  Joseph  Weisweiler  in  Posen 
315.  Paul  Weizsäcker  in  Calw 
316.  Max  Wellmann  in  Stettin 
317.  Heinrich  Welzhofer  in  AVürzburg  (20) 
318.  Joseph  Werner  in  Frankfurt  am  Main 
319.  Koneäd  Wernicke  iu  Halle 
320.  Martin  Wetzel  in  Paderborn 
321.  Robert  Wöhler  in  Greifswald 
322.  Emil  Wörner  in  Leipzig  (54) 
323.  Konrad  Zacher  in  Breslau 
324.  Christoph  Ziegler  in  Stuttgart  (f   1888) 
325.  Albert  Zimmermann  in  Wilhelmshaven 
326.  Gustav  Zippel  in  Königsberg  (Preuszen) 
327.  Marcus  Zücker  in  Erlangen. 
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ERSTE  ABTEILUNG 

FUß  CLASSISCHE  PHILOLOGIE 
HERAUSGEGEBEN  VON  ALFRED  FlECKEISEN. 

1. 
EIN  NEUES  EPIGRAMM  AUS  KRETA. 

Unter  der  reichen  fülle  neuer  kretischer  inschriften,  die  FHalb- 
herr  im  Museo  Italiano  (vol.  III  puntata  2.  3,  559  flf.)  veröffentlicht, 
befindet  sich  eine  inschrift  von  Phaistos,  nach  der  schrift  den  letzten 

vorchristlichen  Jahrhunderten  (nach  Halbherr  dem  dritten)  angehörig, 

welche  folgendermaszen  lautet': 
eAYMAMETANOPßnOlZ 
nANTßNMATHPniAIKNYTI 
TOlIOIlOlzklNXPHTIKAlOirON 
EANrUEXONTAITOlIAEn 

5  APEZBAINONIIGIßNrEN 
OZANTIAnPATElUANTE 
ZAEYZEBIEZTEKAlEYrAQO 
lOinAIIGATNOIENGEONEZ 

MEfAAAZMATPOZNAON 
10  ENGEAAEPrATNßZH^A 
0ANATAZAEIATQAEN 

Aß 

Halbherr  hat  dies  epigramm  zumeist  richtig  gelesen,  aber  doch 
noch  einige  berichtigungen  übrig  gelassen,  es  ist  also  eine  inschrift 
an  einem  tempel  der  göttermutter,  zur  Instruction  für  die  besucher 
gesetzt,  die  ersten  der  verse,  welche  vollständig  zu  lesen  sind, 
lauten  so: 

0aO)Lia  nif'  dvGpuuTToic  TrdvTuuv  ludxrip  mbiKvuTr 
ToTc  ocioic  KivxpHTi  Ktti  o'i  Yovedv  UTTe'xoviai, 
ToTc  be  Trapecßaivovci  Giüuv  y^voc  dviia  TTpaiei. 

'  undeutliche  oder  verstümmelte,  aber  jeden  zweifei  ausschlieszende 
buchstaben  sind  mit  einem  punkte  bezeichnet. 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1891  hft.  1.  1 
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'die  mutter  aller  wesen  zeigt  den  menschen  ein  groszes  wunder:  den 
frommen  leiht  sie  dar  und  denen  welche  zinsen  versprechen,  denen 
aber,  welche  das  gescblecht  der  götter  freventlich  verletzen,  wirkt 

sie  entgegen.'  das  ist  in  unverfälschtem  localdialekt  gesagt,  wie 
man  ihn  nicht  oft  in  epigrammen  findet;  im  allgemeinen  nemlich 
pflegten  diejenigen  Griechen ,  welche  einen  der  gemeinsprache  recht 
fernstehenden  dialekt  redeten,  wie  die  Boioter,  Thessaler  usw.,  beim 

versemachen  sich  dieses  dialekts  zu  schämen  und  einen  gemeinver- 
ständlichem und  der  allgemeinen  poetischen  spräche  angepassten 

zu  nehmen,  hier  nun  ist  einiges,  was  sehr  überrascht  und  einer  be- 
sondern besprechung  bedarf:  v.  1  TTibiKVUTi  für  eTTibekvuci,  v.  2 

KiVXpnfi  =  Kixpnci,  Tovedv  für  Y^vectv;  wir  versparen  diese  be- 
sprechung bis  auf  den  schlusz.  rrapecßaivovci  ist  irapeKßaivouci: 

sowohl  das  VC  als  das  ec  vor  consonanten  =  eH  war  schon  ander- 
weit als  kretisch  bekannt.  iiTTexo)aai  aber  ist  gleich  UTTicxo/aai^ 

\JTTlCXVeo^al,  und  Yoved  =  tÖkoc  zins,  aus  derselben  anschauung 
wie  dieses  hervorgegangen,  dasz  das  geld  junge  kriegt,  war  nun 
etwa  dieser  tempel  der  göttermutter  ein  bankinstitut?  es  könnte 
dies  als  nicht  unmöglich  erscheinen;  aber  inwiefern  dies  ein  groszes 
wunder  sein  soll,  dasz  nur  gegen  versprechen  von  zinsen  dargeliehen 

werde,  ist  nicht  abzusehen,  auch  nicht  wie  man  es  machte  nur  from- 
men zu  leihen,  frevlem  aber,  wenn  dieselben  geld  wünschten,  nicht 

zu  leihen,  also  wird  man  wohl  bildlich  verstehen  müssen:  den  from- 
men erfüllt  die  göttin  ihre  gebete,  falls  sie  zins  dh.  dank  und  den 

ausdruck  desselben  (xapiciriia  auf  andern  Inschriften  =  xopiciripia) 
dabei  versprechen. 

In  dem  zweiten  teile  des  epigramms  ist  die  lesung  nicht  überall 

klar.  Halbherr  macht  aus  TTAII0  (z.  8)  irdvö',  aber  ich  denke,  es 
musz  TTAP10  =  irdpiTe  gelesen  werden,  damit  construction  und 

sinn  hineinkomme,  und  entsprechend  ergänze  ich  z.  10  YVUJcfi[6'] 
=  YVUücfiGöe  fVuucficBe  YVOUceTcGe  (YViucecBe).  z.  7  f.  schreibt  der 
hg.  euYXuuGioi  (von  eu  und  f  ̂UJCCa),  und  der  (etwas  zerstörte)  kreis 
zu  ende  von  7  kann  wohl  nichts  anderes  als  0  gewesen  sein;  da  in- 

des das  i  nach  6  sowohl  den  vers  als  die  spräche  verdirbt,  indem  es 
euY^uJCCoc  und  nicht  euYXuuccioc  heiszt,  so  läszt  sich  auch  vermuten, 
dasz  das  I  zu  anfang  von  8  rest  eines  T  ist:  euYXwGTOi,  was  dann 

als  verwirrte  Schreibung  statt  eiiY^iuGGoi  zu  gelten  hat.  wir  kom- 
men auf  die  wortform  unten  zurück,  das  wort  kann  nicht  wie  sonst 

'wohlredend,  beredt'  bedeuten,  sondern  musz  so  viel  wie  eucprijUGC, 

eucTO)noc  sein,  ich  lese  und  übersetze  also  :  TrdvTEC  b'  euceßiec  le 
Kai  euYXuuGoi  TrdpiG'  dYvoi  |  evGeov  ec  /acYdXac  juaipöc  vaöv,  evGea 
b'  epYCx  I  YVUucfiG'  dGavdiac  dHia  rOube  vaüj.  'alle  fromm  gesinnten 
und  fromm  redenden  (oder  schweigenden)  aber  nahet  euch  rein 
(auf  die  lustrationen  bezüglich)  herzu  in  den  gottvollen  tempel  der 

groszen  mutter;  gottvolle  werke  der  unstei"blichen  göttm,  würdig 
dieses  tempels,  werdet  ihr  sehen.'  man  könnte  in  dem  ersten  verse 
das  euceßiec  xe  Kai  eüyX.  auch  zum  prädicate  ziehen  wollen ;  aber 
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der  anschlusz  an  das  vorige  ist  besser,  wenn  wir  TrdvTec  b'  oi  euce- 
ßeic  verstehen,  im  zweiten  verse  würde  der  dialekt  evGiov,  ̂ vGia 

verlangen;  dies  -eov,  -ea  ist  die  einzige  abweichung  von  demselben, 
die  der  poet  zugelassen  hat. 

Das  ganze  epigramm  besteht  aus  fünf  hexametern  und  einem 
Pentameter  als  nachsatz,  ähnlieh  wie  das  olympische  epigramm  der 
Kyniska  (anth.  Pal.  XIII  16,  jetzt  in  Olympia  wieder  aufgefunden) 
nach  drei  hexametern  einen  pentameter  hat.  ich  setze  das  unsrige 
nochmals  vollständig  her: 

0au)ua  }jLeY  dvGpuuTroic  rrdvTuuv  judirip  TTibiKVuxr 

Toic  ocioic  KivxpriTi  Ktti  o'i  Tovedv  uTrexovxai, 
ToTc  be  irapecßaivovci  Giüjv  y^voc  dvxia  TTpdxei. 

rrdviec  b'  eüceßiec  le  Kai  eutXujGoi  TidpiG'  ayvoi 
5  evGeov  ec  lueTdXac  luatpöc  vaöv,  evGea  b'  epYa 

YvuucfjG'  dGavdxac  dEia  xujbe  vauj. 
Was  nun  noch  die  einzelnen  auffälligen  formen  betrifft,  so  weisz 

ich  so  wenig  wie  Halbherr  zu  der  aphärese  in  TribiKVUXi  (nach  einem 
consonanten !)  eine  parallele  beizubringen,    es  fällt  aber  auch  das  i 

der  zweiten  silbe  statt  61  auf,  während  doch  auch  auf  den  gortyni- 
schen  tafeln  (Bücheier  im  rhein.  mus.  XLI  120)  beiEei,  beiEiiuv  steht, 
man  kann  danach  ernstlich  zweifeln,  ob  hier  dialekt  oder  barbarei 
der  verstechnik  vorliegt;  sonst  sind  indes  die  verse  ja  keineswegs  so 
grundschlecht,    im  ionischen  findet  sich  beKVUjUi  (Chios  bei  Bechtel 
inschr.  des  ion.  dial.  n.  174  B  drrobeKVUVxec),  und  bekannt  ist  bei 
Herodotos  ebeSa  usw.;  für  unmöglich  läszt  sieh  also  auch  biKVU)ni 
nicht  halten,    in    ähnlicher   weise   auffällig    ist   in    v.  5  sowie   am 
Schlüsse  vdöv,   vdüu,   während    doch  nicht  nur  Homer  VTiöc,   das 
attische  der  tragiker,  das  dorische  Pindars  väöc  hat,  sondern  auch 

in  dem  epigi-amme  dialektinschr.  3157  (weihgeschenk  der  Spartaner 
für  den  sieg  bei  Tanagra)  ganz  ebenso  väöc  gemessen  ist.    NAFON 
vaFuJV  zeigt  eine  prosaische  lakonische  Inschrift;  lesbisch  ist  vaOoc 

wie  aurip  für  önp,  auujc  für  auuc  iiuuc.  also  eine  stütze  für  ursprüng- 
liches oder  für  mögliches  vöFöc  väöc  ist  nirgends  aufzufinden. 

Dasz  KivxpriTi  seine  parallelen  in  TTijUTTXr|)Ui ,  TTi|UTrpTi)ai ,  dazu 
dem  dorischen  KiYKpaiui  =  Kepdvvujui  hat,  und  dasz  Yoved  sich  an 
YÖVOC,  Yoveuc  anschlieszt,  wie  YCved  an  y^voc,  bedarf  nur  eines 

kurzen  hinweises.  —  Das  digamma  kommt  weder  inlautend  noch 

anlautend  vor:  b'  epY«  v.  5;  der  asper  ist  vorhanden,  wie  ndpiG' 
dYVoi  V.  4  zeigt.  —  Ausführlicher  möchte  ich  über  euYXiüGoi 
(cuyXujGxoi)  sein,  zumal  da  für  dies  merkwürdige  kretische  G  GQ 
auch  die  andern  inschriften  Halbherrs,  die  im  Museo  Ital.  III  und 

die  in  der  neuen  Zeitschrift  Monumenti  antichi  I  (J890)  einige  neue 

belege  bieten.  GG  (auch  einfach  G  namentlich  in  älterer  zeit  ge- 
schrieben) steht  also  erstlich,  wie  bekannt,  für  cG:  so  in  der  verbal- 

endung  GGai  =  cGai,  in  EupuGGevm  =  GupucGevTi  (Monum.  ant. 
s.  45  ff.  B  z.  27),  emxeXeGGevxLuv  (ebd.  C  17),  ferner  in  xdGGuY«- 
xepac  =  xdc  GuYCtx.  udgl. ,    alles  dies  schon  seit  recht  alter  zeit. 

1* 
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zweitens  kommt  69  auf  spätem  inschriften  zuweilen  als  assimilations- 
product  von  CT  vor,  also  mit  übergreifen  in  das  gebiet  der  tenuis: 
i99ävTi  iCTUJCi,  i99dvT€C  iCTavtec,  in  der  Inschrift  Bergmanns  (Cauer 

del. '  42).  drittens  entspricht  es,  ebenfalls  als  Schreibung  späterer 
inschriften,  früherem  kretischen  (attischen)  TT,  gewöhnlichem  cc, 
altkretischem  Z  :  so  auf  der  letzterwähnten  Inschrift  9aXd99ac  z.  17 

(9aXd]ccac  31),  [9d]Xa69av  36;  Mus.Ital.  III  681  flf.  696dKiv  ocdKic, 
vgl.  auf  den  gortynischen  tafeln  Öttoc,  auf  den  ältesten  gortynischen 
resten  otoc  dh.  OTCOC.  hierher  gehört  also  auch  unser  euYXuj9oc, 

und  ferner  'ApKd99i  auf  einem  neuen  gortynischen  fragmente  (Mus. 
ebd.691  f.):  Tab'  uj|uöcav  o[i  fopTuvioi  toic  |  *ApKd99i,  vm  Td[v 
McTiav  Ktti  Tiilv'  'AYopaiov  Kai  ["Hpav  Kd9avaiav   |   TToXioxov 
KdTTe[XXiuva  TTutiov  1  KnvudXiov  Kdp[Te|uiv     denn  'ApKd99i 
steht  doch  für  'ApKdb-ci  'ApKdTCi  'ApKdcci,  und  die  assimilation  ist 
keine  andere  als  die  in  ebaTTd)Liav  (gortyn.  taf.)  für  ebaTC-  ebacc  , 
nur  dasz  sich  wieder,  wie  in  allen  diesen  beispielen  unter  3,  die 
aspirata  in  das  gebiet  der  tenuis  eindrängt,  dazu  noch  uopTia99av 
Monum.  ao.  z.  19,  dh.  irpocoöcav,  wie  Halbherr  alsbald  gesehen; 

vgl.  i'aTTa  =  ouca  gortyn.  tafeln,  viertens  steht  69  für  ursprüng- 
liches cc,  bisher  in  dem  6inen  beispiele  FeTe99i  =  eTeci  Monum. 

ao.  z.  22.  zur  vollständigen  übersieht  gehört  auch  noch,  dasz  cb 
im  altkretischen  zu  bb  wird:  TOibbe,  Tab  be,  während  auf  den 
Jüngern  inschriften  diese  assimilationen  zwischen  Wörtern  nicht 

mehr  vorkommen;  ferner  steht  altkretisch  im  wortanfange  h,  im  in- 
laute  bb  für  att.  t:  buuTii  =  Ziiur],  biKdbbev  =  biKdZ^eiV,  und  so  auch 
später  auf  der  Inschrift  von  Dreros  Afjva,  anderswo  cppovTibboVTec 
udgl.;  dagegen  sonst  auf  Jüngern  inschriften  TT  für  Z!,  im  inlaute 
und  auch  im  anlaute,  wo  natürlich  auch  einfaches  T:  Tfiva  oder 

TTfiva,  ecTTpe|U|uiTTev  =  eKTrpe)LiviZ;eiv ;  so  auch  Museoltal.  III  731/2 
(Lebena)  KdTToXoYiTTe9uj  =  Kai  dTToXoYi2!ec9uj.  und  hierher  gehört 
auf  unserm  steine  TipdTei  =  altkret.  Trpdbbei,  welches  attischem 
irpdZiei  (stamm  TTpay-)  entsprechen  würde,  zu  beachten  ist,  dasz 
dies  TT  für  sich  bleibt  und  nicht  in  66  tibergeht,  die  ältesten  denk- 
mäler  haben  auch  hier  2:  2uJÜu  ==  Ziiuoö.  zunächst  also  ergibt  sich 
aus  dem  vorstehenden,  wenn  man  den  altern  und  den  Jüngern  dia- 
lekt  vergleicht,  eine  art  lautverschiebung  in  dem  letztern:  die  media 
ist  zur  tenuis  geworden,  die  tenuis  aber  zur  aspirata;  die  aspirata 

selbst  ist  geblieben,  wir  können  danach  nicht  nur  'ApKd96i  auf 
älteres  'ApKdTTi,  sondern  auch  FeTe69i  auf  FcTeTTi  reducieren,  und 
gehen  wir  noch  weiter  zurück,  so  kommen  wir  auf 'ApKdZil  ==  'Ap- 
KdTCi,  FtTeZii  =  FeTeTCi.  letzteres  ist  ja  freilich  noch  immer  nicht 
ursprünglich,  sondern  man  musz  annehmen,  dasz  ursprüngliches 
cc  im  kretischen  in  einer  altern  sprachperiode  in  das  damals  häu- 

fige 2!  =  Tc  übergieng,  und  mag  damit  das  modern  griechische 

TETcepa  aus  TCTTepa  (griech.  inseln,  ausspr.^  s.  113  f.)  zusammen- 
stellen, es  bleibt  die  frage,  was  denn  das  9  im  kretischen  für  einen 

laut  darstellt,    nach  einer  sehr  verbreiteten  annähme,  der  auch  ich 
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mich  bisher  angeschlossen  habe  (ausspr.^  s.  HO),  war  0  bereits  zur 
zeit  der  gortynischen  tafeln  Spirans,  also  gleich  dem  englischen 
tJi  ({)).  wo  sind  nun  hierfür  die  beweise?  ich  führe  an:  dasz  in  der 

Verdoppelung  60  entsteht,  nie  t9;  dasz  in  zwei  aufeinanderfolgen- 
den Silben  sich  9  wiederholt,  als  GiOeiuu;  dasz  vor  und  nach  v  dafür 

T  eintritt,  als  TvaTUJv,  dvTpuJTTOC.  in  der  that  aber  sind  das  alles 
vielleicht  verdachtsgründe,  um  eine  anderweitige  ausspräche  dieses 

buchstabens  zu  vermuten ,  aber  durchaus  nicht  beweise  im  eigent- 

lichen sinne,  den  man  doch  dem  worte  'beweis'  bewahren  musz. 
auch  das  altattische  und  sonstige  alte  dialekte  hatten  noch  nicht 
jene  regelung  für  Schreibung  und  ausspräche,  wonach  die  aspiraten 
nicht  verdoppelt  und  nicht  in  benachbarter  silbe  wiederholt  werden 
(s.  Röscher  in  Curtius  Studien  I  2);  wie  sich  denn  noch  neuerdings 

M]EKA00E[KE  auf  den  Inschriften  von  Mytilenaiei-n  auf  Naukratis 
gefunden  hat*;  wir  können  daraus,  dasz  die  Ki'eter  das  alte  länger 
und  consequent  festhalten,  noch  nicht  schlieszen,  dasz  sie  in  alter 
und  neuer  zeit  anders  ausgesprochen  hätten,  übrigens  steht  Ti9e)Liev 
auf  der  inschrift  von  Eleutherna  Mus.  Ital.  11  161/2.  und  was  das 
T  bei  V  statt  9  betrifft,  so  hält  die  spätere  spräche  dies  keineswegs 
fest,  sondern  setzt  das  gewöhnliche  9:  av9puuTT0C  Knosos  im  Mus. 
Ital.  11  677/8;  dv9  . . .  Gortys  ebd.  III  694  ff.  z.  7  ;  9vaTa)V  Malea 
ebd.  628  ff.  z.  35;  häufig  ev9ivov  wie  auf  unserm  steine  evGeov; 
cuv9r|Ka  Gortys  in  Monum.  I  48  ff.  B  1;  TropTriv9ov  =  Trpocfi\9ov 
Gortys  im  Bull,  de  corr.  hell.  IX  6  z.  11.  dazu  nehme  man  die  bei- 
spiele  von  9  in  der  elision  vor  spir.  asper  statt  T:  auf  unserm  steine 

iTdpi9'  dtYVoi;  Ka9'  lepüjv  Itanos  im  Mus.  It.  III  563  ff.  z.  8,  Ka9' 
oböv  Gortys  in  Mon.  ant.  I  43  ff.  C  9,  K]a9ovu|uaive[9ai  archaisch 
Oaxos  Mus.  II  150  (mißbräuchlich  wie  es  scheint);  man  nehme  die 
lautverbindungen  x9  X^Pi  ̂ ^^  doch  nicht  M^,  Txh^r  sein  können,  zb. 

in  iJTr€x9r|Tai  Hierapytna  bei  Cauer  del.^  119,  21,  Ktixöpov  Gortys 
im  Bull,  de  corr.  ao.  z.  6  f. ;  man  nehme  die  thatsache  des  Übergehens 

2  Gardner  Naukratis  II  s.  65  n.  790.  791,  der  |ue  KCtGGriKe  liest. 
aber  kann  das  augment  fehlen?  dagegen  haben  wir  bei  Alkaios  (131)  das 

anseheinend  ganz  mit  (|li')  ̂ KäBöriKe  an;iloge  ecuviiKe  von  cuviri|ui.  gleich- wohl seheint  für  Garrlners  lesung  beweisend  die  inschrift  ebd.  I  s.  61 
n.  185:  MAJNTIAZ  !  KA0EKETO1  [AHGAAGNI]:  denn  es  möchte  gewagt 
sein,  was  wie  interpunction  hinter  dem  eigennamen  aussieht,  für  die 
reste  eines  E  zu  erklären,  zumal  auch  sonst  zuweilen  auf  diesen  weih- 
inschriften  hinter  dem  namen  iuterpungiert  ist  (so  I  s.  62  n.  237).  hier- 

nach handelt  es  sich  nun  um  eine  erklJLriing  für  das  augmentlose 
KÜTGrixe,  mit  dem  sich  alsbald  KOtTÖave  bei  Alkaios  (20)  und  in  einem 
lakonischen  apophthegma  (Ahrens  dial.  II  356)  vergleicht,  es  scheint 
sich  zu  ergeben,  dasz  bei  der  apokope  der  präposition  die  augmen- 
tierten  formen  den  vocal,  dh.  das  e  des  augments,  ebenso  gut  verloren 
wie  die  unaugmentierten  den  vocal  der  präposition:  KaT(e)9ave  wie 
KaT(a)6(ivr|v,  KdireTov  Pindar  (Ol.  8,  38)  st.  KareTTeTOv  KdiTTreTov,  was 
danach  für  eine  wirkliche  dorische  form  gehalten  werden  kann;  auch 
Aisch.  Agam.  1553  KÖTTTrece  Käxeave  (anap.),  wobei  zu  bemerken,  dasz 
die  tragiker  zu  KaTGavetv,  wie  sie  bekanntlich  stets  sagen,  nie  KOT^Gavov 
bilden  (freilich  auch  nicht  KdTGctvov  im  trimeter). 



6  EKurtz:  zu  Michael  Apostolios, 

von  altkret.  TT  in  69;  endlich  die  belege  für  Verwechselung  von  T 
und  9:  TeuqpiX[uJ  Hierap.  Mus.  III  617  z.  10,  was  doch  Geuqp.  sein 
musz;  TTopTeciXa  z.  16  ==  TTop9€ciXa  s.  647;  und  dann  frage  man 
sich,  ob  man  sich  nach  dem  allen  noch  getraut  ein  kretisches  6  =  f 
aufrecht  halten  zu  können,  ich  habe  diese  Zuversicht  nicht  und  denke 

vielmehr ,  wir  thun  am  besten  kretisches  6  als  gewöhnliches  Q  =  th 
anzusehen. 
Kiel.  Friedrich  Blass. 

2. ZU  MICHAEL  APOSTOLIOS. 

3, 12*  "Av  CTpou6öc  eic  xotpöKac:  irpöc  touc  oio)Lievouc  \av- 
ödveiv  ev  oic  irpaTiouci.  man  corrigiere  das  unverständliche  av  in 

cav  'gleichwie'  (neugr.  aus  ibcdv),  dann  haben  wir  die  bekannte 
redensart  ^er  macht's  wie  der  vogel  strausz  im  gebüsch'.  vgl.  Diod. 

II  50  eTreibdv  irepiKaTdXTiTTTOv  ̂ ,  Tfjv  Keq)a\fiv  ei'c  Tiva  9d|Livov  r| 
TOiauTriv  CKETTriv  dTTOKpuTTTetai ,  oux  (oic  oioviai  Tivec)  dqppocuvr) 

Ktti  vuj9pÖTriTi  vpuxfjc,  bid  tö  \xr\  ßXeTieiv  eTepouc  jurib'  auTÖ  ßXe- 
irecGai  bmXaiußdvov  üqp'  eTepuuv,  dXXd  usw.  und  Plinius  n.  h.  X  §  2. 

4,  97  Bia  Trevr|TUJV  nXouciuuv  TrapdKXricic:  rrapöcov  oi  jaev 
TrevTiTec  dvaxKdZiovTai,  oi  be  ttXoucioi  6puTTT0VTai  Kai  9uuTTeuovTai. 
dies  Sprichwort,  das  in  etwas  veränderter  form  auch  bei  Planudes 
sich  findet  (n.  243),  ist  bisher  aufgrund  der  von  Apost.  gegebenen 

erklärung  falsch  gefaszt  worden,  der  sinn  desselben  scheint  viel- 
mehr nach  analogie  des  mittellat.  magnatum preces  imperia  folgender 

zu  sein:  der  reichen  aufforderung  (bitte)  ist  für  den  armen  zwang 
(befehl).  da  es  so  gefaszt  unzweifelhaft  kräftiger  und  inhaltsschwerer 

•wird,  so  kommt  die  autorität  des  Apost.,  der  seine  erklärungen  sol- 
cher volkstümlichen  Sprüche  nicht  aus  seiner  vorläge  mit  entlehnt, 

sondern  nach  eignem,  oft  ungenügendem  Verständnis  fabriciert  hat, 
gar  nicht  in  betracht;  ebenso  wenig  die  stelle,  an  welcher  er  in  einem 
seiner  briefe  (ep.  54)  diese  redensart  anwendet,  die  beiläufig  bemerkt 

vom  hg.  HNoiret  (Paris  1889  s.  25  'le  moyen  pour  les  pauvres  d'ex- 
horter  les  riches,  c'est  la  violence')  total  misverstanden  ist. 

6,  54  Tfiv  YpaOv  eic  TdKpuuTripiov  diTavöqjpuv  KaXoOciv.  das 

'monströse'  diTavöqppuv  ist  von  OCrusius  (rh.  mus.  XLIII  s.  478) 
mit  benutzung  einer  notiz  von  Du  Gange  etwas  aufgeklärt  worden, 
unabhängig  davon  war  ich  auf  ähnliches  verfallen,  ausgehend  vom 

neugriechischen,  wo  Yftifavöqppoubri  in  Volksliedern  (zb.  bei  Jean- 
naraki  1876  in  127,  8;  165,  4;  223,  6)  sehr  beliebt  ist  als  epitheton 

einer  schönen  und  bedeutet  'mit  dichten  augenbrauen',  fi  e'xouca 
Tdc  oqppOc  TTUKvdc,  abzuleiten  von  YOiTdvi  =  türk.  ga'itan  'dünner 
strick'.  Du  Ganges  erklärung  YCXiTavoqppubou  'vitta  circa  supercilia' 
ist  demnach  für  unsern  spruch  wenigstens  abzuweisen,    über  den 
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sinn  desselben  läszt  sich  Crusius  nicht  weiter  aus,  und  der  zweifelnd 

vorgetragene  hinweis  auf  dKpoarripiov  'auditorium  principis'  fördert 
nicht  viel,  es  könnte  also  etwa  der  gedanke  darin  gesucht  werden : 

*bei  hofe  ist  die  lüge  conventionell,  und  die  häszlichste  vettel  beiszt 
dort  schön.'  aber  was  haben  diese  mittelgriech.  bauernsprüche  (denn 
das  sind  sie  alle,  die  hier  aus  Apost.  in  betracht  kommen)  mit  dem 
kaiserlichen  hofe  und  dessen  etikette  zu  schaffen?  ferner  spricht  der 
von  Apost.  behauptete  Zusammenhang  mit  dem  Sprichwort  €ic  ifiv 

XeTipiv  tiIjv  dYT^'^iiJUV  Kai  6  Mdpbapic  ctYTeXoc  (vgl.  Crusius  ao. 
XLII  s.  418)  entschieden  dagegen,  der  gedanke  musz  sein  'beim 
mangel  von  etwas  besserem  nimt  man  mit  schlechtem  vorlieb',  ein 
gedanke  welcher  in  redensarten  des  volkes  allerorten  wiederkehrt, 

vgl.  das  deutsche  'in  der  not  friszt  der  teufel  fliegen'  und  die  russi- 
schen 'in  der  steppe  ist  auch  der  käfer  fleisch'  und  'in  der  fremde 

ist  auch  das  alte  weib  ein  gottesgeschenk'.  ich  fasse  dKpujTripiov 
als  bergspitze  (Herod.  VII  217  und  Eust.  zu  Od.  s.  697,  28)  und  er- 

kläre: auf  der  alm  nimt  der  sennbube  auch  mit  dem  alten  weib  vor- 
lieb und  gibt  ihr  die  schmeichelhaftesten  benennungen,  um  zu  seinem 

ziel  zu  kommen. 

8,  2  "GcTUJ  Ta|Liiac'  xd  ö'  dXX*  ei  ßoOXei  kuuuv.  dies  Sprich- 
wort, das  wir  mit  gleichlautender  erklärung  (erri  tujv  rrap'  dHiav 

€uri)aepouvTUJV  Kai  judXiCTa  eüvouxujv)  auch  bei  Gregorios  Kyprios 
finden,  ist  bisher  nicht  genügend  erklärt.  vLeutsch  (paroem.  gr.  II 
s.  110  adn.  crit.)  will  lajuiac  in  xofaiac  corrigieren,  wofür  das  in 
der  erklärung  stehende  euvoOxoc  zu  sprechen  scheint,  dieselbe  ist 
jedoch  entschieden  falsch  und  man  musz  mit  beibehaltungvon  xa/iiac 

erklären:  wenn  nur  die  person  (hausherr?  hausfrau?  knecht?)  haus- 
hälterisch ist,  so  mag  sie  im  übrigen  so  schlimm  sein  wie  du  willst, 

beweisend  für  diese  auffassung  ist  das  russische,  als  homoioteleuton 

gebildete  analogen :  po  mnä  cliotj  jyjoss^  tolkjo  hjaiza  rtjoss  dh.  meinet- 
wegen kann  er  ein  köter  sein,  wenn  er  nur  eier  bringt. 

8,  11  €uxou  xo)  TxXriciov  e'xeiv,  em  TrXeov  be  xfj  X^^pa.  das 
Sprichwort  ist  sowohl  in  der  überlieferten  erklärung  richtig  gefaszt 
als  auch  von  Erasmus  gut  übersetzt  und  erläutert,  doch  scheint  eine 
kleine  änderung  nötig  zu  sein ,  da  in  xf)  X^^pci  für  den  geforderten 

stai-ken  gegensatz  'der  eigne  topf  der  artikel  nicht  ausreicht,  man 
ändere  also  if\  X^^pa  in  cf]  x^Tpa.  das  neugr.  volk  sagt  übrigens 

beute  noch  ebenso:  Guxr)  'c  xö  yeixovd  cou  vd  \y}^  ttoiö  ttXu 
d|LiiJUC  'c  x6  X€vx2:epe  cou  (Beniz.  85,  287  vgl.  115,  35). 

8,  24  "€xo|uev  Kuva  xCu  ttxuuxuj  ßoriöoOvxa:  em  xujv  xoTc 
oiKeioic  Bappouvxujv,  ütt'  eKeivujv  be  enißouXeuoiaeviuv.  Erasmus 
erklärt  'nam  canes  sunt  infesti  mendicis  veluti  6|UOxexvoic,  nisi  si 
quando  frusto  panis  corrumpuntur.'  nun  hat  aber  der  cod.  Paris.  3072 
TrXuJKi  und  der  cod.  Paris.  3058  (von  Arsenios  geschrieben)  ttxujki, 
was  entschieden  vor  der  lesart  irxuuxuJ  den  vorzug  verdient  und  be- 

deutet: 'wir  haben  einen  hund,  der  nicht  dem  Jäger  hilft,  sondern 
dem  hasen,  den  er  fangen  sollte.'    als  stütze  dieser  erklärung  läszt 
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sich  auch  der  neugriech.  spruch  €ixa)U€  t6  ckijXo  k'  eßöGae  ToO  Xukou 
(Beniz.  73,  110)  anführen,  auch  Hermolaus  Barbarus  (f  1494)  hat 
TTHJUKi  gelesen,  wie  eine  stelle  seiner  briefe  (IX  5  in  Angeli  Politiani 
et  aliorum  epist,  1.  XII)  zeigt :  lepori  canis  favet. 

12,  46  Ol  (pujpec  ifiv  ßor|v:  fjxoi  bebokaciv  (=  ps.-Diogen. 
7,  36).  danach  würde  das  Sprichwort  doch  einen  gar  zu  dürftigen 
und  unbedeutenden  sinn  bieten,  ich  glaube  vielmehr  dcpiäciv  er- 

gänzen zu  müssen,  was  in  kräftiger  weise  die  Unverschämtheit  der 
diebe  schildert,  welche  dem  geschrei,  das  der  bestohlene  erhebt  oder 
erheben  sollte,  mit  ihren  vorwürfen  zuvorkommen,  vgl.  das  neugriech. 

"GßYaX'  6  KXecpTnc  ir)  cpuuvri,  vd  cpuT'  6  voiKOKupric  (Beniz.  66,  7). 
denselben  sinn  hat  die  bei  Apost.  folgende  nummer:  Ol  cpuJpec 
TTpoceYKaXoOciV ,  wo  zu  der  von  Leutsch  beigebrachten  belegstelle 
noch  loannes  Kantakuzenos  III  149,  10  nachzutragen  ist. 

13,  25  Ou  TÖ  oöpov  KttGapöv,  diroKpivei  töv  laipöv.  die 
besserung  oO  statt  ou  hat  schon  die  ed.  Pantin.  vorgenommen; 

Leutsch  macht  zur  erklärung  des  ganzen  nur  die  ziemlich  über- 

flüssige bemerkung :  'urina  pura  signum  valetudinis.'  was  soll  aber 
dTTOKpivei  heiszen?  der  zu  gründe  liegende  gedanke  ist  offenbar: 

'wessen  harn  klar  ist,  der  kehrt  dem  arzt  den  rücken';  also  ist  dTTO- 
Kpivei aus  dTTOKXivei  verderbt,  für  aTTOKXivuu  xivd  'ich  gehe 

jemand  aus  dem  wege,  entgehe'  vgl.  Theophjl.  Simok.  s.  117,  18 
Bonn.:  juöXic  ydp  tov  Gdvaiov  dTTOKXivouci.  in  bedeutend  derbere 

form  kleidet  der  Neugrieche  denselben  gedanken,  wenn  er  sagt-* 
KwXoc  TTOU  KXdvei  Yiafpö  be  GeXei  (Beniz.  147,  461).  auch  das 
volkstümliche  Sprichwort  beim  scholiasten  des  Aischylos  (Agam. 

1135)  oubeic  eÜTUXric  TTpöc  fidvTiv  dTre'pxeiai  kann  herangezogen werden. 

17,  76  TqpdvTOu  TriaiciaaTOC  uirriTric  eTuq)9r|:  öti  rroXXdKic 
dXXoi  |uev  TTTttiouciv,  dXXoi  be  drroXapßdvouciv.  zur  besserung  des 
verderbten  ÜTiriiric  ist  man  auf  allerlei  wenig  befriedigendes  ver- 

fallen :  Hypetes  (als  eigenname),  UTTripeiric,  UTTr|vr|C  (mir  nicht  klar), 
das  richtige  ist  allein  r|7TriTr|C  =  flickschneider,  worauf  auch  das 
mittellat.  ob  texioris  erratum  sartor  vapulavit  führt,  während  das 
neugriech.  cpiaif  ei  6  pdqprric  Kai  bepvouv  t6  ladYepa  (Beniz.  334, 52 ; 
ob  echt?)  im  einzelnen  abweicht,  das  altgriech.  analogen  endlich 

bietet  Athen.  IX  380  ̂   aus  Eubulos:  öc'  dv  6  jidYeipoc  eHajudpir], 
TUTTTeTai  (ujc  qpaciv)  auXrjTric  und  aus  Philjllios:  öti  dv  tuxi;i 
jidfeipoc  dbiKrjcac,  töv  auXr^Triv  XaßeTv  nXriTdc. 
EiGA.  Eduard  Kurtz. 
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3. 
DIE  METAPHER  BEI  HERODOTOS. 

An  Untersuchungen  über  gleichnisse,  metaphern  und  tropische 
redeweise  bei  den  griechischen  dichtem,  vornehmlich  bei  Homer 

und  den  tragikern,  ist  kein  mangel' ;  an  arbeiten  über  die  metapher 
in  der  prosaischen  litteratur  fehlt  es  dagegen  fast  gänzlich.*  und 
doch  ist  die  Untersuchung  der  prosaischen  metaphern  für  die  ge- 
schichte  der  spräche  und  nicht  minder  für  die  culturgeschichte  von 
ganz  besonderer  bedeutung.  wenn  Max  Müller  in  seinen  Vorlesungen 
über  die  Wissenschaft  der  spräche  II  s.  535  die  metaphern  in  radicale 

und  poetische  scheidet  und  GCurtius  grundzüge^  s.  112  unterscheidet 
'zwischen  dem  unbewust  sich  aufdrängenden  bilde,  das  für  das  naive 
Sprachgefühl  die  natürlichste  bezeichnung  der  sache  ist,  und  dem 
mit  absieht  gewählten,  das  der  dichter  herbeiruft,  damit  sich  das  zu 

bezeichnende  in  ihm  spiegle',  so  ist  klar,  dasz  unsere  hauptfundgrube 
für  die  letztere  gattung  die  poesie,  für  die  erstere  dagegen  die  spräche 
des  täglichen  lebens  und,  wo  diese  bereits  erloschen,  die  erhaltene 
prosaische  litteratur  sein  musz.  nicht  freilich,  als  ob  nicht  auch 
beim  dichter  naive  oder  radicale  tropen  sich  fänden,  und  umgekehrt 
nicht  auch  beim  prosaiker  poetische  oder  künstliche,  denn  einer- 

seits wimmelt  ja  die  spräche  des  täglichen  lebens,  aus  der  auch  der 
dichter  schöpfen  musz,  von  tropen,  und  anderseits  bedient  sich  auch 
der  prosaiker,  namentlich  in  stellen,  denen  er  einen  etwas  höhern 
Schwung  zu  verleihen  wünscht,  poetischer  metaphern,  sei  es  in 
reminiscenz  an  schon  vorhandenen  dichterischen  gebrauch,  sei  es  in 
eigner  freier  erfindung.  es  gehört  daher  zu  den  aufgaben  desjenigen, 
der  die  geschichte  der  metapher  in  einer  spräche  schreiben  will ,  so 
weit  wie  möglich  zwischen  diesen  beiden  arten  der  bilder  zu  schei- 

den; und  diese  aufgäbe  ist  zwar  in  zahlreichen  fällen  sehr  leicht,  in 
vielen  andern  aber  sehr  schwer  und  nicht  selten  gar  nicht  zu  lösen. 
denn  oft  genug  gehen  naiver  und  künstlicher  tropus  in  einander 
über;  eine  metapher,  die  ursprünglich  poetischer  erfindung  eines 
einzelnen  ihre  entstehung  verdankt,  wird,  weil  sie  treffend  und  be- 

zeichnend erscheint,  gemeingut  der  spräche,  je  reichhaltiger  und 
manigfaltiger  die  litteratur  eines  volkes  wird,  je  umfangreicher  die 
beziehungen  werden,   in    welche    die   spräche  zur  fortschreitenden 

'  man  vgl.  die  litteraturangaben  bei  Pecz  beitrage  zur  vergleieben- 
den  tropik  der  poesie,  Ir  teil  (Berlin  1886)  s.  VII  fF.,  die  aber  nicht  ganz 
vollständig  und  zu  denen  seither  wieder  mehrere  einschlägige  arbeiten 
hinzugekommen    sind.  ^   nur   die    philosophische   litteratur  hat  nach 
dieser  seite  berücksichtigung  erfahren;  so  Eucken:  über  bilder  und 
gleichnisse  in  der  philosophie  (Leipzig  1880);  Pappenheim:  die  tropen  der 
griechischen  Skeptiker  (Berlin  1885):  auszerdera  ist  noch  zu  vergleichen 
Straub  de  tropis  et  tiguris  quae  inveniuntur  in  orationibus  Demosthenis 
et  Ciceronis  (.\schaffenburg  1883).  über  die  metaphern  lateinischer  pro- 

saiker handeln  Mützell  de  translationum  quae  vocantur  apud  Curtium 
usu  (Berlin  1842),  Häggströner  de  aliquot  translationum  Ciceronianarum 
generibus  (Upsala  1861),  Kitt  de  translationibus  Taciteis  (Konitz  1884). 
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cultur  des  Volkes,  zu  den  verschiedensten  gebieten  der  Wissenschaft 
und  der  technik,  zu  neuen  entdeckungen,  erfindungen  usw.  tritt,  um 
so  reichhaltiger  wird  auch  der  schätz  ihrer  tropen  werden,  es  wäre 
von  hohem  intcresse,  wenn  man  in  irgend  welcher  spräche  dies  all- 

mähliche anwachsen  ihrer  metaphorischen  ausdrücke  von  den  ersten 
anfangen  an  bis  ans  ende  verfolgen  könnte;  aber  um  dies  zu  thun, 
müste  man  in  der  läge  sein  der  spräche  bis  in  die  ersten  zeiten  ihres 
kindlichen  stammelns  nachzugehen,  und  das  sind  wir  bei  keiner  alten 
oder  neuen  cultursprache  mehr  im  stände,  speciell  die  griechische 
spräche  tritt  uns  in  dem  ersten  uns  erhaltenen  Sprachdenkmal,  den 

Homerischen  gedichten,  bereits  in  einer  so  hohen  Vollendung  ent- 
gegen ,  dasz  wir  eine  fülle  naiver  metaphern  in  ihr  bereits  lebendig 

finden,  eine  noch  viel  gröszere  menge  anderer  aber,  die  nur  zufällig 

im  epos  keine  Verwendung  gefunden  haben,  als  gleichzeitig  im  ge- 
brauch voraussetzen  dürfen. 

Ein  halbes  Jahrtausend  liegt  zwischen  Homer  und  dem  ersten 
denkmal  griechischer  prosa,  das  uns  überkommen  ist,  der  geschichte 
des  Herodotos;  ein  halbes  Jahrtausend ,  in  dem  die  griechische  weit 
die  groszartigsten  fortschritte  auf  politischem  und  socialem  gebiete, 
in  künsten  und  Wissenschaften  sowie  auf  allen  sonstigen  gebieten 
des  lebens  gemacht  und  in  dem  aus  diesen  fortschritten  unzweifel- 

haft auch  die  spräche  ihrerseits  ihren  gewinn  an  metaphern  gezogen 
hat.  nur  den  kleinsten  teil  dieses  reichtums  freilich  können  wir  bei 

Herodotos  noch  nachweisen:  denn  abgesehen  davon  dasz  dieser  in- 
folge seines  Stoffes  zahlreiche  selten  des  hellenischen  lebens  gar  nicht 

zu  berühren,  sich  demnach  auch  nur  eines  beschränkten  Wortschatzes 

zu  bedienen  veranlassung  hat,  dürfen  wir  auch  nicht  vergessen,  dasz 
wir  bereits  in  der  spräche  Homers,  noch  viel  mehr  in  der  Herodots, 
in  sehr  vielen  fällen,  wo  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  naive  meta- 

phern vorhanden  waren,  dieselben  nicht  mehr  nachweisen,  ja  in  nicht 
minder  vielen  überhaupt  nicht  mehr  erkennen  oder  auch  nur  ahnen 

können.^  wir  müssen  uns  also  mit  dem  nachweis  derjenigen  begnügen, 
welche  mehr  oder  weniger  offen  zu  tage  liegen:  und  es  wird  dabei 
unsere  aufgäbe  sein,  in  vergleichung  mit  der  poetischen  litteratur 
vor  Herodot  und  aus  seiner  zeit  möglichst  festzustellen  zu  versuchen, 
was  bei  ihm  als  radicaler,  was  als  künstlicher  bzw.  poetischer  tropus 

zu  bezeichnen  ist.  der  Verfasser  gedenkt  in  spätem  aufsätzen  in  ähn- 
licher weise  auch  andere  griechische  prosaiker  zu  behandeln  und  so 

mit  der  zeit  die  bausteine  zu  einem  von  ihm  beabsichtigten  umfang- 
reichern werke,  das  die  geschichte  der  metapher  in  der  griechischen 

spräche  überhaupt  zum  gegenständ  haben  soll,  zusammenzutragen.* 
^  Ciirtius  ao. :  ̂ dasz  die  spräche  durch  und  durch  voll  metaphern 

steckt,  welche  auch  über  die  schlichteste  redeweise  einen  poetisciien 

hauch  ausbreiten,  ist  unverkennbar.'  vgl.  auch  Gerber:  die  spräche 
als  kunst  I^  s.  309:  'alle  Wörter  sind  lautbilder  und  sind  in  bezug 
auf  ihre   bedeutung    an  sich  und  von  anfang  an  tropen.'  *   ich  be- 

merke, dasz  ich  es  mir  für  dies  gröszere  werk  aufspare  über  die 
allgemeine  bedeutung,    in   welcher  ich   das   wort   metapher   gebrauche, 
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Zu  den  ältesten  und  ursprünglichsten  metaphern  jeder  spräche 

gehört  die  Übertragung  gewisser  allgemeiner  begriffe,  welche  eigen- 
schaften  von  körpern,  die  den  sinnen  wahrnehmbar  sind,  ferner  hand- 
lungen  oder  zustände  allgemeiner  art  bezeichnen,  auf  andere  con- 
crete  dinge  oder  handlungen  und  dann  weiterhin  auf  abstractes 

gebiet.'  denn  daran  dasz  in  der  regel  und  vornehmlich  in  den  an- 
fangen der  spräche  das  abstractum  dem  concretum  vorhergeht,  halte 

ich  trotz  des  neuerdings  von  KZacher^  erhobenen  Widerspruchs  fest, 
obgleich  es  mir  natürlich  nicht  einfällt  zu  leugnen,  dasz  auch  das 
umgekehrte  in  der  spätem  zeit  nicht  selten  stattgefunden  hat,  solche 
allgemeine  eigenschaften  der  körper  sind  zb.  grosz  und  klein, 
lang  und  kurz,  wir  können  es  zwar  nicht  mehr  nachweisen,  aber 
es  dürfte  schwerlich  von  jemandem  bezweifelt  werden,  dasz  diese 
eigenschaften  in  den  anfangen  der  spräche  lediglich  in  räomlicher 
anwendung  gebraucht  wurden;  wie  das  kind  viel  eher  den  begriff 
des  rauraes  kennen  lernt  als  den  der  zeit,  so  auch  die  menschheit, 
und  wir  dürfen  unbedenklich  annehmen,  dasz  die  Übertragung  der 
begriffe  für  kurz  und  lang  auf  die  zeit  erst  ein  zweiter  schritt  war, 
der  aber  zu  einer  zeit  gethan  worden  sein  musz,  wo  vielleicht  von 
einer  griechischen  spräche  als  solcher  noch  keine  rede  war.  bei 

Homer  finden  wir  freilich  nur  jaaKpöc  so  gebraucht;  die  entspre- 
chende anwendung  von  ^lKpöc  li^gt  bei  ihm  nicht  vor,  wir  finden 

sie  zuerst  bei  Pindaros;  und  ßpaxuc  hat  Homer  bekanntlich  gar 
nicht  in  seinem  Wortschatz,  während  es  bei  Pindaros,  den  tragikern, 
Herodotos  ganz  gewöhnlich  in  räumlichem  wie  in  zeitlichem  sinne 

mich  näher  auszusprechen,  hier  musz  genügen,  dasz  es  sich  für  mich 
nur  um  solche  übertragrungen  handelt,  die  aus  einer  vergleichung 
zweier  dinge  —  eines  concretums  mit  einem  concretum  oder  eines  con- 
cretums  mit  einem  abstractum  —  hervorgegangen  sind,  wenn  übrigens 
im  folgenden  sich  vielfach  Wortbedeutungen  angeführt  finden,  die  in 
der  regel  nicht  als  metaphern,  sondern  lediglich  als  erweiterungen 
eines  ursprünglich  engern  grundbegritFes  gefaszt  werden,  so  bemerke 
ich  hier  vorläufig  nur  so  viel ,  dasz  auch  diese  erweiterungen  in  den 
meisten  fällen  auf  einer  vergleichung  oder  einem  bilde  beruhen  und 
deshalb  von  mir  mit  hehaudelt  werden,  wenn  zb.  drroKXeieiv  schon  von 

frühester  zeit  an  allgemein  'ausschlieszeu'  heiszt,  so  dachte  dabei  natür- 
lich niemand  mehr,  der  das  wort  gebrauchte,  an  einen  Zusammenhang 

mit  Schlüssel  oder  schlosz;  aber  die  erweiterung  der  bedeutung  kam 
doch  daher,  dasz  man  ursprünglich  jedes  beliebige  ausschlieszen  in 
parallele  stellte  mit  dem  durch  anwendung  eines  verschlusses  erfolgten. 
im  übrigen  verweise  ich  auf  die  interessante  abh.  von  Jacob  Bauer: 
das  bild  in  der  spräche  (programme  von  Ansbach  1879  und  1889). 

^  selbstverständlich  kann  ich  im  folgenden  nur  eine  kleine  auswahl 
von  dem  geben,  was  stieng  genommen  alles  hier  hinein  gehören  würde, 
so  musz  zb.  gänzlich  unbesprochen  bleiben,  dasz  sicherlich  auch  die 
Präpositionen  ursprünglich  bestimmte  concrete  oder  reale,  meist  wohl 
räumliche  bedeutung  hatten  und  dasz  auch  bei  diesen  schon  von  unsern 
ersten  Sprachdenkmälern  au  metaphorischer  gebrauch  vorliegt.  ^  Ver- 

handlungen der  Görlitzer  philol  -vers.  s.  6U.  doch  scheint  Zacher  (brief- 
lichen andeutungen  gemäsz'  hierbei  nicht  sowohl  an  die  bedeutung  der 

Wortstämme   als  vielmehr  an  die  gewisser  wortformen  zu  denken. 
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gebraucht  wird,  von  dei'  zeit  ausgehend  finden  wir  dann  die  Über- 
tragung auf  solche  dinge,  die  zeit  in  anspruch  nehmen,  vornehmlich 

auf  die  rede;  juriKuveiV  TÖV  \6yov,  das  wir  mehrfach  bei  Sophokles 
finden,  ist  nicht  poetische  redeweise,  sondern  spräche  des  gewöhn- 

lichen lebens,  wie  Her.  11  35  beweist,  vgl.  II 160.  —  Bei  den  begrifi"en 
grosz  und  klein  hat  die  Übertragung  vom  ursprünglichen  raumbegriff 
auf  das  geistige  gebiet  gleichfalls  schon  sehr  früh  stattgefunden ; 
l^eYO'C  kommt  bei  Homer  im  sinne  der  kraft,  macht  usw.  vor  und 

wird  daher  auch  mit  abstracten  begriffen  verbunden,  den  gegen- 
satz  dazu  gibt  auszer  jUiKpöc  auch  TttTTeivöc,  bei  Her.  VII  14  als 

gegensatz  zu  jueY^c  Ktti  ttoXXÖc  gebraucht,  im  sinne  von  erniedri- 
gung  der  macht;  etwas  abweichend  Aisch.  Prom.  324  und  909  von 
gedrückter  Stimmung. 

Was  die  ebenfalls  zunächst  räumlichen  begriffe  hoch  und  tief 
anlangt,  so  wird  \jvpri\6c  in  übertragenem  sinne  bei  den  dichtem 
(vornehmlieh  Pindaros  und  Sophokles)  häufig  gebraucht,  ebenso 
OvpoO  oder  die  mit  üvyi  zusammengesetzten  adjectiva;  bei  Her.  findet 

sich  dieser  gebrauch  nicht,  wohl  aber  der  begriff  KaBunepTepoc,  da- 
rüber befindlich :  von  kriegerischen  erfolgen  I  65.  ähnlich  TCt  rrpriY- 

juata  VIII  75,  hier  wie  sonst  immer  in  bezug  auf  andere  damit  ver- 
glichene personen  gesagt.  ßa6uc  ist  in  übertragenem  sinne  bei  den 

dichtem  ungemein  häufig,  namentlich  auch  in  Zusammensetzungen, 
bei  Her.  finden  wir  es  nur  einmal  (IV  95)  fi9€a  ßa0ÜTepa  f|  Kard 

0pr|iKac,  also  von  geistiger  Vertiefung.  —  aKpoc  bedeutet  ursprüng- 
lich alles  was  sich  am  äuszersten  oder  obersten  ende  eines  con- 

creten  gegenständes  befindet,  und  kommt  bei  Homer  nur  in  diesem 

sinne  vor.  dagegen  finden  wir  übertragene  bedeutung  in  manig- 
faltigem  sinne  bei  den  lyrikern ,  zumal  Pindaros,  und  den  tragikern, 
und  ebenso  bei  Her.,  nur  dasz  dieser  es  fast  durchweg  von  menschen 

gebraucht,  während  die  dichter  es  auch  mit  abstracten  begriffen  ver- 
binden. Her.  bezeichnet  damit  menschen,  die  in  irgendwelcher  hin- 

sieht an  der  spitze  der  andern  stehen;  vriuci  ttKpoi  sind  die  lonier 
V  112;  ähnlich  td  TToX6)iia  ctKpoi  VII  111;  V  124  wird  jemand 
ipuxrjV  OUK  ctKpoc  genannt;  I  73  opYTiv  aKpoc,  und  wenn  VII  5 
Europa  dpetfiv  äKßX]  in  bezug  auf  seine  fruchtbarkeit  heiszt,  so  liegt 
eine  personification  zu  gründe,  der  absolute  gebrauch,  dasz  jemand 

schlechtweg  aKpoc  heiszt,  findet  sich  nur  in  der  sicher  nicht  Hero- 

dotischen  stelle  VI  122.  die  redensart  Kai'  dKpnc,  von  der  ein- 
nähme einer  stadt  gebraucht,  steht  VI  18  und  82;  sie  ist  ursprüng- 

lich Homerisch  (II.  0  557)^,  aber  wohl  in  die  gewöhnliche  spräche 
übergegangen,  da  sie  auch  Thuk.  IV  112  hat.  die  ursprüngliche 
concrete  bedeutung  ist  hierbei  nicht  ganz  verloren  gegangen,  denn 
es  liegt  darin  der  gedanke,  dasz  bei  der  einnähme  einer  stadt  die 

^  die  benutzung  des  Homerischen  Wortschatzes  durch  Herodotos  ist 
bekannt,  die  darauf  bezügliche  abh.  vön  Hofer:  über  die  Verwandtschaft 
des  Herodotischen  Stiles  mit  dem  Homerischen  (gymn.-progr.  von  Meran 
1878)  kenne  ich  nur  dem  titel  nach. 
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besetzung  der  bürg  die  hauptsache  ist,  ohne  welche  die  eroberung 
nicht  als  vollständig  gelten  darf.  V  42  gebraucht  Her.  das  nur  dies 

eine  mal  vorkommende  compositum  dKpO)Liavr|C '  nach  der  sonstigen 
anwendung  von  CiKpoc  müste  man  darunter  einen  hohen  grad  von 
Wahnsinn  verstehen;  da  aber  Kleomenes,  von  dem  hier  die  rede  ist, 
VI  75  Ktti  Trpöiepov  UTTOfiapYÖTepoc  genannt  und  sein  Wahnsinn 

VI  84  als  ei'st  später  ausgebrochen  bezeichnet  wird ,  so  werden  wir 
nicht  umhin  können  aKpojuavric  mit  Schweighäuser,  Stein  ua.  nach 

der  analogie  von  dKpöZ!u|aoc,  dKpoGuupaS  udgl.  im  sinne  von  'etwas 
(eig.  an  der  Oberfläche)  toll'  zu  fassen. 

In  sehr  bezeichnender  weise  gebraucht  Her.  das  wort  iraxuc, 
dick,  fett.  Tiaxeec  heiszen  bei  ihm  die  reichen  und  vornehmen, 
V  30.  77.  VI  91.  VII  156.  wir  finden  das  wort  in  diesem  sinne  nur 

noch  bei  Aristophanes  (Ki.  1132.  Fri.  639.  We.  288);  es  gehörte 
wahrscheinlich  der  vulgärsi^rache  des  fünften  jh.  an,  doch  ist  später 
diese  bedeutung  verloren  gegangen,  weil  bei  dem  worte  eine  andere 
bedeutung,  die  der  dummheit,  die  nach  antiker  anschauung  die  folge 
von  übermäsziger  fettentwicklung  ist,  überwogen  hat,  in  der  es 
schon  bei  Aristophanes  (Wo.  842),  namentlich  aber  bei  Lukianos 

vorkommt.*  dem  Herodotischen  gebrauch  entspricht  das  verbum 
iraxuveiv  bei  Aisch.  Sieben  754  und  Hik.  598. 

Die  beiden  bezeichnungen  für  gerade:  öpGöc,  von  senkrechter 

richtung,  aufrecht,  und  eü9uc,  von  wag-  und  senkrechter  richtung, 
sind  beide  schon  frühzeitig  metaphorisch  gebraucht  worden,  wenn 

auch  bei  Homer  nur  vereinzelt.^  bei  den  nachhomerischen  dichtem, 
namentlich  bei  Pindaros  und  den  tragikern,  ist  öpGöc,  öpGoOv,  die 
composita  mit  öpGo-  in  übertragener  bedeutung  und  manigfaltiger 
anwendung  überaus  häufig,  und  in  prosa  bleibt  die  Übertragung  von 
Her.  ab  im  gebrauch ;  und  zwar  vornehmlich  im  sinne  von  wahrhaft, 
richtig,  so  opGöc  XöYoc  VI  68;  öpGüuc  XeY€iv  I  51;  Kaid  tö  opGöv 
biKdZieiv  I  95;  ebenso  opGoOv,  richtig  machen,  aufrecht  erhalten 
oder  aufrecht  stellen  I  208.  III  122.  KttTOpGoOv  I  120  uam.  —  Die 
übertragene  bedeutung  von  euGuc  finden  wir  vornehmlich  bei  Homer, 
Hesiod  und  den  lyrikern,  seltener  bei  den  tragikern;  dem  sinne  nach 
unterscheidet  es  sich  dabei  wenig  von  opGöc,  indem  es,  wie  dieses, 
aufrichtig  oder,  von  rechtshändeln  gesagt,  gerecht  bedeutet,  so 

heiszt  Deiokes  I  96  als  richter  iGuc'",  so  I  117  iGuc  XÖYOC,  iQer] 
xexvi;!  so  viel  wie  'geradeswegs,  offen'  IX  57,  und  im  gleichen  sinn 
CK  ific  iGeric  II  161.  III  127.  IX  37.  ebenso  finden  wir  iGuvuu,  das 

in  der  bedeutung  'lenken,  regieren'  bereits  Homerisch  ist  (II.  P  632), 
bei  Her.  II  177  iGuvecGai  GavdxLU,  also  geradezu  in  der  bedeutung 

"  vgl.  Suidas:  iraxeic  'Attikoi  touc  ttXoijciouc  KaXoOci  cuvtiGoic  .  . 
Kai  iraxiic  Kol  äpxaioc  itii  toO  i'iXiSiou  TctTTerai  iiapä  toic  iraXaioTc' 
'ApiCT09ävr]c  ■  uüc  (i|ua9fic  el  Kai  iraxiic,  ävxi  toO  dvaic9r|Toc  Kai  iraxüc 
€ic   TÖ   voeiv.  ^   Homer   hat   öpGia   dOcai   im   sinne   von  Maut  rufen' 
II.  A  11.        10  so  zuerst  Hom.  II.  C  508  biKr\v  iGOvroTa  eiTreiv.    i*i  iBeta 
ein  gerechter  richterspruch  II.  H*  580. 
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'gerichtlich  bestrafen',  ferner  ist  löueiv ,  das  Homer  sowohl  in  der 
ursprünglichen  bedeutung  'gerade  auf  etwas  losgehen'  als  in  der 
entsprechenden  metaphorischen  'eine  handlung  in  angriff  nehmen' 
kennt,  bei  Her.  auch  in  letzterer  bedeutung  gewöhnlich,  vgl.  I  204. 
III  39.  VII  8  ß.  da  das  wort  sonst  nur  dichterisch  ist,  so  dürfte 
hier  bei  Her.  wohl  Homerische  aulehnung,  wie  ja  sonst  so  oft,  vor- 

auszusetzen sein,  im  übrigen  dürfen  wir  nicht  unterlassen  zu  be- 
merken, dasz  bei  der  Übertragung  von  eüGuc  auf  abstractes  gebiet 

wohl  nicht  schlechtweg  die  eigenschaft  des  gerade  seins  an  und  für 

sich  den  ausgangspunkt  gegeben  hat:  denn  es  ist  nicht  wohl  abzu- 
sehen, wie  daraus  die  bedeutung  des  richtigen  und  wahren  hervor- 

gegangen sein  sollte,  vielmehr  werden  wir  annehmen  dürfen ,  dasz 

diese  metapher  mit  dem  zimmerhandwerk  bzw.  der  baukunst  in  Ver- 
bindung steht,  bei  der  die  herstellung  eines  gerade  hergerichteten 

balkens  oder  einer  in  senk-  und  wagrechter  richtung  vollständig 
geraden  mauer  die  vornehmliche  gewähr  für  die  dauerhaftigkeit  und 
brauchbarkeit  der  arbeit  abgibt,  bei  Homer  bereits  finden  wir  an 
zahlreichen  stellen  die  redensart  em  CTd9|uriv  iöuveiv,  mit  hiife  der 
richtschnur  einen  balken  oder  eine  mauer  gerade  richten  (Od.  e  245. 
p  341  uo.);  hierauf  also  wird  man  es  zurückzuführen  haben,  dasz 
euGuveiv  schon  frühzeitig  die  angegebene  übertragene  bedeutung 
erhalten  hat;  ebenso  der  gegensatz  dazu,  CKoXlöc,  der  sich  aber  in 
dieser  übertragenen  bedeutung  von  unwahr,  ungerecht  bei  Her. 
nicht  findet  (dagegen  in  der  spätem  prosa). 

Die  übertragene  bedeutung  von  rechts  und  links,  hervor- 
gerufen durch  die  im  aberglauben  und  vornehmlich  in  der  Vogel- 

schau mit  diesen  beiden  richtungen  verbundene  symbolische  bedeu- 
tung, ist  erst  in  der  nachhomerischen  poesie  nachweisbar,  dasz 

beHiöc  sich  bei  Her.  in  übertragenem  sinne  nicht  findet,  darf  wohl 
nur  als  zufall  bezeichnet  werden;  d)LiqpibeEioc  kommt  V  92  vor,  aber 
in  anderm  sinne,  von  einem  zweideutigen  orakei,  das  gewissermaszen 
zwei  selten  hat,  an  denen  man  es  packen  kann,  dagegen  findet  sich 
bei  ihm  CKttiöc  im  sinne  von  thöricht,  ungeschickt  I  129,  weil  man 
mit  der  linken  unbehilflicher  ist  als  mit  der  rechten,  also  entspre- 

chend unserm  'linkisch' ;  in  gleicher  bedeutung  VII  9  ß  CKaiÖTr]C. 
in  etwas  anderm  sinne  heiszt  III  53  der  ehrgeiz  ein  KTrjjua  CKaiov, 
dh.  nicht  brauchbar,  unpassend,  daher  unglücklich,  verderblich. 

In  der  dichterischen  spräche  werden  die  manigfaltigsten  aus- 
drücke, welche  glänz  und  Schimmer  bezeichnen,  in  übertragenem 

sinne  gebraucht;  der  prosaische  Sprachgebrauch  ist  darin  zurück- 
haltender und  begnügt  sich  vornehmlich  mit  \djLi7T€iV,  \a|LiTrpöc. 

letzteres  verwendet  Her.  zunächst  im  sinne  von  kräftig  II  96,  wo  es 
vom  winde  gesagt  ist,  also  frisch,  tüchtig;  in  dem  später  so  gewöhn- 

lichen sinne  von  hervorragender  geistiger  und  socialer  bedeutung 
findet  es  sich  VI  125.  VII  154;  ebenso  XajUTtpÖTric  II 101  und  diro- 
Xa)LiTrpüvec9ai  in  der  bedeutung  berühmt  werden  141.  VI  70.  das 
Simplex  XdjitTTeiv  fehlt  zwar,    dafür  findet  sich  UTToXdjUTreiv  I  190 
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vom  frühlingsanfang  gebraucht,  wobei,  wie  Stein  jedenfalls  richtig 
bemerkt,  der  ausdruck  vom  tagesanfang  (emXdjUTreiv  VIII  14)  auf 
den  anfang  des  frühlings  übertragen  ist,  zu  dem  sich  der  winter  wie 
zu  jenem  die  nacht  verhält;  so  auch  eapoc  6Tn\d|U^javT0C  VIII  13  a, 
wo  daneben  noch  in  derselben  metapher  Tipwioc  vom  tagesanfang 

auf  den  frühlingsanfang  übertragen  ist.  —  Bunt,  ttoikiXoc,  finden 
wir  auch  bereits  bei  Homer  auf  geistiges  gebiet  übertragen  (man 

vgl.  7TOiKiXo)Lir|Ti'ic) ;  bei  Her.  ist  es  selten.  VII  111  heiszt  es  von 
einem  Orakel:  Kai  oubev  TTOiKiXuuTepov ,  im  vergleich  zu  Delphoi 

nemlich;  hier  wird  man  aber  nicht  die  von  Schweighäuser  ange- 
gebene hedeutung  perplex tis ,  am&/^WMS  annehmen  dürfen ,  da  diese 

zum  sinne  nicht  passt,  sondern  die  bei  den  dichtem  sehr  gewöhn- 
liche von  verschmitzt,  klug  (vgl.  auszer  Homer  auch  Hes.  th.  510. 

Find.  Nem.  5,  28.  Aisch.  Prom.  312  uö.). "  II  148  ist  die  bedeu- 
tung  der  manigfaltigkeit  der  färbe  auf  anderes  concretes  übertragen, 
nemlich  auf  die  eiXiYlnoi  des  labyrinthes. 

Sehr  gewöhnlich  ist  dagegen  die  Übertragung  von  KttOapöc, 
rein,  es  dürfte  sich  schwer  feststellen  lassen,  ob  die  bedeutung 
frei  von  etwas,  leer,  in  welcher  sich  KttBapöc  schon  bei  Homer  findet, 

bereits  eine  übertragene  genannt  werden  darf  oder  auf  der  Grund- 
bedeutung des  Wortes  beruht;  bei  Her.  finden  wir  dieselbe  auch,  zb. 

I  202  bid  KttGapoö  peeiv,  I  211  cTpaiöc  KaGapöc,  dh.  expeditus, 
frei  von  gepäck;  vgl.  IV  135  TÖ  KttGapöv  TOÖ  CTpaioö,  ähnlich  I  147 

Ol  KaGapuJC  Y^TOVÖTec  "luuvec,  dh.  ohne  Vermischung  mit  fremden 
stammen,  in  abweichendem  gebrauch  dagegen  VII  183  Üjc  cqpi  TÖ 
ejarrobubv  eyeTOvee  KaGapöv,  also  vom  hindernis  selbst,  während  es 

sonst  von  dem  steht,  was  von  hindernissen  befreit  ist.  —  Die  all- 
gemein griechische,  nicht  blosz  dichterische  anschauung,  wonach 

blut-  oder  irgend  eine  andere  schwere  schuld  einen  flecken  ver- 
ursacht, von  dem  erst  durch  die  sühne  reinigung  erfolgt, 

beruht  auf  einer  auch  uns  geläufigen  metapher;  in  diesem  sinne 
finden  wir  Her.  I  35  ou  KaGapöc  xtipöc,  und  ebd.  KaGaipeiV  und 
KttGapcic,  vgl.  I  44.  64  uö.  das  entsprechende  |uiaiveiv,  )aiac|ua, 
liiiapöc,  hat  Her.  nicht;  allein  da  es  nicht  nur  bei  den  dichtem 
häufig,  sondern  auch  in  der  nachherodotischen  prosa  ganz  gewöhn- 

lich ist,  so  dürfen  wir  wohl  annehmen,  dasz  zur  zeit  Herodots  auch 

dieser  gegensatz  zu  KaGapöc  in  übertragener  bedeutung  in  der  ge- 
wöhnliehen rede  üblich  war.  —  Hierbei  wollen  wir  auch  des  aus- 

drucks  TrpoTrriXaKiZieiv  gedenken,  jemanden  mit  schmutz-  bewerfen 
(oder  nach  Buttmann  lexil.  II  165  in  den  schmutz  treten),  der  sonst 

"  da  Her.  ein  gläubiger  Verehrer  des  delphischen  orakels  ist,  so 
wäre  es  unpassend,  wenn  er  sagte,  das  thrakische  Orakel  des  Dionysos 

sei  ''um  nichts  vieldeutiger'  als  das  delphische;  dagegen  passt  es  ganz 
gut,  wenn  er  sagt,  es  sei  nicht  etwa  klüger,  wie  das  vielleicht  damals 
manche  glaubten.  Steins  Übersetzung  'und  weiter  ist  nichts,  was  über 
das  gewöhnliche  hinausgienge'  trifft  ungefähr  den  sinn,  gibt  aber  keine 
erklärung  von  iroiKiXoc. 
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sehr  häufig,  aber  immer  in  übertragenem  sinne  vorkommt.  Her,  hat 
das  Zeitwort  nicht ,  wohl  aber  TrpoTTriXaKiC|u6c  VI  73. 

Wir  haben  bisher  eigenschaften  der  körper  besprochen,  die  sich 
durch  den  gesichtssinu  wahrnehmen  lassen;  wir  haben  nun  einige 
anzuführen,  die  dem  geschmack  angehören,  nemlich  süsz  und 
bitter,  y^ukuc  wenigstens  wird  wohl  ursprünglich  lediglich  das 
für  den  geschmack  süsze  bedeutet  haben;  aber  freilich  finden  wir  es 
schon  bei  Homer  ganz  allgemein  auch  von  andern  für  die  emptindung 
lieblichen  dingen  gebraucht,  und  diese  Übertragung  geht  zweifellos 
in  sehr  frühe  zeit  zurück,  bei  Her.  ist  es  nicht  häufig;  VH  46  heiszt 
so  das  leben  (aiibv)  und  VH  135  die  freiheit.  häuGger  ist  in  gleicher 
bedeutung  fibvJC,  bei  dem  es  freilich  fraglich  ist,  ob  dasselbe  ursprüng- 

lich auch  nur  vom  geschmack  gebraucht  wurde,  was  bei  dem  zu- 
sammenhange des  Wortes  mit  fibujuoc  dvbdvuu  mindestens  zweifelhaft 

ist.  in  der  bedeutung  'angenehm,  lieblich'  ist  es  bei  Her.  nicht  selten, 
vgl.  zb.  n  46.  m  80.  Vn  lOl.  IX  46  uö.  —  Bei  KiKpöc  wird  viel- 

fach angenommen,  dasz  die  grundbedeutung  scharf,  spitzig,  dasz 
demnach  die  bedeutung  bitter  bereits  eine  übertragene  sei,  wenn 
auch  von  concretem  auf  concretes.  die  metaphorische  anwendung 
auf  dinge,  die  das  gemüt  verletzen,  die  bereits  Homerisch  und  dann 
namentlich  bei  den  tragikern  sehr  gewöhnlich  ist,  dürfte  ebenso  wie 

die  anwendung  von  y^ukuc  der  spräche  der  prosa  von  jeher  ange- 
hört haben.  Her.  sagt  1 123  rriKpoc  €ic  TOUC  Mnbouc  im  sinne  von 

grausam,  hart;  ebd.  130  TTiKpöiriC  in  gleicher  bedeutung.  ferner 

eiaTTiKpaivecGai  tivi,  auf  jemanden  erbittert  werden  V  62;  Ttpoc- 
ejarriKpaivecGai  ÜI  146. 

Als  andere  körperliche  eigenschaften,  die  vornehmlich  vom 

gefühlssinn  aufgefaszt  werden''^,  nennen  wir  zunächst  hart  und 
weich,  rauh  und  glatt,  für  hart,  fest  finden  wir  bei  Homer 

Ciepeöc,  und  zwar  auch  in  übertragener  bedeutung;  die  Herodo- 
tische  spräche  kennt  jedoch  diesen  gebrauch  nicht.  CKXripöc,  das 
ursprünglich  trocken,  dürr  (vornehmlich  vom  holz)  bedeutete 
und  dann  ebenfalls  die  bedeutung  hart,  fest,  spröde  bekommen 
hat ,  wird  bei  den  dichtem  vielfach  auf  geistiges  gebiet  übertragen, 
auch  dies  fehlt  bei  Her.;  nur  eine  Übertragung  auf  ein  anderes  con- 

cretes gebiet  liegt  vor,  wenn  VHI 12  ßpoviai  CKXrjpai  genannt  sind, 

also  vom  gefühl  auf  das  gehör  übei'tragen  im  sinne  von  dumpf, 
häufiger  ist  dagegen  der  metaphorische  gebrauch  von  juaXaKÖc,  den 
auch  Homer  bereits  kennt,  wir  finden  einen  laaXaKÖc  dvr|p  VH  153 
u.  IX  122  mehr  im  sinne  von  weichlich  als  von  weichherzig;  in  gleicher 
bedeutung  juaXaKiri  VI  1 1  und  die  redensart  juaXaKÖv  ti  evbibövai 

III  51  und  105  'ächlaff'heit  und  nachsieht  zeigen',  rauh,  xpaxuc, 
kommt  in  übertragenem  sinne  bei  Her.  häufig,  aber  nur  im  adv. 

'*  es  ist  beachtenswert,  dasz  die  griechische  spräche,  wie  die  latei- 
nische und  zahlreiche  moderne,  für  die  dem  gehörsinn  angehörigen 

eigenschaften  laut  und  leise  keine  eignen  ausdrücke  hat,  sondern 
dieselben  anderswoher  entlehnt. 
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TpnxeuJC  vor  I  73.  V  1.  81.  VII  211.  VIII  18.  27  von  rauher  be- 
handlung;  Xeioc,  glatt,  findet  sich  bei  den  tragikern  und  sonst 
einige  male  in  übertragener  bedeutung  (vgl.  Aisch.  Prom.  646),  für 
Her.  liegt  indes  kein  entsprechender  beleg  vor,  da  Xeia  ödXacca 
II  117  wörtlich  zu  fassen  ist.  dagegen  gehört  wohl  zur  gleichen 
metapher  die  anwendung  des  verbums  XeaivLU.  VII  10  nemlich 

heiszt  es  von  Mardonios:  TOcauTtt  eTTiXer|vac  Tir]v  Ze'pHeuj  yvluiutiv, 
und  ebenso  VIII  142  'AXe'Eavbpoc  Xerjvac  töv  Mapboviou  Xö^ov. 
dies  erklärt  Schweighäuser  durch  'levigare  orationem  alicuius ,  sive 
levem  et  glabram  reddere,  quo  facilius  in  animum  intret  auditorum 

eosque  commoveat',  also  wörtlich  von  der  ursprünglichen  bedeu- 
tung des  Stammes  übertragen;  etwas  weiter  holt  Stein  aus,  der 

sagt:  «Xeaiveiv  bezeichnet  sowohl  das  ebenen  und  glätten  rauher 
flächen  als  das  zerstoszen  und  zermalmen  grobkörniger  körper  zu 

gleichförmiger  mehi-  oder  breiartiger  masse  (vgl.  Her.  I  100.  Xen. 
apomn.  I  4,  6  vom  kauen  der  mahlzähne);  hieraus  entwickelt  sich 

die  metaphoi'ische  bedeutung  mundgerecht,  annehmlich  machen.» 
ich  glaube  nicht,  dasz  man  nötig  hat  so  weit  zu  gehen;  wenn  wir 
vergleichen  Solon  fr.  4,  35,  wo  es  von  der  euvo|Uia  heiszt:  Tpaxect 

Xeiai'vei,  so  werden  wir  auch  bei  Her.  das  einfache  bild  vom  glatt 
machen  rauher  flächen  gelten  lassen  können.  —  Auch  spitz  und 
stumpf  sind  eigenschaften,  die  durch  das  gefühl  erkannt  werden, 

hier  ist  öHuc  sicherlich  schon  lange  vor  Homer  von  der  gewöhn- 
lichen spräche  in  seiner  bedeutung  erweitert  worden;  zunächst  vom 

gefühlssinn  auf  andere  sinne  übertragen,  und  zwar  nach  beiden 
Seiten,  vom  object  wie  vom  subject;  so  auf  den  gesichtssinn  (öHu 
bepKecGai,  öEuTarov  qpdoc),  ferner  auf  das  gehör  (einerseits  öHu 
ßoäv,  anderseits  oEv  ötKOueiv),  dann  aber  auch  auf  geistiges  gebiet 
(oEl)  voeiv),  auf  abstracta  wie  krieg,  not  udgl.  bei  Her.  V  9 

kommen  oHuTttTOi  ittttoi  vor,  dh.  sehr  schnelle  (unserm  'schneidig' 
entsprechend) ;  IX  23  finden  wir  öEeia  MOtxr) ,  wie  bei  Homer  so  oft 

oHuc  "Apric.  öEuvuj  kommt  VIII  138  vor,  wo  6Euv9eic  so  viel  wie 
ergrimmt  oder  erbittert  bedeutet;  hier  liegt  vielleicht  (namentlich 
wenn  man  Soph.  Tr.  1176  und  Eur.  Alk.  674  vergleicht)  eine 
metapher  aus  gewerblichem  gebiete,  nemlich  von  der  schärfung  der 
stahlklingen  vor.  das  adjectiv  oEubepKric  II  68  rührt  wohl  aus 
poetischer  diction  her,  ist  aber  in  der  spätem  prosa  so  gewöhnlich 

wie  unser  'scharfsichtig'.  OiKpLY]  hat,  wie  der  Zusammenhang  mit 
ttKUJV,  acnere,  acus  lehrt,  zu  seiner  grundbedeutungauch  das  scharfe 
oder  spitze,  schneidende;  aber  in  seiner  übertragenen  bedeutung 
geht  es  von  einer  ganz  andern  vergleichung  aus  als  öSuc.  während 

bei  letzterm  die  energische  oder  verderbliche  Wirkung  des  Schnei- 
dens oder  Stechens  in  der  metapher  zum  ausdruck  kommt,  ist  bei 

dK)Lir|  die  spitze  als  das  oberste  das  tertium  comparationis.  so  be- 
kommt es  die  bedeutung  der  höchsten  Vollendung,  der  blute,  der 

reife,  namentlich  bei  Pindaros  und  den  tragikern;  und  wenn  auch 
das  wort  selbst  in  dieser  bedeutung  sich  bei  Her.  nicht  findet,  so 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1891  hft.  1.  2 
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doch  OLKnaleiV  von  Jünglingen  und  Jungfrauen ,  von  städten ,  krank- 
beiten  uam.,  vgl.  I  29.  II  134.  III  57.  V  88.  VI  127  uö.  —  Viel 
seltener  und  beschränkter  ist  der  gebrauch  von  diußXiJC,  stumpf, 
bei  den  dichtem  finden  v^rir  es  zwar  mehrfach ,  bei  Her.  aber  nur 
III  134  ai  qppevec  «TraiaßXuvovTai,  die  sinne  werden  stumpf,  da  es 
hier  in  einer  rede  steht  und  reden  bei  Her.  ja  meist  einen  etwas 
schwungvollem  Charakter  tragen  als  die  gewöhnliche  erzählung,  so 
war  dies  damals  vielleicht  noch  wesentlich  eine  poetische  metapher. 

Schwer  und  leicht  sind  körperliche  eigenschaften,  die  wohl 
in  allen  sprachen  zu  metaphern  geworden  sind,  bei  Homer  ist  ßapuc 
in  den  verschiedensten  Übertragungen  sehr  gewöhnlich,  in  der  älte- 

sten prosa  ist  die  anwendung  noch  etwas  beschränkter,  wir  finden 

zunächst  Übertragung  auf  andere  concrete  gebiete,  so  auf  den  ge- 
ruchssinn,  wo  wir  die  metapher  nicht  haben,  in  ßapeia  öb|ur|  II  94. 
VI  119.  ferner  sagt  IV  150  jemand  von  sich,  er  sei  ßapuc  deipecGai, 

etwa  wie  wir  sagen 'schon  zu  schwerfällig,  um  sich  aufzumachen', 
hier  ist  freilich  von  einer  metapher  nur  in  bedingtem  sinne  die  rede, 
da  es  sich  um  eine  wirkliche,  durch  das  alter  veranlaszte  schwere 
der  glieder  handelt,  das  compositum  ßapuciJ|ucpopoc  I  45,  auch  von 

spätem  Prosaikern  gebraucht,  ist  bei  Her.  wohl  noch  poetische  remi- 
niscenz  oder  freie  bildung  nach  analogie  von  ßapudXYriTOC,  ßapu- 
TrOT|Lioc  udgl.  —  KoOqpoc  und  eXaqppoc,  was  wir  in  der  regel  beides 

durch  deicht'  übersetzen,  unterschieden  sich  ursprünglich  wohl  so, 
dasz  Koucpoc  etwas  ist,  das  leicht  bewegt  oder  gehoben  werden  kann, 
eXaqppöc  etwas,  das  sich  selbst  mit  leichtigkeit  bewegt;  später 
gehen  freilich  beide  bedeutungen  in  einander  über,  die  dichter  ge- 

brauchen beides  übertragen;  Her.  hat  nur  I  35  KOuqpÖTttTa  qjepeiv, 
vom  ertragen  des  Unglücks,  häufiger  dagegen  eXaqppöc:  so  in  der 
redensart  ev  eXaqppuj  iroieicOai  ti,  etwas  leicht  nehmen  I  118. 
III 154 ;  in  gleicher  bedeutung  eXaqppöc  als  leicht  zu  machen  IV  1 18. 
VII  38. 

Von  den  ausdrücken  für  voll  und  leer  finden  wir  bei  Her. 

vornehmlich  nur  TrXrjpric  übertragen  gebraucht,  so  von  der  zeit,  re'c- 
cepa  eiea  TrXripea  VII  20;  oder  von  jemandem,  der  ganz  erfüllt  ist 
vom  schauen,  irXripeec  Beeujuevoi  VII  146,  und  in  demselben  sinne 
VII  49  euTTpriHiric  ouk  ecTi  dvöpuuTTOici  TrXriOujpri,  dh.  die  menschen 
bekommen  sie  nicht  satt,  dagegen  kommt  Kevöc,  das  die  dichter 

so  oft  von  geistigem  mangel  oder  dgl.  gebrauchen ,  bei  Her.  über- 
tragen nicht  vor. 

Der  metaphorische  gebrauch  der  begriffe  kalt  und  warm  geht 
auch  auf  sehr  alte  zeit  zurück :  ich  erinnere  an  das  Homerische  ptyiov 

und  an  die  übertragene  anwendung  von  laiveiv.  bei  Her.  ist  ent- 
sprechendes nur  vereinzelt  zu  finden,  ein  paar  mal  wird  ijjuxpöc 

übertragen  gebraucht,  so  VI  108  qJUXPH  eTTiKOupir),  eine  frostige 
hilfe,  die  nicht  rechten  erfolg  hat;  ähnlich  IX  49  vpuxpr)  viKr].  da 

der  entsprechende,  bzw.  auch  beträchtlich  weiter  ausgedehnte  ge- 
brauch von  ipuxpöc  bereits  in  der  unmittelbar  auf  Her.  folgenden 
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prosa  ganz  gewöhnlich  ist,  so  wird  auch  bei  Her.  diese  metapher 

nicht  als  poetische  zu  betrachten  sein.  —  Dagegen  kann  man 

VII  59,  wo  es  heiszt  idc  ve'ac  dveqJUXOV,  darüber  im  zweifei  sein, 
ob  hier  der  metaphorische  gebrauch  von  dvavpuxeiv ,  der  in  der 

classischen  prosa  sehr  gewöhnlich  ist,  nemlich  im  sinne  von  'er- 
frischen, erholen  lassen'  vorliegt,  also  Übertragung  vom  menschen 

auf  die  schiflPe,  oder  lediglich  die  ursprüngliche  bedeutung  des  ab- 
kühlens  zu  der  des  trocknens  erweitert  worden  ist;  dieselbe  redens- 
art  kommt  auch  Xen.  Hell.  I  5,  10  vor.  —  6€p)Liöc  findet  sich  bei 
Her.  metaphorisch  nicht,  wohl  aber  UTröBepjUOC  VI  38  von  einem 
etwas  hitzigen  menschen  gesagt. 

Endlich  erwähne  ich  hier  noch  das  adj.  caBpoc ,  welches  einen 
schadhaften  zustand  (zerbrochen,  zerrissen  udgl.)  bedeutet  und 
sich  auch  bei  Herodots  Zeitgenossen  Hippokrates  in  übertragener 
bedeutung  (vom  menschlichen  körper  de  vict.  rat.  I,  bd.  I  s.  642  K.) 

findet,  bei  Her.  lesen  wir  VI  109  Ttpiv  Ti  Ktti  caGpöv  'A9r|vaiUJV 
lneTeHeiepoici  eYTCvecGai,  also  auf  abstractes  gebiet,  den  bruch  des 
guten  einvernehmens  übertragen. 

Der  übertragene  gebrauch  von  Zeitwörtern,  die  gewisse  allge- 
meine thätigkeiten,  handlungen,  zustände  usw.  bezeichnen,  vom  ur- 

sprünglich concret-körperlichen  entweder  auf  andere  concrete  oder 
auf  abstracte  gebiete  beginnt  selbstverständlich  zu  einer  zeit,  die 
weit  hinter  unsern  ältesten  litterarischen  denkmälern  zurückliegt, 
die  manigfaltigen  ausdrücke  für  tragen,  heben,  bewegen,  berühren, 
treiben,  ziehen,  reiszen ,  wenden,  stoszen,  werfen,  schlagen,  reiben, 
erschüttern,  schütteln,  brechen,  binden,  lösen,  mischen,  füllen,  fügen, 
passen,  gieszen,  nehmen,  fassen,  greifen,  geben,  ferner  gehen,  laufen, 
kommen,  sitzen,  liegen,  hangen,  fallen  und  zahlreiche  andere  mehr 

—  sie  haben  schon  von  früh  an  in  umfangreicher  weise  übertragene 
Verwendung  gefunden ,  und  es  kann  begreiflicherweise  nicht  unsere 

Sache  sein,  derselben  in  ihren  manigfaltigen  Sphären  hier  nachzu- 
gehen: es  würde  das  fast  für  jedes  einzelne  wort  eine  eigne  ab- 

handlung  erfordern,  ich  begnüge  mich  daher  damit,  einiges  heraus- 
zuheben und  namentlich  einige  weniger  häufige  Wörter,  soweit 

dieselben  in  dies  gebiet  allgemeiner  thätigkeiten  oder  zustände  ge- 
hören ,  hinsichtlich  ihres  metaphorischen  gebrauchs  bei  Her.  zu  be- 

sprechen. 
KiveTv,  bewegen,  von  der  stelle  rücken,  wird  in  dichterischer 

Sprache  sehr  oft,  nicht  selten  auch  in  prosa  von  abstracten  dingen 
gebraucht,  so  sagt  Her.  III  80  vö)uia  Kiveei  Traipia,  und  V  96  finden 

wir  die  sprichwörtliche  redensart  Tiäv  XPHMCi  KiveTv,  alles  in  bewe- 

gung  setzen,  um  etwas  zu  erreichen,  ähnlich  boveiv  VII  1  i]  'Acirj 
eboveeio,  war  in  bewegung.  —  aipeiv,  ion.  deipeiv,  hat  gleich 
unserm  anheben  übertragene  Verwendung  gefunden  vornehmlich 
in  der  redensart  7TÖXe|iOV  deipacGai  VII  132.  156  (vgl.  Aisch.  Hik. 

328.  422.  917),  sonst  ist  deipec9ai  sehr  gewöhnlich  in  der  bedeu- 
tung fortsegeln  (I  127.  165  uö.),  doch  liegt  hier,  da  id  iCTia  zu  er- 

2* 
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ganzen  ist  (vgl,  VIII  56.  90.  94),  keine  übertragene  bedeutung  vor. 
erraeipeiv  findet  sich  sehr  häufig  in  der  bedeutung  antreiben,  er- 

muntern, I  87.  90.  204.  V  81.  VII  10r|.  IX  49  uö.;  dieser  gebrauch 
scheint  in  der  prosa  lediglich  Herodotisch  zu  sein  und  knüpft  an 
die  dichter  an  (ähnlich  Soph.  OT.  1328).  dagegen  ist  der  bei  Her. 
ebenfalls  sehr  gev7Öhnliche  und  dann  in  der  attischen  prosa  seit 

Xenophon  und  Piaton  allgemeine  metaphorische  gebrauch  von  dp- 
TCtv,  aufhängen,  vornehmlich  in  der  formel  TipTfic9ai  eK  Tivoc  wesent- 

lich prosaisch:  vgl.  I  125.  III  19.  V  61.  VI  109.  IX  68.  —  Bei 
ctTTTecGai,  sich  an  etwas  anhängen,  genüge  es  zu  erinnern  an 
dXXriXuuv  ctTTTOVTO  V  92  y,  wo  es  sich  um  zank  mit  worten  handelt, 
sowie  an  cuvairieiv  TröXejuov  I  18,  oder  )udxiiv  VI  108,  veiKOC 

VII  158  udgl.  —  ipaüeiv  wird  in  prosa  öfters  im  sinne  von  'etwas 
in  der  rede  berühren'  gebraucht,  bei  Her.  finden  wir  so  eTTivpaueiv 
II  65.  —  Die  übertragene  anwendung  von  epx6c9ai,  aipeiv,  eXau- 
veiv,  Teiveiv,  xperreiv,  cxpeqpeiv,  KXiveiv  ua.  übergehe  ich ;  hervor- 

zuheben aber  ist,  dasz  Her.  das  poetische  verbum  cirepxecGai,  das 
sonst  im  prosaischen  gebrauch  durchaus  ungewöhnlich  ist,  mehrfach 
anwendet  in  der  bedeutung  aufgebracht  werden,  zürnen  132  u.  V  33 ; 
hier  liegt  entweder  wieder  Homerische  reminiscenz  oder  allgemein 

ionischer  gebrauch  zu  gründe.  —  eXKEiV  finden  wir  übertragen  ge- 

braucht im  sinne  von  'etwas  in  die  länge  ziehen  oder  ausdehnen' 
VI  86  irpocpdceic,  VII  167  xfiv  cuctaciv.  bei  crrdv  hat  nur  das 
compositum  eTTiCTräv  metaphorische  Verwendung  III  72  Kepboc  (vgl. 
Soph.  Aias  769  KXeoc  eTTicTrdceiv).  der  häufige  gebrauch  von  dva- 

CTidv  und  biacrrdv  im  sinne  'aus  dem  wohnsitz  vertreiben,  trennen' 
kann  übergangen  werden,  da  er  weniger  eine  Übertragung  als  eine 

erweiterung  des  ursprünglichen  begrifi"es  ist.  —  d)9eiv  und  seine 
composita  in  ihrer  anwendung  auf  nichtkörperliches  oder  abstractes 
sind  in  der  prosa  sehr  gewöhnlich;  beachtenswert  ist  jedoch  das 
Herodotische  xd  TTpriYMütxa  iu9eeiv  III  81,  die  dinge  fortstoszen, 

dh.  sie  beschleunigen,  überstürzen,  wobei  allerdings  noch  ein  spe- 
cieller  vergleich  mit  dem  angeschwollenen  fluszbett  eines  gebirgs- 
stromes  vorliegt,  vgl.  unten,  von  der  abwehr  steht  uj9eeiv  IX  88; 
im  sinne  von  zurückweisen  VI  86.  Üj9ileiv  in  der  übertragenen 
bedeutung  sich  mit  worten  stoszen,  dh.  sich  zanken  III  76,  kommt 
sonst  nicht  vor;  dagegen  findet  sich  uj9icjjöc  XÖyuuv  VIII  78.  IX  26 

und  auch  in  späterer  prosa  häufig.  —  An  stelle  des  in  der  attischen 
prosa  sehr  gewöhnlichen  TTxaieiv,  an  etwas  anstosz  nehmen,  mit  etwas 
Unglück  haben,  das  sich  bei  Her.  nur  feinmal  findet  (IX  101  |uf|  rrepi 

Mapboviuj  TTxaicri  fi  '€XXdc'^),  hat  Her.  meist  TipocTTxaieiv,  vgl. 
I  16.  65.  II  161.  III  40.  V  162  uö.  das  entsprechende  7TxaiC|Lia  im 

sinne  von  'verlust'  steht  VII  148. 

•^  Stein  erklärt  'dasz  Mardonios  die  klippe  sei,  an  welcher  Hellas 
schiflfbruch  litte';  doch  ist  die  so  gewöhnliche  metapher  schwerlich  vom 
Seewesen  entlehnt. 
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Die  verschiedenen  bezeichnungenfür'schlagen,  ti'eflfen',  tuttt61V, 
KÖTTTCiv,  TiXricceiv  finden  sich  sämtlich  in  metaphorischer  anwendung, 
wenn  auch  nicht  alle  gleich  häufig,  was  TUTTieiV  anlangt,  so  gehört 
eine  wendung  wie  Her.  III  64  Kajußucea  eiuvpe  f)  dXriGeiri ,  machte 

ihn  betroffen,  wie  wir  sagen  würden,  'traf  ihn'  (vgl.  auch  unser 
'durchdrungen  von  der  Wahrheit'),  sicherlich  nicht  der  gewöhn- 

lichen diction  der  prosa  an  und  findet  nur  in  poetischen  Wendungen 

wie  II.  T  125  dxoc  Kttid  qppe'va  Tuipe  oder  Find.  Nem.  1,  53  dviaic 
Turreic  ihre  analogie.  kÖtttciv  finden  wir  bei  Her.  noch  nicht  meta- 

phorisch gebraucht;  TTpOKOTTieiv,  dieses  später  so  gewöhnliche,  aber 
vor  Her.  nicht  nachweisbare,  meist  übertragen  gebrauchte  wort  ge- 

hört zu  den  von  der  Schiffahrt  entlehnten  metaphern,  wo  wir  es  noch 

besprechen  werden,  am  häufigsten  wird  TrXricceiv  in  der  prosai- 
schen diction  übertragen  von  kämpf,  unglück,  furcht  udgl.  gebraucht, 

bei  Her.  von  niederlagen  im  felde  V  120.  VIII  130,  in  besonderer 
anwendung  VIII  5  uXriTeviec  buupoici  von  bestecbung  gesagt  (wie 

Flut.  Demosth.  25  TTXrjTe'ic  ÜTiö  ific  buupobOKiac).  Stein  nimt  hier 
Übertragung  vom  fang  mit  der  leimrute  an ,  mit  welcher  der  Jäger 
den  vogel  zu  treffen  suchte,  eine  erkiärung  die  mir  zu  gesucht  er- 

scheint, zumal  man  die  bujpa  doch  streng  genommen  nur  mit  der 
lockspeise,  nicht  aber  mit  der  leimrute  vergleichen  könnte,  noch 

kann  das  wort  TiapaTrXiiE  V  92  2  'verrückt,  wahnsinnig'  angemerkt 
werden;  7TapaTTXr)Ccec9ai,  TrapaTiXtiKTÖc  ist  in  dieser  bedeutung  be- 

kanntlich bei  dichtem  und  prosaikern  gewöhnlich. 

Nicht  minder  allgemein  ist  der  tropische  gebrauch  der  bezeich- 

nungen  für 'werfen',  ßdXXeiv,  pitrieiv. '■*  ßdXXeiv  hat  schon  bei 
Homer  zahlreiche  Übertragungen  erfahren,  unter  denen  nur  das  be- 

kannte jueid  qppeci  oder  ev  0U|uuj  ßdXXec9ai  erwähnt  sein  mag,  dem 
Herodotisch  eic  Guiaöv  ßdXXeiv  entspricht  I  84.  VII  51.  VIII  68  t. 
von  den  compositis  seien  hervorgehoben  CKßdXXeiv  von  der  rede 
(schon  Homerisch)  VI  69;  dvaßdXXecGai  aufschieben  III  85.  IX  8, 
ebenfalls  Homerisch;  irpoßdXXeiv,  TTpoßdXXec0ai,  vorschlagen  I  98  ; 

eauTÖv  TTpoßdXXecGai,  an  sich,  an  der  rettung  verzweifeln,  gleich- 
sam sich  fortwerfen  VII  141  '^;  TipoßdXXeiv  Tivi  Ti,  jemandem  etwas 

zufügen  I  136.  VI  70.  VII  51.  TrepißdXXeiv  werden  wir  unten  bei 
der  bekleidung,  ÜTiepßdXXeiv  beim  bogenschieszen  zu  besprechen 
haben.  —  Viel  geringer  ist  der  übertragene  gebrauch  von  p  i  TT  T  €  l  V  , 
am  gewöhnlichsten  bei  der  rede:  eirea  dTTOppiTTTeiv  I  153.  VI  70. 
VII  13.  VIII  92.  man  vgl.  auch  I  32  f]  fnaeiepH  ei)bai|aoviri  oüto) 
TOI  diTeppiTTTai  ec  tö  juH^^v,  gleich  dem  wegwerfen  einer  wertlosen 

**  levai  hat  bereits  bei  Homer  eine  so  umfassende  bedeutung  und 
wird,  zumal  in  den  compositis,  mit  so  manigfaltigen  objecten  verbunden, 
dasz  die  ursprüngliche  bedeutung  des  wortes  schwer  festzustellen  ist; 
vgl.  Curtius  grundzüge^  s.  401  u.  601  ff.,  wo  die  abweichenden  ansichten 
Potts  und  Leo  Meyers  besprochen  sind.  '*  anders  Schweighäuser,  der 
erklärt  'humum  sese  proicere,  nempe  ut  fere  faciunt  qui  desperant  et 

animum  prorsus  despondent'. 
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Sache.  —  Die  ausdrücke  für 'schütteln ,  rütteln,  erschüttern'  udgl. 
werden  gewöhnlich  auf  abstracte  objecte  übertragen;  so  ceieiv,  mit 
object  Ttt  cppovriiuaia  VI  109,  und  namentlich  lapacceiv  im  sinne 

von  'verwirren,  in  Unordnung  bringen' VI  125.  VIII  16,  IXöOuö.; 
cuvTapdcceiv  I  59. 

Unter  den  bezeichnungen  für 'reiben'  ist  xeipeiv  nur  poetisch 
und  kommt  bei  Her.  nicht  vor;  dagegen  xpueiv,  so  TeipOcGai  ec 
TÖ  ecxaiov  KttKoO  I  22;  Xedic  Teipujaevoc  II  129.  VI  12;  ebenso 
T  p  i  ß  e  i  V :  Xedic  Tpißö)aevoc  II  124;  vom  verzehren  seines  besitztums 

II  37;  und  medial  rpißecOai  TToXe'juiy,  sich  im  kriegswesen  üben 
(gleichsam  'gerieben  sein')  III  134.  dazu  die  coraposita:  biaipißeiv 
bei  Her.  noch  nicht  in  der  bedeutung  'zögern',  wohl  aber  im  sinne 
'sich  irgendwo  aufhalten'  I  24;  und  passivisch  'aufgerieben,  ver- 

nichtet werden'  VII  120.  ähnlich  eKxpißeiv  VI  37  u,  86  b,  wobei  die 
vergleichung  vom  ausrotten  von  pflanzen  entnommen  ist,  vgl.  unten. 

Sehr  gewöhnlich  ist  ferner  die  metaphorische  bedeutung  von 
treten,  XaKiiZieiv  (wesentlich  poetisch)  und  Träte Tv:  letzteres 
schon  bei  Homer  in  dieser  anwendung:  öpKia  Traieiv  II.  A  157. 
Her.  gebraucht  KaiaTraTeTv  VII  173  von  der  Vernichtung  eines  heeres 
im  kriege,  eigentümlich  ist  ihm  die  übertragene  Verwendung  von 
eTrißaxeueiv  xivöc,  sich  eine  sache  anmaszen,  III  63.  IX  95  (wie 
bei  Homer  und  Hesiodos  CTTißaiveiv);  III  67  u.  VI  65  bedeutet  es 

abweichend  hiervon  'auf  etwas  fuszen,  sich  stützen',  womit  es  der 
ursprünglichen  bedeutung  näher  kommt,  auch  von  'drücken',  tti€- 
Zeiv,  ist  die  übertragene  anwendung  bei  Her.  sehr  häufig,  zb.  I  142. 

IV  11.  13.  105.  118.  V  35.  VI  34.  VII  121.  VIII  142  uö.  der  ge- 
brauch gehört  zweifellos  der  Umgangssprache  an,  obgleich  sich  auch 

die  dichter  desselben  bedienen,  lediglich  prosaisch  ist  dagegen  b  la- 

Kpouecöai,  ursprünglich  'etwas  von  sich  wegstoszen',  übertragen 
'jemanden  durch  Versprechungen  teuschen  oder  hinhalten'  VII  169. 
KviZieiv,  eig.  'ritzen,  kratzen',  ist  in  dieser  concreten  bedeutung 
selten,  dagegen  in  der  übertragenen  'jemanden  ärgern,  reizen,  krän- 

ken' usw.  in  poesie  und  prosa  sehr  gewöhnlich ;  so  von  der  liebe 
VI  62;  vom  neid  VII  lOe,  vgl.  VII  12. 

priYVUVai,  'reiszen,  brechen' ist  im  metaphorischen  sinne  bei 
den  Prosaikern  ungewöhnlich,  bei  Her.  vereinzelt,  vom  dui'chbrechen 
einer  schlachtreihe,  wo  also  von  eigentlicher  metapher  nicht  gespro- 

chen werden  kann,  steht  es  nach  Homerischem  vorbild  VI  113; 
priYVUVai  qpuuvriv  sagt  Her.  I  85  u.  II  2  von  stummen  bzw.  kindern, 
die  zum  ersten  male  zu  reden  anfangen,  während  es  V  93  soviel  als 

'das  schweigen  brechen'  oder  'in  die  worte  ausbrechen'  bedeutet. 
aTTOppiTfVUVai  steht  VIII  19  vom  'losreiszen'  eines  volkes  von  einer 
bundesgenossenschaft.  im  intransitiven  gebrauch  finden  wir  Kttiap- 
pa^rivai  vom  losbrechen  eines  sturmes  gebraucht  I  87,  wie  auch  in 

späterer  prosa;  und  ebenso,  wie  wir 'losbrechen' im  sinne  von 'gegen 
jemand  heftig  werden'  sagen,  so  Her.  VI  129  und  VIII  74  eKpaYnvai, 
mit  einer  jedenfalls  vom  wetter  entnommenen  metapher. 
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'Binden'  und  ̂ ösen',  beeiv  und  Xueiv  mit  ihren  compositis, 
werden  von  früh  an  auf  abstractes  oder  geistiges  gebiet  übertragen, 
um  von  der  Übertragung  auf  weitere  concreto  gebiete  (wie  zb.  im 
Homerischen  Xuto  YOVJvaia  udgl.)  zu  schweigen,  der  begriff  der 
fesselung  liegt  dabei  vornehmlich  zu  gründe:  so  opKiOici  evSebecöai 

in  19;  dvctTKr]  evbeöe|ueva  IX  16;  Kaiabe'eiv,  jemanden  überführen 
oder  verurteilen  II  174.  IV  68,  wozu  dann  dTToXueiv  II  174  der  ent- 

sprechende gegensatz  ist.  vom  gleichen  bilde,  vom  lösen  einer  fessel 
oder  eines  knotens,  sind  die  meisten  andern  Übertragungen  von  \ueiv 
entnommen,  so  zb.  Xueiv  \6\xov  I  29,  KaiaXueiv  dpxnv  I  53. 

Von  den  stammlich  und  sinnlich  verwandten  thätigkeits Wörtern 

dpiLiöZieiv  und  dpiueiv,  '^passen,  anpassen,  fügen',  ursprünglich 
wohl  von  jeder  zusammensetzenden  thätigkeit  gebraucht,  finden  wir 

^rsteres  in  transitiver  Verwendung  bei  Homer  noch  nicht  in  Über- 

tragung; dagegen  von  zusammenfügung  eines  brautpaars,  'verhei- 
raten' bei  Her.  IX  108  dpjuöZieiv  Tivi  Tf]V  GuYaiepa  (so  auch  Pind. 

Py.  9,  117),  und  dp|uöZ;ec9ai  'heiraten'  V  32.  47.  VI  65;  passivisch 
gebraucht  III  137.  dvdp|UOCTOC,  unpassend,  unbequem,  findet  sich 
III  80;  dagegen  kommt  der  intransitive  gebrauch  von  dp|UÖ2!eiV  im 

sinne  von  'passend  sein ,  harmonieren',  der  bereits  Homerisch  ist, 
bei  Her.  nicht  vor.  dpiueiv  ist  vornehmlich  dichterisch,  und  Her. 
hat  im  gebrauch  des  wortes  sicherlich  an  Homer  sich  angelehnt :  so 
wie  dieser  dpiueiv  vpeubea  oder  ßouXrjV  sagt,  so  Her.  I  12  dpTueiv 
CTTißouXriv.  das  compos.  eHaprueiv  ,  dessen  sich  auch  andere  pro- 
saiker  bedienen,  hat  schon  von  vorn  herein  eine  weitere  bedeutung 
erhalten,  indem  es  vom  ausrüsten  oder  bereiten  verschiedener  con- 
creter  dinge  gebraucht  wird  (I  61.  II  32),  wobei  denn  auch  die 
ausrüstung  mit  lebenden  wesen  vorkommt,  wie  I  43,  so  dasz  die 

ursprüngliche  bedeutung  eines  mechanischen  fügens  dabei  ganz  ver- 

schwunden ist.'* —  Mit  demselben  stamm  hängt  dpTiZieiV  zusammen 
(sowie  dpi  IOC,  das  nur  in  der  übertragenen  bedeutung  'zweck- 
mäszig'  oder  'passend'  vorkommt),  wovon  Her.  das  compos.  Kttiap- 
lilew  öfters  gebraucht,  um  die  herstellung  einer  gestörten  Ordnung 
damit  zu  bezeichnen:  V  28.  30.  106;  auch  hier  ist  die  anfängliche 
concreto  bedeutung  des  wortes  nicht  mehr  vorhanden. 

Wenn  wir  auf  ein  anderes  gebiet  der  allgemeinen  thätigkeits- 

wörter  übergehen,  so  kann  da  zunächst  'anfüllen,  voll  machen'  ge- 
nannt werden,  m.UTrXdvai;  es  kommt  dies  zwar  im  simplex  bei  Her. 

nicht  übertragen  vor,  wohl  aber  eKTTi)aTTXdvai  in  der  bedeutung  *er- 

'^  in  der  regel  werden  derartige  Veränderungen  der  ursprünglichen 
bedeutung  als  'erweiterung'  nicht  zu  den  metaphern  gerechnet;  doch 
habe  ich  oben  s.  10  f.  anm.  4  darauf  hingewiesen,  dasz  dieselben  nichts- 

destoweniger, weil  auf  einem  bilde  beruhend,  mit  besprochen  werden 
müssen,  so  in  diesem  falle,  wo  der  enge  Zusammenhang  zwischen 
menschen  und  geraten  oder  zwischen  menschen  und  menschen  mit  der 
engen  zusammenfügung  einzelner  mechanischer  teile  verglichen  und 
daraus  die  erweiterte  bedeutung  hergeleitet  ist. 
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füllen',  zb.  ifiv  jnoTpav  III  142;  xriv  (pr||uriv  toO  öveipou  I  43;  daher 
auch  I  91  TViv  d)aapTdba,  in  weiterer  Übertragung  'sein  vergehen 
büszen'.  drrXriCTOC  scheint  bereits  ursprünglich  vom  anfüllen  mit 
speisen  gebraucht  worden  zu  sein  und  wird  dann  übertragen  im  sinne 
von  Unersättlichkeit,  so  drrXriCTOC  XPnMOiTUUV  I  187;  vgl.  I  212 
dTrXr)CTOC  aT)aaTOC  von  Kyros.  von  der  übertragenen  bedeutung  von 
TTXripric  war  schon  oben  die  rede,  davon  eKTiXripouv,  wie  eKTTi|U- 

irXdvai,  vom  'erfüllen'  einer  hofifnung  VIII  144;  intrans.  TrXripoOv 
von  der  zeit  die  'erfüllt  wird'  II  7."  —  Unter  den  ausdrücken  für 

'mischen'  wird  jLiiYVUVai  bei  Homer  bekanntlich  von  geschlecht- 
lichem Umgang  gebraucht,  eine  bedeutung  die  dem  worte  ursprüng- 

lich gewis  nicht  innewohnte;  bei  Her.  ist  juicYecOai  von  fleischlicher 
Vermischung  das  gewöhnliche,  und  zwar  von  beiden  geschlechtern 

gesagt,  zb.  I  5,  198.  II  64  uö. ,  während  das  wort  in  anderer  Über- 

tragung selten  vorkommt:  vgl.  VIII  58  cU|U|UiHai  Tivi  Ti  'jemandem 
etwas  mitteilen',  wie  Theogn.  64.  —  Kepavvuvai,  wohl  schon 
von  anfang  an  von  der  Vermischung  flüssiger  stoffe  und  dann  bei 
Homer  am  häufigsten  vom  mischen  des  weins  mit  wasser  gebraucht, 

ist  in  Übertragung  auf  abstractes  gebiet  bei  den  dichtem  sehr  ge- 

wöhnlich, bei  Her.  in  einigen  compositis  nachweisbar:  cu"fKepavvu- 
vai  (piXiriv  VII 151 ;  vgl.  cpiXiai  cuveKpriGricav  IV 152;  eyKepawOvai 

TrpriYMttTa  V  124;  dKepaioc  im  sinne  'unversehrt'  von  einer  stadt 
gesagt  III  146. 

Sehr  manigfaltig  ist  die  erweiterte  und  übertragene  bedeutung, 
die  schon  von  früh  an  xi^iv  erhalten  hat,  und  zwar  sowohl  nach  der 
concreten  seite  hin,  indem  es  auszer  von  nassen  auch  von  trockenen 

dingen  im  sinne  von  'schütten'  gebraucht  wird  (doch  liegt  das  viel- 
leicht schon  in  der  ursprünglichen  bedeutung  des  Stammes)  als  auch 

nach  der  abstracten.  bei  Her.  spielt  das  simplex  in  dieser  hinsieht 
keine  rolle;  von  den  compositis  führen  wir  folgende  an:  biaxeeiv 

VIII  57  rd  ßeßouXeu)aeva,  vereiteln  oder  rückgängig  machen;  eK- 

Xeec6ai  III  13  von  menschenmengen,  die  sich  irgend  wohin  'er- 
gieszen',  wie  ja  auch  wir  sagen;  ähnlich  TiepixeGcOai  IX  120,  sich  um 
etwas  sammeln ;  ci)YX^€iv,  zunächst  von  concreten  dingen,  als  straszen, 
mauern,  gräbern  udgl,,  die  zerstört  werden,  IV  127.  VII  115.  225; 
in  abstractem  sinneVII136  vom  übertreten  gesetzlicher  Vorschriften; 
VIII  98  von  erschütterung  oder  Verwirrung  der  gemüter,  VII  142 
CUVexeovTO  ai  YVUJjaai,  die  ansichten  verwirrten  sich,  giengen  aus 

einander;  UTTOXcecGai  von  blättern  gesagt  VII  218;  in  der  Verbin- 

dung dmcTiri  jaeYdXr]  ÜTieKex^TO  11 152  und  III 66 'zweifei  stieg  auf. 
Auf  die  jedenfalls  schon  der  ältesten  spräche  angehörige  Über- 

tragung von  'gehen,  kommen,  schreiten',  ßaiveiv,  epxecBai, 
f]Keiv,  levai  und  ihren  compositis  einzugehen  können  wir  uns  hier 
füglich  ersparen;  unsere  spräche  bietet  mit  zahlreichen  beispielen 

"  doch  faszt  es  Stein  auch  hier  transitiv,   indem   er  xä  CTCÜÖia  als 
object  ergänzt. 
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'übergehen,  zukommen,  fortschreiten'  udgl.  die  umfassendsten  paral- 
lelen dazu  dar.  der  gleichen  metaphersphäre  gehört  die  Übertragung 

von  xujpeiv  an,  das  namentlich  im  sinne  von 'ablaufen,  von  statten 
gehen'  bei  Her.  sehr  häufig  ist,  vgl.  III  42.  V  89.  VIII  68  ß.  IX  60; 
TTpoxuupeiv  VIII  102.  was  die  bezeichnungen  für  'laufen'  anlangt, 
so  finden  wir  bereits  bei  Homer  die  an  Wendung  von  öeeiv  auf  un- 

belebte und  im  strengen  sinne  des  wortes  unbewegte  dinge,  zb.  vom 
schildrand,  von  mauern  usw.,  in  welchem  sinne  ja  auch  wir  das  wort 

'laufen'  gebrauchen ;  in  gleicher  anwendung  finden  wir  irepiöeeiv  von 
mauern  gesagt  bei  Her.  I  81.  II  138.  auch  xpex^^v,  biöp  dcKeiv 
finden  wir,  obschon  selten,  in  übertragener  bedeutung;  so  dvaöpa- 
jaeiv  vom  wachsen  der  pflanzen  VIII  .55,  und  in  weiterer  Übertragung 
vom  leben  der  pflanze  auf  das  von  menschen  oder  Völkern,  s. unten; 
cuvbpajueTv  wird  I  53  vom  zusammentreifen  der  meinungen  bei  einer 
beratung  gesagt;  andere  übertragene  anwendungen  werden  unten 

beim  gymnastischen  lauf  noch  zu  besprechen  sein,  'irren',  Tr\a- 
väc6ai,  vom  concret  menschlichen  gebiet  auf  anderes  übertragen, 
findet  sich VII 16  ß  von  träumen  gesagt;  in  Übertragung  auf  geistiges 
irregehen,  irXaväcOai  ev  tuj  Xötuj  II  115  (vgl.  Soph.  OK.  316). 

Für  die  sehr  gewöhnliche,  bereits  bei  Homer  gang  und  gäbe 

Übertragung  von  'fallen',  TTiTrieiv  mit  compositis,  mögen  einige 
beispiele  an  stelle  vieler  genügen,  das  simplex  Kimeiv  haben  wir  in 
den  redensarten  TTiTTteiv  ec  vöcov  III  99,  ec  büKpuaVI  21,  ec  üßpiv 
III  81,   ec   he\}ia  VIII  118;    von  groszen   welche   unglück  haben 

VII  203.  VIII  16;  von  der  herschaft  die  an  einen  andern  'fällt', 
wie  auch  wir  sagen,  III  53.  ferner  eiUTTiTTTeiv  von  einem  aufstand 
VI  109;  von  etwas  unerwünschtem  VlI  88;  von  der  furcht  VII  45. 
VIII  37;  TTpoCTTiTTTeiv  vom  glück  III  40;  vom  unglück  I  32.  VII  46; 
TrepiTTiTTTeiv  mit  dativ,  zb.  dbiKOici  Yvuujuria  I  86 ;  bouXocuvri  VI  106 ; 

TOiautrici  Tuxrici  VI  17;  juribe  ceuuuTuJ  TrepiTrecijc  'dasz  du  nicht  an 
dir  selbst  zu  gründe  gehest'  I  108 ,  wo  die  einen  erklärer  an  eine 
metapher  von  einem  einstürzenden  hause,  andere  an  klippen  bei  der 
Schiffahrt  denken,  was  beides  wohl  nicht  nötig  ist,  da  der  gedanke 

auch  ohnedies  (gewissermaszen  'über  sich  selbst  fallen')  klar  ist, 
sodann  eKTTiTTieiV  ck  tivoc  vom  verlust  einer  sache,  gleichsam  herab- 

stürzen von  einer  höhe,  III  14.  V  125.  VI  91,  vgl.  V  72.  inera- 

TTiTTieiv  VI  61  in  der  bedeutung  'sich  verändern';  UTrepTTiTTTeiv 
III  71  gleich  i)TTepßd\Xec6ai,  'vorübergehen',  von  der  zeit;  endlich 
sehr  häufig  cujUTTiTTTeiv  vom  zusammentreffen  verschiedener  ereig- 
nisse,  zb.  I  82.  V  35.  VI  18.  VII  206.  IX  101;  oder  wie  cu^ißaiveiv, 

accidere  blosz  im  sinne  von  'sich  ereignen'  V  36.  VII  151.  VIII  15. 
132.  141;  vom  zusammenstoszen  von  kämpfern  I  82.  V  112;  oder 

von  sonst  streitenden  III  120.  IX  55 ;  'auf  etwas  verfallen'  VII  187  ; 
'in  etwas  hineingeraten',  wie  TrepiTTiTTTeiv,  III  52  (so  auch  Soph. 
Aias  429);  dazu  cuveKTTiTTteiv  von  verschiedenen  meinungen  die 
übereinstimmen  VIII  49. 

Ebenso  allgemein  ist  dann  die  figürliche  anwendung  der  verba, 
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die  'setzen,  stellen,  legen,  hängen,  hangen,  liegen,  stehen'  usw.  be- 
deuten und  bei  denen  wir  überall  eine  ursprünglich  sinnHche  bedeu- 

tung  voraussetzen  müssen,  ich  übergehe  Tiöevai,  icrdvai  udgl.  und 
hebe  nur  einzelne  hierher  gehörige  heraus,  was  KCicöai  anlangt, 
so  ist  vornehmlich  die  redensart  övO)Lia  Keeiai  zu  bemerken  IV  184. 

VII  188;  von  compositis  irpOKeTcGai,  wie  unser  'vorliegen',  von  der 
notwendigkeit  111;  von  verschiedenen  ansichten  III  83.  VII  16a; 
von  einem  kämpfe  IX  60.  ferner  TrpocKeTcöai  Tivi  in  verschiedenen 

übertragenen  bedeutungen:  'an  jemand  ein  anliegen  haben'  I  123; 
'einer  sache  ergeben  sein',  oivuj  TrpocKei^evoc  I  133;  qpiXoivir) 
III  34,  und  sehr  häufig  TTpocKeeiai  xi  tivi  'jemandem  ist  etwas  auf- 

getragen, liegt  etwas  ob'  I  118.  119.  VI  57.  VII  36  uö.  eiriKeicGai 
von  der  strafe  die 'auf  jemandem  liegt' VI  58;  cuTK6Tc9ai  von  dingen 
über  die  man  übereingekommen  ist  III  157.  IX  52;  daher  id  CUY- 
Keijueva  das  verabredete  V  50.  —  öfters  wird  sodann  metaphorisch 

gebraucht  TipificGai  gk  tivoc  'von  etwas  abhängig  sein',  danach 
weiterhin  'aus  etwas  sich  ergeben  oder  folgen',  vgl.  I  125.  III  19, 
V  31.  VI  109,  IX  68.  —  Der  übertragene  gebrauch  von  eiriKpeiuacGai, 

'über  jemandem  schweben' ist  wesentlich  poetisch  (vgl.  Theogn.  1184. 
Find.  Isthm.  8  [7],  14.  Simonides  39,  3);  Her.  gebraucht  ähnlich 
beijuaioc  erriKpeiLiaiuevou  IV  38.  auf  verwandter  anschauung  beruht 
die  Übertragung  von  aiuupeicöai,  das  in  der  Verbindung  UTTep 

^eydXujv  aiujpnöeic  'durch  die  hoffnung  auf  grosze  dinge  erhoben' VIII  100  sich  findet. 

Von  KUTTxeiv,  sich  bücken,  sich  ducken,  kommen  bei  Her. 
verschiedene  composita  in  metaphorischer  anwendung  vor.  dva- 

KUTTieiV  bedeutet  eigentlich  'den  geduckten  köpf  wieder  aufrichten'; 
davon  kommt  die  übertragene  bedeutung,  die  sich  auch  bei  den  spä- 

tem Prosaikern  findet,  'sich  erholen,  sich  wieder  aufrichten'  V  91; 
eYKUTTieiv,  sich  auf  etwas  bücken,  eic  Ti,  um  es  genauer  zu  betrach- 

ten, und  so  CYKUipaviec  ec  td  tujv  TteXac  KaKdVII  152  auf  abstracte 

dinge ,  die  man  genau  zu  prüfen  in  der  läge  ist ,  übertragen,  cuy- 

KUTTTCiV  bedeutet  in  concretem  sinne  'sich  gegen  einander  bücken, 
die  köpfe  zusammenstecken' ;  metaphorisch  wird  daraus  'unter  6iner 
decke  stecken,  im  einverständnis  sein',  so  III  82.  VII  145,  auch 
später  noch  entsprechend  gebraucht,  endlich  UTTOKUTTieiV  'sich  unter 
etwas  ducken',  wird  unten  bei  besprechung  der  vom  joch  entlehnten 
metaphern  zu  erwähnen  sein,  wie  es  scheint,  liegt  bei  diesen  meta- 
phern  von  Kumeiv  ursprünglich  ein  Sprachgebrauch  des  täglichen 

lebens,  nicht  der  dichtersprache  vor,  obschon  sie  auch  in  diese  mehr- 

fach übergegangen  sind.  —  Wenn  die  ausdrücke  für  'zittern'  die  er- 
weiterte bedeutung  von  'fürchten'  erhalten  haben  (bei  Her,  vor- 

nehmlich die  negierenden  dipeineeiv,  dxpeiiiZ^eiv,  das  adv.  dipeiua, 

im  sinne  von  'sich  ruhig  verhalten'),  so  ist  dabei  von  metapher  im 
eigentlichen  sinne  nicht  die  rede,  weil  das  zittern  ein  zeichen  der 
furcht,  nicht  ein  bild  dafür  ist;  wohl  aber  liegt  eine  solche  vor  bei 

dcnaipeiv  VIII  50  6  Kopiv9ioc  cipaTriYÖc  ficrraipe  jnoOvoc,  eig.  'er 
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zappelte',  dh.  'er  widerstrebte';  der  vergleich  wird  wohl  von  tieren, 
die  beim  einfangen  widerstand  leisten,  entnommen  sein,  man  darf 

hier  einfiusz  der  poetischen  diction  voraussetzen.  —  Endlich  sei  hier 
noch  bueiv,  buecGai  (buveiv)  nebst  den  compositis  erwähnt,  das 

seine  ursprüngliche  bedeutung  'einhüllen,  eintauchen',  medial  'in 
etwas  tauchen',  bei  kleidern  'anziehen'  usw.,  auch  nach  der  abstrac- 
ten  Seite  hin  vielfach  erweitert  hat;  in  prosa  freilich  beträchtlich 
seltener  als  bei  den  dichtem,  bei  Her.  kommt  das  simplex  in  meta- 

phorischer bedeutung  nicht  vor;  dagegen  ÜTTObuveiv,  so  VI  2  ijtt€- 
buve  Triv  fiYejuoviriv,  wo  wohl  das  bild  vom  anziehen  eines  kleides 

zu  gründe  liegt;  IV  120  UTTobuveiv  iröXejuov  'sich  in  einen  krieg 
einlassen';  ähnlich  laOia  unobuveiv  VII  109,  ijTTobiiveiv  Kivbuvov 
III  69;  und  VII  134  absolut  mit  dazu  gesetztem  inf.  'sich  darauf 
einlassen  etwas  zu  thun'.  in  anderm  sinne  kommt  iiTreKbüeiv  I  10 

und  12  vor,  wo  es  vom  'heimlich  hinausschleichen' jemandes  gesagt 
ist,  also  zwar  übertragen,  aber  noch  auf  concretes  gebiet. 

Nach  dieser  betrachtung  des  metaphorischen  gebrauchs  von 
eigenschaften,  handlungen,  zuständen  usw.  allgemeiner  art,  bei  der, 
wie  oben  erwähnt,  Vollständigkeit  nicht  beabsichtigt  war,  gehen  wir 
nunmehr  zu  denjenigen  metaphern  über,  die  bestimmten  gebieten 
der  natur  oder  des  lebens  entnommen  sind,  wir  beginnen  dabei  mit 
dentropen,  die  sich  auf  teile  des  menschlichen  körpers  be- 

ziehen '^  wobei  allerdings  zu  bemerken  ist,  dasz  manche  der  hier  an- 
geführten auch  allgemein  vom  tierkörper,  wenigstens  von  dem  der 

Säugetiere  entlehnt  sein  könnten,  so  bedeutete  wohl  küuXov  ur- 
sprünglich eben  so  ein  glied  des  menschlichen  wie  des  tierischen 

leibes ;  von  den  manigfachen  übertragenen  bedeutungen,  die  sich  in 
der  spätem  zeit  finden,  hat  Her.  nur  die  6ine,  die  sich  aufteile  eines 
bauwerks,  einer  mauer,  eines  hauses  bezieht,  II  126.  134.  IV  62. 

108;  vgl.  I  179  oiKriiuaTa  juouvÖKUuXa,  worunter  gebäude  zu  ver- 
stehen sind,  die  nur  ein  Stockwerk  haben,  während  diese  Übertragung 

sich  bei  Homer  noch  nicht  findet,  ist  der  metaphorische  gebrauch 
der  verschiedenen  worte  für  köpf  bekanntlich  sehr  alt.  davon  finden 

sich  freilich  KOtpa,  Kdpr|VOV  und  die  verwandten  nur  bei  den  dich- 
tem; bei  KOpuqpri  aber,  das,  wie  bei  Homer  und  sonst  in  der  poe- 

tischen spräche,  so  auch  in  der  prosa  von  berghäuptern,  felsenspitzen 

udgl.  sehr  gewöhnlich  ist,  wird  man  die  bedeutung  'köpf  nicht  als 
die  ursprüngliche  anzunehmen  haben ,  sondern  die  allgemeinere  der 

'spitze',  des  obersten  teiles  irgendwelches  concreten  gegenständes 
überhaupt,  eigentliche  Übertragung  liegt  daher  erst  vor ,  wenn  ko- 
pucpH  auf  abstracte  dinge  angewandt  wird,  wie  im  adj.  KOpuqpaToc 

im  sinne  von  'jemand  der  an  der  spitze  eines  heeres,  Staatswesens 
usw.  steht' ;  in  dieser  bedeutung  finden  wir  es  bei  Her.  zuerst  III  82. 

'^  hierüber  vgl.  man  die  diss.  von  Louis  Morel  de  vocabulis  partium 
corporis  in  iingua  Graeca  metapborice  dictis  (Genf  1875). 
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159.  VI  23.  28  uö,;  vgl.  auch  dtTTOKOpucpoOv  'die  hauptsache  kurz 
zusammenfassen ,  in  kürze  antworten'  V  73  (bei  Hesiodos  eKX].  106 
im  gleichen  sinne  eKKopuqpoOv).  dagegen  ist  bei  KeqpaXri  jedenfalls 

die  bedeutung 'haupt,  köpf  die  ursprüngliche;  aber  dafür  ist  die 
metaphorische  anwendung  dieses  wertes  in  der  dichtersprache  und 
überhaupt  in  der  altern  zeit  ziemlich  selten,  sehen  wir  ab  von  dem 
Orakel  VII  148,  wo  die  spitzen  der  bevölkerung  darunter  verstanden 
werden,  aber  der  ganze  Spruch  im  gleichnis  mit  dem  menschlichen 

körper  gehalten  ist'",  so  können  wir  aus  Her.  nur  IX  39  anführen; 
auch  da  aber  haben  wir  nicht  den  Sprachgebrauch  des  Schriftstellers 

selbst,  sondern  einen  vulgären,  da  es  sich  hier  um  einen  geographi- 
schen namen  handelt,  indem  die  ausläufer  des  Kithairon  bei  den 

Boiotern  TpeTc  Keq)aXai,  bei  den  Athenern  Apuöc  KeqpaXai  hieszen. 
Die  stirn,  )LieTUJTTOV,  kommt  bei  Her.  wiederholt  im  sinne  der 

Vorderseite  von  gebäuden  vor,  die  wir  mit  der  entsprechenden  lat. 

metapher 'front'  nennen:  1 178.  II  124.  IX  15;  das  adverbiale  juetuu- 
Trriböv  von  der  frontstellung  einer  flotte  VII  100.  —  Das  äuge, 
6cp6aXjUÖc,  ö|U)Lia,  ist  in  der  altern  prosa  in  übertragener  bedeutung 

nicht  nachweisbar^",  wohl  aber  ocppuc  oder  öcppun,  die  braue,  von 
der  sich  im  bogen  hinziehenden  erböhung  der  augenbrauen  (dem  sog. 
superciliarbogen)  bekommt  oqppüc  schon  bei  Homer  die  bedeutung 
eines  länglich  sich  hinziehenden  hügels,  vgl.  II.  Y  151,  und  im  glei- 

chen sinne  "IXioc  öcppuöecca  X  411  (so  auch  Korinth  im  orakel  bei 
Her.  V  92  ß);  und  in  gleicher  Übertragung  gebraucht  Her.  öqppur) 
IV  181  f.  und  185  (vgl.  auch  im  orakel  III  57  XeuKOcppuc  oiYOpri 
von  dem  mit  marmorschranken  umgebenen  marktplatz).  der  ur- 

sprünglich wohl  nur  poetische  gebrauch  ist  in  späterer  prosa  nicht 

selten.^'  dagegen  ist  die  übertragene  bedeutung  des  mundes, 
CTOiiia,  CTÖ)Liiov,  der  wir  auch  bei  Homer  schon  öfters  begegnen, 
sicherlich  kein  poetischer,  sondern  ein  der  Volkssprache  entnomme- 

ner tropus,  der  sich  am  häufigsten  bei  fluszmündungen  angewandt 
findet,  so  I  202.  II  17.  III  10.  IV  51;  vom  Pontos  IV  81  und  85; 
etwas  abweichend  und  ungewöhnlich  VII  23  und  37  von  canälen, 
wobei  nicht  die  mündung,  sondern  das  profil  des  canals  gemeint  ist. 
dagegen  wiederum  in  der  ersten  bedeutung  djnqpicTOjuoc  III  60  von 
einem  durch  einen  berg  gegrabenen  tunnel,  dessen  arbeit  an  den 
beiderseitigen  mündungen  begonnen  wurde;  TrevTdcTOjuoc  von  einem 
flusz  IV  47.  ungewöhnlich  ist  dagegen  der  gebrauch  VIII  11, 
wo  Kttid  CTÖ)aa  bei  einer  Seeschlacht  von  der  front  einer  flotte 

gesagt  ist  (so  auch  Eur.  Herakl.  801).  —  Die  Übertragung  von 
XeiXoc,  X£i^^>  ̂ ^^  lippen,  kennen  wir  auch  bereits  aus  Homer, 
wo  es  vom  rand  eines  gefäszes  oder  gerätes,   auch  eines  grabens 

'"  die  Orakelsprüche  sind  in  dieser  abh.  nur  gelegentlich  angeführt, 
da  sie  nicht  zur  Herodotischen  spräche  gehören.  ^^  wenn  I  114  das 
'äuge  des  groszkönigs'  genannt  wird  (vgl.  Aisch.  Perser  957.    Ar.  Ach.  92), 
so   ist    dies  eine  persische  metapher.  ^'  s.  Hesychios  u.  öqppOa  und 
Ö9pOc.     vgl.  Morel  ao.  s.  22. 
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vorkommt,  dieser  gebrauch ,  den  man  wie  den  vorigen  für  einen 
allgemeinen,  nicht  blosz  poetischen  wird  halten  dürfen,  ist  auch  bei 
Her.  gewöhnlich:  so  kommt  er  vom  rande  von  Aussen  vor  I  180  und 
185.  II  94  uö.;  von  dem  eines  gefäszes  I  70. 

Beispiele  für  den  metaphorischen  gebrauch  von  haaren,  zahnen, 
obren  fehlen,  der  busen,  koXttoc,  scheint  dagegen  schon  sehr  früh 

in  übertragenem  sinne  gebraucht  worden  zu  sein.^^  schon  bei  Homer 
ist  die  Übertragung  auf  den  schosz  des  meeres  oder  auf  die  meeres- 
bucht,  die  ja  auch  wir  'busen'  nennen,  sehr  gewöhnlich,  bei  Her. 
kommt  kÖXttoc  für  meerbusen  häufig  vor,  zb.  II  10  f.  IV  38  uö.; 
doch  kommt  auch  köXttoc  yHC  vor  IV  99  von  einem  sich  weit  ins 
meer  hinausziehenden  teile  des  festlandes;  und  in  noch  weiterm 
sinne  für  rundung  überhaupt  VIII  137  kÖXttoc  toO  fiXiou,  von  dem 
durch  den  rauchfang  von  der  sonne  beleuchteten  runden  fleck  des 

fuszbodens  (in  dieser  erweiterung  übrigens  ungewöhnlich^').  — 
Nicht  Homerisch  dagegen  und  wohl  erst  in  der  zeit  zwischen  Homer 
und  Her.  entstanden  ist  die  metaphorische  anwendung  von  auxr|V, 

der  nacken,  vornehmlich  wiederum  von  bestimmten  landschafts- 
teilen, die  in  irgendwelcher  hinsieht  ähnlichkeit  mit  dem  halse  von 

menschen  oder  tieren,  als  schmale  Verbindung  zweier  gröszerer, 

rümpf  und  köpf  entsprechender  teile  aufweisen,  so  von  einer  land- 
enge  I  72.  VI  37  (von  der  Chersonnesos);  von  einer  meerenge  IV 85. 
118  (vgl.  Aisch.  Perser  73);  von  einem  engpass  VII  223  und  in 
noch  etwas  erweitertem  sinne  IV  89  von  der  stelle  eines  flusses,  wo 
sich  derselbe  in  mehrere  arme  teilt,  wo  also  diese  arme  gleichsam 
mit  köpfen,  der  übrige  teil  des  flusses  mit  dem  rümpfe  verglichen 
sind,  diese  metapher  findet  sich  auszer  bei  Her.  nur  noch  vereinzelt 
in  der  prosa.  der  arm,  den  wir  eben  im  deutschen  metaphorisch 
gebraucht  haben,  kommt  in  entsprechender  anwendung  im  griech. 

nicht  vor;  wenn  der  unterarm,  Trfixuc,  die  eile  als  masz  bezeich- 
net, zb.  I  178.  II  149,  so  ist  das  keine  metapher,  da  das  ellenmasz 

eben  in  Wirklichkeit  von  der  länge  des  Unterarms  entlehnt  worden 
ist.  dagegen  hat  oiykiuv,  der  ellenbogen,  schon  bei  Homer  die 
bedeutung  einer  krümmung  überhaupt,  und  wird  so  bei  Her.  I  180 
von  der  krümmung  einer  mauer,  II  99  von  der  eines  flusses  gebraucht ; 
indessen  ist  es  mit  rücksicht  auf  die  etymologie  des  wortes  wohl 

möglich,  dasz  die  bedeutung  *bug,  krümmung'  an  sich  die  ursprüng- 
liche ist,  daher  auch  hier  keine  metapher  vorliegt,    auch  die  band, 

^^  die  ursprünofliche  bedeutung  von  KÖXTtoc  steht  nicht  ganz  fest, 
doch  wird  Studniczka  recht  haben,  wenn  er  in  seinen  beitr.  zur  gesch, 
der  altgriech.  trucht  s.  102  annimt,  dasz  damit  (ebenso  wie  mit  sinus) 
ursprünglich  die  einbiegung  zwischen  beiden  brüsten,  und  dann  erst  in 
erweiterter  bedeutung  die  ganze  brüst  (auch  die  männliche)  gemeint  ist. 
bei  der  Übertragung  auf  meerbusen,  die  in  das  land  hineinreichen,  liegt 
die  ursprüngliche  bedeutung  noch  deutlich  zu  tage,  indem  hier  die  beiden, 
die  bucht  begrenzenden  teile  des  festlandes  mit  den  brüsten  verglichen 
sind.  23  so  sehr,  dasz  man  sich  versucht  fühlt  mit  leichter  änderung 
dafür  kükXov  zu  schreiben. 
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Xeip,  ist  in  übertragener  bedeutung  in  der  vorherodotischen  poesie 
und  bei  Her.  selbst  nicht  zu  finden ,  und  auch  später  nur  in  verein- 

zelten anwendungen;  dagegen  ist  die  Übertragung  von  gewissen,  mit 
den  bänden  zusammenhängenden  handlungen  oder  Situationen  sehr 
gewöhnlich,  und  wie  bereits  Homer  X^iP«  UTiepexeiV  sagt,  wo  von 
einem  wirklichen  schützen  durch  übergebreitete  bände  nicht  mehr 
die  rede,  sondern  moralischer  schütz  gemeint  ist,  II.  I  420.  687.   Od. 
0  184,  so  gebraucht  Her.  IV  155  x^ip  i^^  sinne  von  büvajuic,  und 

ebenso  VIII  140ß  xexp  urrepinriKric ,  wie  auch  wir  vom  'langen  arm* 

eines  mächtigen  sprechen. ^^  VII  157  ist  xe'ip  jueYa^lj  wie  das  lat. 
manus ,  von  der  maunschaft  gebraucht,  doch  möchte  ich  dies  nicht 
zu  den  metaphern  ziehen,  auf  dieser  anwendung  beruht  das  bei  Her. 

sehr  gewöhnliche  verbum  xeipoOcGai  'in  seine  gewalt  bringen'  1 169. 
III  120.  V  16  uö.,  sowie  das  ebenfalls  sehr  häufige  adj.  UTTOxeipioc 
1  106.  VI  33.  107  uö.  dagegen  kommen  andere  redensarten  davon, 
dasz  man  sich  bei  den  meisten  beschäftigungen  der  bände  bedient, 
woraus  dann  die  allgemeinere  bedeutung  entsteht  von  ev  X^P^iV 

exeiv  Ti  'mit  etwas  beschäftigt  sein'  I  35.  VII  5  oder  jaeid  x^Tpac 
VII  16  ß;  ec  x^ipöC  dY^cGai  'sich  an  etwas  machen'  I  126  udgl., 
worauf  ich  bei  der  allgemein  üblichen  anwendung  dieser  redensarten 
ebenso  wenig  näher  einzugehen  brauche  wie  auf  die  entsprechenden 

verba  i-^xeiphiv ,  i-ixexßxltiv ^  emxeipeeiv  udgl.  —  Der  finger, 
ödKTuXoc,  kommt  wie  der  arm  nur  als  masz  (für  zoll)  vor  I  178  uö., 
gehört  daher  auch  nicht  in  die  metapher. 

Das  rückgrat,  pdxic,  gebraucht  Her.  11154  und  VII  216  von 
bergrücken.  das  knie,  yovu,  kommt  nur  in  technischer  metapher 

vor^^  für  den  absatz  oder  knoten  an  einem  halm  III  98  ;  doch  scheint 
auch  das  Homer.  YOUVÖc,  hügel,  das  wir  auch  bei  Her.  IV  99  finden, 
stammlich  mit  yovu  zusammenzuhängen,  nur  dasz  freilich  hier  die 

ursprüngliche  bedeutung  nicht  mehr  nachweisbar  ist;  vgl.  Schweig- 
häuser zu  Her.  ao.  Döderlein  Homer,  gloss.  n.  1011.  —  Beim  fusz, 

TTOuc,  liegt  die  sache  ähnlich  wie  bei  der  band:  wir  haben  erstlich 

die  maszbedeutung  unserm  'fusz'  entsprechend,  wofür  beispiele  an- 
zuführen überflüssig  ist,  ferner  die  redensart  ev  ttoci  YiYVecöai 

'jemandem  in  den  weg  kommen'  III  79,  und  das  dazu  gehörige  adj. 
eiUTTÖbioc  I  153.  II 158.  V90  nebst  dem  adv.  eMTTobuOv  I  80.  IV 118. 
Vir  183,  sowohl  von  concreten  dingen  wie  von  abstractis  gebraucht, 
dasz  die  metaphorische  bedeutung  von  ttouc  für  den  fusz  eines  berges 

^^  richtig  bemerkt  Stein  zdst.,  dasz  diese  metapher  orientalisch  ist, 
und  dasz  die  lange  hand  namentlich  ein  den  orientalischen,  zumal  den 

persischen   königen    beigelegtes   attribut   ist.  ^^   mit    diesem    namen 
möchte  ich  diejenigen  metaphern  von  den  andern  unterscheiden,  welche 
kunstausdrücke  in  gewerblichen,  wissenschaftlichen  udgl.  dingen  ge- 

worden sind,  wir  finden  solche  schon  bei  Homer  in  beträchtlicher  zahl, 
ich  erinnere  an  die  verschiedenen  bedeutungen  von  ufixuc,  Z\}j6c  udgl. 
wenn  man  will,  kann  man  auch  die  oben  besprochenen  geographischen 
metaphern  wie  köXttoc,  Kopuqpr)  usw.  hierher  rechnen;  jedoch  natürlich 
nur  diejenigen  darunter,  die  gemeingut  der  spräche  geworden  sind. 
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oder  sonst  von  etwas  hohem  bei  Her.  nicht  vorkommt,  ist  jedenfalls 
nur  zufällig:  denn  diese  metapher  war  damals  sicher  ganz  allgemein, 
im  ganzen  sehen  wir,  dasz  die  vom  menschlichen  körper  entlehnten 

metaphern  bei  Her.  der  mehrzahl  nach  geographische  begriflfe  be- 
zeichnen. 

Die  Übertragung  des  Verhältnisses  der  familienmitglieder 
unter  einander  auf  andere  gebiete,  also  der  metaphorische  gebrauch 
von  vater,  mutter,  söhn,  tochter,  bruder,  Schwester  usw.  ist  in  der 

poesie,  infolge  der  neigung  derselben  zur  personificierung^^  sehr 
häufig,  gehört  aber  in  der  prosa  meist  der  etwas  gehobenen,  schwung- 

vollem diction  an.  bei  Her.  treffen  wir  ihn  daher  nur  vereinzelt ; 

die  bezeichnung  )iriTpÖTToXic,  die  'mutterstadt',  die  aus  dieser  meta- 
pher hervorgegangen  ist,  und  die  wir  H  29.  VII  51.  VIII  31  finden, 

kann  dabei  nicht  in  betracht  kommen ,  da  es  sich  um  einen  längst 

recipierten  begriff  handelt,  der  vermutlich  gleichaltrig  mit  dem  be- 
ginn des  colonisierungswesens  ist.  dagegen  liegt  fremde  entlebnung 

vor,  wenn  IV  52  ein  see,  aus  dem  der  Hypanis  flieszt,  )ar|Trip  'Yrrd- 
VIOC  genannt  ist,  dem  Wortlaut  nach  offenbar  Übersetzung  einer  in 

jener  gegend  heimischen  bezeichnung;  derselbe  ausdruck  mit  KaXe'e- Tai  findet  sich  IV  86,  wo  die  Maiotis  |ariTr|p  ToO  TTÖvtou  heiszt  (nach 
Plinius  VI  20  Übersetzung  des  skythischen  wertes  Temaruncla).  wenn 
I  78  die  schlänge  TraTc  f  HC  genannt  wird ,  so  haben  wir  da  keine 
Herodotische  metapher,  sondern  eine  orakelmäszige  deutung,  welche 
die  Telmessier  einer  auffallenden  naturerscheinung  gaben.  —  Sehr 
gern  gebrauchen  die  dichter  nach  Homer  und  Hesiodos  TiKxeiv 

'gebären'  im  übertragenen  sinne  von  'hervorbringen'  überhaupt; 
dieser  in  der  spätem  prosa  ebenfalls  nachweisbare  gebrauch  findet 
sich  bei  Her.  VII 101  TiKieiv  C(pdX|ua  und  VII 49  Xijuöv.  bei  weitem 

allgemeiner  ist  die  Übertragung  von  xpeqpeiv,  dessen  ursprüng- 
liche Wurzelbedeutung  freilich  nicht  feststeht,  das  aber  in  der  be- 

deutung  'ernähren'  zunächst  wohl  lediglich  auf  tierische  ernährung 
sich  bezog,  wenngleich  schon  bei  Homer  eine  erweiterung  des  be- 
griffes  auch  auf  pflanzen  und  anderes  stattgefunden  hat.  bei  Her. 
sind  indessen  weiter  keine  beispiele  für  diese  später  so  gewöhnliche 
metapher  anzuführen  als  VII  102,  wo  es  von  der  neviri  heiszt,  sie 

sei  Tri  '6XXdbi  cuvxpoqpoc,  gleichsam  'mit  Hellas  zusammen  aufge- 
wachsen', ihm  'angeboren'. 

Was  dann  die  Übertragung  der  begriffe  gesund  und  krank 
anlangt,  so  finden  wir  uyiiic  jUuBoc  schon  bei  Hom.  11.0  524;  ebenso 

gebraucht  Her.  UTir|C  I  8  mit  XöfOC,  VI  100  mit  ßouXeu)aa  verbun- 

den, also  in  der  bedeutung  'verständig,  vernünftig',  wie  das  wort 
auch  später  vielfach  gebraucht  worden  ist;  oux  UTiotiveiv  idc  qppevac 
kommt  III  33  vor,  wo  jedoch  von  wirklicher  krankheit  des  geistes 

^*  man  vgl.  hierüber  Hense  'über  personificierende  epitheta  bei 
griech.  dichtem'  (Halberstadt  1855);  und  ''poet.  personification  in  griech. 
dichtungen'  (Halle  1868). 
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die  rede  ist,  also  keine  metaphei'  vorliegt;  eine  solche  haben  wir  da- 

gegen VII  157  TÖ  UYiaivov  irjc  'EXXdboc  'der  verständige  teil  der 
Hellenen',  vöcoc,  voceiv  ist  bei  den  dichtem  ungemein  häuög 
für  geistige  leiden  und  beschwerden,  für  ungesunde  zustände  bei 
menschen  und  Staaten;  bei  Her.  nur  einmal  MiXriTOC  vocrjcaca  cidci 
V  28.  in  der  classischen  und  spätem  prosa  ist  diese  metapher  sehr 
verbreitet  und  gehört,  wie  die  entsprechende  bei  uns,  jedenfalls  der 
gewöhnlichen  spräche  an.  unter  den  speciellen  krankheitserschei- 

nungen  kann  die  metaphorische  anwendung  von  o ib äv 'anschwellen, 
geschwollen  sein'  angeführt  werden,  wie  beim  körper  geschwülste 
oder  sonstige  ansch  wellungen  meist  zeichen  von  innerer  erkrankung 
sind,  so  bedeuten  bei  Her.  III  76  und  127  TrpriY|uaTa  oibeovia  in 
einem  Staatswesen,  dasz  sich  dasselbe  in  gährender  aufregung  be- 

findet", und  diesem  bilde  entspricht  III  80,  wo  von  demselben  staat 
die  rede  ist,  die  wendung  KaiecTn  ö  6öpußoc,  weil  Ka0icTaceai  oder 

KttTacxrivai  der  technische  ausdruck  für  das  abschwellen,  'sich  setzen' 
einer  geschwulst  ist.  in  etwas  abweichender  bedeutung  heiszt  es 

VII  39  6  Gujaöc  dvoibeei,  wie  wir  sagen  'es  schwillt  derzorn';  diese 
metapher  hat  Her.  wahrscheinlich  dem  Homer,  oibdvexai  Kpabir| 
II.  I  646  nachgeahmt,  doch  kommt  sie  auch  in  späterer  prosa  vor, 

während  jene  erste  dem  Her,  eigentümlich  ist.  —  Ich  erwähne  bei 
dieser  gelegenheit,  obgleich  es  in  keinem  Innern  zusammenhange 
mit  dem  eben  besprochenen  steht,  den  ausdruck  eHuJYKUJ|Lievoc  VI  126 

von  'aufgeblasenen'  menschen,  dh.  stolzen,  eingebildeten;  die  ur- 
sprüngliche bedeutung  des  wertes  ist  ebenfalls  'aufschwellen',  nur 

ohne  krankhafte  nebenbedeutung;  VI  12.5  sagt  Her.  von  jemandem 
der  sich  die  kleider  mit  gold  vollgestopft  hat :  Trdvia  eHouYKUUTO. 

Fast  noch  häufiger  als  die  Übertragung  der  begrifi'e  von  krank- 
beit  und  gesundheit  ist  die  des  heilens.  dKeic6ai  bzw.  eEöKei- 
C0ai  finden  wir  ja  bereits  bei  Homer  von  den  verschiedensten  gegen- 

ständen im  sinne  von  'wieder  gut  machen,  herstellen'  gebraucht,  und 
es  war  dies  sicherlich  nicht  nur  poetische  dietion.  so  auch  Her. 
I  167.  III  40.  V  91  uö.;  ebenso  UKOC  als  heilraittel  in  allgemeiner 
bedeutung  I  94,  und  dvr|KeCTOC  I  137.  VIII  28  (VI  12  wäre  auch 

wörtliche  erklärung  zulässig),  seltener  ist  iäc9ai  in  dieser  übertrage- 
nen bedeutung;  der  spruch  III  53  jur]  tuj  KttKUJ  TÖ  KttKÖv  lüu  ist 

sprichwörtlich,  vgl.  Aisch.  fr.  349.  Sopb.  fr.  74,  und  auch  sonst 
öfter  in  prosa.  in  demselben  allgemeinen  sinne  ist  cpdpjuaKOV 
ganz  gebräuchlich,  vgl.  III  85  (dagegen  I  98  als  färbemittel,  was 

dem  ursprünglichen  allgemeinen  begrifi' ' kraut '  entspricht,  vgl. 
GCurtius  ao.  s,  300). 

Gehen  wir  zu  den  functionen  des  menschlichen  körpers  über, 

so  ist  zu  bemerken,  dasz  wir  'essen'  nicht  in  übertragener  bedeutung 
finden,  wohl  aber  das  bereits  bei  Homer  metaphorisch  gebrauchte 

^^  die  erklärer  vergleichen  damit  Cic.  ad  Alt.  XIV  4,  1  tument   ne- 
gotiu  und  ebd.  5,  2  tumor  rerum. 
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'kosten',  yeiiecGai,  im  sinne  von  'geschmack  an  etwas  finden', 
indem  man  es  nemlicb  zuerst  kennen  lernt,  so  TUJV  dTaGÜJV  I  71; 
Tfic  dpxnc  IV  147;  ific  e\eu9epiric  VI  5,  und  so  auch  das  activum 

Yeueiv  'kosten  lassen'  VII  46  6  9eöc  yXukuv  T^ucac  töv  aiüuva 
'nachdem  die  gottheit  die  süsze  des  lebens  hat  kosten  lassen',  dieser 
gebrauch  von  yeiiecGai,  dem  vpir  auch  später  in  prosa  öfters  begeg- 

nen, gehört  wohl  sicher  der  spräche  des  lebens  an;  dagegen  hat  es 
poetische  färbung,  obschon  es  sich  auch  in  anderer  prosa  findet,  wenn 
trinken,  TTiveiv,  vom  aufsaugen  von  flüssigkeit  durch  den  erdboden 
gesagt  wird,  häußg  bei  dichtem  und  bei  Her.  III  117  und  IV  198. 
auch  das  wort  djUTTUJTic  (von  dvaTTiveiv),  das  zurücktreten  des  meeres, 
die  ebbe,  bei  Her.  II  11.  VII  198.  VIII  128  beruht  auf  einem  bilde; 
das  wort  findet  sich  bei  Her.  zum  ersten  male.  —  Der  gleichen 

Sphäre  ist  ev  CT d2[eiv 'jemandem  tropfenweise  etwas  eingeben,  ein- 
träufeln oder  einüöszen'  entnommen ;  Her.  hat  IX  3  das  bild  dWd 

Ol  beivöc  TIC  evecTttKTO  ijuepoc,  und  zwar  sicherlich  in  anlehnung 
an  das  Homer.  evecTaKTai  juevoc  Od.  ß  271.  wenn  die  metapher 
später  beibehalten  worden  ist,  so  darf  man  das  vielleicht  auf  Her. 

zurückführen.  —  Dürsten,  blijjdv,  wird  II  24  von  ländern  ge- 

braucht, die  vor  trockenheit  nach  regen  'dürsten'  (wie  die  tragiker 
bivpioc  von  dürrem  lande  gebrauchen).  —  Allgemeiner  bei  den  dich- 

tem ist  die  schon  bei  Homer  gewöhnliche  metaphorische  anwendung 
von  KOpevvuvai,  sättigen,  namentlich  im  medialen  gebrauch 

*sich  sättigen,  satt  sein',  sowie  von  den  damit  zusammenhängenden 
Wörtern,  auf  andere  concreto  oder  auf  geistige  dinge,  so  heiszt  Her. 

III  80  jemand  üßpi  K6Kopii|uevoc ,  gleichsam  'gesättigt',  also  'voll 
von  Übermut';  III  117  wird  die  erde,  die  genug  wasser  aufgesogen 
hat,  bittKopoc  genannt,  nachdem  vorher  von  ihrem  TTiveiV  die  rede 
war;  üßpioc  KÖpoc  ist  poetische  redeweise  im  orakel  VIII  77.  es 
scheint,  als  ob  diese  metapher,  obgleich  die  spätere  prosa  sie  auch 
kennt,  doch  immer  eine  art  poetischen  anstrichs  behalten  hätte. 

Schlafen,  das  im  sinne  von  'ruhen'  bei  den  dichtem  nicht 
selten  ist,  kommt  bei  Her.  so  nicht  vor;  dagegen  ist  exeipciv, 

wecken,  in  der  bedeutung  'etwas  erregen'  (wie  auch  bei  uns,  zb. 
*argwohn  wecken')  ganz  gewöhnlich:  vgl.  IV  119  errei  cqpeac  ibuTÖc 
6  6eöc  eteipei, 'anreizen',  wieOd.uu  164;  vgl.Her.VIII  131;  irpfixMa 
CTeipeiv  V  80;  Td  Ik  toO  ßapßdpou  ife\p6}ieva  VII  148;  TröXejLiov 
eYeipeiv  VII220.  VIII  142.  —  Lachen  und  weinen  treffen  wir  in 
der  poetischen  litteratur  selten,  bei  Her.  nirgends  in  übertragener 
bedeutung;  nur  ödKpuov  findet  sich  in  technischer  metapher  II  96, 
wo  der  von  einer  pflanze  ausgeschwitzte  saft  so  genannt  wird  (vgl. 
Find.  fr.  122,  3  Xißdvou  büKpr)). 

Zu  den  von  der  kleidung  entlehnten  metaphern  gehört  der 

übertragene  gebrauch  des  bereits  oben  (s.  27)  erwähnten  UTTObu- 

veiv  sowie  des  gegensatzes  urreKbuveiv  'ausziehen',  I  8  Triv  aibüj, 
wobei  freilich  die  metapher  insofern  sehr  nahe  lag,  als  es  sich  um 
die  von  ihrem  mann  entkleidet  gezeigte  frau  des  Kandaules  handelt, 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1891  hft.  1.  3 



34  HBlümner:  die  metapher  bei  Herodotos. 

die  mit  der  gewandung  auch  die  schäm  auszieht,  auch  wenn  es  I  129^ 
von  der  königlichen  macht  heiszt  ßaciXT]ir)v  oder  TÖ  Kpdroc  irepi- 
Geivai,  TTepißaXeTv,  so  sind  das  bildliche  ausdrücke,  die  vom  wirk- 

lichen anlegen  der  königstracht  entlehnt  sind,  nicht  lediglich  auf 
einer  vergleichung  beruhen,  vielleicht  beruht  auch  III  71  nepißaX- 

Xö|uevoc  euJUTUj  Ke'pbea  auf  der  metapher  des  ankleidens.  —  Die  Ver- 
wendung einzelner  kleidungsstücke  in  übertragener  bedeutung  ist 

wesentlich  poetisch,  so  liegt,  wenn  VII  139  die  mauern  Teixt'uuv 
KiGuJvec  genannt  werden,  sicherlich  dichterische  ausdrucksweise  vor; 
wie  Stein  vermutet,  vielleicht  aus  einem  diesen  bau  (es  handelt  sich 
um  die  mauer  über  den  Isthmos  beim  Persereinfall)  empfehlenden 
Orakelspruche,  so  steht  in  dem  orakel  I  47,  worin  das  von  Kroisos 

heimlich  in  ehernen  topfen  bereitete  gericht  beschrieben  wird,  X^X- 
KÖv  eTTiecrai.  —  Eine  sehr  bezeichnende  bildliche  wendung,  die  fast 
sprichwörtlich  scheint,  findet  sich  in  den  worten  des  Artaphernes, 
der  zu  Histiaios  betreffs  des  ionischen  aufstandes  sagt  VI  1  toOto 

t6  UTröbrijaa  eppaijjac  )aev  cu,  UTrebricaro  be  'ApicTaTÖpnc.  hier 
haben  wir  aber  keine  metapher,  sondern  ein  gleichnis,  da  nicht  die 
schuhe  den  vergleichungspunkt  abgeben,  sondern  die  mit  denselben 

verbundene  handlung.  —  Der  gegensatz  zur  kleidung,  die  nackt- 
heit,  hat  schon  bei  Homer  erweiterte  bedeutung:  wenn  "fvixvöc 
ursprünglich  höchst  wahrscheinlich  nur  der  mensch  war,  der  keine 
kleider  an  hatte,  so  ist  es  weiterhin  der,  welcher  zwar  kleider,  aber 
keine  waffen  angelegt  hat,  Y^MVÖc  ÖttXuuv  Her.  II  141;  es  ist  das 

Schwert  ohne  scheide,  daher  YU|av6v  Hicpoc  III  64;  es  sind  die  kno- 
chen,  die  vom  fleisch  entblöszt  sind,  daher  YUjUVoOci  id  öciea  tOüV 
KpeuJv  IV  61;  es  sind  aber  auch  abstracte  dinge,  die  offen  und  klar 

liegen,  wie  wir  von  der  'nackten  Wahrheit'  sprechen,  und  daher 
TrapaYU|HVoOv  von  planen  die  man  aufdeckt  I  126.  VIII  19,  von 

reden  IX  44.  —  Ich  führe  bei  dieser  gelegenheit  auch  die  metapho- 
rische anwendung  von  CKe TT r)  an,  das  freilich  allgemein  alles  was 

schütz  oder  schirm  gewährt,  nicht  blosz  decken  und  kleidung  be- 
deutet; Her.  gebraucht  das  wort  häufig  in  übertragenem  sinne, 

namentlich  in  der  Verbindung  ev  CKeirr)  ToO  TroXe'iuou  Wor  dem 
kriege  gedeckt,  geschützt'  VII  172.  215;  oder  auch  ev  CKeTir]  TOÖ 
cpößou  I  143. 

Aus  dem  gebiet  der  körperpflege  ist  wenig  hierher  gehö- 
riges zu  bemerken,  das  sprichwörtliche  erri  EupoO  iCTaiai  dK)Lific, 

dem  man  zuerst  II.  K  173  begegnet  und  das  auf  einer  verglei- 
chung mit  der  scharfen  rundung  des  rasiermessers,  auf  der  nichts 

stehend  sich  erhalten  könne,  beruht,  hat  auch  Her.  VI  11  in 
einer  rede  gebraucht;  von  seiner  allgemeinen  Verbreitung  zeugen 
sonstige  citate  bei  dichtem  (Theogn.  557.  Simon.  97,  1.  Aisch. 
Cho.  876.  fr.  99,  2.  Soph.  Ant.  996  uö.).  dagegen  werden  wir 
die  ganz  gewöhnliche  anwendung  von  Keipeiv  für  verwüsten  oder 
zerstören  des  landes,  umhauen  der  bäume  udgl, ,  wie  V  63.  VI  75. 
VII  131  usw.  nicht  hierher  ziehen  dürfen:   denn  die  grundbedeu- 
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tung  von  Keipeiv  ist  wahrscheinlich  allgemein  'schneiden',  die  be- 
ziehung  auf  das  schneiden  des  hart-  und  kopfhaares  aber  erst  die 
speciellere. 

Auch  von  haus  und  wohnung  finden  wir  nicht  viel  metaphern 
bei  Her,  entnommen,  bei  der  wendung  VII  39  6  Gujaöc  okeei  ev 
ToTci  uuci  haben  wir  ein  besonderes,  vornehmlich  der  poesie  ange- 

höriges gebiet  der  metapher ,  von  dem  wir  schon  mehrere  beispiele 
gehabt  haben,  die  personification  ;  entsprechend  ist  es,  wenn  es  II 166 

heiszt:  oijTOC  6  vöjuoc  dv  vr)CUJ  oiKe'ei.  —  Unter  den  zur  behausung 
gehörigen  dingen  gebrauchen  die  dichter  die  thür  ziemlich  häufig 
in  übertragener  bedeutung;  bei  Her.  haben  wir  IX  9  in  der  wendung 
ILieYdXai  KXicidbec  dvaTreTTieaTai  ec  tr\v  TTeXoTTÖvviicov  tuj  TTepcr) 

'damit  haben  wir  den  Persern  thür  und  thor  geöffnet'  vielleicht  eine 
sprichwörtliche  redeweise.  in  ähnlicher  anwendung  finden  wir  dich- 

terisch bisweilen  K Xeic  (KXr)c),  Schlüssel,  schlosz  gebraucht; 
bei  Her.  ist  nichts  entsprechendes,  der  name  des  V  108  erwähnten 

Vorgebirges  von  Kypros,  KXrjTbec  ific  Kurrpou,  beruht  wahrschein- 
lich auf  einem  vergleich  der  diesem  Vorgebirge  vorgelagerten  inseln 

(diese  sind  es,  die  bei  Strabon  XIV  s.  682  KXeibec  heiszen)  oder 
Felsenriffe  mit  schlüsseln,  wobei  wir  natürlich  nicht  an  die  bei  uns 
übliche  gestalt  der  letztern,  sondern  an  die  mehrzinkigen  schlüssel 

der  alten  zu  denken  haben,  dagegen  ist  KXeieiv  in  übertragener  be- 
deutung der  prosasprache  jedenfalls  schon  früh  eigentümlich,  indem 

damit  dieselbe  erweiterung  oder  Übertragung  des  begriffes  verbun- 

den wird,  die  wir  dem  worte  'schlieszen'  beilegen,  wenn  auch  vor- 
nehmlich in  concretem  sinne,  so  namentlich  dirOKXriieiv  'von  etwas 

abschlieszen,  abschneiden'  III  107.  IV  7.  V  104  uö.;  CYKXriiZieiv 
I  144;  TrepiKXrjieiv  III  116.  VII  198;  cuTKXnieiv  VII  129  usw. 

Metaphern  aus  dem  gebiete  der  befestigung  gehören  vor- 
nehmlich der  poesie  an;  dahin  ist  zu  rechnen  die  bekannte  bezeich- 

nung  der  schiffe  als  hölzerner  mauern  im  delphischen  Orakel  VIII 141, 
wo  schon  das  schwanken  über  die  deutung  des  Orakels  uns  beweist, 
dasz  es  sich  nicht  um  ein  gewöhnliches  oder  allgemein  verständliches 
bild  handelt,  noch  ist  der  gebrauch  des  adj.  TTpÖKpOCCOC  IV  152 

anzumerken,  wo  die  am  rande  eines  mischkessels  angebrachten  löwen- 
köpfe  so  genannt  werden;  Kpoccai  sind  die  zinnen  der  mauern,  und 
mit  diesen  werden  die  vorragenden  köpfe  verglichen.  Her.  hat  das 
im  ganzen  seltene  wort  von  Homer  übernommen ,  der  es  II.  E.  35 
auf  die  ans  land  gezogenen  und  mit  ihren  hohen  Vorderteilen  eine 

art  von  mauer  mit  zinnen  bildenden  schiffe  anwendet,  auch  Her.  ge- 
braucht es  VII  188  von  schiffen:  TrpÖKpoccoi  ujp|ueovTO  ec  ttövtov, 

was  nach  Wesseling  so  zu  verstehen  wäre,  dasz  die  schiffe  mit  ihren 
schnäbeln  oder  Vorderteilen  gegen  das  meer  zu  gewandt  sind,  wobei 
die  Vorderteile  aus  der  linie,  welche  die  acht  Schiffskörper  bilden, 

zinnenförmig  aufragen,  diese  erklärung,  der  sich  auch  Stein  an- 
schlieszt,  verdient  jedenfalls  den  vorzug  vor  der  von  Schweighäuser, 
der  an  beiden  stellen  eine  anordnung  in  quincuncem  versteht,  al^o 

3* 
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an  unserer  stelle  acht  schiflfsreiben ,  von  6inem  bis  zu  acht  schiflfen 
ansteigend  (vgl.  Bahr  zdst.). 

Aus  der  mythologie  sind  metaphern,  die  man  in  diesem  falle 

auch  als  sprichwörtliche  Wendungen  oder  geflügelte  worte  bezeich- 
nen könnte,  bei  Her.  sehr  spärlich,  indessen  wohl  nur  deswegen, 

weil  er  bei  seinem  stoffe  selten  gelegenheit  hat  dergleichen  anzu- 
bringen, wenigstens  darf  es  als  sehr  wahrscheinlich  bezeichnet  wer- 

den, dasz  solche  sprichwörtliche  bezeichnungen,  wie  Skylla  oder 
Charybdis,  Seirenen,  Tantalos  usw.,  denen  wir  in  der  altern  und 
gleichzeitigen  poetischen  litteratur  begegnen,  auch  sonst  im  leben 
gebräuchlich  waren,  bei  Her.  finden  wir  nur  den  ausdruck  Kabiariir) 

VlKTi  1 166,  ein  'Kadmossieg',  dh.  etwa  was  wir  heute  einen  "^Pyrrhus- 
sieg'  nennen,  also  ein  sieg,  in  dem  der  sieger  zugleich  besiegter  ist, 
da  im  Zweikampfe  der  Kadmos-enkel  Polyneikes  und  Eteokles  beide 
geblieben  waren,  auf  mythologische  metapher  führt  man  auch  den 
ausdruck  iravToTov  YiTvecOai  zurück,  der  sich  III  124.  VII  IOy. 

IX  109  findet  im  sinne  von  'alles  mögliche  zu  hilfe  nehmen' ;  die 
annähme,  dasz  dabei  die  bekannte  geschichte  von  dem  unter  allen 
möglichen  gestalten  zu  entrinnen  suchenden  Proteus  zu  gründe  liege, 
hat  in  der  that  sehr  viel  für  sich. 

Opfer  und  opfern  in  dem  übertragenen  sinne,  in  dem  wir  heute 
diese  worte  gebrauchen,  kommen  im  griech.  fast  gar  nicht  oder 
wenigstens  nur  in  ganz  beschränkter  anwendung vor;  diese  metapher 
bleibt  ungebräuchlich,  dagegen  wird  eine  andere ,  metaphorisch 
gebrauchte  redensart,  die  bereits  bei  Homer  sich  findet,  aber  ver- 

schiedenartig gedeutet  wird,  mit  dem  opferritus  in  Verbindung  ge- 
bracht. Od.  T  92  heiszt  es:  epbouca  jueY«  epYov,  ö  crj  KeqpaXr]  dva- 

lactHeic,  und  entsprechend  Her.  I  155  xd  |aev  fäp  Ttpörepov  eY^  tg 
CTTpriEa  Kai  cyuj  KeqpaXfj  dvaiudSac  q)epiju.  diese  wendung  wird  von 
den  meisten  Homer-erklärern  und  bei  Her.  auch  von  Schweighäuser 
ua.  auf  die  sitte  zurückgeführt ,  das  blutige  Opfermesser  an  dem 
Stirnhaar  des  getöteten  tieres  abzuwischen  und  dadurch  das  zu  süh- 

nende vergehen  gewissermaszen  auf  dies  tier  zu  übertragen ;  daher 

bedeute  es  'auf  seinen  köpf  nehmen,  mit  seinem  köpfe  büszen'.  eine 
verwandte  erklärung  geht  von  der  deutung  des  Eustathios  aus^^, 
dasz  der  mörder  nach  der  that  die  blutige  waflFe  am  haupt  des  er- 

schlagenen abzuwischen  pflegte,  um  dadurch  die  blutschuld  von  sich 
selbst  abzuwälzen;  auf  diesen  brauch  deutet  auch  Soph.  El.  446 

Kdiri  XouxpoTciv  Kdpa  KriXibac  ege'juaHev  hin.  von  einer  ganz  andern 
deutung  geht  Stein  zu  Her.  ao.  aus;  er  leitet  es  nemlich  ab  'von 
einem  ungebräuchlichen  praesens  dva)udYeiv  (djudYeiv  =  cogere,  coa- 
cervare,  davon  djuaSa  «lastwagen»),  welches  «aufladen,  aufbürden»  be- 

2^  Enstathios  zur  Od.  x  92  s.  1857,  3  xö  öe  ävandEeic  dvTi  xoO 
Trpocxpiipeic ,  cctcpecxepov  bä  ävtI  toO  iTpocKo\Xr|ef|vai  TTOu'iceic  outtj  x^ er)  Keq3aX.irj.  Kol  ecxiv  eOpeiv  xoiaiixriv  ̂ vvoiav  Kai  irapd  tlu  Coq)OK\ei, 
ävQa  qpaivexai  xatc  Treqpoveu|Li^vujv  KeqpaXaic  evaTro|Lidxxec0ai  t6  iv  xoic 
Hiqpeciv  atjaa,  djc  elc  Keq)aXr]v  öfjGev  eKcivoic  xpeiroju^vou  xoö  KaKoO. 
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deutet  (nicht  von  dvajudcceiv  «aufwischen»);  also  dva|LidY€iv  KecpaXr] 
«auf  das  haupt  laden»,  eine  volkstümliche  redensart  der  lonier.' 
allein  die  hier  angenommene  form  dvajudY€iv  ist  ebenso  zweifelhaft 
wie  die  ableitung  des  wortes  djuaHa,  bei  dem  es  doch  näher  liegt  an 
den  stamm  dEov  (vgl.  d£ujv,  axis)  zu  denken;  man  wird  also  am 
besten  thun  bei  dva|udcceiv  und  der  erklärung  vom  abwischen  des 
mordstahls  am  haupt  des  gemordeten  zu  bleiben. 

Wir  gehen  nunmehr  über  zu  den  beschä ftigungen  des 
täglichen  leben s.  unter  den  spielen  hat  das  beliebte  würfel- 
spiel  gern  anlasz  zu  metaphorischer  Verwendung  geboten,  wofür 
sich  bei  den  dichtem  zahlreiche  belege  finden,  auch  bei  Her.  haben 

wir  einige  spui'en  davon,  so  VII  50  in  der  redensart  dvappiTTieiv 
Kivbuvouc,  für  welche  in  Bekk.  anecd.  s.  18  sich  die  erklärung 
findet:  dvappiij;ai  Kivbuvov,  irapd  tö  dvappTvjjai  KÜßov,  rrepi  tujv 
dcpeibüJc  eauTOUc  eic  Kivbuvouc  dqpievTuuv,  was  uns  den  bekannlen 

ausspruch  Caesars  am  Rubicon  als  anwendung  einer  verbreiteten  meta- 
pher erweist,  ich  glaube  aber,  dasz  auch  ttittt61v,  das  häufig  in  der 

bedeutung  'ausfallen,  ablaufen',  vom  kriege  oder  sonstigen  unter 
nehmungen  gebraucht,  vorkommt,  zb.  VII  163.  168.  VIII  130,  vom 
Würfelspiele  herkommt,  obgleich  die  erklärer  sonst  gewöhnlich  an 
eine  Übertragung  vom  fallen  der  loose  denken,  denn  der  Wortlaut 
der  betr.  stellen  deutet  darauf  bin,  dasz  im  bilde  die  art  des  fallens, 
nicht  das  fallen  selbst,  von  bedeutung  ist,  und  dies  ist  beim  würfeln 
die  hauptsache ,  während  beim  loosen  es  nicht  auf  das  wie  des  falls, 
sondern  nur  auf  die  thatsache,  dasz  überhaupt  die  loose  aus  der  ge- 

schüttelten urne  herausfallen,  ankommt.  —  Von  der  musik  sind  in 
jener  zeit  Übertragungen  noch  sehr  spärlich,  aus  Her.  wüste  ich 
nichts  anzuführen  als  V  92y,  wo  ein  orakel,  das  mit  einem  andern 

im  Inhalt  übereinstimmt,  cuVLuböv  TLU  'Hexiuuvoc  genannt  wird, 
diese  metapher  ist  in  der  spätem  poesie  und  prosa  sehr  gebräuch- 

lich,  wenn  auch  weniger  häufig  als  cujuqpujvoc,  das  bei  Her.  nicht 
vorkommt. 

Eine  sehr  bedeutende  zahl  von  metaphern  hat  den  Griechen  von 
jeher  die  gymnastik  geliefert,  zwar  die  übertragene  bedeutung 
des  allgemeinen  begriffes  YUMvdZieiv,  TU)Livd2!ecGai ,  die  wir  bei  den 
dichtem  finden  (vgl.  Aisch.  Prom.  584  uud  590.  Soph.  Trach.  1083) 
hat  Her.  nicht;  aber  von  einzelnen  gebieten  der  gymnastik  hat  auch 
er  verschiedenartige  tropen  entlehnt,  die  meisten  bilder  haben  die 

dichter  dem  ringkampf  entnommen,  und  wie  auch  bei  uns 'ringen' 
eine  in  der  prosa  übliche  metapher  ist,  so  hat  auch  Her.  manches 
davon  hergenommen,  zweifelhaft  ist  freilich  die  stelle  VIII  21  ei 
naXaiceie  ö  vauiiKÖc  ctöXoc:  so  liest  allerdings  einehs.;  andere 

haben  TraXi'iceie,  was  dasselbe  bedeuten  würde,  doch  wollte  Valla 
dafür  direXaceie  schreiben,  und  Valckenaer  ei  ti  maiceie.  dagegen 

rührt  sicher  vom  ringkampf  her  das  wort  icOTraXr|C  'jemandem  im 
kämpfe  gewachsen'  I  82  und  V  49;  VI  27  treffen  wir  auf  einen 
kunstausdruck  des  ringkampfes  in  übertragenem  sinne :  f]  vau)naxir| 
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UTToXaßoöca  ec  yovu  ifiv  ttÖ\iv  eßaXe  (vgl.  Bekk.  anecd.  s.  40,  24 
eic  YÖvu  Tieceiv,  eiri  tiuv  utto  ßiac  K\ivo)aevujv  eic  xriv  ff\v) ,  was 

an  Aisch.  Perser  900  'Acia  he  xöiJuv  aivOuc  em  f ovu  KeKXiiai  er- 
innert. —  Andere  metaphern  sind  vom  wettlauf  entnommen;  so 

namentlich  'um  sein  leben'  oder  'um  seine  rettung  rennen',  gleich- 
sam wie  um  einen  ausgesetzten  preis,  VII  57  irepi  euuuToO  xpexuJV, 

VIII  102  TToXXoiic  dYuJvac  bpaineovrai  Tiepi  C9eujv  aÜTüuv  oi  "€X- 
Xrivec,  ebd.  140a:  Beeiv  irepi  \j)ad)V  autOuv,  IX  37  xpexeiv  irepi  Tfjc 
v|jux»ic,  ähnlich  VIII  74  irepi  toö  naviöc  bpöjLiov  Geoviec.  dagegen 

hat  es  andern  sinn,  wenn  IX  33  von  einem  athleten  gesagt  ist  rrap* 
ev  TrdXaiC|ua  ebpa)ae  vikSv:  vom  wirklichen  lauf  ist  auch  hier  nicht 
die  rede,  denn  dieser  war  beim  pentathlon,  um  das  es  sich  in  diesem 
falle  handelt,  sicherlich  nicht  die  letzte  Übung,  sondern  es  bedeutet, 

dasz  er  'bis  auf  einen  gang'  beinahe  den  sieg  errungen  hätte,  ihm 
nur  ein  gang  zum  siege  fehlte,  wobei  TraXaiCjua  höchst  wahrscheinlich 
auch  eine  erweiterte  bedeutung,  nemlich  anstatt  des  ringkampfes 
die  eines  gymnischen  kampfes  überhaupt,  eines  ganges  aus  dem 

fünfkampf  erhalten  hat,  wie  es  dichterisch  ohnehin  so  viel  als  'kämpf, 
mühe'  bedeutet.  —  VI  112,  wo  es  heiszt  evGaOta  ibc  dTTei9r|cav  oi 

'AörivaToi,  meint  Stein,  es  liege  ein  vergleich  mit  den  rennern  in 
der  lauf  bahn  vor:  'als  sie  losgelassen  wurden,'  indessen  hat  dqpievai 
doch  so  allgemein  die  bedeutung  'etwas  loslassen',  teils  im  sinne  von 
'fahren  lassen',  teils  in  dem  'gegen  etwas  entsenden',  dasz  man  hier 
nicht  gerade  an  eine  metapher  von  der  rennbahn  zu  denken  braucht, 

dagegen  ist  beziehung  auf  Wettrennen ,  ev.  freilich  auch  auf  bogen- 
schieszen,  Speerwerfen  oder  sonstige  dinge,  bei  denen  es  sich  um  ein 
bestimmtes  ziel  handelt,  bei  der  Übertragung  von  Tep|ua  vorhanden, 

welches  gleich  unserm  worte  'ziel'  auf  jegliches  physische  oder 
geistige  streben  übertragen  wird  und  im  weitern  sinne  das  ende 
überhaupt  bedeutet,  so  ist  es  bei  den  dichtem  ganz  gebräuchlich, 
etwas  seltener  in  prosa ;  Her.  spricht  IV  52  von  Tep)LiaTa  von  Aussen, 
dh.  ihren  mündungen,  VII  54  von  den  Tepiaata  von  Europa,  hat  es 
aber  in  abstracter  bedeutung  nicht. 

Ganz  allgemein  im  poetischen  wie  prosaischen  Sprachgebrauch 

ist  die  Übertragung  der  ausdrücke  dYUJV  und  d9Xov  für  kämpf  über- 
haupt. dYUJV  hat  bekanntlich  die  bedeutung  jedes  kampfes,  eines 

gerichtlichen  wie  irgendwelches  andern,  sonst  im  leben  vorkommen- 
den erhalten;  so  zb.  bei  Her.  die  redensart  irpoKeeTai  dYUJV  'es 

handelt  sich  um  etwas,  kommt  darauf  an'  VII  11.  IX  60;  vgl.  auch 
VII  209.  in  ähnlicher  bedeutung  dYUUViCjaa  TTOieTcGai  I  140  'einen 
besondern  ehrgeiz  oder  Wetteifer  in  etwas  setzen' ;  ferner  dYuuviZ^e- 
cGai  von  kriegerischen  kämpfen  VIII  11.  IX  26  dYuJvec  dYuuvibaTai 

udgl.;  evttYUJviZiecGai  III  83  vom  kämpf  der  meinungen.  —  Ebenso 
wird  deGXoc  und  deGXeueiV  im  allgemeinen  sinne  von  kämpf  ge- 

braucht, schon  bei  Homer;  wahrscheinlich  ist  da  auch  gar  nicht  von 
einer  Übertragung  die  rede ,  sondern  die  allgemeine  bedeutung  die 
ursprüngliche,   auch  der  kampfpreis,  dGXov,  hat  bereits  bei  Homer 
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die  weitere  bedeutung  einer  gäbe  oder  eines  lohnes,  auch  ohne  be- 
ziehung  auf  wettkampf,  und  kommt  so  auch  bei  Her.  vor,  zb.  VIII  93. 
IX  101.  —  Kann  man  hier  und  in  den  vorhergehenden  fällen  be- 

denken tragen  das  Vorhandensein  einer  metapher  anzuerkennen,  so 
liegt  dagegen  eine  solche  zweifellos  vor,  wenn  I  31  beuxepeia 

oi'cecGai  'den  zweiten  preis  davontragen'  von  Kroisos  gesagt  wird, 
der  in  seiner  Unterredung  mit  Solon  hofft  an  zweiter  stelle  als  der 
glücklichste  gepriesen  zu  werden,  da  diese  redensart  sicherlich  vom 

wettkampf  entlehnt  ist.  direct  ein  gleichnis  vom  wettkampf  ge- 
braucht Adeimantos  in  seiner  bemerkung  gegen  Tbemistokles  VIII  59 

ev  TOici  dyilJci  oi  TTpoeEavicxdiuevoi  paTriZ;ovTai ,  worauf  bekannt- 
lich Tbemistokles  das  gleichnis  fortsetzend  erwidert :  oi  6e  eYKaia- 

XeiTTÖ)Lievoi  Ol)  ciecpaveOvTai.  die  darin  vorkommende  bekrän- 
zung ist  eine  in  der  poesie  beliebte  metapher,  der  wir  jedoch  bei 

Her.  nicht  begegnen,  wenn  es  hier  VII  130  heiszt:  oupeci  Trepiecie- 
q)dvuJTai  iräca  OeccaXiri,  so  ist  da  von  metapher  oder  bild  nicht  zu 

reden,  da  CT€qpeiV  seiner  grundbedeutung  nach  wahrscheinlich  'ein 
schützendes,  festigendes  umkränzen  oder  umgeben'  ist  (vgl.  GCurtius 
ao.  s.  214),  die  bedeutung  'kränz,  kränzen'  also  nur  einen  teil  der 
allgemeinen  bedeutung  ausmacht,  die  sache  liegt  also  anders  als 

wenn  wir  von  einem  'kränz  von  bergen'  sprechen. 
Die  metaphern,  welche  vom  bogenschieszen  entnommen 

sind,  stehen  in  der  mitte  zwischen  den  gymnischen  und  den  kriege- 
rischen, sicherlich  gehört  hierher  das  so  gewöhnliche  UTrepßdWecSai, 

das  in  seiner  bedeutung  und  herkunft  durchaus  unserm  'übertreffen' 
entspricht,  da  es  gleich  diesem  auf  dem  bilde  beruht,  dasz  jemand 
mit  seinen  pfeilen  (oder  sonst  einem  wurfgeschosz)  weiter  wirft  bzw. 
trifft  als  ein  anderer  und  daher  sieger  bleibt,  ich  brauche  hier  ebenso 
wenig  beispiele  anzuführen  wie  für  das  wort  CKOireiv,  bei  dem  ja 
auch  die  ursprüngliche  bedeutung  von  dem  ziel  ausgeht,  wonach 

man  späht,  woran  sich  dann  die  verschiedenen  Übertragungen  an- 

geschlossen haben  (vgl.  unser  wort  'absieht',  das  auch  vom  schieszen 
herkommt),  noch  deutlicher  liegt  die  metapher  zu  tage  beim  ge- 

brauch von  evxeiveiv.  'den  bogen  spannen'  heiszt  xöSov  eviei- 
veiv,  vgl.  II  273;  evxexajuevujc  djuqpicßaxeeiv  IV  14  heiszt  'ange- 

spannt', wie  wir  im  gleichen  bilde  sagen,  also  'heftig,  stark';  ebenso 
VII  53.  VIII  128;  und  so  heiszen  IV  11  evxovoi  Tvuj|uai  'heftig  ver- 

teidigte ansichten'.  hier  liegen  offenbar  ganz  allgemein  verbreitete 
metaphern  vor;  nicht  minder  in  djuapxdveiv,  ursprünglich  vom 
verfehlen  des  zieles,  dann  allgemein  auf  geistiges  gebiet  übertragen 
und  bald  absolut,  bald  mit  dem  gen.  der  sache,  die  man  verfehlt, 

gebraucht,  vgl.  I  71.  207.  III  65.  81.  IX  79  uö.  —  Einen  vergleich 
des  bogens,  welcher  nicht  immer  gespannt  bleiben  darf,  weil  er  sonst 
entweder  bricht  odeV  die  kraft  verliert,  mit  der  menschlichen  natur, 
die  durch  übertriebene  anstrengung  zu  stark  aufgeregt  wird  oder 
erschlafft,  enthält  die  rede  des  Amasis  II  173. 

Zu  den  beliebten  metaphern  gehören  ferner  die  mit  kämpf  oder 
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krieg,  schlacht  und  sieg  zusammengehörigen,  indem  diese  be- 
griffe von  ihrer  ursprünglichen  bedeutung  auf  geistiges  gebiet  über- 

tragen werden,  so  gebraucht  Her.  I  9  und  VII  136  dnoiLidxecGai 

in  der  bedeatung  'sich  gegen  etwas  wehren,  sich  weigern',  das  wort 
YVUUCijuaxeTv  III  25  und  VII  130  wurde  schon  von  den  alten  ver- 

schieden gedeutet  ̂ ^,  bedeutet  aber  dem  zusammenhange  nach  jeden- 
falls sva.  iLxexavoeTv,  eig.  xri  eauTOu  Yvujcei  (Yvuujur])  judxecGai  'seine 

bisherige  meinung  bekämpfen,  sich  eines  bessern  besinnen'  oder 
noch  etwas  erweitert  'einräumen,  nachgeben',  wie  VIII  29:  vgl. 
Schweighäuser  lex.  Herod.  s.  136  und  Stein  zu  III  25  (aber  in  an- 

derer bedeutung  Eur.  Herakl.  706).  cu|U|uaxeiv  hat  I  98  die  allge- 

meine bedeutung  'helfen'  bekommen,  ebenso  VII  239  cuju|udx€c6ai. 
ähnlich  bedeutet  V  65  cuVTUxil  CLi|U)uaxoc  einen  helfenden  zufallt 

vgl.  VII  6  und  III  31  vÖjlioc  cupinaxoc.  ebenso  wird  viKdv  über- 
tragen vornehmlich  auf  den  kämpf  der  meinungen,  YVuOjariv  (oder 

Yvuu)ari)  viKttV  I  61.  IV  82,  vgl.  IX  42  TVU))nri  Kpareeiv,  ferner  III  52 
KttKÖv  dviKriTOV.  —  Zu  den  kriegerischen  metaphern  gehört  sodann 

auch  dKpoßoXiZ^ecGai,  ursprünglich  'von  der  ferne  Wurfgeschosse 
schleudei'n',  also  'plänkeln,  ein  Vorgefecht  liefern',  daher  VIII  64 
eireci  dKpoßoXiZiecBai  'ein  Wortgefecht  liefern'.  —  Unter  den  waffea 
sind  bei  den  dichtem  vornehmlich  die  Schutzwaffen  für  metaphern 
gewöhnlich  (vgl.  oben  s.  34).  wenn  bei  Her.  I  181  der  äuszere  teil 
einer  breiten  futtermauer  OuupriH  genannt  wird,  so  zeigt  die  aus- 

drucksweise, dasz  dies  in  das  gebiet  der  oben  charakterisierten  tech- 
nischen metaphern  gehört,  auch  die  redensart  irpöqpaciv  TipoicxecGai 

IV  145.  VI  137.  VIII  3  kann  auf  dem  vergleich  mit  einem  vorge- 
haltenen Schilde  beruhen,  die  bezeichnung  der  blitze  als  ßeXea 

VII  10  6  ist  poetisch,  —  Wenn  wir  bei  dieser  gelegenheit  auch  der 
wunden  gedenken,  so  ist  zu  bemerken,  dasz  bei  Her.  xiipiucKeiv 
zwar  nicht  von  geistigen  wunden  vorkommt,  aber  von  verletzten 
schiffen  VIII  18;  im  gleichen  sinne  bedeutet  TpÜJ|Lia  VI  16  das  leck 

eines  Schiffes,  noch  häufiger  aber  hat  Tpujjaa  die  bedeutung  'nieder- 
lage'  I  18.  IV  160.  V  121.  VI  132.  VII  233.  VIII  27  uö.  diese 
metapher  gehört  also  sicher  der  gewöhnlichen  rede  an. 

Von  technischen  fertigkeiten^"^  kennen  wir  zunächst  das 
schreiben,  allerdings  kommen  bei  Her.  keine  stellen  vor,  die  sich 
manchen  bei  den  tragikern  sich  findenden  metaphern  vom  schreiben 
an  die  seile  stellen  lieszen;  ich  glaube  aber,  dasz  die  Wendung 
f)  Cndpirjc  eubaijuovin  ouk  eHriXeicpeio  (womit  zu  vgl.  Aisch.  Cho. 

23  Bekk.  anecd.  s.  33,  15  TÖ  fieTafiviücKeiv  Kai  cuvidvai  ToO  6i|uap- 
xriiuaToc,  otov  xr)  irpoT^pr)  Yviijur),  r^v  ecxe,  |uäx6C0ai.  ebd.  s.  228,  27  /nexa- 
ßouXeücacGai  Kai  xfl  r\br]  KeKopuj|uevr)  yvuCj|lii;1  nöxecöai.  ebd.  s.  233,  20  t6 
voeiv  Ti*)v  ̂ auToO  dcö^veiav  xriv  xe  tüüv  evavxiuuv  icxOv  oi  6^  xöv 
Yvövxa,  öxi  irpöc  Kpdccovac  gcirexo  aüxCu  r\  m«X1i  ncuxcicai.  ^^  auf 
die  Übertragung  des  Wortes  xexvrj  selbst,  das  ursprünglich  nur  eine 
manuelle  Fertigkeit  bedeutete,  auf  andere,  zumal  geistige  Fertigkeit 
genügt  es  hinzuweisen. 
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490  CTiepiua  eSaXeiqpeiv,  Eur.Hek.  589  KctGoc  eEaXeiipac9ai  cppevöc) 
von  dem  brauche,  nicht  mehr  wichtige  schriftzüge  mit  dem  schwamm 
vom  papyrus  oder  dem  sonstigen  Schreibmaterial  auszulöschen,  was 
ebenfalls  eHaXeiqpeiv  heiszt  (vgl.  Arist.  Fri.  11.81.  Xen.  Hell. 11  3, 51), 
entnommen  ist.^'  von  buchstaben  entnommene  bilder  sind  die 
wahrscheinlich  sehr  alte  bezeichnung  des  gebietes  sich  gabelnder 
fluszmündungen  als  Delta,  zb.  beim  Nil  II  13  uö.,  eine  art  technischer 
metapher,  und  die  boshafte,  aber  nicht  von  Her.  erfundene  benen- 

nung  der  hinkenden  gattin  des  Efe'tion  als  Lambda  V  92  ß.  —  Bei 
dieser  gelegenheit  kann  auch  die  sehr  verbreitete  Übertragung  von 
k\jk\oc  angeführt  werden:  so  spricht  Her.  I  207  von  einem  kÜkXoc 
TTpriYlLidTuuv. 

Unter  denjenigen  arbeiten,  die  im  altertum  vornehmlich  den 
frauen  zukamen,  musz  das  flechten  genannt  werden.  TiXeKeiV  ist 
bei  den  dichtem  namentlich  in  bezug  auf  das  ersinnen  von  listen 
oder  ranken  übertragen  worden ;  in  diesem  gebrauche  finden  wir  es 
bei  Her.  nicht,  wohl  aber  in  anderweitiger  Übertragung,  so  heiszt 

KaiaTiXcKeiv  if-jv  Cörjv  IV  205  oder  bianXeKeiv  töv  ßiov  V  92  Z! 
'sein  leben  bis  zu  ende  bringen',  gewissermaszen  wie  ein  flechtwerk 
oder  gewebe  zu  ende  flechten  (so  auch  Arist.  Vö.  754  öittTrXeKeiv 

ZOüv  fjbeuuc.  Piaton  Ges.  VII  s.  806^  uö.).  ferner  pf^civ  öianXeKeiv 
'eine  rede  vollständig  durchführen',  dagegen  bedeutet  VIII  128 

KaTarrXe'Eai  sva.  Kaiabficai  'verurteilen',  indem  dabei  der  dat.  irpo- 
bocir)  'jemand  in  die  strafe  für  verrat  verflechten'  (wie  wir  von 
jemandem  sagen,  er  sei  in  eine  criminalsache  verflochten)  zu  ergänzen 

ist.  dagegen  ist  cujUTiXeKecGai  III  78  und  VIII  84  auf  conci-etes 
übertragen:  dort  auf  zwei  mit  einander  ringende  kämpfer,  hier  auf 
schiffe,  die  mit  einander  in  enge  berührung  und  Verwirrung  geraten. 

—  Das  weben,  uqpaiveiv,  erscheint  bei  Homer  sehr  gewöhnlich  in 
ähnlicher  anwendung  namentlich  von  listen  und  planen;  bei  Her. 
haben  wir  nur  6in  beispiel  derartiger  naetapher  V  105  ujcie  TttOxa 

CUVUcpavBfivai,  was  Stein  unrichtig  mit  'eng  verbinden'  übersetzt; 
es  bedeutet  vielmehr  wie  auch  Od.  v  303  'etwas  gemeinschaftlich 
anzetteln',  wie  wir  mit  ähnlichem  bilde  sagen,  auch  potTTieiV, 
nähen,  gebraucht  Homer  metaphorisch,  vornehmlich  von  unheil- 
anstiftung;  und  wenn  anzunehmen  ist,  dasz  Her.  auch  das  vorige 
von  Homer  entnommen  hat,  so  wird  es  wohl  ebenfalls  auf  diesen 

zurückgehen,  wenn  er  IX  17  in  einer  rede  qpövov  pdiTTeiv  gebraucht, 

was  sich  Od.  TT  379  findet.  —  Die  naht  am  schädel,  IX  83  pacpr] 
genannt,  ist  wiederum  eine  technische  metapher,  und  ebenso  das 
marterwerkzeug,  das  mit  dem  der  walke rtechnik  augehörigen 
namen  Kvdcpoc  bezeichnet  wurde,  I  92,  während  die  thätigkeit  des 

walkens  selbst,  das  KVaTTieiv,  in  Übertragung  auf  körperliche  be- 
schwerden  nur  dichterisch  ist  (vgl.  Aisch.  Perser  574.  Prom.  994). 

^'  allerdings  ist  noch  eine  andere  metapher  möglich,    nemlich  von 
der  maierei:  darauf  führt  Eur.  Hei.  262  ̂ £a\eiqp9eic'  ÜJC  äfaXpLCX. 
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Eine  anzahl  von  ausdrücken,  welche  der  Verarbeitung  des 

holzes  und  steine s  ihren  Ursprung  verdanken,  teilweise  aller- 
dings auch  von  andern  festen  stoflfen  gebraucht  werden  konnten, 

hat  in  der  spräche  des  täglichen  lebens  metaphorische  anwendung 
erhalten,  ich  führe  da  in  erster  linie  anxeiuveiv,  schneiden,  das 
ursprünglich  schon  eine  sehr  weite  bedeutung  hat,  die  dann  auch 
auf  die  manigfaltigsten  concreten  und  abstracten  gebiete  übertragen 

worden  ist.  bei  der  groszen  häufigkeit  dieser  Übertragungen  be- 
gnüge ich  mich  mit  der  anführung  einiger  wichtigerer  Herodotischer 

beispiele.  freilich  wenn  wir  es  von  straszen  gebraucht  finden,  obouc 
Td|uveiv,  wie  IV  136,  so  ist  das  keine  Übertragung,  wie  man  glauben 
könnte,  sondern  man  versteht  darunter  die  mit  eingeschnittenen 

fahrgeleisen  angelegten  öffentlichen  straszen;  dagegen  sind  es  ob- 
schon  noch  auf  concrete  dinge  bezügliche  metaphern,  wenn  es  zb. 

VII  124  und  IX  89  heiszt  xriv  |uecÖYaiav  xejuvuuv  xfic  oboö  'den 
geraden  weg  mitten  durch  das  land  einschlagend',  und  im  gleichen 
sinne  wird  cuVTO|UOC  in  bezug  auf  wege  im  sinne  von  'kurz'  ge- 

braucht 1 185.  IV  136.  VII  121,  oder  schlechtweg  f]  cuVTOiuoc  V  17. 
die  metapher  kommt  hier  jedenfalls  davon,  dasz  der  kurze  weg  mit 
etwas,  das  durch  beschneiden  kurz  geworden  ist,  verglichen  wird, 
ferner  wird  arroTdiuveiv,  wie  bei  uns,  I  82  von  landesteilen  gesagt, 
die  man  einem  andern  wegnimt,  ihm  gleichsam  von  seinem  gebiet 

'abschneidet' 5  ähnlich  IV  99,  und  Trepiidjuveiv  IV  129.  handelt  es 
sich  dabei  um  wirklich  trennende  hindernisse,  wie  wenn  ein  graben 
zu  diesem  behufe  gegraben  wird  IV  3,  oder  wenn  von  Aussen  gesagt 

ist,  sie  'durchschneiden'  das  land,  d7T0Td)Liveiv  I  72.  IV  25,  so 
könnte  man  bisweilen  zweifelhaft  sein,  ob  man  überhaupt  bereits 
eine  metapher  annehmen  oder  noch  die  ursprüngliche  Wortbedeu- 

tung für  ausreichend  halten  soll,  die  auch  bei  Her.  sich  findende, 
aus  Homer  hinlänglich  bekannte  redensart  öpKia  idjuveiv  IV  201 . 
VII  132.  IX  26  ist  keine  metapher:  denn  hier  beruht  TdjLiveiv  nicht 
auf  eigentlichem  vergleich  einer  abstracten  thätigkeit  mit  der  des 
Schneidens,  sondern  das  Td)nveiv  findet  wirklich  statt,  indem  beim 
eid  das  opfertier,  das  dabei  geschlachtet  wurde,  zerstückt  wird,  und 
die  davon  entnommene  redensart  bleibt  bestehen,  auch  wenn  der 

brauch,  von  dem  sie  stammt,  wegfällt.  —  Spalten,  cxi2!eiv,  diTO- 

cxi^ieiv,  wird  in  geographischer  beziehung  ähnlich  wie  Te'jiveiv 
gebraucht,  namentlich  von  Aussen  welche  ein  land  spalten  II  17, 
oder  die  sich  gabeln  ebd.;  von  wegen  VII  31 ;  auch  von  andern  con- 

creten dingen,  zb.  von  einem  beere  das  sich  trennt  VIII  34;  von 
Völkerstämmen  die  sich  von  andern  abzweigen  I  58  und  143,  um  auf 
andere  ähnliche  beispiele  zu  verzichten;  deutlicher  aber  liegt  die 
metapher  zu  tage  IV  119  ecxic9ricav  m  Yva)|uai,  ein  bild  das  auch 

wir  gebrauchen,  wenn  wir  vom  'sich  spalten  der  stimmen'  oder  über- 
haupt von  'Zwiespalt'  reden.  —  Ein  anderer  hierher  gehöriger  be- 

griff ist  Xöpdcceiv,  das  eingraben  oder  einritzen  in  harten  Stoffen; 
das   wort   XöpctKinp,   wodurch  zunächst  eingegrabene  kennzeichen 
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oder  schriftzüge  bezeichnet  wurden ,  begegnet  uns  bei  Her.  zum 
ersten  mal  in  der  später  so  allgemeinen  Übertragung  als  eigentüm- 
lichkeit  oder  kennzeichen  einer  sache  oder  einer  person,  wie  I  57 

und  142  von  der  spräche,  I  116  vom  gesiebt,  ein  ganz  anderes  ge- 
biet der  Übertragung  liegt  aber  vor,  wenn  VII  1  Dareios  KCXCipaY- 

fievoc  ToTci  'A8rivaioici  heiszt,  also  'gereizt,  erbittert';  diese  meta- 
pher finden  wir  auch  Eur.  Med.  157;  doch  ist  sie  sonst  nicht  gerade 

häufig,  wir  dürfen  diese  Übertragung  darauf  zurückführen,  dasz 
Xapdcceiv  neben  jener  andern,  schon  angeführten  bedeutung  noch 
eine  andere,  ebenfalls  ursprüngliche  hat  (vgl.  Döderlein  Homer, 
gloss.  n.  795  f.),  die  des  schärfens  oder  wetzens,  so  dasz  die  eben 
angeführte  metapher  auf  gleicher  stufe  steht  mit  der  oben  s.  17 

angeführten  von  öHuveiv.  —  Einige  concreto  Übertragungen  sind 
vom  bohren  entnommen;  so  bedeutet  IV  158  6  oupavöc  letpri- 

Ttti  (nicht  in  der  erzählung)  ''hier  fällt  reichlicher  regen',  wobei 
der  vergleich  mit  einem  sieb  nahe  liegt;  und  II  11  heiszt  es  von 
zwei  aus  verschiedenen  richtungen  einander  entgegenkommenden 
meerzungen,  sie  seien  cxeböv  dXXr|\oici  cuvTexpaivovTec  touc 
juuxouc. 

Von  den  Werkzeugen,  die  zur  arbeit  in  holz  oder  stein  ge- 
hören, ist  vornehmlich  die  richtschnur  anzuführen,  deren  hand- 

habung,  weil  dadurch  besonders  bei  bauwerken  die  gerade  und  senk- 
rechte linie  und  damit  die  Sicherheit  des  baus  erreicht  wird,  auch  bei 

uns  zur  metapher  geworden  ist.  die  richtschnur  heiszt  CTdGjuri, 
sie  handhaben  oder  anlegen  CTa9|uäc0ai  (cTa9)ueec0ai,  CTa9|Uo0c6ai), 
und  namentlich  dies  verbum  ist  es,  welches  in  der  spräche  des  täg- 

lichen lebens  die  stehende  bedeutung  von  'erwägen,  beschlieszen' 
usw.  erhalten  hat:  vgl.  II  2.  III  15.  38.  IV  58.  VII  10  ß  uö.  dasz 
vermutlich  auch  eu9uveiv  darauf  zurückgeht,  haben  wir  oben  s.  14 
erwähnt,  von  andern  geraten  wäre  nur  noch  der  nagel  oder  haken, 
YÖ)aqpoc,  anzuführen,  aber  nur  in  einer  technischen  metapher:  der 
backenzahn,  YO)Ucpioc  (sc.  obouc)  IX  83  kommt  davon  her. 

Von  der  arbeit  in  weichen  Stoffen  ist  nur  das  wort  TrXdcceiv 

'bilden'  anzuführen,  das  in  vergleichung  (von  jemandem,  der  aus 
thon  oder  wachs  figuren  knetet)  die  übertragene  bedeutung  'erfinden, 
sich  ausdenken'  und  daher  'lügen,  teuschen'  bekommen  hat,  so 
VIII  80  böEuu  TrXdcac  XeTCiv,  I  68  ek  Xöyou  ttXöctoO. 

Von  der  sonstigen  gewerblichen  thätigkeit  finden  wir  nur  wenig 

metaphern. ^^  aus  der  kochkunst  stammt  KaiaKpecupfeTv  'jeman- 
den in  stücke  hauen',  wie  es  der  fleischer  oder  der  koch  thut,  VII  181 ; 

auch  biri9eeiv  (intrans.)  'durch  ein  sieb  gehen'  II  93  allgemein  vom 
durchsickern  des  fluszwassers  in  seine  Umgebung  gebraucht,  ent- 

stammt dem  gleichen  gebiete.  —  Von  der  goldarbeit  kommt  eine 

■^^  das  bekannte  gleicbnis,  das  dem  bäckerhandwerk  entlehnt  ist, 
V  92  r^:  ÖTi  am  vjjuxpöv  töv  iirvöv  TTepiavöpoc  touc  öprouc  eir^ßaXe, 
rührt  nicht  von  Her.  her,  sondern  wird  nur  von  ihm  mitgeteilt. 
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sehr  weit  verbreitete' metapher  her.  der  probierstein  nemlich,  ßdca- 
VOC,  mittels  dessen  man  echtes  oder  reines  gold  von  unechtem  oder 
unreinem  unterschied ,  ist  den  Griechen  schon  früh  vom  Orient  her 
bekannt  geworden  (wie  denn  auch  der  name  wahrscheinlich  da- 

her stammt,  vgl.  GCurtius  ao.  s.  439),  und  diese  probe  hat  nicht 
minder  als  die  feuerprobe  des  goldes  den  dichtem  anlasz  zu  ver- 

gleichen und  metaphern  geboten,  wie  denn  auch  Her.  VIII  10  a 
einen  solchen  vergleich  mit  der  goldprobe  hat,  die  allgemeinste 
metapher  aber  ist  die,  dasz  die  folter,  durch  welche  man  das  wahre 
geständnis  gegenüber  erlogenen  aussagen  erpressen  zu  können 
glaubte,  ßdcavoc  genannt  wurde;  in  diesem  sinne  findet  sich  das 

wort  in  der  prosa  zuerst  bei  Her.  VIII  110;  ßacaviZieiv  'foltern' 
I  116.  II  151.  Vm  146. 

Die  Verrichtungen  der  landwirtschaft  spielen  in  der  meta- 

pher der  prosa  bei  Her,  noch  keine  rolle,  ve'ineiv  können  wir  hier 
als  beleg  nicht  anführen,  da  es  zwar  in  der  bedeutung  'weiden  lassen* 
sehr  alt  ist,  aber  allem  anschein  nach  eine  viel  umfangreichere  grund- 
bedeutung  gehabt  hat:  vgl.  GCurtius  ao.  s.  313  ff.  es  wäre  daher 

nur  ßöcKeiv  anzuführen,  falls  wir  für  dieses  'weiden  lassen'  oder 
'hüten'  als  die  ursprüngliche  bedeutung  zulassen  dürfen;  freilich 
kommt  es  bei'eits  bei  Homer  (Od.  H  325)  auch  von  menschen  ge- 

braucht vor,  im  sinne  von  'ernähren',  und  so  auch  Her.  I  44.  VI  39, 
und  es  musz  daher  dahingestellt  bleiben,  ob  hier  wirklich  eine 

metapher  vorliegt  oder  nicht.  —  Ebenso  sind  metaijhern  von  der 
jagd  bei  den  dichtem  viel  häufiger  als  in  der  altem  prosa;  bei  Her. 
findet  sich  nur  II  77  ejuETOici  0ripeö)iievoi  ifiv  iJTieir|v  Kai  KXuc|uaci 

und  IX  90  UTPil  ̂ ^  sinne  von  'fang',  bei  einem  Überfall  gebraucht, 
auch  der  fischfang  hat  wohl  zu  gleichnissen,  aber  zu  keiner 
metapher  anlasz  gegeben,  zu  jenen  gehört  die  bekannte,  von  Her. 
I  141  erzählte  fabel  des  Kyros  vom  fischer,  sowie  der  mehr  tech- 

nische als  poetische  vergleich  I  191,  dasz  die  Babylonier,  wenn  sie 
rechtzeitig  maszregeln  gegen  die  in  die  stadt  eindringenden  Perser 
getroffen  hätten,  dieselben  ibc  ev  Kupiri  gefangen  haben  würden, 
die  dem  fischfang  entnommene  metapher  I  62  gehört  als  in  einem 
Orakel  stehend  nicht  hierher. 

Zu  welcher  unzahl  von  gleichnissen  und  metaphern  die  schiff- 
fahrt und  das  meer  in  seiner  wechselnden  erscheinung  den  alten 

dichtem  anlasz  geboten  hat ,  ist  bekannt  und  oft  genug  darüber  ge- 
handelt, bedeutend  spärlicher  ist  begreiflicherweise  die  zahl  der 

hierher  gehörigen  metaphern  in  der  prosa.  in  der  botschaft  der 

Tomyris  an  Kyros  I  212  heiszt  es:  djuiTeXivLU  KapTTUJ  .  .  e^TTiTrXd- 
laevoi  juaiv€c6e  oütuj  üjcie  Kaiiövroc  toO  oivou  ec  tö  cujjua  eirava- 

irXuueiv  ijjaiv  errea  KaKd:  'wenn  der  wein  in  euern  leib  hinunter- 
flieszt,  schwimmen  üble  reden  wieder  herauf.'  dasz  wir  hier,  als  in 
gehobener  rede,  einen  poetischen  tropus  haben,  ist  sicher  anzu- 

nehmen; ebenso  gehört  der  ausdruck  KttT*  oupov  im  orakel  IV  163 
der  poetischen  metapher  an.    dagegen  ist  dem  Her.  eigentümlich  der 



HBlümner:  die  metapher  bei  Herodotos.  45 

übertragene  gebrauch  von  dvaKuuxcuu).^^  dies  wort  ist  kunstaus- 
druck  bei  schiffen,  die  auf  hohem  meere  vor  anker  liegen  oder 

lavieren'^,  und  kommt  in  dieser  bedeutung  VI  116.  VII  100  und 

168  vor;  dagegen  ist  es  VII  36  i'va  dvttKUJxeur]  TÖV  tövov  tüjv 
ÖttXuuv  auf  die  taue  einer  Schiffbrücke  übertragend^;  und  IX  13  fin- 

den wir  es  von  menschen  gesagt  (entweder  mit  der  ergänzung  von 

eauTÖV  oder  inti-ansitiv  gebraucht) ,  und  zwar  im  gleichen  sinne 
wie  auch  wir  'lavieren'  gebrauchen  von  jemandem ,  der  eine  abwar- 

tende haltung  einnimt  und  allerlei  querzüge  macht,  ehe  er  einen  ent- 
scheidenden schritt  wagt,  eine  andere  seemännische  metapher  haben 

wir  I  190  dviuTepuu  oubev  xuJv  7Tpr|YM«TUJV  7rpoKOTrTO)aevuuv ,  im 

sinne  'da  die  dinge  gar  nicht  weiter  vorrückten':  TTpOKÖTTieiv  be- 
deutet nemlich  'durch  schlagen  etwas  vorwärtsbringen',  und  diese 

grundbedeutung  passt  jedenfalls  am  besten  auf  das  rudern  der 

schiffe.^*  die  übertragene  bedeutung  findet  sich  bereits  bei  Alkaios 
fr.  35  TTpoKÖqJO/aev  fäp  oubev  dcd|U6V0i  und  bei  Her.  noch  III  56 
€C  TÖ  Tipöcuj  oubev  TrpoeKÖTTxeTO  Tojv  7Tpr|TjuaT(juv  (vgl.  auch  Eur. 
Alk.  1079.  Hek.  961).  —  Eine  andere,  direct  vom  schiffe  selbst  ent- 

lehnte metapher  findet  sich  IV  53,  wo  eine  ins  meer  hineinragende 

landzunge  e'jußoXov  heiszt,  eigentlich  'Schiffsschnabel',  wobei  die  er- 
klärer  auf  Dion  Chrys.  36  s.  437  M.  verweisen:  touto  bi  ecTi  Tric 

Xiupac  oHu  Kai  ciepeöv,  ujcrrep  e'iißoXov.  in  dieselbe  rubrik  gehört 
endlich  der  gebrauch  von  bianopGjueueiV  IX  4 ,  wo  es  weiter  nichts 

als  'eine  nachricht  übermitteln'  bedeutet. 
Aus  dem  gebiete  des  handeis  und  Verkehrs  erwähne  ich 

zuerst  die  bereits  dem  frühesten  Sprachgebrauch  angehörige  Über- 

tragung von  jue'ipov,  jueipioc  auf  geistiges  gebiet,  wofür  aus  Homer 
zahlreiche  belege  vorliegen;  für  Her.  vgl.  man  I  32.  von  der  wage 
entlehnt  ist  peireiv  (von  dem  durch  Übergewicht  hervorgerufenen 

neigen  der  einen  wagschale);  das  bild  ist  bei  den  dichtem  sehr  ge- 
wöhnlich :  schon  bei  Homer  finden  wir  den  metaphorischen  gebrauch 

(II.  0  72.  X  212),  in  der  prosa  zuerst  bei  Her.  VII  139  OUTOI  ydp 

im  oKÖxepa  tujv  irpriYiLidTUJv  expdTTOVTO ,  lauTa  peiiJeiv  e'jueXXe. 
in  der  spätem  prosa  ist  es  ebenfalls  gewöhnlich,  vgl.  auch  icÖppOTTOC 

'gleich  an  stärke'  V  91.  —  Vom  kleinhandel  entlehnt  ist  das 

3'  wenn  die  bei  Thukydides  von  den  neuern  hgg.  aufgenommene 
form  dvoKUJXn  die  richtigere  ist,  so  würde  auch  bei  Her.  wohl  dvoKUJ- 
XeOuj  geschrieben  werden  müssen;  doch  schreibt  auch  Kalleuberg  in 
der  neuesten  ausgäbe  stets  dvaKUüxeuuü.  ^^  Hesychios  u.  dvaKUJxeOeiv 
ÖTov  xci^uJ'voc  övToc  6v  TTeXÖYei  CTeiXavxec  xöi  äpjieva  aütoö  caXeüujciv. 
ders.  u.  dvoKiuxricavTec  dvaxujpncavxec*  f|  lacTetüpouc  Kax^xo'VTec  xäc 
vaOc.  ^^  die  erklärung  der  worte  ist  allerdings  fraglich,  weil  bei  bei- 
behaltung  der  lesart  ö  ̂ öoc  subject  sein  müste ;  einige  hgg.  schreiben 
daher  lieber  dvoKUJxeüoiev,    sc.  ai  v^ec.     vgl.  die  anm.  von  Stein  zdst. 

^^  anders  wird  die  metapher  erklärt  von  Classen  zu  Thuk.  IV  60,2: 
'durch  aushauen  der  bäume  bahn  brechen',  im  auschlusz  an  das  scholion 
zu  Thuk.  ao.,  das  itpoKonxövxuJv  durch  TTpooöoKOioOvxuiv  Kai  eOxpe- 
-rriCövxuJv  umschreibt. 
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bild  III  89,  wo  Dareios  als  kotttiXoc  bezeichnet  ist,  indem  als  er- 
klärung  hinzugefügt  wird:  eKanriXeue  irdvia  Tct  TTpriTluaia,  etwa 

wie  wir  'markten'  gebrauchen,  die  metaphorische  anwendung  von 
KttTTriXeueiv  finden  wir,  wenn  auch  in  etwas  anderm  sinne,  auch  bei 

Aisch,  Sieben  528  ou  KttTTriXeOeiv  Tfjv  judxnv,  gewissermaszen  '.-nit 
dem  kriege  nicht  kleinhandel  treiben,  ihn  groszartig  führen'  (vgl. 
auch  Aisch.  fr.  322  Kanr^Xa  rexvrmaxa).  in  der  nachherodotischen 

prosa  ist  diese  metapher  auch  sonst  noch  zu  finden.  —  Wahrschein- 
lich vom  geldverkehr  entlehnt  ist  das  bild  VIII  109,  wo  es  von 

Themistokles ,  der  dem  Pei'serkönig  eine  nachricht  zukommen  läszt, 
heiszt:  tauia  eXeYe  dTTO0r|Kr|V  jueXXuüV  noirjcecGai  ec  töv  ITepcriv: 

unter  dTToGriKr]  könnte  allerdings  ebenso  sehr  ein  guthaben  oder  not- 
pfennig,  wie  manche  erklären,  gemeint  sein,  als  gleichsam  ein  depot 
einer  wäre  oder  von  lebensmitteln,  die  man  später  noch  zu  benutzen 
denkt,  es  gehört  zum  gleichen  bilde,  wenn  VI  16  ÖOKeovTec  xdpiia 
ILieYdXriv  KaiaGricecGai  und  ähnlich  VII  220  sowie  IX  78  KXeoc 
KttiaGecöai  gesagt  ist;  vgl.  I  202,  wo  KaiaBecOai  sich  in  der  jenem 
bilde  zu  gründe  liegenden  bedeutung  des  beiseitelegens  einer  reserve 
findet. 

Dem  münzwesen  entstammt  der  schon  vorberodotische  ge- 
brauch von  KißbriXoc,  womit  ursprünglich  falsche  münze,  in 

übertragener  anwendung  falsches,  unechtes  überhaupt  bezeichnet 
wird,  in  diesem  sinne  finden  wir  das  wort  häufig  in  der  altern 
lyrik,  bei  Her.  I  66.  75.  V  91  und  dKißbnXoc  IX  7  ß.  vielleicht  ist 

auch  die  übertragene  bedeutung  von  eTTicrjiuoc  'deutlich  kennt- 
lich' II  20  und  dcninoc  'unkenntlich'  I  86.  V  92  ß  (vgl.  IX  41,  wo 

etricriiuoc  von  geprägtem,  dcr|jLioc  von  ungeprägtem  gelde  steht) 
vom  cfi)ua  der  münzen  entnommen,  obgleich  dabei  allerdings  auch 
an  andere  kennzeichen  irgendwelcher  art  gedacht  werden  kann  (so 
eiricriiuoc  von  inschriften  I  51). 

Gelegentlich  des  geldes  können  wir  auch  des  diebstahls  ge- 

denken: denn  der  ausdruck  'stehlen',  KXemeiv,  bedeutete  ur- 
sprünglich sicherlich  das  wirkliche  entwenden  concreter  gegenstände. 

aber  schon  bei  Homer  finden  wir  es  auf  geistiges  gebiet  übertragen, 
wenigstens  in  den  adjectiven  eTTiKXoTroc  und  kXÖttioc,  und  KXeTTieiv 

selbst  ist  in  diesem  sinne  seit  Hesiodos  bei  den  dichtem  ganz  ge- 
wöhnlich, bei  Her.  VII  49  wird  Trpoßaivric  t6  irpöcuj  dei  KXeiTTÖ/je- 

VOC  verschieden  gedeutet:  Wesseling  erklärt 'ulterius  semper  furtim 
profectus';  Schweigbäuser  'imprudens  semper  abreptus',  indem  er 
KXeTTTecGai  im  sinne  von  KXeTTTeiv  iriv  öböv  faszt.  Passow  erklärt 

'verleitet  gehst  du  vorwärts,  dh.  du  lassest  dich  verleiten  vorwärts 
zu  gehen';  dagegen  Stein  wie  Wesseling  'jeden  fortschritt  erschlei- 

chend, dich  immer  weiter  stehlend',  zieht  man  die  bei  den  dichtem 
übliche  bedeutung  von  KXeTrieiv  Tivd  'jemanden  entführen'  oder 
'heimlich  bei  seite  schaffen'  (zb.  Find.  Py.  4,  250)  in  betracht  und 

das  entsprechende  bei  Her.  I  38  em  ific  eyir\Q  ce  I6r]c  biaKXe'vpai 
'dich  während  meines  lebens  noch  heimlich  durchzubringen',  so  wird 
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man  der  letzten  erklärung  den  vorzug  geben  müssen.  —  Wie  rXett- 
xeiv,  so  ist  auch  bewachen,  qpuXdcceiv,  nebst  qjüXaH,  (puXaKri 
usw.  schon  früh  zu  abstracter  bedeutung  gekommen;  auch  das 

mediale  qpuXdccecGai,  ursprünglich  ̂ sich  selbst  bewachen',  dh.  'sich 
vor  etwas  hüten'  ist  ja  schon  Homerisch,  ich  kann  mir  die  anfüh- 
rung  der  belege  aus  Her.  ersparen. 

Nur  sehr  wenig  bildliches  ist  dem  gebiet  des  Staats-  und 
rechtswesens  entnommen,  wenn  III  38  das  gesetz  irdviiuv  ßaci- 
Xeuc  genannt  wird ,  so  beruft  sich  Her.  dabei  auf  Pindaros  als  Ur- 

heber dieses  ausspruchs  (vgl.  Find.  fr.  169,  1);  es  liegt  also  eine 
poetische  metapher  vor.  dagegen  ist  es  sicherlich  der  gewöhnlichen 
redeweise  entnommen ,  wenn  er  I  206  von  einer  beratung  sagt  ai 
YVUJjuai  EuveHeTTiTTTOV :  denn  hier  liegt  wahrscheinlich  das  bild  der 
aus  der  stimmurne  geschüttelten  stimmtäfelchen  zu  gründe;  ebenso 
VIII  49.  freilich  könnte  man  auch  hier  sich  fragen,  ob  wirklich  von 
einer  metapher  die  rede  sein  darf,  da  es  sich  nur  um  Übertragung 
eines  ursprünglich  bei  abstimmungen  üblichen  gebrauches  auch  auf 
solche  fälle  handelt,  wo  dieser  brauch  dabingefallen  war. 

Wir  kommen  zur  betrachtung  der  metaphern  aus  der  tier  weit 
und  besprechen  da  in  erster  linie  die  auch  bei  uns  üblichen  und 
sehr  alten  metaphern  der  begriffe  wild  und  zahm,  dasz  aTpiOC 
und  fjjuepoc  ursprünglich  die  entsprechende  concreto  bedeutung 
haben,  darf  wohl  als  ausgemacht  gelten,  obgleich  die  ableitung 
von  letzterm  wort  unsicher  ist.  ersteres,  das  zunächst  wohl  von 
tieren  auf  gewächse  übertragen  wurde  (so  Her.  I  203,  VIII  115), 
gebraucht  schon  Homer  in  Übertragung  auf  menschliches  gebiet 
(XoXoc  Od.  0  304);  Her.  ebenfalls  von  menschen  IV  191,  indessen 

noch  mehr  im  ursprünglichen  sinne  von  'ungezähmt';  direct  meta- 
phorisch dagegen  VIII  13,  wo  es  heiszt:  f]  vuH  ttoXXöv  fjv  eil 

dYpiUJTe'pri,  und  eHaYpiouv  ̂ wild  machen'  dh.  'aufbringen,  erzürnen' 
VI  123.  den  gegensatz  fmepouv,  fi|uepouc9ai,  von  'zähmen'  in  die 
bedeutung  'unterwerfen'  übertragen,  finden  wir  IV  118.  V  2.  VII  5, 
eHri|uepuucai  von  Urbarmachung  eines  landes  1  126.  —  Sehr  gewöhn- 

lich ist  bei  den  dichtem  die  übertragene  bedeutung  von  ödKVeiV, 

beiszen  im  sinne  von  'ärgern,  schmerzen,  bekümmern';  entspre- 
chend sagt  Her.  VII  16  a:  e^xk  ebOKe  Xunr),  und  die  spätem  haben 

die  metapher  beibehalten,  auch  üjpueiv,  brüllen,  ist  ursprünglich 

wohl  nur  von  tierischen  lauten  gebraucht  worden,  und  es  hat  jeden- 
falls noch  diesen  sinn,  wenn  Her.  IV  75  von  den  durch  hanfdämpfe 

berauschten  Skythen  sagt  iLpuoVTai.  III  117  wird  es  vom  schmerz- 
geheul  gebraucht,  doch  handelt  es  sich  auch  da  um  barbaren.  sonst 

ist  der  gebrauch  dieses  wortes  in  der  prosa  ungewöhnlich.  —  Die 
bezeichnung  verschiedener  concreter  dinge,  die  sich  irgendwie  mit 

dem  tierischen  hörn  vergleichen  lassen,  als  Kepaxa  ist  sehr  ver- 
breitet, gehört  aber  fast  durchweg  der  technischen  metapher  an;  bei 

Her.  kommt  es  vornehmlich  in  der  militärischen  terminologie  vor,  wo 
wir  statt  dessen  das  bild  des  üügels  gebrauchen,  nemlich  vom  beer 
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VI  111  oder  von  der  flöte  VI  8.  12,  VIII  76  uö.  ebenso  wird  das 

joch  der  Zugtiere  in  zahlreichen  technischen  metaphern  gebraucht, 
bei  Homer  zb.  vom  querholz  der  lyra,  von  ruderbänken  usw.;  so  auch 
bei  Her.  tv^a  beim  Schiffsbau  II  96  von  den  querbalken  des  rumpfes. 
der  poetischen  metapher  gehört  die  abstracte  bedeutung  von  ZiuYÖV 

an,  vornehmlich  vom  'joch  der  knechtschaft',  dem  bouXuuv  Ivföv: 
dies  bild  gebraucht  Her.  VII  8  "f,  und  in  entsprechender  anwendung 
heiszt  es  VIII  22  in  der  aufforderung  des  Themistokles  an  die  lonier : 

ijtt'  dvttYKairic  jueTovoc  KaTeZ;euxOe.  wie  Iv^öv  wird  Z^euTVUvai  in 
technischer  richtung  weiterhin  übertragen,  namentlich  vom  tiber- 

spannen eines  flusses  IV  89.  VII 24,  vom  Bosporos  IV  83  (vgl.  ebd.  88 
ZieOHic),  vom  Hellespont  VII  6  uö.;  daher  auch  direct  von  brücken 

gesagt  (wie  wir  von  'brüekenjochen'  sprechen)  ZieuTVUvai  Y^fp^pciv 
III  134.  IV  85  uö. ,  wobei  allerdings  der  Wechsel  der  bedeutung  7U 

beachten  ist."  eine  andere  Übertragung  hat  dvaCeuYVUVai  erfahren, 
vom  anspannen  der  Zugtiere  auf  beere  oder  flotten,  die  man  auf- 

brechen läszt,  VIII  60  a.  IX  41  und  58.  ZieuYOC,  ursprünglich  die 

beiden  unter  dem  joch  gehenden  tiere,  bekommt  die  allgemeine  be- 

deutung 'paar'  überhaupt  III  76.  130.  VII  35  uö,  —  Möglich  ist, 
dasz  auch  der  metaphorische  gebrauch  von  UTTOKUTTTeiv  'sich 
unterwerfen',  das  wir  I  25  und  109  absolut  gebraucht,  I  130  mit 
dem  dativ  der  person,  der  man  sich  unterwirft,  finden,  der  gleichen 

bildsphäre  entstammt,  indem  es  zunächst 'sich  unter  das  joch  bücken' bedeutete. 

Was  die  einzelnen  tiere  anlangt,  so  ist  da  aus  dem  kreise  der 
vierfüszler  bei  Her.  noch  nicht  viel  in  die  spräche  übergegangen, 
zum  hunde  gehört  nur  das  wort  KpocKUVeiv,  womit  der  Grieche 

sehr  bezeichnend  die  knechtische  verehrungsart  der  Orientalen  gegen- 
über dem  herscher  benennt,  Her.  I  119.  134  uö.  als  Schimpfwort 

mag  'hund'  und  ebenso  als  b^zeichnung  für  niedriges  benehmen 
'hündisch',  wie  es  in  der  poesie  vorkommt,  so  auch  der  gewöhnlichen 
Sprache  angehört  haben;  wir  finden  es  jedoch  bei  Her.  nicht,  esel, 
övoc,  heiszt  VII  36  und  später  die  winde  oder  der  haspel,  mittels 

dessen  man  lasten  aufzieht^';  dieser  technischen  metapher  liegt  der 
vergleich  mit  dem  esel  als  last  beförderndem  tiere  zu  gründe.  IV  149 
wird  der  name  OiöXuKOC  darauf  zurückgeführt,  dasz  der  träger  des- 

selben ,  als  knabe  in  der  fremde  zurückgelassen,  wie  ein  schaf  unter 

den  Wölfen  geblieben  sei:  eine  etymologische  Spielerei,  wie  sie  ähn- 
lich, wenn  auch  in  anderer  tendenz,  sich  VI  50  mit  dem  namen  Kpiöc 

findet,   von  metaphern  ist  dabei  keine  rede,   mehr  anlasz  zu  solchen 

"  daneben  bleibt  allerdings  zu  beachten,  dasz  2euYv0vai  neben  der 
speciellern  bedeutung  'anspannen'  auch  die  allgemeinere  'verbinden' 
als  grundbedeutung  zu  haben  scheint  (vgl.  iungere).  ̂ *  das  Sprichwort 
eic  övou  KO\iC|ua  \x^  eicdpxecGai  (Cohn  zu  den  paroemiographen  s.  26) 
geht  sicherlich  hierauf,  da  es  nicht  ratsam  ist  einer  in  bewegung  be- 

findlichen winde  sich  zu  nähern,  nicht  aber  auf  die  kellerassel,  wie 
das  FKurtz  im  Philologus  XLIX  s.  25  vermutet. 
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bot  die  weit  der  vögel,  denn  fliegen  und  beflügelung  sind  von 
jeher  gern  zu  vergleichen  und  bildern  benutzt  worden ,  wenn  auch 
häufiger  in  der  poesie  als  in  der  prosa.  aus  Her.  haben  wir  daher 
nur  wenige  beispiele  anzuführen :  vom  fliegen  IX  100  cpri|uri  eceTTTaiO 
und  ebenso  ebd.  101  kXiiöujv  eceTTTttTO.  wenn  ähnliches  auch  sonst 
in  prosaischer  redeweise  vorkommt,  so  ist  dagegen  der  ausdruck, 
dessen  sich  II  115  Proteus  in  seiner  rede  an  Paris  bedient:  dvaime- 

pujcac  auTrjv  (nemlich  die  Helene)  oi'xeai  e'xujv  eKKXe'vpac,  mehr 
poetisch;  die  beflügelung  bezeichnet  hier  'die  lust  und  begierde  in 
der  frau  wecken,  sie  reizen',  in  letzterer  bedeutung  hat  das  wort 
dann  auch  in  die  spätere  prosa  aufnähme  gefunden.  —  Der  vergleich 
dichter  Schneeflocken  mit  federn,  den  wir  IV  7  und  31  finden,  ge- 

hört nicht  in  das  gebiet  der  metapher  oder  des  poetischen  gleich- 
nisses,  sondern  soll  nur  zur  erklärung  einer  wunderlichen  mähr 

dienen,  die  von  den  nördlichen  Skythenländern  im  schwänge  war.  — 
Wenn  wir  endlich  noch  anführen,  dasz  von  den  fischen  die  schuppen, 
Xenibec,  als  technische  metapher,  deren  auch  wir  uns  bedienen,  von 

den  einzelnen  bestandteilen  der  panzer,  die  nach  dem  muster  der- 
selben gearbeitet  sind,  gebraucht  werden  VII  61,  XembaiTÖc  IX  22, 

so  wäi'e  das,  was  wir  über  die  tierweit  zu  sagen  haben,  erschöpft. 
Aus  der  pflanzenwelt  sind  es  vornehmlich  allgemeine  be- 

griffe, die  zu  metaphern  gedient  haben,  so  vor  allem  die  verschie- 
denen ausdrücke,  die  das  pflanzen,  säen,  gedeihen,  blühen  usw.  be- 

zeichnen, qpureueiv  hat  zwar,  nach  der  wurzel  zu  urteilen,  ursprüng- 
lich eine  allgemeinere  bedeutung  gehabt  als  die  in  welcher  wir  es 

in  der  litteratur  finden,  dh.  es  gieng  auf  erzeugung  alles  organischen, 

nicht  blosz  der  pflanzen;  aber  da  letztere  bedeutung,  die  des  pflan- 
zens  von  gewachsen ,  in  unsern  quellen  die  allein  noch  vorhandene 
ist,  so  dürfen  wir  die  namentlich  in  der  poesie  sehr  gewöhnliche  an- 
wendung  des  wortes  im  sinne  der  erzeugung  von  menschen,  in  dem 

es  auch  Her.  IV  145  gebraucht,  mit  vollem  recht  als  metapher  be- 
zeichnen; und  in  noch  höberm  grade  ist  das  der  fall,  wenn  qpueiv 

in  der  bedeutung  '  hervorbringen '  von  abstracten  dingen  gesagt 
wird,  wie  V  91  böHav  qpucac  'dunkel  bekommen,  dünkelhaft  wer- 

den'. —  Sehr  allgemein  ist  dann  auch  die  Übertragung  von  crrei- 
peiv  auf  menschliche  zeugung,  doch  findet  sich  davon  bei  Her.  kein 
beispiel;  derselbe  gebraucht  nur  VII  107  CTreipeiV  in  einer  metapher, 
die  nicht  von  der  Wirkung  des  säens,  sondern  von  der  äuszerlichen 

form  desselben  ausgebt,  nemlich  im  sinne  von  'streuen'  schlecht- 
weg (ausstreuen  von  geldstücken).  dagegen  kommt  ßXacidveiV, 

sprossen,  im  compos.  dvaßXacidveiV  metaphorisch,  und  zwar 
auf  abstractes  gebiet  übertragen,  vor  III  62  ]ur|  Ti  veuurepov  dva- 
ßXactrjcei.  V  92  b:  ebee  KttKd  dvaßXacieiv.  VH  156  Cupr|KOucai 

TrapauTiKa  dvd  t'  e'bpa|uov  Kai  dveßXacTOv,  wo  auch  das  erste 
verbum  dvabpajueiv  metaphorisch  ist,  und  zwar  in  doppelter  art,  in- 

dem zunächst  vom  laufen  Übertragung  alif  das  emporwachsen  der 
pflanzen  vorliegt,  wie  auch  VIII  55,  und  zweitens  von  der  pflanze 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1891  hl't.  1.  4 
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auf  das  Wachstum  der  stadt;  in  letzterm  sinne  finden  wir  es  auch 

I  66  dvd  xe  ebpaixov  auiiKa  xai  euörivriöricav.  es  ist  dabei  zu  be- 

merken, dasz  diese  metapher  Homerisch  ist,  IL  C56  6  b'  dveöpajuev 
epvei  Tcoc.  —  Ferner  wurde,  wie  auch  bei  uns,  die  wurzel  häufiger 

gegenständ  der  metapher:  pi2!oüv,  gleichsam  'etwas  fest  wurzeln 
lassen',  also  'befestigen',  finden  wir  I  60  Tupavvic  oukuj  KÖtpia 
eppiZ;uj|ievTi.  I  64  eppiZ^uuce  ifiv  Tupavviba,  und  von  pflanzen,  die 
man  mit  der  wurzel  herausreiszt,  kommt  das  in  übertragener  öfter 

als  in  eigentlicher  bedeutung  sich  findende  irpöppiZioc  'von  grund 
aus'  I  32  6  öeöc  irpoppiCouc  dveipevye  (auiouc):  vgl.  III  40. 
VI  86  b.  und  es  entspricht  ebenfalls  unserm  sprachgebraucli,  wenn 
blühen  und  blute  nicht  blosz  in  der  poetischen  diction  von  den 
verschiedensten  concreten  und  abstracten  dingen  gebraucht  werden; 
nur  dasz  das  griechische  ctvGoc,  dvOeiv  in  noch  beträchtlich  weiterm 

umfange  überträgt,  so  bedeutet  es  IV  1  dv0eiicr|C  jfic  'Aciric  dv- 
bpdci  'reich  sein,  überfiusz  haben',  dagegen  VI  127  von  Eretria  in 
unserm  sinne  'blühen',  dh.  auf  dem  gipfel  seiner  macht  stehen.  — 
Einem  andern  gebiete  gehört  die  Übertragung  an ,  wonach  dvGoc 

wegen  des  leuchtenden  glanzes  der  blumen  die  bedeutung  'glänz, 
färbe'  erhält  und  davon  ä\Qile\v  die  bedeutung  'färben'  I  98;  Xeu- 
KavGiCeiv  VIII  27  'von  weiszer  färbe  sein' ;  und  wiederum  mit  einem 
andern  ideenkreise  hängt  es  zusammen,  wenn  dvöoc  das  obenauf 

befindliche,  auf  flüssigkeiten  oben  schwimmende  udgl.  bedeutet ;  da- 
nach II  12  die  d\|uri  eTravOeouca,  das  aus  dem  boden  steigende  und 

in  krystallenen  salzformen  sich  absetzende  meerwasser.  diese  letz- 
tern anwendungen  gehören  zur  spräche  des  täglichen  lebens  und 

finden  sich  in  späterer  prosa  sehr  gewöhnlich. 

Dagegen  ist  von  metaphern  einzelner  pflanzen  nichts  beson- 
deres zu  bemerken,  erwähnung  verdient  das  gleichnis  VI  37  kituoc 

ipÖTTOV  eKipißeiv,  dessen  sich  Kroisos  in  seiner  drohung  gegen- 
über den  Lampsakenern  bedient;  dasselbe  ist  aber  unverständlich 

ohne  die  von  Her.  hinzugefügte  erklärung,  wonach  nur  die  flehte 
allein  unter  allen  bäumen,  wenn  sie  umgehauen  werde,  keinen  neuen 
schöszling  aus  der  wurzel  treibe ,  so  dasz  also  die  wie  es  scheint 

sprichwörtliche  redensart  bedeutet  'mit  stumpf  und  stiel  ausrotten', 
lediglich  technische  metapher  ist  die  von  der  äuszern  ähnlichkeit 
entnommene,  wonach  das  ortband  am  ende  der  schwertscheide  )auKric, 

pilz ,  genannt  ist  III  64. 
Unter  den  metaphern,  die  auf  flüssigkeiten,  vornehmlich 

auf  das  wasser  zurückgehen,  ist  peeiv  mit  seinen  compositis  beson- 

ders gang  und  gäbe.  Her.  gebraucht  I  193  dTTOppeeiv  in  der  all- 

gemeinen bedeutung  'abfallen,  herunterfallen',  von  baumfrüchten 

gesagt;  errippeeiv  IX  38  in  weiterer  metapher  vom  'zuströmen'  von 

Völkerscharen;  im  gleichen  sinne  rrpocpeeiv  I  62  und  cuppe'eiv 
VIII  42.  —  Eine  eigenschaft  beliebiger  flüssigkeit  ist  das  leeiv , 
mag  man  nun  das  durch  kochen  erzeugte  sieden  oder  sprudeln  des 
Wassers  oder  die  im  fiieszenden  wasser,  im  bewegten  meer  usw.  ent- 
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stehende  Wellenbewegung  verstehen. ^^  in  Übertragung  auf  geistige 
dinge  ist  es  wesentlich  dichterisch;  Her.  gebraucht  es  VII  13  in  der 
gehobenen  diction  einer  rede:  f]  veötric  eireZiece,  gewissermaszen 

'mein  junges  blut  geriet  in  wallung'.  —  Hier  darf  auch  das  gleich- 
ni?  erwähnt  werden,  das  Xerxes  in  seiner  rede  VII  16  a  anwendet, 
indem  er  den  schlechten  einflusz ,  welchen  üble  gesellschaft  auf  die 
menschliche  natur  ausübt,  mit  der  Wirkung,  welche  die  winde  auf 
das  meer  ausüben,  in  parallele  setzt,  metaphern  vom  meere  dagegen, 

die  in  der  poesie  so  ungemein  häufig  sind,  finden  wir  in  der  Herodo- 
tischen  prosa  nicht;  ebenso  wenig  von  Aussen,  auch  da  nur  ein  gleich- 
nis,  indem  III  81  in  der  rede  des  Megabyzos  der  demos  mit  einem 
bergstrom  verglichen  wird:  uj06€i  re  ejUTrecuuv  Tcc  TTpriYMöta  aveu 
VÖOU,  X^IMOSPPMJ  TTOTttjULU  eiKeXoc.  da  auch  der  hauptsatz,  dessen 
subject  6  bniaoc  dKÖXacTOC  ist,  sich  in  den  prädicaten  dem  bilde 
anschlieszt,  so  haben  wir  hier  eine  Verbindung  von  metapher  und 
gleichnis,  wie  sonst  häufig  bei  dichtem. 

Von  der  Witterung  und  den  Jahreszeiten  sind  nur  wenig 
metaphern  anzumerken,  die  wölken  sind  eine  sehr  gewöhnliche 
poetische  metapher,  abstract  von  krieg,  unglück  usw.,  concret  von 
zahlreichen  menschenmengen  (dvbpuJv  H.  A  274,  TieZiujv  Y  133 
uam.)  gebraucht ;  wir  dürfen  es  als  Homerische  anlehnung  fassen, 

wenn  Her.  VIII  109  ve'qpoc  tocoOto  dvGpuuTiuuv  sagt  in  einer  rede 
des  Themistokles.  vom  blitz  ist  nur  6in  gleichnis  anzuführen, 
VII  10  e,  wo  dem  Artabanos  in  einer  rede  der  auch  sonst  öfters  zu 
findende  gedanke  in  den  mund  gelegt  ist,  dasz  der  blitz  mit  Vorliebe 
die  höchsten  häuser  und  bäume  treffe,  während  kleine  sicher  seien, 

so  auch  das  Schicksal  der  menschen,  ein  gleichnis  vom  fi-ühling  ge- 
braucht VII  162  Gelon  in  seiner  rede  an  die  Athener,  indem  er  mit 

bezug  darauf,  dasz  sie  auf  seine  hilfe  im  Perserkriege  verzichten 
müssen,  ihnen  aufträgt  daheim  zu  melden:  ÖTi  CK  ToO  eviauToO  tÖ 
eap  auTf]  eSapaipriTai ,  wozu  Her.  folgende  erklärung  gibt :  bfiXa 

fäp  ibc  ev  TUJ  eviauTO)  ecTi  tö  eap  boKijuuuTaTOV,  xfic  be  tujv  '€\Xri- 
viuv  cTpaiific  Tr)v  euuuToO  cxpaiiriv.  cxepiCKOiuevriv  iLv  irjv  'GXXdba 
xfic  eaiUToO  cujujuaxinc  eiKüle  d)c  ei  tö  eap  ck  toö  eviauToO  egapai- 

pTiiuevov  eir).  nach  Arist.  rhet.  I  7  s.  1365*  31  und  III 10  s.  1411=»  1 
gebrauchte  Perikles  im  Epitaphios  dasselbe  bild ,  nur  in  anderm 

sinne,  indem  er  es  auf  die  im  kriege  untergegangene  jungmann- 
schaft  anwendete;  ob  er  dabei  sich  an  Herodotos  erinnerte  oder  ob 
beide  vielleicht  einem  altern  dichter  folgten ,  wissen  wir  nicht. 

Es  bleiben  uns  schlieszlich  noch  einige  geographische  meta- 
phern zu  besprechen,    dahin  können  wir  gewissermaszen  auch  die 

^^  man  kann  es  demnach  nicht  mit  Stein  als  ein  bild  bezeichnen, 
wenn  VII  188  t]  von  öaXäccrj  Zecäcr]  die  rede  ist;  und  auch  eKßpdcceiv 
von  dem  durch  das  meer  ans  land  geworfenen  schiffe  gesagt,  ebd.  190, 
ist  keine  metapher.  weder  Zi€iv  noch  ßpdcceiv  gehen  in  ihrer  ursprüng- 

lichen bedeutung  lediglich  auf  das  kochen  oder  sieden  des  wassers 
zurück. 

4* 
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ungemein  verbreitete  Übertragung  der  ausdrücke  für  weg  oder 

strasze  rechnen,  welche  die  bedeutung  'mittel,  art  und  weise'  er- 
halten haben :  so  öböc  zb.  1 11  buujv  obujv  rrapeouceuuv,  I  95  Xöyujv 

oboi,  ferner  I  117.  II  20.  VII  12.  163  uö.,  auch  bie'Hoboi  tüjv  ßou- 
XeujLidTuuv  III  156.  seltener  ist  Tiöpoc  II  2.  III  156;  dagegen  ge- 

hören die  aus  diesem  bilde  hervorgegangenen  begriffe  drropoc  (zu- 
erst bei  Find.  Ol.  1,  52),  ditopia,  dTtopeiv  dem  allgemeinen  Sprach- 

gebrauch an  und  bedürfen  bei  ihrer  häuögkeit  keiner  eignen  belege; 
seltener  eurropoc  IV  59.  nicht  minder  gewöhnlich  ist  die  Übertragung 
der  bezeichnungen  für  grenze  auf  abstracte  dinge:  Her.  gebraucht 
in  diesem  sinne  vornehmlich  oupoc  (öpoc),  so  oupoc  ine  I6r\c  1  32 

(vgl.  I  74),  xfic  fiXiKiric  I  216.  —  Von  einem  engpass,  in  den  jemand 
gedrängt  wird,  stammt  die  bildliche  redensart  IX  34  direiXTiBevTec 

ec  cieivöv,  wie  auch  wir  sagen  'in  die  enge  getrieben'. 
Damit  wären  wir  mit  unserer  Übersicht  der  Herodotischen  meta- 

phern  am  ende,  sehen  wir  von  denjenigen  ab,  die  zur  zeit  Herodots 
gemeingut  der  spräche  waren,  so  treffen  wir  auf  eine  zwar  nicht 
grosze ,  aber  im  Verhältnis  zur  spätem  prosa  immerhin  nicht  unbe- 

trächtliche anzahl  poetischer,  zumal  Homerischer  metaphern,  die  für 
den  stil  des  historikers  nicht  ohne  bedeutung  sind,  namentlich  treten 

dieselben  in  den  eingeflochtenen  reden  hervor,  denen  sie  einen  ge- 
wissen Schwung  verleihen,  vergleicht  man  damit  die  spräche  des 

Thukydides ,  so  wird  man  staunen,  wie  gering  bei  diesem  historiker 
gegenüber  dem  vater  der  geschichtschreibung  die  anzahl  der  meta- 

phern, wie  grosz  vor  allem  der  mangel  an  eigentlichen  poetischen 
metaphern  ist.  ein  unterschied  zwischen  erzählung  und  rede,  so  sehr 
dieselben  sonst  stilistisch  von  einander  abweichen,  findet  in  dieser 
hinsieht  bei  Thukydides  nicht  statt,  im  übrigen  wäre  es  voreilig 
aus  der  vorliegenden  Zusammenstellung  allein  schon  irgendwelche 
resultate  ziehen  zu  wollen,  um  die  geschichte  der  metapher  in  der 
prosa  zu  verfolgen,  wobei  die  der  poetischen  metapher  beständig  als 
parallele  und  ergänzung  nebenher  gehen  musz,  bedürfen  wir  weiterer 
Untersuchungen,  erst  diese  können  zeigen,  welche  neuen  gebiete 
sich  die  metapher  hinzu  erobert,  wie  weit  die  Verbreitung  der  einen 
oder  andern  zunimt,  welche  Veränderungen  des  sinnes  damit  ver- 

bunden sind,  und  was  sonst  für  fragen  sich  dabei  des  weitern  er- 
geben werden,  nur  als  Vorarbeit  hierfür,  nicht  als  eine  um  ihrer 

selbst  willen  geführte  Untersuchung  möchte  ich  diese  arbeit  be- 
trachtet wissen. 
Zürich.  Hugo  Blümner. 
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4. DIE  ÜBERLIEFERUNG  VON  XENOPHONS  HIPPARCHIKOS. 

Vor  jähren  habe  ich  darauf  hingewiesen  (zs.  f.  d.  österr.  gymn. 
1880  s.  401),  dasz  ein  sicheres  urteil  über  den  text  wie  über  die 

handschriften  des  'InTtapxiKÖc  erst  zu  gewinnen  sein  werde,  wenn 
wir  eine  collation  des  von  Courier  benutzten  Vaticanus  besitzen 

würden,  welcher  4,  5  allein  die  unentbehrlichen  worte  TÖ  YctP  ̂ c 
Ik  irXeiCTOU  rrpoaicödvecGai  bietet,  es  ist  mir  nun  gelungen  diese 

hs.  aufzufinden,  und  sie  gestattet  in  der  that  den  bis  jetzt  einer  zu- 
verlässigen grundlage  entbehrenden  text  der  schrift  so  sicher  zu  con- 

stituieren,  wie  dies  nur  irgend^  hätte  erwartet  werden  können,  die 
hs.,  um  welche  es  sich  handelt,  ist  der  codex  Vaticanus  Grae- 
cus  989.  es  ist  eine  bombycin-hs.  (wenn  der  ausdruck  noch  erlaubt 
ist),  in  octav,  nach  meiner  Schätzung  aus  dem  vierzehnten  jh.,  und 

besteht  aus  110  blättern,  sie  enthält  fol.  1'' HevoqpuJVTOC  KUvriT^- 
TiKÖc,  fol.  S''  EevoqpujVTOc  pr|TOpoc  irepi  inTTiKfic,  fol.  23"^  gevoqpujv- 
Toc  priTopoc  iTTTTapxiKÖc ,  fol.  32'"  KXaubiou  aiXiavoO  raKTiKd,  fol. 
63  ■■  CK  TUJv  TttKiiKiJUV  ToO  CoqpiCToO,  fol.  55''  die  paraphrase  des 
Nonnos.  der  KuvriYCTiKÖc  ist  vorn  verstümmelt;  er  beginnt  iraibeu- 

inaia  TÖv  juev  e'xovia  (2,  1),  trotzdem  steht  die  Überschrift  über 
diesem  verstümmelten  texte,  natürlich  von  einer  andern,  obwohl 

gleichzeitigen  band,  im  'iTTTTapxiKÖc  sind  mehrere  blätter  am  äuszern 
rande  beschädigt,  so  dasz  in  jeder  zeile  einige  silben  verloren  ge- 

gangen sind,  die  schrift  ist  nicht  leicht  zu  lesen,  da  sich  der  Schreiber 
ungewöhnlich  zahlreicher  abkürzungen  bedient,  und  das  mag  dazu 
beigetragen  haben,  dasz  der  codex  bisher  vernachlässigt  worden  ist. 

das  iota  subscriptum  fehlt  fast  durchgängig,  die  hs.  steht  allen  an- 
dern gegenüber  selbständig  da  und  bildet  eine  classe  für  sich;  die 

beschreibung  des  codex  genügt,  um  die  Ursachen  dieser  erscheinung 
zu  erkennen,  während  nemlich  sonst  KuvriYeiiKÖc,  irepi  iTTTTiKric  und 

'iTTTrapxiKÖc  als  teile  eines  corpus  Xenophontischer  Schriften  über- 
liefert sind,  erscheinen  sie  hier  als  teil  einer  taktischen  samlung, 

haben  also  vermutlich  während  des  ganzen  mittelalters  verschiedene 
Schicksale  gehabt,  und  wir  dürfen  vielleicht  annehmen,  dasz  von  haus 
aus  die  beiden  texte  ebenfalls  nicht  übereinstimmten,  es  handelt 

sich  also  bei  der  recensio  nicht  um  die  herstellung  eines  einzigen 
archetypus,  sondern  einerseits  um  die  herstellung  des  archetypus  der 
gemeinen  hss.,  anderseits  um  die  vergleichung  desselben  mit  dem 
Vaticanus.  über  dem  text  der  im  Vaticanus  enthaltenen  drei  kleinen 

Schriften  hat  also  ein  bei  einem  werke  Xenophons  unerhört  günstiges 

geschick  gewaltet,  zu  beklagen  bleibt  nur  dasz,  während  die  ge- 
meinen hss.  sich  unter  einander  corrigieren  und  ergänzen,  wir  beim 

Vaticanus  kein  hilfsmittel  haben,  um  zu  scheiden  was  auf  alte  Über- 
lieferung zurückgeht  und  was  abschreiberversehen  ist. 

Eine   richtige  einteilung  und  beurteilung  der  gemeinen  hss. 
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wird  durch  die  vorhandenen  ausgaben  in  hohem  masze  erschwert. 
JGSchneider  und  nach  ihm  GASauppe  haben  zusammengetragen, 
was  ihnen  zur  Verfügung  stand ,  aber  auf  eine  sehr  unzweckmäszige 

■weise,  sie  notieren  die  vulgata  und  die  lesarten  anderer  ausgaben, 
drücken  sich  aber  über  die  lesarten  ihrer  hss.  oft  genug  äuszerst 
undeutlich  aus  und  verzeichnen  sie  nicht  nur  unvollständig,  sondern 
wählen  sie  auch  nach  völlig  unerkennbaren  grundsätzen  aus,  so  dasz 
man  zuweilen  etwa  erfährt,  was  zwei  hss.  lesen,  aber  nicht,  was  die 
übrigen;  sie  vergraben  sie  auszerdem  in  dem  kritischen  apparat  der- 

gestalt unter  anderweitigen  bemerkungen,  dasz  man  das  was  man 
braucht  in  der  regel  nur  mit  groszer  mühe  findet.  LDindorf  seiner- 

seits bringt  in  der  Oxforder  ausgäbe  den  codex  L  neu  hinzu,  hat  aber 

im  übrigen  weiter  nichts  gethan  als  die  lesarten,  die  ihm  beachtens- 
wert zu  sein  schienen,  aus  dem  apparat  Sauppes  herauszupicken;  er 

hat  sich  in  keiner  weise  bemüht  diesen  zu  verdeutlichen  oder  zu  ver- 
vollständigen;  nicht  einmal  für  eine  collation  des  Lipsiensis,  der 

sich  doch  an  seinem  eignen  Wohnorte  befand,  hat  er  gesorgt,  er  gibt 
aber  auch  die  von  Sauppe  angeführten  Varianten  nicht  vollständig, 
sondern  bemerkt  hinsichtlich  des  apparates  seiner  eignen  ausgäbe 

folgendes :  'horum  ego  tot  librorum  varietates  nullius  saepe  usus  ita 
contraxi,  ut  si  quis  verius  quid  praeberet  quam  Florentinus,  eum 
nominarem ,  vitiorum  testem  unum  ponerem  instar  omnium  L, 

peculiaria  ceteris  pleraque  omitterem'  (s.  VI),  infolge  dessen  fehlt 
bei  ihm  eine  anzahl  gerade  für  die  einzelnen  hss.  charakteristischer 
lesarten. 

Man  kann  schon  daraus  ersehen,  dasz  Dindorf  nicht  im  minde- 
sten daran  gedacht  hat,  das  Verhältnis  der  einzelnen  Codices  zu  ein- 

ander festzustellen,  wodurch  allein  auch  der  wirkliche  wert  von  L 
hätte  erkannt  werden  können,  ob  den  abweichenden,  nach  seiner 
meinung  bessern  lesarten  der  übrigen  hss.  an  gewissen  stellen  der 
wert  einer  conjectur  oder  der  echter  Überlieferung  zuzuschreiben 
sei,  darüber  hat  er  sich  keine  gedanken  gemacht,  und  doch  hätte  er 
dazu  alle  veranlassung  gehabt,  denn  wenn  er  z.  b.  1 ,  3  eurreiGeiC, 
wofür  er  den  Parisinus  und  den  Augustanus  anführt,  dem  euxp^CTOi 
von  L  vorzieht,  so  muste  er  L  für  interpoliert  halten,  und  dann 
durfte  er  die  scheinbar  oder  wirklich  bessern  lesarten  in  dieser  hs. 
nur  mit  mistrauen  ansehen. 

Jedenfalls  wird  durch  den  eben  angeführten  stand  unseres 
Wissens  die  aufgäbe  einer  classificierung  der  hss.  sehr  erschwert,  und 
man  kann  nur  eine  beschränkte  anzahl  von  stellen  dafür  heranziehen, 

ich  habe  mich  nun  meinerseits  bemüht  den  apparat  möglichst  zu 
vervollständigen,  und  das  ist  mir  teils  durch  eigne  vergleichungen 

teils  durch  die  liebenswürdigkeit  meiner  freunde  wenigstens  einiger- 
maszen  gelungen,  was  ich  besitze  reicht  zwar  für  eine  ausgäbe  nicht 
aus,  aber  doch  für  ein  kritisches  urteil  über  die  hss.  besonders  be- 

klagen musz  ich,  dasz  es  mir  unmöglich  gewesen  ist  mir  eine  colla- 
tion des  Marcianus  zu  verschaffen,  und  dasz  ich  mich  infolge  dessen 



Fßühl:  die  Überlieferung  von  Xenoplions  Hipparchikos.  55 

für  diese  wichtige  hs.  mit  bloszen  Schlüssen  habe  begnügen  müssen, 

was  sich  mir  nach  meinem  apparat  als  das  richtige  bei'ausgestellt 
hat  ist  folgendes. 

Für  den  codex  Laurentianus  55,  21  (nicht  53,  21,  wie 
Dindorf  in  der  Oxforder  ausgäbe  s.  V  sagt),  den  ich  wie  Dindorf, 
Wachsmuth  und  Müller -Strübing  mit  L  bezeichne,  verweise  ich  im 

allgemeinen  auszer  auf  die  hgg.  der  'AOrivaiuuv  TToXiieia  auf  meine 
bemerkungen  in  diesen  jahrb.  1883  s.  757  f.  er  stammt  aus  dem 
anfang  des  fünfzehnten  jh.  einen  terminus  ante  quem  für  den  Petros, 
der  ihn  geschrieben  hat,  gewinnen  wir  durch  eine  eintragung  in 
der  Wolfifenbütteler  hs.  des  Apollonios  von  Ehodos.  danach  wurde 
dieser  letztere  codex,  welchen  Petros  gleichfalls  geschrieben  hat,  im 

jähre  1456  in  Rom  gekauft.'  nach  den  ergebnissen,  welche  die  Unter- 
suchung anderer  in  diesen  hss.  enthaltener  Xenophontischer  stücke 

geliefert  hat,  wird  der  bedeutend  ältere  codex  Marcianus  511 

von  1166  nach  Ch.  (M  bei  Wachsmuth  und  Müller-Strübing  und  im 
folgenden)  ebenfalls  zu  den  gemeinen  hss.  zu  stellen  sein.  L  und  M 
unterscheiden  sich  bekanntlich  dadurch ,  dasz  im  archetypus  von  L 
durch  blätterausfall  eine  gröszere  lücke  eingetreten  war,  welche  der 
Schreiber  nicht  bemerkt  hat.^  dieselbe  lücke  wie  in  L  findet  sich 

nach  einer  angäbe  von  Wilamowitz  bei  Kirchhoff  'die  schrift  vom 
Staate  der  Athener'  (abhandlungen  der  Berliner  akademie  1874)  s.30 
auch  im  codex  Perusinus  B  34^  saec.  XV,  doch  ist  der  codex 
nach  derselben  autorität  so  überaus  nachlässig  geschrieben,  dasz 
eine  vergleichung  sich  nicht  lohnen  würde,  eine  abschrift  von  L  in 
einem  codex  Abbatiae  Florentinae  erwähnt  Robert  bei  Kirch- 

hoff in  der  praef.  zur  'A9rivaiuuv  TToXiieia  s.  X.  aus  M  ist  für  die 
""Aörivaiuuv  TToXiieia  und  dieTTöpoi  abgeschrieben  der  codex  Lau- 

rentianus 55,  22  saec.  XV. ^  für  den  'iTTTiapxiKÖc  ergab  sich  das- 
selbe durch  die  collation  einiger  capitel  und  die  vergleichung  ihrer 

lesarten  mit  denen  von  L.  ich  musz  dabei  freilich  bemerken,  dasz 
die  collation  dieser  letztern  hs.,  welche  Dindorf  benutzte,  sehr 
fehlerhaft  ist.  nicht  nur  fehlen  merkwürdige  lesarten,  wie  1,  20  Kai 
ev  TttTc  jueXeiaic  be  laTc  irpöc  liic  dvBiTTTTaciac  (ific  L  und  Laur. 
55,22  nach  dem  schweigen  meiner  collation;  xdc  der Vaticanus ;  das 

c  von  TTpöc  im  Laur.  55,22  ausradiert),  sondern  man  wird  auch  da- 
durch in  die  irre  geführt,  dasz  L  und  Laur.  55,  22  zuweilen  mit  den 

andern  hss.  übereinstimmen,  wo  Dindorf  Varianten  verzeichnet,  so 
soll  zb.  4,  9  L  f|  diTÖ  KripUKOC  lesen,  es  steht  aber  in  L  wie  in 
den  andern  hss.  r\  ei  dno  [so]  xripuKOC    es  gibt  aber  allerdings  im 

1  Ebert  bibliothecae  Guelferbytanae  Codices  Graeci  et  Latini  classici 

s.  18  f.  "^  diese  lücke  umfaszt  einen  teil  der  'AOrivaiuuv  iroXiTeia  und 
der  TTöpoi,  kommt  also  für  uns  hier  nicht  weiter  in  betracht.  ^  13,  34 
in  Sauppes  ausgäbe  I  s.  XX  scheint  ein  druckfehler  zu  sein.  ^  Kirch- 

hoff ao.  s.  30.  Wachsmuth  comra.  de  Xenophontis  libello  'AOrivaiüJV 
TToXiTeia  s.  14,  Rühl  in  diesen  jahrb.  1883  s.  737  f.  Bandini  und  Robert 

in  Kirchhoffs  ausgäbe  der  'AGrjvaiuJV  TToXiTcia  s.  VI  setzen  den  codex 
in  das  vierzehnte  jh. 
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Laur.  55,  22  einige  lesarten,  welche  bedeutend  besser  sind  als  die 
von  L.  das  eclatanteste  beispiel  ist  8,2,  wo  die  unentbehrlichen 

Worte  ei  o'i  blosz  im  Laur.  55,  22  stehen,  aus  dem  sie  Courier,  der 
alle  drei  Florentiner  hss.  benutzte,  aufgenommen  hat.  allein  wir 
haben  es  an  solchen  stellen,  so  weit  sie  nicht  etwa  mit  M  überein- 

stimmen sollten,  lediglich  mit  guten  conjecturen  zu  thun.  gerade 

jenes  ei  o'i  ist  ein  beweis  dafür,  denn  diese  beiden  wörtchen  fehlen auch  im  Vaticanus. 

Von  den  übrigen  gemeinen  hss.  sind  die  folgenden  mehr  oder 
weniger  bekannt: 

1)  codex  Vratislaviensis  (Rehdigeranus,  V  bei  Schneider, 
Sauppe  und  Dindorf;  R  im  folgenden)  saec.  XV/XVI,  beschrieben 
von  Freudenthal  im  catalogus  codicum  Graecorum  qui  in  bibliotheca 
urbica  Vratislaviensi  asservantur  s.  7  f.  enthält  von  Xenophon  nur 
Kynegetikos  und  Hipparchikos.  ich  verdanke  hrn.cand.phil.  Stanjek 
in  Breslau  nähere  auskunft  über  einzelne  stellen. 

2)  codex  Lipsiensis  (M  bei  Schneider,  Sauppe  und  Dindorf, 
A  im  folgenden),  beschrieben  von  Naumann  catal.  librorum  manu 
scriptorum  qui  in  bibl.  senatoria  civitatis  Lipsiensis  asservantur  s.  5 
und  von  Sauppe  in  der  praef.  zu  seiner  ausgäbe  von  1838  s.  XIII, 
aus  dem  vierzehnten  jh.  enthält  Hipparchikos,  Hieron,  Tiepi  iTTTriKiic, 
AaKebai)aoviuuv  TroXiieia,  Oikonomikos.  nachdem  mir  Eduard 
Zarncke  auskunft  über  einzelne  stellen  gegeben  hatte,  erhielt  ich 

später  durch  die  liebenswürdige  Vermittlung  Wachsmuths  eine  voll- 
ständige collation. 

3)  codex  Parisinus  1643  (A  bei  den  hgg.und  im  folgenden)  an- 
geblich von  Michael  Apostolios  geschrieben,  was  Haase  in  der  vorrede 

zu  seiner  ausgäbe  der  AaKebaijaoviuuv  TToXiieia  s.38  aufgrund  einer 
Untersuchung  von  Gail  leugnet,  kommt  nach  der  beschreibung  Haases 
ao. ,  welche  die  vollständigste  ist,  die  mir  zugänglich  ist,  im  Inhalt 
mit  den  altern  teilen  von  F  [unten  n.  6]  überein;  dasz  Haase  von 
einem  fragment  des  KuvriYCTiKÖc  schweigt,  kann  zufall  sein. 

4)  codex  Augustanus,  jetzt  Monacensis  546  (N  bei  den 
hgg.  und  im  folgenden),  beschrieben  von  Hardt  catalogus  codd.  mss. 

bibl.  regiae  Bavaricae  V  s.  363  f.;  chart.  enthält  den  'iTTTrapxiKÖC 
und  auszerdem  stücke  von  tragikern  und  Tzetzes.  Unterschrift  des 

'iTTTTapxiKÖc :  '€v6Tirici  eiei  ö^e  jurivöc  iavouapiou  kt).  TtauXoc  6  be- 
KttvaXevJC.    vgl.  Aeschyli  tragoediae  ed.  GHermann  I  s.  VIII. 

5)  codex  Musei  Britannici  additional  5110  saec.  XV. 
vgl.  meine  bemerkungen  in  diesen  jahrb.  1883  s.  736  f.  einzelne 

notizen  über  den  text  verdanke  ich  Müller-Strübing. 
6)  codex  Lau rentianus  80,  13  saec.  XV  (F  im  folgenden), 

nach  Bandini  saec.  XIV.  auszer  von  Bandini  auch  von  Kirchhoflf  in 

der  praef.  zur  'AÖTivaluuv  TroXiieia  s.  VII  beschrieben,  eine  verglei- 
chung  des  3n  und  eines  teils  des  In  capitels  verdanke  ich  der  gute 
Vitellis. 

7)  codexCanonicianus  Graecus  39  (0  im  folgenden),  bomb. 
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saec.  XIV,  beschrieben  von  Coxe  catalogus  codicum  bibl.  Bodleianae 

bd.  III  s.  41  f.,  von  zwei  Schreibern  geschrieben,  enthält  die  Kyru- 
pädie,  die  Anabasis  von  I  7  bis  zum  schlusz,  mit  scholien,  MiTTrapxi- 
KÖc,  Ttepi  iTTTTiKrjc,  CKCudcia  MeXaviou  luaupou.  die  vergleichung 
des  In  cap.  des  Hipparchikos  verdanke  ich  hrn.  GRScott  von 
Merton  College. 

8)  codex  Marcianus  368  chart.  saec.  XIV — XV.  ich  kenne 
über  ihn  auszer  den  angaben  von  Zanetti  blosz  die  eingehende  be- 
schreibung  in  OKellers  praef.  zu  seiner  gröszern  ausgäbe  der  Helle- 
nika  s.  XIV  ff.  enthält  Hellenika,  Agesilaos,  Apomnemoneumata, 

Hipparchikos,  irepi  iTTTTiKfic,  AaKebai|uoviuuv  iroXiTeia,  TTöpoi,  Oko- 
vojaiKÖc,  CujuTTÖciov,  KuvriTeTiKÖc. 

9)  codex  Marcianus  369  chart.  saec.  XV.  geschrieben  auf 
kosten  des  Bessarion  von  dem  kretischen  priester  Georgios  Tzanga- 
ropulos  im  j.  6978  Ind.  III  =  1470  nach  Ch.  die  beschreibung 
von  Zanetti  stimmt  nicht  mit  derjenigen,  welche  Kirchhoff  in  der 

vorrede  zur  'AOnvaiuuv  TToXiieia  s.  VI  gegeben  hat.  nach  Zanetti 
enthält  der  codex  Kyrupädie,  Anabasis,  Agesilaos,  Hieron,  Apomne- 

moneumata, Hipparchikos,  Tiepi  iTTTTiKric,  AaKeöaijuoviuuv  TToXireia, 
TTöpol,  OiKOVOMiKÖc,  CujUTTÖciov,  KuVTiTeTiKÖc,  Arrians  Anabasis 

und  Indike,  Polybios  buch  I — V.  nach  Zanetti  enthält  also  der 

codex  nicht  die  'A6nvaiuuv  noXiTeia,  dagegen  auch  die  NvbiKr|  des 
Arrian,  welche  im  cod.  Marc.  511  fehlt. 

10)  codex  Vaticanus  1334  membr.,  fol.  min.  saec.  XV, 
2  Vorsetzblätter  und  104  gezählte  enthaltend,  aus  der  bibliothek  des 
Fulvio  Orsini.  die  hs.,  über  welche  man  die  interessanten  ausfüh- 
rungen  von  P.  de  Nolhac  la  bibliothöque  de  Fulvio  Orsini  (Paris 
1887)  s.  145  f.  vergleichen  kann,  wo  man  sie  auch  beschrieben  findet, 

enthält  fol.  1 — 42  MTTTrapxiKÖc,  irepi  mmKric,  Hieron  und  AaKebai- 
ILioviuuv  TToXiieia,  von  der  band  des  Georgios  Chrysokokkes.  die  hs. 
ist  die  zweite  römische  des  Courier,  da  meine  zeit  sehr  beschränkt 

war,  so  habe  ich  für  den  'liTTTapxiKÖc  lediglich  constatiert,  dasz  er 
zu  der  kategorie  der  gemeinen  hss.  gehört,  die  collation  eines  andern 
Xenophontischen  Stückes  war  nicht  sehr  geeignet  mir  vertrauen  zu 
der  hs.  einzuflöszen. 

Völlig  aus  dem  apparat  auszuscheiden  ist  der  codex  Tauri- 
n  e  n  s  i  s  des  Leunclavius  oder  Levvenklaius,  wie  er  sich  auf  dem  titel 
der  Baseler  ausgäbe  von  1569  nennt,  die  zweite  Xenophonausgabe 
dieses  gelehrten  habe  ich  nie  gesehen;  es  ist  indessen  nicht  anzu- 

nehmen, dasz  sie  mehr  enthalte  als  die  dritte,  von  Sylburg  besorgte 
(Francofurti  apud  Andreae  Wecheli  heredes,  Claudium  Marnium  et 

loan.  Aubrium  MDCXVI).  stutzig  kann  man  zunächst  dadurch  wer- 
den, dasz  Pasini  keinen  codex  des  Hipparchikos  in  der  Turiner  biblio- 
thek verzeichnet,  und  auf  befragen  hatte  Joseph  Müller  die  liebens- 

würdigkeit  zu  constatieren,  dasz  sich  dort  wirklich  keiner  befindet.^ 

=   da  Pasinis    angaben   über   die   Turiner  Xenophon-hss.   überhaupt 
ungenau   sind,    so   hatte   Müller   die   gute   mir   ein   genaues   Verzeichnis 
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sieht  man  sich  dann  die  betreffenden  angaben  zum  Hipparchikos 
selbst  näher  an,  so  sind  sie  seltsam  genug;  bald  ist  da  von  einer 

'emendatio  codicis  mei  Taurinensis'  die  rede,  bald  von  einer  'lucu- 
bratio  Taurinensis',  dann  wieder  heiszt  es:  '^adscriptum  margini  codi- 

cis Taurinensis'  oder  gar'Taurini  quidem  articulum  hunc  adscriptum 
invenio'.  das  rätsei  löst  sich,  wenn  man  die  noten  zu  irepi  iiTTTiKfic 
s.  1117  f.  nachschlägt,  der  'liber  Taurinensis'  ist  danach  offenbar 
nichts  als  ein  exemplar  irgend  einer  Xenophonausgabe,  welchem 

Leunclavius  während  seines  Turiner  aufenthalts  conjecturen  beige- 
schrieben und  das  er  nachher  an  Henricus  Stephanus  verliehen  hatte, 

von  welchem  er  es  erst  nach  langer  zeit  und  vielen  ausfluchten 
wieder  erlangte. 

Reiner  confusion  werden  ferner  die  beiden  Codices  B  und  C 

ihren  urspi'ung  verdanken,  von  denen  Schneider  zu  2, 7  spricht,  auch 
der  codex  Parisinus  2955  wird  wohl  blosz  einem  leicht  erklär- 

lichen versehen  den  ruf  verdanken,  den  "iTTirapxiKÖC  zu  enthalten. 
Die  verschiedenen  'margines'  glaube  ich  bei  seite  lassen  zu 

dürfen  und  daher  auch  den  sog.  codex  Meadianus,  über  den  Din- 
dorf,  der  ihn  mit  0  bezeichnet,  einige  dürftige  notizen  gibt,  es  han- 

delt sich  nemlich,  wie  man  aus  der  vorrede  zu  Dindorfs  ausgäbe  der 
Apomnemoneumata  (Oxford  1862)  s.  V  ersieht,  auch  hier  blosz  um 
Varianten,  die  von  Hutchinson  aus  irgend  einer  hs.  an  den  rand 
eines  alten  drucks  geschrieben  sind. 

Ich  zweifle  ernstlich,  ob  dieses  Verzeichnis  der  hss.  vollständig 
ist;  es  schien  mir  indessen  für  meinen  zweck  unnötig  auf  absolute 
Vollständigkeit  auszugehen  und  bei  den  hiesigen  unwürdigen  biblio- 
theksverhältnissen  (es  fehlt  hier  zb.derkatalog  der  Pariser  bibliothek) 

auch  gar  nicht  ausführbar,  bei  einer  durcharbeitung  des  gesammel- 
ten apparats  handelt  es  sich  zunächst  um  die  feststelluug  der  Ver- 

wandtschaftsverhältnisse und  des  relativen  werts  der  gemeinen  hss. 
dabei  ergab  sich  nun  folgendes. 

1)  ß  gehört  zu  derselben  classe  wie  L.    er  stimmt  mit  dieser 
hs.  im  gegensatz  zu  andern  zb.  an  folgenden  stellen: 

1,  3  e<JXpr|CTOi  LR  eurreiGeic  ANF 
1,  4eibÖTaLR  eiböiac  ANAFO 
1,  8  diTepYdZ^ecöai  LR  KaTepf&lecBax  AN 
1,  8  le  ToOc  Trjv  ßouXfiv  LR         xe  ifiv  ßouXnv  A  N  A  0   Laur. 

55,  22 
l,10eicdYUJvbiaKepbocdvTicLR  dcdYuuv  dv  Tic  bid  Ke'pboc  OANA 

anfertigen  zu  lassen,  das  hier  zu  nutz  und  frommen  derer,  die  es  an- 
geht, abgedruckt  werden  möge,  die  Signaturen  sind  nicht  die  von  Pasini, 

sondern  die  neuen,  mit  denen  Bernard  Peyron  die  hss.  bei  der  Umstel- 
lung versehen  hat.  1)  C  IV  1  blosz  Änabasis.  2)  C  VII  2  Kyrupädie 

von  1455.  es  folgen  briefe.  3)  C  VI  20  f.  1''  vojuo9ecia  XuKOupYOU  irpöc 
\aKe5ai|Lioviouc,  fol.  10''  Kyrupädie,  fol.  189"'  Anabasis,  fol.315'"  ckvittiiu- 
voc  öveipoc  usw.,  fol.  321  rtepi  lOuWiou  yaiou  Kmcapoc,  fol.  326'^  crono- 
logia  di  re  ed  imperatori,  fol.  329 '^  Ercole  al  Bivio   dei  Memorabili. 
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1,  13  buvd)Ltevov  ittttov  LK  buvd|uevov  ANOA 
1,  21  dKOVTicxaic  LR  dKOViicidc  ANAO 
2,  2  beKabdpxouc  LR  beKdpxouc  A(N?)A 
4,  4  bucxuupiujv  LR  bucxuupiav  AÄ 
7,  6  qpuXdixei  LR  qpuXdtioi  AN 
7,  7  om.  LR  eiKÖc  ANA 
R  enthält  indessen  eine  solche   fülle  von  schlechten  lesarten   und 

darunter  ganz  offenbaren  interpolationen,  von  den  erbärmlichsten 
Schreibfehlern  nicht  zu  reden,  dasz  er,  da  wir  zwei  so  gute  Vertreter 
seiner  classe  wie  M  und  L  besitzen,  einfach  unbeachtet  bleiben  kann. 
man  vergleiche  zb. 
1,  1  rauTtt  L  Tidvia  R 
1,  5  iTTTTeac  au  L  iTTireac  R 
1,  4  CK  TTobujv  TTOirjTeoi  L  CK  TTobuJv  TTOiriteov  R 
I,  6  CK0TTeTc6ai  L  CKOTieTv  ANR 
1,  19  Z;riT£iv  bf]  L  Ziriieiv  be  R 

1,17  YiTVOiVTO  L  YiTVuuvxai  R  (von  erster  band) 
2,  7  fi  ei  uJCTrep  L  ri  eic  ujCTtep  R 
4,  9  TÖ  TTpöc  TÖ  L  rrpöc  t6  R 
6,  1  auTÖv  L  aiiTUJv  R 

2)  Bereits  aus  den  eben  mitgeteilten  lesarten  wird  sich  ergeben 
haben,  dasz  AOFx\N  eine  gruppe  für  sich  bilden,  welche  L  und 
seiner  sippe  gegenübersteht,  in  dieser  gruppe  aber  scheiden  sich  A 
und  0  wieder  scharf  von  FAN.    man  vgl.  zb. 
1,  3  eüxpncToi  LAO  eurreiöeTc  FAN 
1,  6  CKOTTeTcöai  LAO  CKOireTv  FAN 
1,  6  dv  ßXdTTieiv  LAO  ßXdTiTeiv  FAN 
1,20  TttTc  Ttpöc  TTic  dvBiTTTraciac  ific  dvGmTradac  AN  (für  F  kein 
LAO  apparat) 

3)  F  gilt  hinsichtlich  der  von  späterer  band  hinzugefügten  teile 
für  eine  abschrift  aus  M.  das  wird  hinsichtlich  der  altern  teile ,  zu 

denen  der  'iTTTrapxiKÖc  gehört,  schon  durch  die  oben  mitgeteilte  les- 
art  eiböiac  1,  4  zweifelhaft,  erweist  sich  aber  vollends  als  höchst 
unwahrscheinlich  durch  eine  vergleichung  der  lesarten  in  cap.  3. 
dieses  capitel  muste  ich  statt  des  ersten  wählen,  obwohl  ich  hier 
keine  coUation  von  0  besitze ,  weil  mir  nur  für  einen  teil  von  c.  1 

eine  collation  von  F  zur  Verfügung  steht,  ich  notiere  jedesmal  zu- 
gleich die  lesarten  vonV,  damit  nicht  etwa  jemand  auf  den  gedanken 

komme,  M  sei  die  quelle  aller  hss.  auszer  L,  seinen  abschriften  und  V. 
es  lesen  aber 

3,  2  0601  A  XOpoi  L  Laur.55,22  FV 
(wahrscheinlich  gewöhnliches  versehen  des  Schreibers  von  A) 

I  em  TOic  '6pjuaTc  A  irpöc  toTc '6p|uaTc  LLaur.55,22V 
)  Ktti  ToTc  '€p|aaTc  F 

q    .   i  dvaßeßaiuevuj  AF  dvaßeßacfieviu  L  Laur.55,22 

'      (  dvaßeßajujueviu  V 
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3,  5  eiciv  Ol  mTreic  A  oi  mTreic  ekiv  L  Laur.  55, 22  FV 
3,  7  embeiHaic  AFV  embeiEai  L  Laur.  55,22 
3,  9  ttTTepoOciv  AFV  dTraipouciv  L  Laur. 55, 22 
3,  10  TTpüÜTOv  oÜTUJ  A  ouTUJ  TTpujTOV  L  Laur.  55, 22FV 
3, 11  öieXdcavTttc  A  (e  silentio)  V  bieXdcaviec  L  Laur.  55, 22  F 

4)  Sehr  eigentümlich  ist  nun  das  Verhältnis  von  F  zum  codex 
Musei  Britannici  additional  5110.  beide  hss.  enthalten  wesentlich 

dasselbe;  es  ist  undenkbar,  dasz  zwei  Schreiber  aus  zufall  dieselben 
ziemlich  disparaten  Schriftwerke  sich  zum  abschreiben  in  derselben 
reihenfolge  ausgesucht  haben  sollten,  wenn  die  beiden  hss.  also 
nicht  aus  einander  abgeschrieben  sind ,  so  müssen  sie  auf  denselben 

archetypus  zurückgehen,  und  man  hätte  demnach  grund  zu  der  Ver- 
mutung, dasz  sie  auch  denselben  text  böten,  das  ist  indessen  nicht 

der  fall,    es  lesen 

1,  3  euxPHCTOi  Mus.  Brit.  euTteiBeTc  FAN 
1,  6  CKOTTeTcGai  Mus.  Brit.  CKoneTv  FAN 
da  beide  1,  4  eiböiac,  nicht  eiböra  lesen,  so  gehört  auch  der  cod. 
Mus.  Brit.  zu  derselben  gruppe  wie  A,  nicht  wie  L.  eine  von  beiden 
hss.  ist  also  notwendig  interpoliert  und  daher  aus  dem  apparat  aus- 
zuscheiden. 

5)  Über  den  codex  Marcianus  368  läszt  sich  zur  zeit  nichts 
sagen;  die  eigentümlichkeiten  des  textes  der  Hellenika,  wie  sie  Keller 

geschildert  hat,  lassen  eine  vergleichung  immerhin  als  wünschens- 
wert erscheinen;  der  codex  Marcianus  369  wäre  nach  Morellius 

bibliotheca  manuscripta  I  (Bassani  1802)  s.  238  was  Xenophon  und 
Arrian  betrifft,  aus  dem  Marcianus  511,  was  Polybios,  aus  dem  Mar- 

cianus 371  abgeschrieben,  das  haben  für  Xenophon  bestätigt  Valen- 
tinelli  in  Sauppes  ausgäbe  I  s.XIX  und  Riccoboni  in  Kirchhoffs  aus- 

gäbe der  'AGrivaiujv  TToXiieia  s.  VL  bewiesen  ist  es  nicht,  nach 
Valentinelli  ao.  enthielte  der  Marcianus  369  'eadem  prorsus  Xeno- 
phontis  Opera'  wie  der  Marcianus  511;  nach  dem  katalog  enthält  er 
nicht  die  'AGrjvaiuuv  TToXiieia,  während  nach  derselben  quelle  im 
Marcianus  511  die  NvbiKri  des  Arrian  fehlt,  möglich  dasz  die  an- 

gaben des  katalogs  falsch  sind,  obwohl  es  dann  wunder  nehmen 

würde,  dasz  KMüller  in  seiner  ausgäbe  der  'IvbiKi]  eines  so  alten 
codex  gar  nicht  gedenkt;  wie  die  dinge  liegen,  ist  eine  neue  Unter- 

suchung aller  dieser  hss.  dringend  wünschenswert. 
Für  die  Wertschätzung  der  einzelnen  gruppen  der  gemeinen  hss. 

wird  man  ohne  weiteres  den  grundsatz  aufstellen  dürfen,  dasz  jedes- 
mal diejenigen  den  vorzug  verdienen,  welche  mit  dem  Vaticanus  (V) 

übereinstimmen,  da  ergibt  sich  nun  sofort  der  gewaltige  vorzug  der 

durch  L  repräsentierten  gruppe  und  weiter  der  nicht  minder  erheb- 
liche von  AO  vor  FAN.  man  vergleiche  beispielshalber  folgende 

stellen®: 

*  ich  notiere,   soweit  meine  collation  reicht  (^bis  4,  1  toö  ßaöiJ^eiv), 
auch  die  lesarten  des  Laur.  55, 22,  weil  er  einigermaszen  M  vertreten  kann. 
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1, 3  euxpncTOi  LAOV  Laur,  55, 22  euTreiGeTc  FAN 
1 ,  4  eibÖTtt  L  V  Laur.  55,22  eibörac  A  0  F  A  N 

l,7i'TrTTapxov  LAOVLaur.  55, 22  ittttiköv  FAN 
1,  8  dTTepYa2:ec8ai  LAOVLaur,  KaiepTotZiecGai  FAN 

55,  22 
1,  10  elcdTuuv  biet  Kepboc  äv  Tic  eicdYwvdvTicbidKepbocAOFAN 

LV  Laur.  55, 22 
1 ,   10   eic   ToOc   buvatujTdTOUc  ei  touc  buvaTuuTdiouc  0  AV 

L  Laur.  55, 22  A' 
1,  12  eTn|ueXr|cei  LLaur.  55,  22  ernjueXricr]  AOANV 
1,  13  buvd)nevov  iTTTTOV  LLaur.  buvd|ievov  AOAN 

55, 22  V 
1, 21  dKOVTicTaic  LLaur. 55,22  V  dKOvricidc  AOAN 

2.3  TOiueuuc  L'AN  TOjaepoc  L^V  xö  |uecujc  ALaur.  55, 22 
4.4  bucxuupiuuv  L    bucxojpidjv  V  bucxuupiav  AA   bucxuupiac  N 
4,  9  t6  Trpöc  TÖ  LV  tö  Tipoc  tlu  AAN 
7,  6  q)uXdTTei  L  qpuXdiTOi  AANV 
7,  7  TÖ  iKavfiv  L  TÖ  eköc  iKavfjv  A(AN?)V 

Diese  stellen  lieszen  sich  beliebig  vermehren ;  das  ergebnis  würde 
immer  dasselbe  bleiben,  obwohl  es  nun  danach  keinem  zweifei  unter- 

liegen kann,  dasz  auch  die  gruppe  AOF  AN  an  einzelnen  stellen  das 
richtige  gegen  L  bewahrt  hat,  so  erweisen  sich  doch  ihre  lesarten 

als  im  ganzen  geringer  und  gelegentlich,  wie  1,4  eibÖTac,  als  inter- 
poliert, als  ganz  nichtsnutzig  aber  müssen  die  FAN  eigentümlichen 

lesarten  bezeichnet  werden,  die  sich  als  späte  Interpolationen  ver- 
raten, zur  Charakterisierung  dieser  hss.  mögen  auszer  den  eben  an- 

geführten und  den  oben  gelegentlich  erwäbnten  stellen  noch  fol- 
gende dienen : 

3,  1  ettibei^ai  FAN  eTribeiHn   L  Laur.  55,  22  A    em- 
beiHei  V 

3,  3  ei  neXXoi  F  (A  N  ?)  ei  laeXXei  L  Laur.  55, 22  A  V 
3,  5  eeoic  FAN  GeaTaic  L  Laur. 55, 22  AV 
3,  8  TTiCTeucuuciv  FAN  iriCTeuaiciv  L     mcTeiJUJCi  Laur. 

55,22  AV Da  nun  der  codex  Musei  Brit.  mindestens  von  einem  teil 

dieser  Interpolationen  frei  ist  (vgl.  die  Varianten  oben  s.  60),  so 

wird  anzunehmen  sein,  dasz  der  Schreiber  von  F  seine  vorläge  künst- 
lich zurecht  gemacht  hat  und  seine  arbeit  die  quelle  von  A  und  N 

geworden  ist.  es  ist  sogar  nicht  unwahrscheinlich ,  dasz  A  und  N 
direct  aus  F  abgeschrieben  sind,  denn  diese  beiden  hss.  haben  1,  5 

drei  gemeinsame  lücken:  buvuuVTtti  —  irapd,  ökuüc  —  buvrjCOVTai 
und  dXXo  —  YiYVOVTai,  welche  sich  in  den  andern  hss.  nicht  finden; 
in  A  sind  sie  von  zweiter  band  ausgefüllt  worden,  gerade  an  diesen 
stellen  aber  ist  die  schrift  in  F  verlöscht  und  kaum  noch  mit  der 

^  so  nach  Sauppes  ausdrücklicher  angäbe;  in  der  mir  übermittelten 
collation  ist  zu  ei  |a>*i  rouc  öuvaxujTdTouc  keine  Variante  beigeschrieben. 
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grösten  anstrengung  zu  lesen,  der  codex  Musei  Brit.  und  F  gehen 
auf  alle  fälle  auf  eine  bestimmte  samlung  kleinerer  Xenophontischer 
stücke  zurück,  der  in  dem  erstem  zufällig,  obwohl  von  demselben 
Schreiber  der  die  andern  stücke  geschrieben  hat,  die  Hellenika  vor- 

gesetzt wurden,  ob  aber  die  eigentümliche  buchzählung  in  dem- 
selben den  schlusz  wirklich  zuläszt,  welchen  ich  jahrb.  1883  s.  737 

als  möglich  bezeichnet  habe,  musz  späterer  weiter  greifender  Unter- 
suchung vorbehalten  bleiben,  jedenfalls  will  ich  nicht  verfehlen 

darauf  aufmerksam  zu  machen,  dasz  in  dieser  hs.  wie  in  F  der  Ku- 
vriYCTiKÖC  fast  genau  da  abbricht,  wo  das  fragraent  in  V  einsetzt, 

dieses  beginnt  (2,  1)  7raibeu|LiaTa,  töv  ̂ ev  e'xovia  CKevj;d|uevov  Trjv oiiciav,  der  codex  Musei  Brit.  und  F  aber  schlieszen  mitten  auf  der 
Seite  mit  TOt  äXXa  Traibeujuaia.  die  stücke  passen  also  bis  auf  das  eine 
wort  Traibeufjaia  genau  zu  einander,  und  die  möglichkeit  wäre  also 
nicht  ausgeschlossen,  dasz  die  vorläge  beider  hss.  eine  in  der  renais- 
sancezeit  gemachte  Zusammenstellung  der  irgend  einem  samler  er- 

reichbaren stücke  der  kleinen  Xenophontischen  Schriften  gewesen 
wäre,  dafür  liesze  sich  noch  anführen,  dasz  auch  im  codex  Marcia- 
nus  368,  wie  wir  durch  Keller  erfahren  haben,  eine  durchzählung 
der  kleinen  Schriften  stattgefunden  hat,  während  doch  bestand  und 
reihenfolge  ganz  anders  sind  als  in  der  hs.  des  britischen  museums. 

Das  ergebnis  der  bisherigen  auseinandersetzungen  darf  also 
wohl  dahin  zusammengefaszt  werden,  dasz  der  archetypus  der  ge- 

meinen hss.  aus  ML  auf  der  einen,  aus  AO  auf  der  andern  seite  zu 
reconstruieren  ist  und  dasz  es  wünschenswert  erscheint  auch  noch 

eine  collation  des  codex  Musei  Brit.  zuzuziehen,  diesem  archetypus 

steht  der  Vaticanus  gegenüber}  es  fragt  sich,  wie  ist  ihr  gegen- 
seitiges Verhältnis? 

Da  musz  nun  zunächst  constatiert  werden,  dasz  schon  die  rein 
äuszerlichen  unterschiede  weiter  greifen  als  dasz  V  blosz  die  lücke 
4,5  ergänzt,  denn  auch  V  vsreist  seinerseits  lücken  auf,  welche  durch 
die  gemeinen  hss.  ausgefüllt  werden,  es  sind  hauptsächlich  zwei 

bemerkenswert.  5,  15  nemlich  fehlen  in  V  die  worte  von  qpiXoKiv- 
buvov  toOto  Tdp  Touc  7To\e|Liiouc  bis  arraH  bölx]  Tic,  eine  auslassung 
welche  natürlich  durch  das  folgende  qpiXoKivbuvoc  eivai  hervorge- 

rufen worden  ist,  und  9,  1  liest  V  TauT«  be  dvaTivuucKeiv  |uev  dei 
bei,  es  fehlen  also  hinter  |aev  die  v?orte  Ktti  öXiYdKic  dpKei,  noieiv 

be  TÖ  napatuYXavov  und  hinter  dei  fehlt  auTUJ.  besonders  merk- 
würdig aber  ist  die  stelle  3,  11.  12.  dort  lesen  die  andern  hss.  dv- 

Tiouc  TrdXiv  cxfivai  dXXr|Xoic  ce|uvöv,  Kai  tö  dirö  cdXTTiYTOC  au  tö 
beOiepov  GdiTov  eiTeXauveiv  KaXöv.  cidviac  be  fjbri  tö  TpiTOv  au 
dTTÖ  Tfic  cdXTTiYYOC  xpn  TdxicTa  dXXriXoic  eTteXauveiv.  statt  dessen 
heiszt  es  im  Vaticanus  dvTiouc  TrdXiv  CTfjvai  dXXriXoic  cejuvöv  Kai 
t6  dTTÖ  cdXmYYOC  xpr\  TdxiCTa  eneXaiiveiv  dXXr|Xoic  cejuvöv  Kai 
TÖ  dnö  cdXrriYYOc  auTobeuTepov  öSttov  eXauveiv  KaXöv.  cTdvTac 

be  fibri  TpiTTiv  au  cmö  tiic  cdXTTiYYOC  XPH  TdxiCTa  dXXr]Xoic  erre- 
Xauveiv.    es  ist  klar,  dasz  diese  Verwirrung  nur  dadurch   hervor- 
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gerufen  sein  kann,  dasz  in  der  vorläge  des  Vat.  infolge  des  zwei- 
maligen Vorkommens  von  aTTÖ  cdXniYYOC  eine  reihe  von  Wörtern 

ausgelassen  und  dann  am  rande  nachgetragen  war,  und  dasz  bei  der 
abschrift  ein  misverständnis  mit  unterlief,  das  ist  insofern  wichtig, 

als  es  lehrt,  dasz  wir  bei  der  beurteilung  der  durch  denVaticanus  ver- 
tretenen Überlieferung  eine  gewisse  vorsieht  obwalten  lassen  müssen 

und  einen  ziemlichen  Spielraum  für  die  fehler  anzunehmen  haben, 
welche  ausschlieszliches  eigentum  dieser  einzelnen  hs.  sind. 

Den  wert  der  beiden  classen  für  die  constituierung  des  textes 
gegen  einander  abzuschätzen  ist  äuszerst  schwierig,  zunächst  ist 
klar,  dasz  gar  nichts  darauf  zu  geben  ist,  ob  die  eine  hie  und  da  ein 
wort  ausläszt,  das  die  andere  hat;  solche  ausfälle  sind  bekanntlich 
sehr  häufig,  und  wenn  sie  nicht  gar  zu  massenhaft  auftreten  und 
damit  die  absolute  nachlässigkeit  des  Schreibers  bekunden ,  sind  sie 
ganz  ohne  bedeutung.  und  hier  haben  wir  auf  der  einen  seite  noch 

dazu  nur  eine  einzige  hs.  die  zahl  der  einzelnen^  Wörter,  welche  im 
Vat.  ausgefallen  sind,  ist  nicht  ganz  gering ;  es  sind  folgende : 

1,  4  bei  he  Kai  tu^v  L  bei  be  tüuv  V 
1,  5  uTTapxövTuuv  L  cm.  V 
1,  14  juäXXov  L  om.  V 
3,  9  TiVTrep  L  om.  V 
5,  1  iTtirapxiKÖv  be  Kai  x^pia  L    iTTirapxiKÖv  be  X'Jupia  V 
8,  1  KpeiTTov  L  om.  V 
8,  6  epYUJV  L  om.  V 

es  liegt  kein  grund  vor   irgend   eines   der  hier  im  Vat.  fehlenden 
Wörter  als  durch  interpolation  entstanden  zu  betrachten. 

Dagegen  hat  der  Vat.  an  ungefähr  eben  soviel  stellen  kleine  Zu- 
sätze, welche  in  den  andern  hss.  vermiszt  werden;  es  lesen  nemlich* 

1,  16  ei  }iev  Tic  e'xei  L  ei  |uev  Tic  aXXrjV  exei  V 
4,  5  f|v  b'  eTTiKivbuvuuv  L  f|V  be  bi'  eTTiKivbuvmv  V 
4,  17  r|v  be  TTopeuo|aevujv  L  f|v  be  f)  TTopeuojuevuuv  V 

5,  7  Touc  TToXXouc  öXiTOUc  bo-    Touc   TToXXouc    öXiYOuc    ßoiiXei 

KeTv  L  b0K[eiv] '"  V 
8,  19  ei  be  ■nelovc  L  ei  be  Kai  uelovc  V 
auch  von  diesen  Wörtern  sieht  keins  wie  interpoliert  aus,  und  wenn 

sie  sämtlich  seit  Courier  keine  gnade  vor  den  äugen  der  hgg.  ge- 
funden haben,  so  dürfte  das  wohl  nur  daran  liegen,  dasz  man  an 

ihrer  hsl.  gewähr  zweifelte. 

Das  Zahlenverhältnis  der  lücken  ist  für  den  Vat.  kein  ungün- 
stiges, wenn  man  bedenkt,  dasz  der  Vat.  nicht  einer  einzelnen  hs., 

sondern  einer  hss.-classe  entgegengestellt  werden  musz  und  L  zb. 

*  bei  den  hgg.  wird  keines  dieser  worte  als  fehlend  bezeichnet,  sie 
stehen  also  wahrscheinlich  auch  in  NAR;  bezeugen  kann  ich  es  von 
L  und  A  und  soweit  ich  vergleichungen  besitze  von  dem  Laur.  55,  22 
und  von  O  und  F.  ^  hier  gilt  dieselbe  bemerkung  wie  vorher. 
^*  das  eingeklammerte  ist  im  Vat.  zerstört. 
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noch  eine  anzahl  nur  ihm  oder  seiner  gruppe  eigentümlicher  lücken 
aufweist. 

Auch  aus  den  Umstellungen  ist  nichts  zu  schlieszen;  der  hg. 
wird  meistens  freie  wähl  haben,    ich  lasse  kleinigkeiten  wie  ander- 

weitige Stellung  von  dv  udgl.  fort  und  notiere  als  wichtigere  abwei- 
chungen  in  der  Stellung  der  worte  zwischen  den  beiden  classen : 

1,  8  TaOxa  irdvia  L  Tidvia  laOia  V 

6,  9  ev  TToXe'iauj  dirdTric  L  dirdiric  ev  rroXeiuuj  V 
5, 15  Toic  TToXejuioic  Ttapexeiv  L    irapexeiv  xoic  TToXejuioic  V 
7,  4  auirj  id  Teixr)  L  xd  leixil  aurri  V 
7,  5  TTOveiv  auTÖv  L  auiöv  noveiv  V 

8,  1  buvrjcecGai  dcqpaXujc  L  dcqpaXÜJC  buvr|cec0ai  V. 
Geht  man  nun  aber  endlich  die  andern  verschiedenen  lesarten 

der  beiden  hss. -classen  durch,  so  führt  auch  dies  zu  keinem  bestimm- 
ten ziele,  es  ergeben  sich  allerdings  zahlreiche  abweichungen,  aber 

doch  keine  derartige,  welche  uns  bestimmen  könnte  der  einen  classe 

einen  entschiedenen  vorrang  vor  der  andern  zuzugestehen,  eigent- 
lich interpoliert  ist  keine,  dh.  in  keiner  von  beiden  ist  der  text  ab- 

sichtlich nach  richtiger  oder  falscher  Überlegung  geändert,  es  handelt 
sich  immer  um  formal  kleine  unterschiede,  gelegentlich  um  reinen 
unsinn,  der  durch  mangelhaftes  Verständnis  der  vorläge  entstanden 
ist.  eine  anzahl  unzweifelhafter  Verbesserungen,  welche  der  Vat. 
darbietet ,  ist ,  zum  teil  durch  Couriers  ausgäbe ,  bereits  in  unsere 

texte  gekommen,  wie  1, 5  TTÖXejuoi  statt  TToXe'iaioi,  an  manchen  stellen 
hat  auch  der  Vat.  wohl  eine  alte  corruptel  unbefangen  bewahrt,  wie 
etwa  1,  7,  wo  er  eköva  bietet,  während  LAOF  eköc  ei,  Laur. 
55,  22  eiKÖC  eivai,  A  eköc  rj  schreiben;  allein  es  fehlt  auch  keines- 

wegs an  stellen,  wo  der  Vat.  offenbar  verdorben  ist,  während  die 
andere  classe  das  richtige  bewahrt  hat,  wie  4,  15,  wo  Vat.  ttoXXoi, 
L  und  A  TToXu,  oder  4,19,  wo  Vat.  direXdceiv,  L  und  A  direXauveiv 
bieten,  dergleichen  fehler  können  im  groszen  und  ganzen,  wenn  sich 
einmal  herausgestellt  hat,  dasz  die  vorhandenen  hss.  nicht  auf  einen 
gemeinsamen  stammcodex  zurückgehen,  nichts  beweisen  und  wohl 
ebensowenig,  dasz  der  Vat.  7,  1  mit  grobem  fehler  brijuapxov  statt 
iTTTTapxov  schreibt,  denn  hier  kann  von  absichtlicher  Interpolation 
schwerlich  die  rede  sein ;  es  liegt  lediglich  eine  gedankenlosigkeit 

des  abschreibers  vor,  wie  sie  oft  genug  vorkommt. "  es  wird  also 
nichts  übrig  bleiben  als  an  jeder  stelle  die  lesarten  der  beiden  classen 
gegen  einander  abzuwägen  und  im  wesentlichen  ein  eklektisches 
verfahren  zu  befolgen,  an  manchen  stellen  wird  man  natürlich  nie 
zu  einer  sichern  entscheidung  kommen  können,  zb.  4,  8,  wo  der 
Vat.  ejUTTÖbia  cu)LiTTiTTT€i ,  die  andern  hss.  e|U7TÖbia  ejUTTiTTTei  lesen 
und  wo  beide  Überlieferungen  in  verschiedener  weise  corrupt  sind, 
wie  an  der  auch  sachlich  so  schwierigen  stelle  2,4,  wo  der  Vat. 

"  eine  ähnliche  corruptel  ist  3,  2  im  Laur.  55,  22  ?pYUUv  statt  '€p|uuiv. 
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dqpaipoiVTO,  die  andere  classe  eqpeTTOiVTO  bietet,  eröffnet  die  Verschie- 
denheit der  lesarten  auch  der  conjecturalkritik  verschiedene  wege. 

Zum  schlusz  will  ich  nicht  unterlassen  noch  auf  die  stelle  in 

einem  briefe  des  Aurispa  an  Traversari  hinzuweisen  (Ti-aversari  epi- 
stolae  ed.  Mehus  XXIV  53;  bd.  II  s.  1027).  dort  heiszt  es:  'genti- 
lium  quidem  auctorum  ipse  Rex  (von  Konstantinopel)  mihi  volumina 
duo  dono  dedit:  Procopium  de  gestis  Bellisarii  aut  lustiniani  in 

Italia,  et  Xenophontem  irepi  iTTiriKfic.'  es  wäre  nicht  unmöglich, 
dasz  es  sich  hier  um  V  handelte,  aber  sicher  ist  es  nicht. 

Die  vorstehenden  Untersuchungen  werden,  wie  ich  hoffe,  trotz 
des  mangelhaften  und  lückenhaften  materials,  mit  dem  sie  angestellt 
werden  musten,  ausreichen,  um  die  grundlagen  für  die  kritik  des 

'liTTTapxiKÖc  erkennen  zu  lassen;  was  fehlt  werden  günstiger  ge- 
stellte gelegentlich  leicht  nachholen  können,  sie  werden  zugleich 

anhaltspunkte  für  die  kritik  einiger  anderer  kleiner  Xenophontischer 
Schriften  bieten,  trotz  mancher  schöner  einzeluntersuchungen  ist 
hier  noch  sehr  viel  zu  thun,  und  wer  eine  kritische  ausgäbe  von 
allen  veranstalten  will,  wird  sich  genötigt  sehen  die  geschichte  des 
Xenophontextes  im  mittelalter  überhaupt  zu  untersuchen,  ein  solches 

unternehmen  stellt  nach  verschiedenen  selten  hin  interessante  ergeb- 
nisse  in  aussieht,  wird  indessen  wahrscheinlich  nur  von  jemandem 
ausgeführt  werden  können,  der  freie  musze  zum  reisen  hat.  auf  den 
bisher  gesammelten  apparat  sich  zu  verlassen  ist  bei  griechischen 
Schriftstellern  fast  noch  mislicher  als  bei  lateinischen,  um  ein  bei- 

spiel  anzuführen :  Zurborg  erklärt  in  seiner  ausgäbe  der  TTöpoi  s.  VI, 

der  archetjpus  der  einen  classe  der  hss.  sei  gewesen  *haud  dubie 
codex  membranaceus,  forma  maxima,  saeculo  fere  X  vel  XI 

exaratus' .  ich  weisz  nicht,  warum  er  gerade  auf  eine  pergament-hs. 
geschlossen  und  das  noch  durch  gesi^errten  druck  hervorgehoben 
hat;  jene  Zeitbestimmung  würde  er  schwerlich  gewagt  haben,  wenn 
er  den  codex  Vaticanus  1335  nicht  auf  eine  angäbe  von  Wilamowitz 
hin  in  das  dreizehnte  jh.  gesetzt  hätte,  meiner  Schätzung  zufolge 
gehört  der  codex  in  das  zehnte,  spätestens  elfte  jh. 
Königsberg.  Franz  Rühl. 

5. 

DER  NEUE  STERN  VOM  JAHRE  134  VOR  CH. 

Nach  Julius  Obsequens  c.  27  [86]  Bomae  hubo  et  alia  avis  ignota 

Visa  wurde  im  j.  134  vor  Ch.  ein  unbekannter  'vogel'  gesehen. 
Obsequens  quelle  ist  unzweifelhaft  Livius  und  mithin  sein  bericht 
gut  beglaubigt,  der  vogel  wurde  blosz  gesehen;  wenigstens  wird 
sonst,  wenn  von  dem  erscheinen  bedeutungsvoller  vögel  die  rede 

ist,  zutreffendenfalls  ausdrücklich  erwähnt,  dasz  dieselben  einge- 
fangen und  getötet  seien  (c.  49  [109].  53  [113]).  die  angeführte 

stelle  ist  die  einzige,  die  von  dem  erscheinen  eines  unbekannten 
Jahrbücher  für  class.  philol.  1891  hll.  1.  5 
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vogels  berichtet;  und  es  ist  nicht  leicht  begreiflich,  dasz  man  eine 

derartige  notiz  aufnehmen  zu  müssen  geglaubt  hat,  indem  es  immer- 
hin nicht  gerade  ein  leichtes  ist,  von  einem  blosz  im  freien  gesehenen 

vogel  mit  bestimmtheit  zu  behaupten,  dasz  er  eben  unbekannt  sei. 
aus  folgenden  zwei  gründen  glaube  ich,  dasz  avis  hier  die  bedeutung 

'stern'  hat  und  dasz  die  eine  seltene  erscheinung  registrierenden 
priester  so  recht  im  sinne  des  prodigienstils  bewust  von  der  gewöhn- 

lichen benennungsweise  abgegangen  sind. 

1)  avis  in  der  bedeutung  'stern'  ist  nachweisbar,  wenigstens 
wird  die  stelle  aus  den  annalen  des  Ennius  bei  Cic.  de  div.  I  107 

(y.  92  ff.  V.)  interea  sol  albus  (der  mond,  wie  zuerst  Merula  gesehen) 
recessit  in  infera  noctis,  exin  Candida  se  radiis  dedit  icta  foras  lux, 
et  simul  ex  alto  longe  pulcerruma  praepes  laeva  volavit  avis,  simul 
aureus  exoritur  sol  inhaltlich  nur  verständlich,  wenn  der  bei  weitem 

schönste  'vogel',  der  mit  der  helle  des  tags  der  sonne  vorauseilend 
auf  der  linken  seite  aus  der  tiefe  emportaucht,  der  morgenstern  ist, 
und  jeder  zweifei  an  der  zulässigkeit  der  angenommenen  bedeutung 

wird  durch  die  auf  den  morgenstern  so  bestimmt  zutreffenden  attri- 
bute  beseitigt,  vor  allem  durch  longe  pulcerruma,  dann  durch  praepes 

—  denn  als  morgenstern  eilt  Venus  der  sonne  voraus  —  endlich 
durch  laeva  —  denn  der  in  der  nähe  der  aufgehenden  sonne  stehende 
morgenstern  steht  ebenfalls  im  Osten,  also  für  den  nach  süden  schauen- 

den römischen  augur  links. 
2)  das  einzige  jähr,  in  dem  die  chinesischen  quellen  von  dem 

erscheinen  eines  neuen  sterns  in  der  zeit  vor  Christi  geburt  berichten, 
ist  das  jähr  134  vor  Ch.  (vgl.  vLittrow  wunder  des  himmels  s.  723), 
und  ebenso  verlautet  in  römischen  berichten  nur  für  dasselbe  jähr 
134  vor  Ch.  avis  ignota  visa. 

Eine  dritte  notiz  über  das  erscheinen  desselben  sterns,  aller- 
dings ohne  bestimmte  angäbe  des  jahrs ,  findet  sich  bei  Plinius  nat. 

hist.  II  §  95 ,  wonach  das  erscheinen  eines  neuen  sterns  Hipparchos 
zur  anfertigung  seines  Sternenverzeichnisses  veranlaszt  haben  soll ; 
bereits  JHerschel  vermutete,  dasz  dieser  stern  mit  dem  des  chine- 

sischen berichts  identisch  sei.  der  chinesische  bericht  stützt  die  vor- 

getragene deutung  der  stelle  des  Julius  Obsequens;  dann  aber  er- 
weist auch  die  inhaltlich  sich  mit  dem  chinesischen  bericht  deckende 

römische  registrierung  die  unbedingte  Zuverlässigkeit  des  chinesi- 
schen berichts  sowohl  was  die  thatsächlichkeit  des  gemeldeten  Vor- 
gangs als  auch  was  das  jähr  desselben  betrifft. 

MÜLHAUSEN  IM  ElSASZ.  AdOLF  FaUST. 
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6. 

ANALECTA  TULLIANA. 

Ciceronis  epistulai-um*!  7,4  quoniam  senatus  consuUum  nullum 
exstat,  quo  reductio  regis  Alexandrini  tibi  adempta  sit,  eaque  quae  de 

ea  scripta  est  auctoritas ,  cui  scis  intercessum  esse  eqs.  qui  Romano- 
rum sermonem  publicum  novunt  —  eum  autem  sermonem  haec  re- 

ferunt  — ,  facile  puto  mihi  dabunt  —  deditque  OHirscbfeld,  vir 

optimus  —  fuisse  primitus  quae  de  ea  <(re'}  scripta  est. 
I  9, 18  atque  hanc  quidem  ille  {Plato)  causam  sibi  ait  non  attin- 

gendae  r ei  publicae  fuisse,  quod^  cum  o/fendisset  poptdum  Ätheniensem 
prope  iam  desipicntem  senectute  cumque  eum  nee  persuadendo  nee 
cogendo  regi  posse  vidisset ,  cum  persuaderi  posse  diffideret ,  cogi  fas 
esse  non  arbitraretur.  verba  cumque  .  .  vidisset  cum  raultis  homini- 
bus  doctis  oifensioni  fuerint,  equidem  sana  puto.  nimirum  adludit 
Cicero  ad  Piatonis  epistulas  quintam  et  septimam,  quae  quamvis 

suppositiciae  essent  (v.  Zeller  'archiv  f.  gescb.d.philosopbie'  I  [1888] 
p.  614  sq.),  tamquam  genuinae  dudum  tum  circumferebantur.  sep- 
tima  autem  in  epistula  (epistol,  Gr.  p.  503  sq.  Herch.)  personatus 
Plato  narrat  se  iuvenem  bis  rei  publicae  operam  navare  voluisse,  sed 

propter  bominum  perversitatem  bis  destitisse  itaque  rem  in  perpe- 
tuum  omisisse.  verba  igitur  cumque  .  .  vidisset  ad  ea  spectant  quae 

Plato  in  adulescentia  bis  expertus  est,  contra  cum  persuaderi  . .  arbi- 
traretur verba  ad  normam  quam  pbilosopbus  experientia  edoctus 

postea  secutus  est. 
I  9,  20  Crassus,  ut  quasi  testata  populo  Bomano  esset  nostra 

gratia,  paene  a  meis  laribus  in  provinciam  est  profectus :  nam  cum 
mihi  condixisset,  ccnavit  apud  in  mei  generi  Crassipedis  hortis.  ultima 

verba  repraesentavi ,  sicut  in  M  —  G  bic  deficit  —  esstant:  R  cod. 
in  omittit.  vulgo  ex  recenti  correctione  in  M  adscripta  edunt:  cena- 
vit  apud  <^mey  in.  qua  in  coniectura  —  nam  nihil  est  nisi  coniectura 
—  obscurum  est  qui  Crassus  apud  Ciceronem  cenasse  dici  potuerit, 
cum  tarnen  cenaverit  apud  Crassipedem:  nam  ut  fuerint  Cicero  Cras- 
sipesque  animo  coniunctissimi,  diversa  habebant  domicilia.  qua- 

propter  nescio  an  potius  putaudum  sit  apud  corruptum  esse  expalud' 
i.  e.  päludaius.  quod  si  verum  est,  Crassus,  qui  perbrevi  postea 
paludatus  urbe  exiit  cum  Parthis  bellaturus  (ad  Att.  IV  13, 2:  medio 
fere  m.  Novembri  a.  699  scr.  statim  post  illius  profectionem) ,  vel 

ad  cenam  praeter  morem  (v.  Mommsen  ^röm.  Staatsrecht'  I^  p.  432) 
paludamento  indutus  venerat,  nimirum  ut  belligerandi  suum  Studium 
palam  exhiberet. 

*  de  harum  epistularum  codicibus  cum  uberius  sim  disputaturus  in 
prooemio  editioni  meae  praemittendo  —  ipsa  autem  ea  editio  quam 
maxime  a  me  nunc  curatur  — ,  h.  1.  satis  erit  dixisse  M  nota  indicari 
Mediceum  librum,  G  Harleianum  2773,  R  Parisinum  17812.  GR  ut  non 
possunt  omitti,  ita  nee  aetate  cum  M  possunt  certare  nee  auctoritate. 

5* 
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19,21  stultum  est  eum  tenere  cum  periculo  cursum ,  quem 
ceperis  eqs.  h.  1.  ullimum  agitur  verbum.  ceperis  est  in  R  noviciisque 
M  codicis  apograpliis  indeque  translatum  in  omnes  editiones:  ipse  M 
habet  coeperis.  coniecerunt  inceperis  Cobet  (Mnem.  VIII  [1880] 
p.  183),  quod  quidem  prorsus  a  Ciceronis  genere  dicendi  abhorret 
(v.  Thielmann  diss.  Argent.  II  [1879]  p.  380),  susceperis  Iwanus 
Müller  (in  Bursiani  rel.  ann.  1882  II  p,  23),  cum  quidem  ceperis, 

non  coeperis,  in  M  legi  ei'rore  putaret.  hoc  autem  ipsum  coeperis 
rectissime  se  habere  ipse  Müller  statim  mihi  concessit,  postquam 
eum  admonui  eorum  quae  leguntur  apud  Cic.  p.  S.  Roscio  19,  52  et 
de  leg.  II  27,  69.  illo  loco  habes  illud  quod  coepimus  videamus,  hoc 
tu  vero  die  et  istam  rationem  quam  coepisti  tene:  neutro  autem  est 
quod  de  transitive  usu  voc.  coepisse  dubites.  frequentem  fuisse  eum 
usum  et  ante  et  post  Ciceronem  notum  est:  nunc  vides  antiquam 
locutionem  ne  ipsi  quidem  Ciceroni,  ubi  dicendi  genus  eam  ferret, 
prorsus  displicuisse. 

I  9,  23  scripsi  etiam  —  nam  etiam  ab  orationibiis  diiungo  fere 
referoque  ad  mansuetiores  Musas  eqs.  verbis  aperte  corruptiä  succur- 
rerunt  recens  quidam  M  corrector  scribendo :  nam  etiam  ah  oratio- 
nibus  diiungo  <(me)>  fere,  Orelli :  nam  me  iam  ab  or.  d.  f. ,  Graevius : 
nam  ab  or.  d.  (mey  fere.  atque  Orellium  et  Graevium  in  eo  quidem 
laudabimus,  quod  et  in  etiarn  vocabulo,  plane  quidem  eo  molesto, 
offenderunt  et  desideraverunt  obiectum  quod  ad  diiungo  voc.  refer- 
retur,  ipsas  tarnen  mutationes  non  suscipiemus  utpote  TieiBavdYKric 
prorsus  expertes.  quid  autem,  si  ipsum  illud  obiectum  inest  in  ipso 
illo  molesto  etiam  vocabulo?  quam  meam  rationem  cum  communi- 
cassem  cum  IHSchmalzio,  viro  Latine  doctissimo,  simulque  timide 

—  nam  ipse  mihi  non  placebam  —  pro  etiam  commendassem  otium, 
ille  probavit  ipsam  ratiocinandi  viam,  improbavit  coniecturam,  cui 

substituit  aium  h.e.  animum.  quod  Schmalzii  inventum  ut  equidem 
meo  longe  praefero,  ita  aliis  quoque  placiturum  esse  spero. 

I  9,26  scripta  iam  epistula  superiore  aecepiiuas  litter as  de publi- 
canis,  quibus  aequitatem  tuam  non  potui  non  probare  eqs.  cum  quibus 
voc.  sie  nudum  stare  non  possit,  suppleverunt  <(m)>  quibus  Ernesti, 
quibus  '(lectisy  Streicher  (comm.  philol.  lenens.  III  p.  194).  iam  ut 
certum  est  non  defuisse  lacunas  in  codicum  nostrorum  archetypo,  ita 
non  minus  certum  est  caute  utendum  esse  hac  lacunarum  ratione 

refugiendumque  ad  eam  non  esse  nisi  ubi  summa  sit  necessitas. 
qualis  necessitatis  exemplum  equidem  h.l.  minime  agnosco :  quippe 
quibus  raea  quidem  sententia  simplicis  refert  depravationis  vestigia, 
3t  ex  ubi  quidem,  i.  e,  qua  in  re. 

I  10  quare  fac  ut  quam  primum  venias  neque  in  Apuliam  tuam 
accedas,  ut  possimus  salvum  venisse  gaudere:  nam  illo  si  vener is, 
tamquam  Ulixes  cognosces  tuorum  neminem,  transcripsi  verba  ut 
hodie  leguntur  et  distinguuntur,  nee  ulla  de  eis  est  controversia, 
nisi  quod   tamquam  Ulixes  cognoscere  (hoc   etiam   Orelli)  tuorum 
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nemini  maluit  Klotz,  iam  autem  tamqiiam  illud  multum  abest  ut 
priraitiva  sit  scripiura:  quod  contra  a  recenti  manu  illud  Mediceo 
est  illatum,  cum  ipse  liber  habeat  tam^  R  codex  tu  ut.  iam  ego  cum, 
ut  par  erat,  spretis  et  coniectura  illa  et  Parisini  codicis  scriptura 
proficiscerer  a  vetustissimi  testimonii  auctoritate,  initio  rem  ita  ex- 
pediendam  esse  mihi  persuadebam ,  ut  ̂ flm  voc.  retinerem,  XJlixes 
corruptum  esse  putarem  ex  Graeco  aliquo  vocabulo  (velut  \jßpiCTr|C, 
auBdbric,  ÖTKUJÖeic  vel  sim.):  non  raro  enim  in  bis  epistulis  usu 
venit  ut  primitivam  scripturam  Graecam  occultaret  tegumentum  La- 

tinum, sed  improbaverunt  opinationem  illam  cum  Schmalzius  tum 

ANauck,  vir  venerabilis,  et  tamquam  ülixes  illud  temptari  vetu- 
erunt:  veram  quippe  videri  illam  coniecturam.  residebat  tamen 
scrupulus,  qui  nunc  demum  evanuit.  scilicet  erravimus  omnes  qui 
adhuc  has  epistulas  tractavimus:  hoc  quoque  loco  Medicei  libri  scrip- 

tura omni  ex  parte  vera  est,  modo  recte  verba  distinguantur.  nimi- 
rum  sie  interpungenda  sunt :  nam  ülo  si  veneris  tarn  Ulixes,  cognosces 
tuorum  neminem,  hoc  dicit  Cicero:  si  Valerius  ex  Cilicia,  terra  re- 
mota,  inApuliam,  regionem  hominibus  cultis  non  minus  ignotam, 
se  conferat,  idem  ei  eventurum  quod  post  longam  peregrinationem 
Ulixi  acciderit,  ut  suorum  neminem  cognosceret  (Hom.  Od.  v  187 

ö  b'  e'Ypexo  bioc  'Obucceuc  eöbujv  ev  Yctir)  naxpuuiri,  oübe  |uiv  eTVuu 
fibri  bfiv  direijuv,  233  Tic  th»  tic  bfjiuoc;  livec  dvepec  CYTeTdctciv;). 

tarn  ülixes  idem  igitur  est  ac  si  dixisset  tarn  peregrinator  ''als  ein  so 
weit  gereister  mann',  quae  dicendi  ratio  a  parte  grammatica  omnino 
certa  est:  eodem  modo  scribit  IX  2 ,  2  quis  est  tarn  Lynccus,  qui  in 
tantis  tenehris  nihil  offenclat.  porro  nihil  esse  ofifensionis  in  tarn  voc. 

uude  posito,  ex  exemplis  in  ̂ Antibarbari'  t.  11  p.  582  ed.  Schmalz, 
collectis  apparet.  denique  qui  discere  voluerit  quam  saepe  Romani 
pro  appellativis  nominibus  usi  sint  hominum  nominibus  Homericis, 

is  adeat  Friedländeri  'darst.  a.  d.  sitteng.  Roms'  I "  p.575.  ceterum 
ultima  verba  si  quis  ita  explicare  maluerit,  ut  non  dicatur  alter  ille 
Ülixes  post  longam  absentiam  non  posse  suos  cognoscere  sed  nolle 

propter  superbiam  —  nondum  scilicet  eam  dilutam  amicorum  Roma- 
norum iocis  ac  salibus  —  nie  quidera  non  habebit  dissentientem. 

II  7,  4  praesens  tecum  cgi.,  cum  te  tr.  pl.  isto  anno  fore  non  pu- 
tarem, itemque  petivi  saepe  per  litteras,  sed  tum  quasi  a  senatuore  (ita 

M,  senatu  ore  G,  senatore  R),  nobilissimo  tamen  adulescente  et  gratio- 
sissimo,  nunc  a  tr.  pl.  et  a  Curione  trihuno  eqs.  variis  modis  verba 
sen.  .  .  gratiosissimo  temptata  sunt,  maxime  transpositionibus ;  recte 

Streicher  (1.  c.  p.  195  sq.)  nil  nisi  senatore  —  ita  enim  antiquitus 
corrigunt  —  corruptum  esse  dixit.  neque  tamen  illius  sectatore  ad- 
mitti  potest,  quippe  et  verbo  contumeliosum  (cf.  Nägelsbach-Müller 

'lat.  stil.'^  p.  161  sq.)  et  a  re  quae  agitur  alienum.  nimirum  oppo- 
niturCurio  tribunatum  nondum  adeptus  adepto:  tum  privata  quidem 
gratia  illum  in  senatu  floruisse  sed  publica  caruisse  —  videlicet 
quaestorius  tum  erat,  i.  e.  habebat  quidem  ius  sententiae  dicendae, 

sed  eo  fere  non  utebatur  (cf.  Mommsen  'Staatsrecht'  III  p.  982)  — 



70  LMendelssohn :  analecta  Tulliana. 

eoque  Ciceronem  multum  adiuvare  non  potuisse.  delitescere  igitur 

in  senatuore  videtur  verbum  aliquod  quo  illa  Curionis  condicio  signi- 
ficabatur,  sed  mollitum  id  adiecto  voc.  quasi  —  aut  etiam  duo  voca- 
bula:  sed  tum  quasi  a  senati  .  .  .  .,  ut  antiqua  genetivi  forma  arche- 
typi  librario  fraudi  fuerit.  ipsum  tamen  illud  vocabulum  ut  reperirem 
mihi  non  contigit,  continget  fortasse  aliis. 

n  18,  2  nocere  tibi  iratum  neminem  posse  perspicio ,  sed  tamen 
tres  fratres  summo  loco  natos,  promptes^  non  indiserfos  te  nolo  habere 
iratos,  iure  pro esertim:  quos  video  deinceps  tribunos  pl.  per  triennium 
fore;  tempora  autem  reip.  qualia  futura  sint,  quis  seit?  offendit  bis 
in  verbis  CALehmann,  vir  optime  ceteroqui  de  bis  epistulis  meritus, 
et  ut  nunc  voc.  vel  ante  neminem  vel  ante  posse  insereretur  suasit 
(Hermae  XV  p,  353).  non  adsentior.  quippe  baec  est  sententia: 
nocere  i.e.  gravia  damna  inferre  tibi,  cum  consulatum  adeptus  fueris, 
nemo  poterit,  sed  vexare  poterunt  iribuni  pl. ,  idque  tibi  timendum 
erit,  si  C.  Antonium  honore  privaveris,  a  tribus  Antoniis,  ex  quibus 

unus  certe  eodem  tempore  quo  tu  consulatum  tribunatura  geret  id- 
que turbulente  rei  p.  tempore. 

II  19,  1  cum  optatissimum  nuntium  accepissem  te  mihi  quaesto- 
rem  ohtigisse,  eo  iucundiorem  mihi  eam  sortem  sperabam  fore .,  quo 
diutius  in  provincia  mecum  fuisses:  magni  enim  videbatur  interesse 

ad  eam  necessitudinem,  quam  nobis  sors  tribuisset,  consuetudinem  quo- 
que  accedere:  postea  quam  mihi  nihil  neque  a  te  ipso  neque  ab  idlo 

alio  de  adventu  tuo  scriberetur^  verebar  ne  ita  caderet  —  quod  etiam 
nunc  vereor  —  ne  ante ,  quam  tu  in  provinciam  venisses ,  ego  de  pro- 

vincia decederem.  corruptum  esse  ultimum  enuntiatum  facile  apparet: 

alterum  enim  ne  quo  referatur  non  habet  —  falsa  enim  est  Wesen- 
bergii  ratio  ex  verebar  illud  suspendentis.  praeterea  quod  vulgo 
ante  ita  addunt  id  vocabulum,  ab  omnibus  abest  antiquis  libris. 
(non  tamen  falsum  est,  ut  quispiam  facile  putaverit,  postea  quam 

[vulgo  postea  cum']  .  .  scriberetur:  cf.  Landgraf  'unters,  zu  Caesar  u. 
s.  forts.'  p.  30.)  iam  qui  rem  paulo  accuratius  perpendei'it ,  is  sine 
dubio  concedet  esse  non  potuisse  Ciceronis  nisi  hanc  sententiam: 

verebar  ne  aut  omnino  non  venires  aut  —  quod  etiam  nunc,  post 
acceptas  tuas  litteras  vereor  —  ne  post  decessum  meura.  porro,  si 
reapse  bipartita  fuit  sententia,  probabile  est  in  priore  disiunctionis 
membro  commemoratam  fuisse  causam  propter  quam  Cicero  veritus 
fuerit  ne  Coelius  omnino  non  veniret:  velut  quod  hunc  promissi 
l^aenituerit  vel  simile  quid,  quae  si  recte  disputata  sunt,  spero  fore 

ut  non  displiceat  —  et  placuit  Schmakio  —  hominibus  doctis  lenis 
mutatio  qua  ex  verebar  ne  ita  caderet  codicum  eflfeci  verebar  nei  tae- 
deret  (auty.  nei  (cf.  Ritschelii  opusc.  II  p.  622  sqq.)  pro  ne  scriptum 
a  librariisque  non  intellectum  totius  confusionis  causa  fuisse  videtur. 

III  7,  4  cum  puer  tuus  ad  me  secunda  fere  vigilia  venisset  isque 
te  ante  lucem  Iconium  mihi  venturum  nuntiasset,  incertumque  utra 
via^  cum  essent  duae :  altera  Varronem,  tuum  familiarissimum,  altera 
Q.  Leptam,  praefectum  fabrum  meum,  tibi  obviam  misi.    mandavi 
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utrique  eorum,  ut  ante  ad  me  excurrerent ,  ut  tibi  öbviam  prodire 
possem.  offenderunt  Ernesti  et  Wesenberg  in  excurrerent  voc. ,  cui 
substitui  volebant  ille  reciirrercnt,  hie  currerent.  mihi  non  tarn  de 
hoc  verbo  laborandum  videtur  quam  de  ipsa  sententia,  quam  equidem 
non  intellego:  quid  enim  sibi  vult  ante  illud?  quod,  si  argutari 
nolumus,  non  potest  explicari  nisi  ita  ut  Cicero  eodem  tempore  Var- 
roni  Leptaeque  mandaverit  ut  et  salutarent  suis  verbis  Appium  et 
ante  salutationem  ad  Ciceronem  excurrerent;  id  quod  absurdum  est, 
sanus  homo  Cicero  illos  iusserat  salutandi  gratia  Appium  adire  et 
post  salutationem  quam  celerrime  ad  se  redire,  ut  ipse  illi  obviam 

posset  prodire.  apparet  igitur  in  ante  voc.  delitescere  quiddam  opor- 
tere,  quo  conspectum  ab  illis  salutatumque  esse  Appium  indicetur. 

non  tarnen  est  quod  de  lacuna  aliqua  cogitemus :  omni  ex  parte  sen- 
tentiae  satis  fiet  deleta  lineola  una,  qua  ex  a  te  primitive  uniceque 
apto  eflfictum  est  äte  i.  e.  ante,  eadem  confusio  aliis  quoque  harum 
epistularum  locis  usu  venit. 

III  8,  3  quid  enim  reprehendi  potest?  enim  voc.  h.  1.  aptum  non 
est:  postquam  enim  in  eis  quae  antecedunt  plures  attulit  Cicero  res 
a  se  in  provincia  factas,  necesse  est  concludat  orationem  ita  ut  iam 
ex  Appio  quaerat  quaenam  ex  illis  rebus  iure  possint  reprehendi. 
occultavit,  non  sanavit  vulnus  Ürelli  quid  in  me  proponens,  quod 

nollem  suscepisset  Wesenberg,  immo  aut  omnino  fallor  aut  scriben- 
dum  est  quid  Jiorum  (vel  eorum)  ̂   cuius  locutionis  exempla  plura 
collegit  GLandgraf  ad  Cic.  p.  S.  Roscio  p.  211  sq. 

III  8,  5  ego  si  in  provincia  de  tua  fama  detr allere  umquam  cogi- 
iassem ,  non  generum  tuum  libertiim  JBrundisii  neque  ad  praefectum 
fabriim  Corcyrae,  quem  in  locum  me  venire  velles,  rettulissem.  generi 

raentio  cum  omnino  huc  non  quadret,  coniecturae  a  Baitero  comme- 
moratae,  quibus  illud  retinetur  et  ita  retinetur  ut  lacuna  statuatur, 

irritae  sunt,  nee  magis  placet  maior  Martyni-Lagunae  mutatio,  qua 
cogitassem,  neque  ad  libertiim  tuum  Brundisii  traditae  scripturae  sub- 

stitui iussit.  mihi,  quo  saepius  locum  perpendo,  eo  magis  constat 
unum  illud  generum  esse  corruptum  et  ita  quidem  ut  detortum  sit 
ex  verbo  aliquo  quod  respondeat  alteri  quod  est  rettulissem.  quäle 

verbum  si  quaerimus,  non  puto  posse  reperiri  aptius  quam  conve- 
niendi,  ut  ex  generum  efficiatur  cuenissem  i.e.  convenissem.  scio  ob- 
iectum  mihi  iri  rationem  palaeographicam ,  per  quam  ego  quoque 
mallem  rescribere  aut  convenirem  aut  convenerim]  grammaticos 

tarnen  magis  etiam  quam  palaeographos  timeo;  itaque  donec  conve- 
nientius  aliquid  reperiatur,  plusquamperfectum  illius  verbi  latere 
credam. 

III  10,  6  ad  me  adire  quosdam  memini^  nimirum  ex  Epicteto, 
qui  dicerent  nimis  magnos  sumptus  legatis  decerni.  verba  quae  sunt 
nimirum  ex  Epicteto  cum  vel  Wesenbergium  male  habuerint,  non 
inutile  fuerit  sententiam  tribus  verbis  explanare.  scilicet  apparet 

Epicteti  regionis  (cf.  Strabo  p.  576  Cas.,  CIL.  XIV  2218  =  Hermae 

VI  p.  7,  Head  'bist,  num.'  p.  563)  incolas  magis  etiam  quam  pro- 
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vinciales  ceteros  fuist^e  divexatos  ab  Appio;  idque  hunc  ipsum  non 
ignorare  adiecto  v.  nimirum  tecte  quidem  sed  ut  Appius  non  posset 
non  intellegere  significare  voluit  Cicero. 

III  11.  2  nee  tarn  gloriosum  exitum  hii  iudicii  exst Hisse,  sed  tarn 

pravam  inimicorum  tuorum  mentem  fuisse  mirahar.  'de  ambitu  vero 
quid  interest'  inquies  'an  de  maiesiate?'  ad  rem  nihil,  alterum  enim 
non  attigisti,  alteram  auxisti;  verum  tamen  est  maiestas  —  etsi  Sulla 
voluit,  ne  in  quemvis  inpune  declamari  liceret  — ,  ambitus  vero  ita 
aperfam  vim  Jiahet,  ut  aut  accnsetur  inprohe  aut  defendafur.  quod 
enim  facta  necne  facta  largitio  ignorari  polest?  primum  aguntur 
verba  verum  .  .  liceret,  qnae  exbibui  ex  Medice!  cod.  conformatione, 
a  qua  GR  ita  discedunt  ut  bic  babeat  et  sie  silla  uoluit,  ille  et  sie  si 

illa  proprium  nomen  fuit  illa  uoluit  —  perbello  quidem  adnotationis 
marginalis  in  verborum  contextum  illatae  exemplo.  tractaverunt 

locum  multi  —  veliit  Zumpt  'criminalrecbt'  III  p. 378,  Purser  'Her- 
matbenae'  XI  (1885)  p.  290  sq.,  alii  —  nemo  tamen  ita  ut  nibil 
reliquerit  dubitationis.  post  quos  cum  ego  Medice!  libri,  ufc  soleo, 
scriptura  quaerendi  quasi  fundamento  usus  rem  omnem  accuratius 
perscrutarer,  intellexisse  mihi  visus  sum  ne  hoc  quidem  loco  summa 
in  re  fuisse  cur  testis  antiquissimi  fides  desereretur  nibilque  deside- 
rari  nisi  lenem  quandam  verum  voc.  correctionem.  boc  dicit:  de 
maiestate  quod  te  Dolabella  postulavit,  fecit  pravitate  adductus:  cum 
enim  non  ignoraret  ipsa  lege  Cornelia  cautum  esse  ne  quis  temere 
ea  lege  abuteretur,  tamen  illud  maxime  crimen  elegit,  utpote  quod 

in  genere  parum  definito  versaretur  eoque  facultatem  quidvis  fin- 

gendi  comminiscendique  haberet  (cf.  Rein  'criminalrecbt'  p.  5 10 sq.). 
cui  sententiae  satis  faciemus  —  salva  quidem  re  grammatica  (cf. 
Reisigii  scbolae  de  synt.  Lat.  p.  4  sq.  ed.  Schmalz.)  —  reponentes 
pro  verum  voc.  veteratorixim.  addere  possum  et  ratiocinationem  et 
inventum  probari  Scbmalzio  Hirscbfeldioque,  sie  tamen  ut  bic  ex 
verum  elicere  malit  vafrum.  —  Venimus  iam  ad  ultima  verba  quod 
enim  .  .  potest.  in  quibus  libri  ita  dissentiunt  ut  G  R  habeant  necne 
(nee  me  G  scribendi  errore),  M  nee  non  (nee  vero  et  non).  verbis 
manifesto  corruptis  Lambinus  ita  succurrit  ut  scriberet  qui  enim 

facta  aut  non  facta  largitio  ignorari  potest?  idque  probavit  Wesen- 
berg nisi  quod  quomodo  enim  praeoptavit,  cum  Orelli  Baiterusque, 

falsa  scilicet  de  M  opinantes,  qui  enim  facta  et  non  facta  largitio 

ignorari  potest?  ederent.  iam  si  ordine  volumus  rem  persequi,  pri- 
mum dicemus  inter  necne  GR  cod.  et  nee  non  Medice!  nibil  Interesse 

nisi  unius  litterulae  diversitatem :  quippe  confusa  inter  se  sunt  necn 
(i.e.  nee  non)  et  necne.  nee  non  autem  cum  nuUo  modo  stare  possit, 
necne  illud  ex  GR  asciscemus.  hinc  autem  sequitur  ut  ne  initium 
quidem  recte  possit  esse  ab  hominibus  doctis  constitutum,  sive  qui 
enim  cum  plerisque  sive  quomodo  enim  cum  Wesenbergio  scribimus: 
perit  enim  semper  res  grammatica.  quam  ut  salvam  praestemus, 
equidem  auctor  sum  ut  quod  illud  codicum  corruptum  putetur  nee 
ex  qui  nee  ex  quomodo  sed  ex  qtäd.^   quo   errore   nil   constat  esse 
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frequentius.  iara  recte  interj^unge  eruntque  plana  omnia:  quid  enim? 
facta  necne  facta  largUio  ignoraripotest?  nee  latetvitii  pusilli  origo  : 
ignoravit.  scilicet  archetypi  librarius  tali  verborum  in  conformatione 
—  familiari  praesertim  in  sermone  —  non  opus  esse  coniunctivo  sit 
ad  necne  facta  addito,  ideoque,  ut  aliquod  evaderet  enuntiatum,  quid 
in  quod  mutato  duas  sententias  in  unam  contraxit. 

IV  8,  1  rcliciium  est  igitiir,  ut  tibi  me  in  omni  re  cum  praeheam 
praesfemque  et  ad  omnia,  quae  tui  velint,  ita  sim praesto,  ut  me  non 
solum  omnia  (M  6,  iam  R)  dehere  tua  causa,  sed  causa  quoquc,  etiam 
quae  non  possim,  putcm.  vitia  aperta  ut  tollerentur,  coniecerunt 

Martyni  -  Laguna  dehere  tua  causa ,  <^quae  possimy,  sed  ea  quoque 
etiam,  quae  non  possini,  putem  —  ubi  quoque  etiam  tenet  Wölfflin 

^Münchner  sitzungsber.'  1880  p.  427  (v.  tarnen  Schmalz  ad  Reisigii 
scholas  de  synt.  Lat.  p.  840)  — ,  Wesenberg  dehere  tua  causa  (jiuae 
possimy,  sed  etiam  quae  non possim,  putem,  quod  quidem  ita  proba- 
verunt  Streicher  (p.  158)  et  Lehmann  (quaest.  Tüll.  p.  57),  ut  ille 

inseri  mallet  <(^quae  praestare possimy ,  hie  <^quae possim  in  tua  causay. 
iam  hoc  quoque  loco  mihi  quidem  causa  non  esse  videtur  cur  de 

lacuna  cogitetur  —  praesertim  cum  alia  verba  eicienda  sint  —  sed 
medicina  potius  alia  vulneribus  adhibenda.  quam  vide  num  validam 
reppererim  proponens:  ut  me  non  solum  omnia  cupere  tua  causa,  sed 
ausurum  quoque,  etiam  quae  non  possim,  putent.  ubi  putent  pro 
putem,  a  veteribus  criticis  rautuatiis  sum  coli.  VI  10,  1.  3,  cupere  pro 
dehere  et  ausurum  pro  causa  ipse  conieci.  quae  ut  defendam,  primura 
dico  dehere  tua  causa  locufionem,  quamvis  sit  Latina  (v.  Landgraf 
ad  Cic.  p.  S.  Roscio  p.  395)  ab  h.  1.  mihi  videri  alienam :  quippe 
Marcelli  cognatorum  non  tam  referebat  num  Cicero  illi  obligatus 

esset  —  poterat  enim  ingratus  esse  —  sed  num  beneficia  animo 
teneret  ac  reddere  vellet,  i.e.  num  Marcelli  causa  cupcret.  iam  igitur 
Cicero,  si  recte  de  eo  auguror,  illis  non  solum  voluntatem  suam 
praesto  fore  promittit,  sed  agendi  quoque  consilium,  idque  vel  ad 
eas  res  quae  effici  a  se  posse  ipse  desperet:  sed  ausurum  quoque, 
etiam  quae  non  possim.  ac  ne  de  Latinitate  dubites,  confer  quae 
p.  Quinctio  69  dixit:  illorum,  qui  tum  et  poterant  per  vim  et  scelus 
p>lurimum  et,  quod  poterant,  id  audehant. 

V  6, 2  itaque  nunc  me  scito  tantum  habere  aeris  alieni,  ut  cupiam 
coniurare,  siquisquam  reeipiat;  sed  partim  odio  inducti  me  excludunt 
et  aperte  vindicem  coniurationis  oderunt ,  partim  non  credunt  et  a  me 
insidias  metuunt,  nee  putant  ei  nummos  desse  posse,  qui  ex  obsidione 
feneratores  exemerit.  omni  (M,  omnis  GR)  semissibus  magna  copia 
est ,  ego  autem  meis  rebus  gestis  hoc  sum  adsecutus ,  ut  honum  nomen 
existimer.  pro  omni  voc.  vulgo  rescribunt  omnino,  quod  uni  displi- 
cuit  IFGronovio  bonis  i.  e.  locupletibus  hominibus  praeoptanti  (ob- 
serv.IV  cap.  9),  correctione  parum  plausibili.  sed  omnino  illud  num 

aptum  sit  ego  quoque  vehementer  dubito  ('überhaupt  ist  zu  sechs 
procentviel  geld  zu  haben'):  ut  totius  enuntiati  structura  sit  Latina, 
sensus  illud  vocabulum  non  solum  non  requirit  sed  respuit.    qua- 
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propter  potius  putaverim  latere  in  omni  voc.  mutuandi  aliquod  ver- 

bum  ('aufzunehmen  zu  sechs  procent  ist  viel  gelegenheit'),  ut  magna 
copia  verba  iuncta  sint  cum  gerundio  aliquo.  nee  diu  quaesivi:  ut 
Plautus  Asin.  248  sumam  fenore  dixit  utque  ipse  Cicero  p.  Flacco  47 

sumpsit  a  Fufiis  —  omisso  pecuniae  vocabulo  — ,  sie  hoc  quoque  loco 
olim  fuisse  videtur:  sumendl  semissihus  magna  copia  est. 

V  8,  1  Quantum  ad  meum  Studium  exstiterit  dignitatis  tuae  vel 

tuendae  vel  etiam  augendae ,  non  duhito  quin  ad  te  omnes  tui  scrip- 
serint.  prima  verba  varie  temptata  sunt:  quantum  meum  scripserunt 
veteres  editores,  quanttim  ahsenfe  te  meum  coniecit  Wesenberg,  quan- 

tum a.  d.  .  .  meum  —  ut  diei  nota  interciderit  —  Klotz  et  Krauss 

(emend.  Cic.  epist.  p.  24  sq.).  quae  Klotzii  ratio  ut  non  est  impro- 
babilis,  tarnen  nescio  an  altera  quaedam  praeferenda  sit,  qua  scri- 
batur  quantum  id.  (vel  eid.)  meum.  Idibus  ut  saepe  senatus  est  habi- 

tus  (v,  Willems  'le  s6nat'  t.  II  p.l50),  haberi  potuit  etiam  anni  700, 
quo  haec  epistula  scripta  est,  vel  Idibus  lanuariis,  in  quo  mense  has 

litteras  cum  aliis  ponit  Rauschen  (ephem,  Tüll.  p.  51  sq.)  vel  Sex- 
tilibus,  quem  mensem  et  olim  praetulerat  (v.  quaest.  chronol.,  diss. 
Lips.  1885,  p.  51  sq.)  et  nunc  quoque  tenet  Aemilius  Körner,  qui 
vir  humanissimus  —  cuius  quidem  industriae  cum  0.  E.  Schmidtix 
coniunctae  acceptas  refero  tabulas  chronologicas  editioni  meae  sub- 

iungendas  —  id.  vel  eid.  meum  sibi  quidem  haud  displicere  percon- 
tanti  mihi  rescripsit. 

V  12,  7  atque  Uli  artifices  corporis  simulacra  ignotis  nota  facie- 
hant;  quae  vel  si  nulla  sint,  nihilo  sint  tarnen  ohscuriores  clari  viri, 

'ne(>>minus  est  spatiates  Agesilaus  ille  perhihendus ,  qui  neque  pictam 
neque  fictam  imaginem  suam  passus  est  esse ,  quam  qui  in  eo  genere 
laborarunt ;  unus  enim  XenopJionfis  lihellus  in  eo  rege  laudando  facile 
omnes  imagines  omnimn  statuasque  superavit.  dixit  de  his  verbis 

nuper  EWölfflin  (Hermae  XXII  p.  492)  verissimeque  docuit  Spar- 
tiates  —  sie  enim  vulgo  pro  spatiates  codicum  legunt  —  Agesilaus 
iUe  perhihendus  verba  a  Ciceronis  loquendi  genere  discedere  irritas- 
que  esse  priorum  hominum  doctorum  coniecturas  omnes.  ipsa  tamen 
Wölfflini  medendi  ratio,  qua  Spar tiates  Agesilaus  celeher  habendus 
reponi  vult,  vit  elegans  lenisque  est,  ita  dubia  mihi  fuit  propter 
celeher  voc.  ad  homines  ante  Livium  non  translatura.  itaque  quaeri 
posse  censui  num  potius  in  spatiates  sedes  mali  agnoscenda  esset 
ita,  ut  olim  fuerit:  nee  minus  est  superstes  (vel  sim.)  Agesilaus 
nie  perhihendus.  quam  meam  dubitationem  cum  indicassem  WölfF- 
lino,  respondit  vir  celeberrimus  —  nobis  enim,  qui  Cicerones  non 
sumus,  sine  uUa  dubitatione  Wölfflinum  ita  dicere  licet,  iure  quidem 

id  meritoque  — •  haec  fere.  dubium  quidem  non  esse  —  nee  sibi  um- 
quam  fuisse  —  quin  aliis  locis  Cicero  celeber  adi,  ad  personas  non 
rettulerit,  videri  tamen  insolentiam  eam  h.  1.  satis  excusari  allittera- 
tione  qua  clarus  adiectivo  proxime  antecedenti  respondeat  adfine 
celeber.  atque  insolentiam  non  minus  cadere  in  meam  coniecturam : 
perhibendi  enim  verbum  sie  usurpatum  exemplis  Tullianis  non  posse 
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firmari ;  ut  sibi  quidem  nee  minus  est  superstes  Agesilaus  ille  perhi- 
bendus  meum  non  probetur.  ac  ne  mihi  quidem  ipsi  superstes  illud 

admodum  placet  —  spectahilis  in  mentem  venit  Schmalzio,  ipsi  quo- 
que  de  celeher  hahendus  dubitanti  —  mallemque  aliud  potuissem 
reperire  quo  Agesilaus  notus  uni  cuique  etiam  tunc  eiusque  imago 
omnium  mentibns  inhaerere  diceretur:  perliihendi  tarnen  vocabulum 
a  veteribus  poetis  frequentatum  mihi  quidem  videtur  facilius  posse 
b.  1.  tolerari  quam  alterum  illud.    viderint  igitur  alii. 

V  16,  6  etenim,  si  mala  fuit  umquam  llheris  amissis  tarn  imhe- 
cillo  muUer  animo ,  quae  non  aliquando  lugendi  modum  fecerit ,  certe 

nos,  quod  est  dies  allatura,  id  consiUo  anteferre  dehemus  neque  ex- 
spedare  temporis  medicinam,  quam  repraesentare  ratione  possimus. 
iure  puto  offendit  in  anfeferendi  voc.  hoc  usu  Cobet  (Mnem,  VIII 
[1880]  p.  185),  sed  quod  ipse  maluit  ante  vertere  non  placet,  nee 
magis  ante  afferre  Streicher!  (p.202).  fortasse  aliis  quoque  placebit, 
quod  mihi  verum  videtur,  id  consilio  anteire  (vel  anteeire:  cf.  CIL.  I 
p.  606,  Brambach  lat.  orthogr.  p.  180  sq.),  quo  quidem  verbo  et 

sententiae,  quae  h.  1.  requiritur,  satis  fit  et  consulitur  rei  palaeo- 
graphicae. 

VI  3,  4  ego  tibi  hoc  confirmo ,  etsi  levis  est  consolatio  ex  miserüs 
aliorum^  nihilo  te  nunc  maiore  in  discrimine  esse  quam  quemvis  aut 
eorum  qui  discesserint :  alteri  dimicant,  altcri  victorem  timent.  aut 
eorum  verba  cum  aut  lacunam  possint  indicare  aut  corruptelam, 
plerique  critici  illud  praetulerunt  edique  iusserunt  ex  supplemento 
vetere:  aut  eorum,  qui  discesserint ,  <^aut  eorum,  qui  remanserinty. 

altera  ratione  usus  victorum  vel  devictorum  pro  aut  eorum  commen- 
davit  Streicher  (p.  205).  ac  reapse  supplemento  illo  vetere  non 
emendari  sed  pessum  dari  sententiam  iam  Lambinus  intellexit,  cuius 
tamen  ratio  quam  quemvis  eorum  qui  discesserunt  proponentis  ideo 
non  placet,  quod  discesserunt  sie  positum  quid  significet  nemo 

dixerit.  immo  in  hoc  ipso  verbo  sedes  videtur  quaerenda  vitii ,  ad- 
aucti  eins  postea  aut  particula  perperam  illata.  scripserim  igitur: 

quam  quemvis  eorum,  qui  dissenserint  (vel  dissenseruntyi.e.  qui  con- 
silium  tuum  post  pugnam  Pharsalicam  in  exilium  voluntarium  sece- 
dentis  non  sunt  imitati ,  sed  aut  bellare  perrexerunt  aut  Caesari  se 

dediderunt.  atque  eadem  plane  Cicero  ad  M.  Marcellum,  ipsum  quo- 
que Athenis  exulantem,  argumentatione  antea  usus  erat  (IV  7,  3): 

qui  non  idem  quod  tu  consilium  secuti  sunt  (h.  1.  qui  dissenserunt), 
eos  Video  in  duo  genera  esse  distractos:  aut  enim  renovare  bellum 
conati  sunt  (h.  1.  alteri  dimicant)  aut,  quemadmodum  nos,  victori  sese 
crediderunt  (h.  1.  alteri  victorem  timent).  et  quam  lenis  sit  mutatio 
qua  ex  discesserint  fiat  dissenserint  neminem  fugiet. 

VI  4,  1  equidem  cum  haec  scribebam ,  aliquid  iam  actum  puta- 
bam:  non  quo  sed  quod  difficilis  erat  coniectura:  nam  cum  omnis 
belli  Mars  communis  et  cum  semper  incerti  exifus  proeliorum  sunt,  tum 
hoc  tempore  ita  magnae  utrimque  copiae,  ita  p)aratae  ad  depugnandum 
esse  dicuntur,  ut,  utercumque  vicerit,  non  sit  mirum  futurum,    verba 
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non  quo  sed  quod  vitio  aliquo  laborare  iam  corrector  aliquis  Medicei 
codicis  sensit,  itaque  in  margine  defectus  Signum  ad  sed  relatum 
posuit.  quem  secuti  prisci  editores  haec  ita  interpolaverunt:  non 

quo  (ego  certo  sciavn)  (alii  <^sciremy)  sed  quod  <Jiaudy  difficilis  eqs. 
ac  lacunam  Wesenberg  quoque  notavit,  idem  tarnen  coniecit:  nonquo- 
modo,  sed  quid,  difficilis.  aposiopesis  notam  posuit  Orelli  haec  ita  ex- 
hibens:  non  quo   sed  quid?   diff.    denique  nodum  gladio  solvit 
Schütz  non  quo  verbis  eiectis.  iam  ut  meam  opinionem  exponam^ 
verba  non  quo  niülo  egere  adminiculo  cum  Lehmanno  (quaest.  Tüll, 
p.  81)  arbitror:  plane  eodem  modo  scripsit  ad  Att.  V  4,  1  non  quo, 
sed  inopia  cogimur  contenti  esse,  ubi  item  ex  verborum  contextu  sen- 
tentia  facile  cogitando  expletur.  restant  verba  sed  quod  eqs,  quae 
quam  in  sententiam  dicta  esse  oporteat  ex  eis  quae  secuntur  mani- 

festum est:  scilicet  in  eam  ut  Cicero  neget  se  coniectura  posse  ad- 
sequi  uter  victor  sit  futurus:  tam  esse  pares  Caesaris  Pompeique 
copias.    hanc  autem  ipsam  sententiam  recuperabimus  pro  sed  quod 

scribentes  sed  quos,  i.  e.  secundum  quos.  totum  igitur  enuntiatum 
hoc  erit :  equidem  cum  haec  scriheham ,  aliquid  iam  actum,  putdbam 

—  non  quo  secundum  quos:  difficilis  erat  coniectura:  nam  eqs.  quae 

itafere  possumus  vertere:  'während  ich  dieses  sehreibe,  wird,  glaube 
ich,  die  entscheidung  schon  gefallen  sein:  nicht  dasz  ich  über  den 

ausfall  eine  Vermutung  wage;  das  wäre  unvorsichtig:  denn'  usw. 
ipsum  autem  illud  secundum  quos  ut  facile  efficitur  ex  scriptura  tra- 

dita,  ita  translatum  a  iudicum  sententia  (cf.  Studemund  'Breslauer 
philol.  abhandl.'  II  3  [1888]  p.  XXVII)  ad  Martis  iudicium  in  epistu- 
lari  praesertim  libertate  non  offendit.  cf.  etiam  Tac.  bist.  III  7  post 
principia  helli  secundum  Flavianos  data,  adsentiens  mihi  Schmalz 
etiam  verbo  actum  proxime  praecedente  secundum  quos  firmari  recte 
adnotavit:  iudiciale  enim  illud  quoque  idemque  in  re  bellica  usitatum. 

VII  18,  2  sed  ut  ad  epistulas  tuas  redeam,  cetera  helle;  illud 
miror:  quis  solet  eodem  exemplo  pluris  dare,  qui  sua  manu  scrihit? 
nam  quod  in  palimpsesto,  laudo  equidem  parsimoniam;  sed  miror, 
quid  in  illa  chartula  fuerit,  quod  delere  malueris  quam  haec  scribere, 
nisi  forte  tuas  formidas;  non  enim  puto  te  meas  epistulas  delere,  ut 

reponas  tuas.  an  hoc  signißcas,  nihil  fieri,  frigere  te,  ne  chartam  qui- 
dem  tibi  suppeditare?  enuntiatum  illud  quod  delere  .  .  haec  scribere 
quin  corruptum  sit  nemo  dubitat,  dubitatur  de  ipsa  medela.  iam 
olim  quam  haec  (non^  scrihere  propositum  est,  quod  receperunt 
Baiter  et  Wesenberg,  quam  exscribere  commendavit  Manutius,  totum 

Colon  delebant  alii.  denique  quam  haec  <^in  novdy  vel  <(w  aliaiy  scri- 

bere coniecit  Birt  ('das  ant.  buchwesen'  p.  63).  atque  ut  statim  dicam 
quod  sentio,  potest  quidem  fieri  ut  Birtii  coniectura  —  relicuae  ad 
unam  omnes  falsae  sunt  —  ipsa  vera  sit,  totom  tarnen  locum  ille 
non  est  recte  interpretatus.  quod  enim  palimpsestum  et  chartulam 

h.  1.  sibi  opponi  putavit,  rectissime  ERohde  ('Gott.  gel.  anz.'  1882 
p.  1556)  eandem  scribendi  materiem  utroque  vocabulo  significari 

dixit.    est  autem  totius  loci  sententia  haec.    scripserat  Trebatius  — 
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et  sua  quidem,  non  librarii  manu  —  plures  eodem  exemplo  ad  Cice- 
ronem  epistulas  in  palimpsesto,  i.e.  in  charta  cuius  scriptura  genuina 
erat  deleta.  iam  Cicero  mirari  se  simulat  quid  illum  ad  haue  ratio- 

uem  inter  homines  elegantes  inauditam  impulerit,  duasque  i-eperit 
causam:  aut  parsimoniam  aut  inopiam.  inopiam  postea  persequitur 
verbis  an  hoc  significas  eqs. ;  parsimoniam  laudat  quidem,  sed  tamea 

mirari  se  dicit,  quid  in  paginis  illis  detersis  fuerit  quod  delere  malu- 
erit  quam  servare  atque  ad  epistulas  scribendas  nova  charta  uti; 
sperare  se  tarnen  fuisse  primitus  illic  ipsius  Trebatii  formulas  ad  ius 
pertinentes,  nee  vero  suas  epistulas.  qua  in  sententia  potuit  quidem 
eis  verbis  uti  quae  placuerunt  Birtio;  quam  haec  <^in  novay  scribere, 
potuit  aliis.  ac  mihi  quidem  in  verbis  illis  quam  haec  scribere  novus 
locus  inesse  videtur  ita  ut  irrideatur  Trebatius,  quod  ne  pauculos 

quidem  nummos  quibus  nova  charta  comparari  potuisset,  ut  impen- 
deret  a  se  impetrasset,  i.  e.  quam  assem  perdere  vel  simile  quid: 
ipsa  enim  verba  praestari  non  possunt, 

VIII  (Caelii)  1,4  rumor  fuü  te  a  Q.  Pompeio  in  itinere  occisum. 

ego,  qui  scirem  Q.  Pompeium  Bauiis  embaeneticam  (M,  baulisem  bene- 
ticam  ß,  bauli  seni  beneticam  G)  facere  et  usque  eo,  ut  ego  miserer  er 
eius,  esurire,  non  sum  commotus  eqs.  ex  coniecturis  variis  ad  h.  1. 

prolatis  maxiraum  plausum  tulit  IFGronovii  qua  e)aeTiKr]V  pro  em- 
baeneticam reponi  voluit.  equidem  tamen  cum  Schützio  (lex.  Cic.  v. 

empeneticus)  —  qui  in  editione  ipse  quoque  emeticam  scripserat  — 
Valerii  Maximi  (IV  2,  7)  illa  narratione  de  summa  Pompei  exulis 
inopia  ab  ipso  Caelio  sublevata  omnem  de  emetica  cogitationem  ex- 
cludi  puto.  nee  tamen  magis  placent  esse,  pineticam  Benedicti  vel 
iam  peneticam  Klotzii  vel  rem  peneticam  OHirschfeldii  —  empeneti- 
cam  Turnebi  ne  Graecum  quidem  est  — ,  quippe  sie  bic  xaiiTÖV 
fijaiv  eiTiev  6  cocpöc  AicxuXoc,  quod  quidem  vitium  minime  cadit  in 
Caelium.  mihi  Pompeius  necessitate  eo  adductus  videtur  esse  ut  ei 

sordidum  opificium  aliquod  vitae  sustentandae  causa  Baulis  exercen- 
dum  esset:  quo  tamen  vocabulo  —  sive  Latinum  sive  Graecum  id 
fuit  —  Caelius  usus  esse  videatur  frustra  adhuc  quaesivi. 

VIII  5,  1  qua  tu  cura  sis,  quod  ad  pacem  provinciae  tuae  ßniti- 
marumque  regionum  attinet,  nescio:  ego  quidem  vehementer  animi 

pendeo:  nam  si  hoc  modo  rem  (sie  Bengel  pro  more)  moderarl  posse- 
mus,  ut  pro  viribus  copiarum  tuarum  belli  quoque  existeret  magnitudo 
et  quantum  gloriae  triumphoque  op>us  esset  adsequeremur ,  periculo- 
sam  et  gravem  illam  dimicationem  evitaremus .,  nihil  tam  esset  optan- 
dum  eqs.  in  verbis  quantum  gloriae  triumphoque  opus  esset  primus 

offendit  —  et  iure  quidem  —  Pluygers  (Mnem.  XI  [1862]  p.  274), 
sed  quod  maluit  quantum  gloriae  ad  triumphum  opus  esset,  id  quidem 
omni  ex  parte  improbabile  est.  sensit  hoc  ipse  Pluygers  posteaque 
(v.  ibd.  n.  s.  IX  (1881J  p.  117)  quantum  gloriae  triumpho  opus  esset 
praetulit,  ui gloriae  esset  genetivus  e  quantum  voc.  suspensus.  in  idem 
incidit  Boot  (obs.  crit.  p.  17),  in  eo  tamen  a  Pluygersio  discedens 
quod  que  voculam  ab  hoc  omissam  ad  periculosam  addi  voluit.  placuit 
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Bootii  ratio  Tyrrellio  ('the  correspondence  of  Cicero'  t.  III  [1890] 
p.  65) ,  mihi  omnino  displicet :  nihil  asyndeton  illud  habet  —  apud 
Caelium  praesertim  —  quod  suspicionem  movere  possit.  praeferenda 
igitur  videri  possit  Pluygersii  scriptura  altera,  at  quamvis  lingua 
non  refragetur,  refragatur  res  ipsa.  scilicet  in  imperatore  Romano, 
qui  triumphum  peteret,  non  gloriae  fama  requirebatur ,  sed  certus 

hostium  in  acie  caesorum  numerus  (v.  Mommsen  'röm.  staatsr.'  P 
p.  133).  itaque  equidem  in  ipso  illo  gloriae  vocabulo  a  nuUodum 

suspectato  vitii  sedem  latere  mihi  persuasi.  iam  cum  circumspice- 
rem  cuius  rei  notatio  cum  triumphi  memoria  sociari  et  posset  et 
soleret,  mox  mihi  se  obtulit  laurus:  ea,  ut  in  provincia  victoria 
parta  repraesentatur,  ita  Romae  et  indicatur  triumphus  et  clauditur, 

depositis  in  Capitolio  fascibus  laureatis  (v.  Marquardt  'röm.  staats- 

verw.'  11'^  p.  581).  faciemusne  igitur  ex  gloriae  lauro  (sive  laurui)? 
vereor  ut  fidem  siraus  inventuri.  idem  tarnen  non  dubito  quin  faci- 
lius  mihi  sint  assensuri  homines  docti  plebeiam  formam  loreae  ex 
gloriae  elicienti,  quam  quidem  formam  pro  lauru  vulgata  etiam  Catoni 

(de  agri  cult.  8,  2)  post  Büchelerum  (mus.  Rhen.  XI  p.  510)  veris- 
sime  nuper  reddidit  Henricus  Keil,  atque  omnis  evanescet  dubitatio, 
ubi  Ciceronem  ipsum  sponsorem  huius  coniecturae  appellavero.  sie 
enim  ad  has  ipsas  Caelii  litteras  respondet  (II  10,  2):  velles  emm, 
ais,  tantum  modo  ut  haheres  negotii,  quod  esset  adlaureolam  satis. 
quo  in  responso  duplici  modo  Caelii  verba  correcta  sunt:  pro  huius 
lorea  elegantius  posuit  laureolam  constructionique  rarae  (v,  Becher 

'Sprachgebrauch  d.  Caelius'  p.  30),  qua  Caelius  dativum  rei  ad  opus 
esset  adiunxerat,  substituit  alteram :  quod  satis  esset  ad.*' 

VIII  8,  7  siquis  huic  s.  c.  intercessisset,  senatui  placere  auctori- 

tatem  perscrihi  et  de  ea  repuhlica  (M ,  re  p.  G)  ad  hunc  ordinem  re- 
ferri,  manifestum  cum  sit  repuhlica  voc.  non  esse  hie  locum,  quaeri 

tarnen  posse  videtur  utrum  nihil  aliud  insit  quam  re  —  id  quod  vulgo 
putant  —  an  formula  aliqua.  atque  mihi  quidem  ut  hoc  videatur 
probabilius,  cum  universus  Medicei,  in  quo  haud  temeie  quicquam 

est  additum  —  alia  causa  est  dittographiarum  —  facit  habitus  tum 
paragraphi  proxime  superioris  conformatio.  ubi  in  codicibus  exstant 

haec:  siquis  huic  s.  c.  intercesserit,  senatui  placere  auctoritatem  per- 
scrihi et  de  ea  re  ad  senatum populumque  referri.  iure  Mommsen  cum 

olim  ('röm.  forsch.'  I'^  p.  177,  2)  tum  nuper  ('röm.  staatsr.'  III 
p.  1069, 1.  1258,3)  in  populumque  voc.  offendit:  nullae  enim  populi 

[*  plane  eandem  medelam,  ut  loreae  pro  eo  quod  est  gloriae  resti- 
tueretur,  lacobns  Bernays  mus.  Rhen.  XV  (1860)  p.  168  (=  opnsc.  II 
p.  311)  adhibuit  verbis  Sallustianis  (belli  lugurth.  41,  7)  penes  eosdem 
aerarium  provinciae  magislraius  loreae  trütmphique  erant  pro  eo  quod  in 
libris  exstat  gloriae,  meo  iudicio  verissime,  quamquam  nemo  quod  sciam 
editorum  Sallustii  hanc  emendationem  asciscere  voliiit.  ceterum  scrip- 
turam  loreolam  in  ipsius  Ciceronis  epistulis  (ad  Att.V  20,  4)  duce  codice 
Mediceo  restituit  Franciscus  Bücheier  loco  iam  supra  a  Mendelssohnio 
laudato:  in  eodeni  Ama7io  coepit  loreolam  in  mustaceo  quaerere.     Ä.  F.] 
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in  rebus  quae  hie  aguntur  partes,  non  tarnen  est  causa  cur  vocabu- 
lum  illud  cum  Mommseno  plane  deleatur,  sed  potius  investigandum 

unde  huc  venerit.  nee  dubito  quin  verum  viderit  Willems  ('le  senat' 
t.  II  p.  229,  5)  populumque  illud  ex  p{rimo)  q{uoque)  t{empore)  for- 
mula  ortum  statueus,  quae  quidem  formula  quam  huc  quadret  ex 
exemplis  in  horreo  Brissoniano  (p.  183  ed.  Bach.)  congestis  satis 

elucet.  eadem  igitur  formula  septima  quoque  in  paragrapho  resti- 
tuenda  mihi  videtur,  ut  p.  q.  t.  notae  uno  loco  abierint  in  populum- 

que,  altero  m  puMica.  quam  autem  anxie  Medicei  scriptura  sit  ob- 
servanda  et  quam  non  liceat  res  pusillas  praetermittere  hoc  quoque 
loco  docemur:  res  publica  enim  voc.  semper  fere  in  illo  breviatum 
legitur:  res  p.,  hie  plene  perscriptum  est  eoque  statim  suspieioni 
obnoxium. 

VIII  9,  1  post  repulsam  vero  risus  facit  (Hirrus):  civem  bonum 
ludit  et  contra  Caesarem  senientias  dielt;  exspectationem  corripit  curio- 
nem  prorsus  curionem  non  medioeriter  ohiurgatus  {obiurgat  G)  ac  re- 
pulsa  se  mutavit.  dixit  de  his  verbis  nuper  Madvig  (adv.  erit.  III 
p.  160)  eaque  ita  constituit:  sententias  dielt ,  exspectatione  corripit 
Curionem ;  prorsus  Curionem  non  medioeriter  obiurgat;  sie  repulsa  se 
mutavit^  falsa  puto  veris  miscens  :  verba  enim  exspectationem  corripit 

'tadelt  den  aufschub'  sanissima  sunt,  praeterea  e  re  est  affene 
Handii  (Turs.  IV  p.  618)  rationem  qua  exspectationem  corripit,  non 

medioeriter  obiurgat  Curionem:  prorsus  (Ji^ac  repulsa  se  mutavit  com- 
mendavit,  et  Oßiemanni  qui  coniunctis  aliorum  coniectuiis  exsp. 
corripit,  Curionem  prorsus  [curionem^  non  medioeriter  obiurgat: 
<(totyus  (li)ac  repulsa  se  mutavit  nuperrime  proposuit  (revue  de 
philol.  t.  XIV  [1890]  p.  85).  ne  hoc  quidem  loco  Medicei  partes 
prorsus  ausim  deserere,  sed  servare  malo  quae  possunt  servari.  ita- 
que  usus  ego  quoque  aliorum  inventis  sie  puto  haec  esse  scribenda: 
exspectationem  corripit,  Curionem  prorsus  [curionem]  non  medioeriter 
oblurgatus:  sie  repulsa  se  mutavit.  nihil  feci  nisi  quod  dittographiam 
notavi  et  cum  Madvigio  pro  ac  posui  sie,  quae  nulla  propemodum 
est  mutatio.  servavi  autem  Medicei  oblurgatus:  quippe  mihi  quidem 
—  aliter  visum  Bechero  p.  16  —  obiurgari  deponens  non  magis  a 
Caelio  abhorrere  videtur  quam  moretur  passivum  (VIII  5,  2)  a  GR 
codd.  iam  firmatum  (v.  etiam  FBurg  de  Caelii  dicendi  genere  p.  14) 
aliaque  multa  a  sermone  polito  non  minus  aliena. 

VIII  11,  2  deserant  quidem  qulnlq'  translgl  volebant  Domltii, 
Selpiones;  qulbus  hac  re  ad  Intercesslonem  evocandam  interpellantibus 

venustissime  Curlo  respondlt  se  eo  llbentlus  non  Intercedere,  quod  quos- 
dam,  qui  decernerent,  vlderet  confici  nolle.  aguntur  supplicationes 
Ciceroni  decretae.  initium  enuntiati  dubium  iam  non  est  quin  ita 
restituendum  sit:  decrerant  quidem  neque  translgl  volebant,  uhineque 
et  a  Lehmanno  (quaest.  Tüll.  p.  93)  et  a  Madvigio  (adv.  crit.  III 

p.  161)  —  qui  tamen  cum  Wesenbergio  quldam  praefert  —  recte 
ex  quiniq'  Medicei  —  GR  haue  epistulam  non  habent  —  est  elici- 
tum.    sed  mihi  etiam  proxima  verba,  de  quibus  Madvig  quoque  sub- 
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dubitavit,  offensioni  sunt:  quo  enim  hac  re  voculae  spectent  equi- 
dem  non  adsequor.  decrevtrant  illi  quidem  neque  transigi  volebant 

supplicationes :  num  poterant  hac  re  —  i.  e.  ideo,  quae  quidem 
loquendi  ratio  ipsa  admodum  rara  est,  v.  Hellmuth  progr.  Wirceburg. 

a.  1888  p.  39  sq.  —  ad  tribuniciam  intercessionem  evocandam  inter- 
pellare?  absurdum  hoc.  immo  illi,  dum  res  in  senatu  agitur,  quam- 
quam  ipsi  assensi  erant,  crebro  interpellabant  —  consulem  nimirum 
senatum  ordine  rogantem  —  cum  sperarent  se  ea  ratione  Curionem 
lacessituros  ad  totam  rem  impediendam.  apparet  igitur  in  hac  re 

adverbium  aliquod  inesse,  quo  interpellationum  illarum  ratio  modus- 
que  indicatus  erat,  iam  dele  aspirationem,  in  qua  ponenda  Medicei 
librarius  saepissime  in  alteram  utram  partem  peccavit,  habebisque 

genuinam  scripturam :  quibus  acre  ad  intercessionem  evocandam  inter- 
pellantibus.  acre  interpellare  quam  conveniat  Caelii  generi  scribendi 
pluribus  exponere  non  opus. 

VIII  13,  2  quemadmodum  hoc  Pompeius  laturus  sif,  cum  cogno- 
scam:  quidnam  rei  p.  futurum  sit,  si  aut  non  curet,  vos  senes  divites 

videritis.  cum  relicuae  huius  enuntiati  partes  sint  sanae  —  iniuria 
enim  cum  cognoscam  verba  suspectarunt  homines  docti  — ,  vitium 
manifesto  subest  verbis  si  aut  non  curet.  quibus  ita  succurrit  Wesen- 

berg ut  scriberet:  si  (aut  armis  resistaf}  aut^  quae  quidem  ratio 
nullo  modo  admitti  potest:  de  Pompeio  enim  haec,  non  de  Caesare 
dicta  sunt,  ille  autem  de  armis  senatui  opponendis  non  cogitavit. 

nee  magis  placet  Pluygersii  (Mnem.  XI  [1862]  p.  280)  supplemen- 
tum:  si  (aut  non  feraty  aut:  nimis  indeünitum  hoc  atque  incertum. 
mihi  probabilius  videtur  omnino  non  esse  lacunam  sed  corruptum 
illud  aut  voc.  potest  quidem  id  deleri,  sicut  voluit  Pautagathus, 
multo  tarnen  veri  similius  ortum  esse  ex  senatum,  sie  optima  exsistit 
sententia:  quidnam  rei  p.  futurum  sit,  si  senatum  non  curet.  etenim 
plerique  senatores  transierant  illuc,  rationem  eius  halendam,  qui 
neque  exercitum  neque  provincias  t  rader  et. 

(continuabuntur.) 

DORPATI.  LuDOVICüS  MENDELSSOHN. 
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7. 
E  P  I  C  A. 

Plura  poetas  epicos  veteres  de  Andkomacha  cognita  habuisse 
quam  nos  intellegitur  ex  iis  quae  in  Iliade  de  patre  et  fratribus  eius 
ab  Achille  interfectis  (Z  394  sq.  et  413  sq.)  et  de  donis  nuptialibus 
a  Venere  ei  oblatis  (X  468  sq.)  traduntur.  postea  multi  sunt  poetae 
tragici  et  mythographi  in  illis  fabulis  enarrandis  quae  ad  postrema 
eius  fata  pertinent.  quas  quidem  recentioris  aetatis  esse  et  inde  ori- 
ginem  duxisse,  quod  in  Iliade  parva  et  in  Iliuperside  traditum 
erat  eam  Neoptolemo  in  servitutem  datam  esse  (GKinkel  EGF.  p.  46 
fr.  18  et  p.  50) ,  consentaneum  est.  num  tarnen  credi  potest  nihil 
nisi  hoc  Arctinum  vel  Leschen  de  iis  rettulisse  quae  ei  in  Ilii  ex- 
pugnatione  accidissent?  immo  vividis  haud  dubie  coloribus  uxoris 

et  filii  Hectoris  lugubria  fata'  is  maxime  poeta  depinxerat,  cuius 
prolixa  diri  excidii  narratio  a  versu  vuH  |Liev  eriv  |ieccr|,  XaiHTTpf)  b' 
eTrexeXXe  ceXr|vri  incipiebat.  itaque  grato  animo  a  vasculorum  vetu- 
stiorum  pictoribus  accipiendum  est  Andromacham  filiolum  a  Neopto- 

lemo pistillo,  muliebri  telo,  defendere  conatam  esse.  ̂   quod  quidem 
etiam  poetas  epicos  narravisse  non  solum  ea  re  comprobatur  quod 
similes  multas  picturas  ab  illis  pendere  constat,  sed  etiam  hac  ratio- 
cinatione  colligitur.  notum  est  ab  Homero  eiusque  sectatoribus 
multorum  heroum  nomina  ita  ficta  esse  ut  ingenia  et  mores  vel  res 
quaedam  ad  eos  pertinentes  ipso  veriloquio  indicarentur.  cuius  rei 
in  Odyssea  Ulixes,  Penelope,  Telemachus ,  in  Iliade  Andromachae 

maritus  et  filius  certissima  sunt  exempla.^  illavero  ipsa  non  aliunde 
videtur  nomen  accepisse  quam  quod  in  Troiae  excidio  summa  despe- 

^  Plato  lonis  p.  535 1^  TÜJv  irepi  'Av6po)ndxriv  ̂ Xeeivibv  xi.  ̂   CRobert 
'bild  und  lied'  p.  63  sq,,  de  inscriptionibus  vasculi  Parisini  a  Brygo 
picti  V.  Heydemann  'Pariser  antiken'  p.  61  et  Purgold  in  ephemeride 
archaeologica  XLII  (1884)  p.  249  sq.  ̂    nominis  Astyanactis  verilo- 
quium  habes  apud  Homerum  (Z  402  sq.  et  506  sq.,  cf.  'Breslauer  philo!. 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1891  hft.  2.  6 
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ratione  adducta  pro  filii  salute  cum  viris  depugnaverat.  ad  quod 
confirmandum  iterum  vascula  succurrunt.  saepe  enim  in  iis  Amazo- 

nibus  cum  viris  pugnantibus  nomen  'Avbpojudxn  adscriptum  vide- 
mus.  "*  praeterea  Tzetzes  Posthomericorum  versibus  176  sq.  inter 
Amazonas  ab  Achille  interfectas  tres  'Avxidveipav ,  'AvbpoSdiHav, 
'AvbpojLidxTlv  appellat  nominibus  haud  dubie  non  ab  ipso  inventis, 
sed  ex  fönte  vetustiore  petitis.  ceterum  hanc  fortitudinis  Andro- 
machae  memoriam  usque  ad  Romanara  aetatem  durasse  eamque 
ipsam  ob  causam  tradi  illara  corpore  procero  et  robusto  fuisse  docet 
poeta  Romanus  eruditissimus  Ovidius  artis  am.  II  645.  III  777.  patet 
igitur  non  figulorum  Atticorum  inventum  esse  Andromacham  filio 

in  Troiae  excidio  opem  tulisse,  sed  iam  eum  qui  eius  nomen  excogi- 
tavit  hanc  rem  cognitam  habuisse. 

Diras  Oedipodis,  nobile  Thebaidis  cyclicae  fragmentum,  Athe- 

naeus  XI  p.465^  (Kinkel  FEG.p.  11  fr.  2)  servavit.  in  cuius  ultimis 
versibus  emendandis  multum  laboratum  est: 

aivpa  be  iraiciv  eotci  juei'  djucporepoiciv  eirapdc 
dpYctXeac  ripdio'  Geiliv  b'  ou  \dv0av*  epivuv 
Oüc  ou  Ol  Traxpiijav  eiri  qpiXörriTi 

bdccaivt',  djLiqpoTepoici  b'  dei  iröXeiuoi  le  )idxai  xe. 
quod  GHermannus  scripsit  TtaTpOüi'  e.vrieiri  q)iXÖTriTOC  nimis  a  litteris 
traditis  abhorrere  patet.     neque  vero  meliora  sunt  quae  post  eum 

Meinekius  et  Madvigius  ('melange?  Graux'  p.  77  =  adv.  crit.  III 
p.  68)  protulerunt:    ev  HÖeir)  qpiXöxriTi  et  ev  r\eiri  (piXöiriTi.    nam 
feminina  adiectivi  i^uc  vel  euc  forma  nusquam  occurrit  et  ̂ Geioc 

rarissime  cum  substantivis,  numquam  cum  q)iXÖTr]C  coniunctum  legi- 
tur.    itaque  si  meminerimus  Hesiodum  theog.  651  dixisse   )Livricd- 
jievoi   qpiXÖTr|TOC  evrieoc,   probabilius  videbitur  restituendum  esse 

TtaTpuui'  evrifii  ̂ iXötriTi/"   nam  in  dativo  neminem  haesitaturum 
esse  spero  et  simili  forma  Oppianus  cyneg. 280  usus  est:  otti  ßpoTOi 

b'  evETTOuciv,  evrirjec  dve'xoviai.   in  proximo  versu  quod  GHerman- 
nus pro  dei  posuit  eoi  necessarium  non  est.     ea   enim  quae  post 

hunc  perierunt  verba  ut  ab  eievvel  YiTVOiVTO  initium  caperent  facile 
fieri  potuit. 

Cypriorvm  fragmentum  nonum  (p.  25  sq.  K.)  servavit  scho- 
liasta  ad  Pindari  Nem.  10,  114,  unde  ultimo  versu  omisso  Tzetzes 
petivit  chil.  II  711  sq.  et  ad  Lycophronem  511: 

a.\^)a  be  Autkeuc 

TriÜYeTOv  irpoce'ßaive  ttociv  xaxeecci  TreiroieiJuc, 
aKpÖTttTOV  b'  dvaßdc  biebepKexo  vficov  äiracav 

abhandlungen' 1 1  p.  46  sq.  et  adde  Z201  rJTOi  6  kött  iiebiov  TÖ 'AXr|io  v 
oToc  oXäTo),  Andromachfie  apud  Euripidem  (Varro  de  1.  1.  VII  82  = 
fr.  1094  N.).  de  simili  veriloquio  nominis  TeUjuriCCÖC  apud  Antimachum 
infra  dixi. 

*  V.  quae  Kluegmannus  collegit  in  Roscheri  lexico  mythologico  I 
p.  345.  -lä  sero  video  WRibbeckium  (mus.  Rhen.  XXXIII  [1878]  p.  457) 
ivr\ii  <^ev^  qjiXÖTrjTi  commendavisse. 
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TavTttXibou  TTe'XoTTOc  Tax«  b'  eicibe  Kubiiuoc  fipiuc 
beivoic  öqp9aX|uoTciv  ecuu  bpuöc  d|U(puu  KoiXrjc 

KdcTOpct  6'  iTTTTÖbaiuov  Kai  ttuE  dtTaOöv  IToXubeuKea, 
vuEe  b'  apa  dTXicxuup. 

Ultimi  versus  corrupti  et  mutili  partem  priorem  bene  Heynius  hoc 

modo  emendavit  et  supplevit:  vuEe  b'  dp"  dxxi  erde  xöv  KdcTOpa. 
at  enim  plura  ex  iis  quae  apud  scholiastam  subsequuntnr  expiscari 
licet,   nam  sie  soluta  oratione  poetae  verba  interpretatur :  6  KdcTUJp 

eXöx«  TÖv  "Ibav,  qpriciv,  ev  KoiXr)  bpu'i  KpuqpGeic  Kai  töv  AuTKea 
(=  ecuu  bpuoc  djnqpuu  KoiXt-|c)'  ö  be  AuTKeuc  öEubepKrjC  uuv  (=  bei- 
voTc  6q)9aX)uoTciv) ,  ujc  Kai  bid  XiGiuv  Kai  bid  inc  xd  Tivöiaeva 

ßXerreiv,  ibuuv  bid  irjc  bpuöc  tov  Kdcxopa  eipiuce  (=  vuEe)  Xötxi]- 
non  dubito  igitur  etiam  pro  XÖTX'ili  vocabulo  apud  cadentis  Graeci- 

tatis  scriptoies  creberrimo,  formam  epicam  e'TX^i  juaKpiy  vel  bou- 
pari  xctXKe'uj  substituere  et  sie  ultimum  versum  explere. 

Hesiodvs  in  catalogo  delphieli  celeritate  dixerathaec  (fr.  137 
M.,  138  K.,  143  Rz.): 

ttKpov  eir'  dv9epiKuuv  Kapiröv  6eev  oube  KareKXa, 
dXX'  erri  Trupajuivujv  dGepuuv  bpo|udacKe  Ttöbecci, 
  Kai  Ol)  civecKero  KopTtöv. 

sie  Marckscheffelium  seeuti  Kinkelius  et  Rzaehius  versus  disposu- 
erunt.    at  cave  iis  fidem  habueris.    omnia  enim  tam  bene  procedunt 
ut  quid  in  laeuna  illa  interciderit  nullo  modo  fingi  possit.     immo 
Sana  sunt  verba,  dummodo  per  synizesin  autlegamus  aut  scribamus: 

KOU  civecKCTO  KapTTOV.    num  plures  huius  fragmenti  versus  scho- 
liasta  Homericus  cognoverit,  qui  ad  X  326  haec  de  Iphiclo  dicit: 
toOtov  XeTCiai bid  tfiv tuuv  frobüjv  dpexriv  cuva|niXXäc6ai  toic 

dve'juoic  eiTi  le  xüjv  dciaxOujv  bie'pxecOai  eqs. ,  valde  dubito.    nam 
Nonnus  quoque  Dionys.  XXVIII  284  sq.,  ubi  haec  leguntur: 

eic  bpö)uov  'IcpiKXuj  iravojuoiioc,  öctic  etreifujv 
Tapcd  TTobujv  dßdxoio  KaxeTpacpe  dKpa  faXrivric, 
Kai  CTOxuujv  eq3iiTTep6e  laerdpciov  eixe  Kopeiriv, 
dvGepiKuuv  cxparov  dKpov  dKa^rrea  irocciv  obeüujv, 

locum  Hesiodiura,  quem  haud  dubie  non  ex  ipso  carmine  cognoverat, 
ita  imitatus  est  ut  amplificaret. 

Melampodiae  fragmento  (188  M. ,  178  K. ,  189  Rz.),  quod  est 
apud  Tzetzen  ad  Lycophronem  682  et  exegesis  in  Iliadem  p.  149  H., 
inducitur  Tiresias  haec  dicens: 

ZeO  TTdiep,  ei6'  ficcu)  \xo\  e'x^iv  aiojva  ßioio 
ujcpeiXec""  boOvai  Kai  Tca  qppeci  )aribea  ib|uev 
GvriToTc  dvGpuurroic-  vOv  b' oube  )Lie  tutGöv  e'xicac, 
öc  Te  M€  laaKpöv  e'GriKac  e'xeiv  aiuJva  ßioio 
eiTid  t'  eTTi  ̂ lueiv  yevedc  iLiepöiriuv  dvGpuuTTiuv. 

'=>  ÜjqpeWec  Bachmannus,  Kinkelius,  Rzaehius,  uiqpeXec  codd.,  at  v. 
quae  Nauckius  dixit  in  'bulletin  de  l'acade'mie  de  St.-Petersbourg'  XXV 
(1878)  p.  394. 

6* 
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versus  priores  corruptissimos  GHermannus  aliique  emendaverunt, 

sed  residet  vitium  in  paenultimo.  nam  pro  öc  fi  |ue  |naKpöv  scho- 

liorum  Lycophroneorum  Codices  öc  fe  |uaKpöv  pi'  praebent  aut  öc  |ue 
^ttKpöv  "fC,  exegesis  liber  post  lacunam  ttKpöv  YG-  quamquam  autem 
scripturavulgo  recepta  metrum  restitutum  est,  tarnen  displicet  quod 
Ye  non  iustum  locum  habet,  neque  enim  vocabulutn  öc  id  est,  quod 
illa  particula  fulciri  debeat,  sed  potius  )naKpöv.  quare  praestare 

videtur:  oc  \xaKp6v  Ye  ̂ '  e'GriKac  e'xeiv  aiujva  ßioio. 
Ex  magno  numero  hymnorvm  veterum  epicorum  Homero  aliis- 

que  poetis  adscriptorum  perpaucos  nobis  superesse  cum  ex  Apollinei 
vss.  208  sq.  perspicitur,  ubi  similium  carminum  argumenta  comme- 

morantur^,  tum  ex  iis  quae  de  hymnis  per  Graeciae  urbes  cantatis 
scimus  et  quae  inprimis  Pausanias  de  hymnis  hodie  non  iam  super- 

stitibus  tradidit.^  quem  quamquam  constat  corpore  ab  eo  quod  nos 
habemus  diverso  usum  esse,  tarnen  ne  hoc  quidem  integrum  et  illi- 
batum  ad  nos  pervenisse  probant  versus  a  Diodoro  ex  hymno  in 
Bacchum  Homerico  allati  et  optimus  codex  Mosquensis ,  in  quo  ante 

huius  ipsius  hymni  versus  Ultimos  octo  circiter  et  ducenti  perierunt." 
at  num  probabile  videtur  integrum  corpus  sex  tantum  hymnos  ma- 
iores  continuisse,  quibus  Bacchus,  Ceres,  Apollo,  Mercurius,  Venus 

celebrarentur  —  nam  hie  genuinus  est  carminum  ordo  iniuria  ab 
editoribus  neglectus  (v.  Buechelerus  1.  c.)  — ,  cum  minores  hymni 
omnium  fere  deorum  dearumque  laudes  canant?  nonne  verisimilius 

est  alios  maiores  hymnos  periisse  qui  ad  reliquos  quoque  deos  per- 
tinerent  ?  quamquam  autem  qui  et  quot  dei  fuerint  iam  statui  ne- 
quit,  tamen  in  eorum  numero  Minervam  fuisse  affirmare  licet,  haec 

enim  leguntur  in  Etymologico  magno  v.  miria"  eKXrier)  OÜTWC  f] 
'Aörivä,  cTTei  eK  ific  KecpaArjc  tou  Aiöc  |ue6'  ittttuuv  dvr|XaTO,  uj  c  6 
eir'auTrj  iJ)avoc  briXoi.    quibus  verbis  nullus  alius  hymnus  nisi 

"  latent  in  bis  versibus  misere  corruptis,  sed  iniuria  a  Gemollio 
obelo  notatis  egregia  vetustae  doctrinae  mythicae  vestigia.  nam  ut  cer- 
tiora  tantum  commemorera ,  ex  verbis  r\i  c'  dvl  iuvrjCTfipciv  deiöoi  Kai 
qjiXÖTriTi,  ÖTTTTUJC  luvoiöinevoc  ̂ Kiec  'Alaviba  Koüpriv  'Icxui  ä)a'  dvTiödui 
patet  diversam  hanc  fuisse  fabulae  de  Coronide  formam  a  vulgari  et 
Apollinem   cum   Ischye    aliisque    procis    eam    legitimis   nuptiis  ambiisse. 

^  Ptolemaeum  libro  quod  inscribebatur  Trepl  TUJv  kotö  TTÖXeic  toüc 
ü|ivouc  TTOiricdvTUJV  non  minus  de  epicis  quam  de  lyricis  hymnis  egisse 

probabile  est;  v.  etiam  Atbenaeus  XIV  p.  626^.  de  variis  hymnorum  gene- 
ribus  multa  leguntur  apud  Menandrum  irepi  ̂ -rribeiKT.  p.  333  sq.  Sp.,  qui 
haec  hymnorum  mythicorum  argumenta  commemorat:  oTov  'AttöXXujv 
ävujKoböjurice  xeixoc  f\  ̂ enxeuccv  'A6|ar)Ta)  ö  'AttöWujv.  oiov  öxi  Aiö- 
vuc'oc  'iKOpiuj  eiTeE€vuüeri,  i)  ÖTi  ev  ZujcTfjpi  rr^v  2:a)vr)v  eXücaro  y]  AriTiO, f\  ÖTi  /|  AiiiuriTrip  irapü  KeXeiy  eireSeviüei].  xivec  Kai  AiovOcou  yoväc 

üiuvr|cav  (v.  hymni  Homerici  in  Bacchum  fragmenta)  Kai  'AiröWoivoc 
^repoi.  contra  Etymologici  magni  glossa  6ujpid2^6iv  noii  huc,  ut  Kalk- 
mannus  putat  ('Pausanias'  p.  240  adn.  2),  pertinet,  sed  ad  vetustas  pic- 
turas.  neque  enim  ibi  legendum  est  ̂ v  dpxaioic  Ü)livoic,  sed  cum  scho- 
liasta   ad  Eur.  Hec.  934,    unde   glossa   petita  est,   kv  dpxaiaic  Ypaqpaic. 

*  V.  'hymnus  Cereris  Homericus  ed.  Fßuecheler'  p.  2  et  RThielius 
Philologi  vol.  XXXIV  (1876)  p.  203. 
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Homericus  quidam  hodie  deperditus  significatur  similiter  atque  Ho- 
merus  6  TTOiriTr|C  appellari  solet  et  Diodorus  I  15  et  III  66  Diony- 
sium  Scytobrachionem  secutus  hymnum  in  Bacchum  verbis  6  ttoiti- 
TrjC  ev  TOic  u/avoic  commemorat.  porro  in  hymnisCallimachi,  Orphei, 
Prodi  simile  quid  atque  illo  fragmento  traditur  frustra  quaeras.  sed 

alterum  etiam  latet  in  Etymologico  magno  integri  corporis  hymno- 
rum  fragmentum.  editum  est  nuper  demum  a  Reitzensteinio  ex 
codicibus  ante  eum  non  adhibitis  in  indice  lectionum  Rostochiensium 

a.  1890/91  p.  9  et  partim  felicibus  partim  incertis  coniecturis  sie 
constitutum : ceu  T«P 

EiprivT]'*  TToXvjßoia  Kai  dvbpdciv  fjnioc'"  aiujv" 
TTiXvaiaevric  Kai  Öfipec  dvd  bpujud  rrpriijvovTai. 

fugit  illum  öieiprivri  nihil  aliud  esse  nisi  bi'  Giprivr]  et  clausulam 
primi  hexametri.  deinde  noXußoia  substantivum  potius  videtur  esse 
quam  nomen  proprium,  hoc  vero  incertum  est  quid  ante  eam  vocem 
interciderit.  suppleri  potest  euörjXric  vel  eübaijuiuv  vel  euoXßoc  vel 

simile  quid,  patet  igitur  hunc  hymnum  in  honorem  Pacis  composi- 
tum fuisse.  id  quod  non  mirabei-e,  si  memineris  eins  deae  ab  Hesiodo 

et  a  Bacchylide  mentionem  fieri  et  Athenis  eam  antiquitus  cultam 

esse,  notum  autem  est  in  'Homericum  corpus'  hymnos  satis  recentes 
receptos  esse,  cave  tamen  Orphicae  eum  fabricae  esse  credideris. 
eorum  enim  loeorum,  quibus  in  Orphicis  hymnis  Pax  commemoratur 
(14,  13.  15,  10  Thryll.  17,  10.  19,  22.  32,  16.  43,  2),  diversa 

omnino  est  ratio,  contra  dubitari  potest  utrum  id  fragmentum  ̂ hymni 
vetusti',  quod  Athenaeus  XIV  p.  653  '^  ex  Cratetis  libro  secundo  de 
dialecto  Attica  (p.  65  Wachsmuth)  affert 

auTfici  CTaq)uXrici  laeXaivriciv  KOjuöiuvTec, 

ex  Pausaniae  hymnorum  collectione  petitum  sit  an  ex  nostra.  —  At 
alia  etiam  supersunt  hymnorum  deperditorum  vestigia.  qui  cum 
fabulas  alibi  non  traditas  aut  certe  a  vulgaribus  diversas  continerent, 
non  improbabile  videtur  mythographos ,  historicos,  grammaticos 
fontes  tam  locupletes  et  antiquos  in  libros  suos  derivasse.  notum 
enim  est  eorum  morem  fuisse  ut  carminum  argumenta  etiam  non 
nominatis  auctoribus  narrationi  insererent.  quamquam  autem  haud 
paucis  aliis  locis  hymnorum  UTioöeceic  latere  persuasum  habeo  ,  hie 
ea  attulisse  sufficiat  quae  Pausanias  II  26,  3  sq.  in  Epidauri  descrip- 

tione  de  Asclepii  ortu  tradidit :  'AcKXr|TTioO  he  lepdv  eivai  Trjv  THV 
im  XÖYMJ  cu)ußeßr|K€  Toiujbe*  OXeYuav 'Embaupioi  9aciv  eX9eTv 
ec  TTeXo7TÖvvr|Cov  irpöcpaciv  |uev  im  6ea  Tfjc  X^pcc,  epTUJ  be  Kaxd- 
CKOTTOv  TrXriBouc  tujv  evoiKOuvTuuv  Kai  ei  tö  ttoXu  judxiMOv  eir)  Ttuv 
dvepuuTTUJV  fjv  fap  bi]  OXeTuac  7ToXe)LiiKUJTaTOC  tijuv  tötc  koi 

eTTiujv  eKdcToie  icp'  oüc  tuxoi  touc  kopttouc  eqpepe  Kai  ̂ Xauve  iriv 

^  bieiprivri  A  B  in  6iprivr|  mutavit  Reitzensteinius,  idem  tamen  etiam 
ceO  TÖp  öl  v^  _  ̂   €iprivri  scribi   posse   putat.  *°  dvöpctci  vnirioc  A  H, 
correxit  Reitzensteinius.         ''  eüjv  A  B,   correxit  ESchwartzius. 
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Xeiav.  öxe  be  Ttape^eveio  eic  TTeXoTTÖvvr|Cov,  eiTreio  f]  GuYatrip 

aÜTLu  XeXriöuia  eii  töv  Tiaiepa  öti  il  'ArröXXuuvoc  eixev  £v  Yacipi. 
iLc  be  ev  xrj  ̂ f]  tri  'GTribaupiujv  ereKev,  eKtiörici  töv  rraiba  ec  t6 
öpoc  TOUTO,  ö  bx]  TitBiov  övo|udZ;ouciv  eqp'  fnuuuv,  TiiviKaOia  be 
eKaXeiTO  MüpYiov.  eKKei)aevuj  be  ebibou  )nev  oi  YotXa  |aia  xuiv  nepi 

TÖ  opoc  TTOi|uaivo)Lievuuv  aiYiJuv,  ecpuXacce  be  6  kuuuv  ö  tou  aiTio- 

Xiou  qppoupöc.  'Apec6dvac  be  —  övojua  Yotp  tuj  TTOijLievi  toOto  r\\ 
—  ibc  TÖV  dpi6|uöv  oüx  eüpiCKev  ö|aoXoYoOvTa  xüJv  aiYiJuv  Kai  6 

Kiiujv  ä)ua  dTTecTüTei  rf\c  7Toi|uvric,  oütuu  töv  'ApecGdvav  ec  Tidv 
cpaciv  dqpiKveicBai  Z^riTriceuuc,  eüpövTa  be  eTriGujuncai  töv  Tiaiba 
dveXecGai,  Kai  djc  eYYuc  eYiveTO,  dcTpaiririv  eibev  eKXdinvpacav  dirö 
TOU  Ttaiböc,  vojiicavTa  be  eivai  Geiöv  ti,  ujcrrep  fiv,  dTTOTpaTcecGai. 

ö  be  aÜTiKa  erri  yH'^  küi  GdXaccav  ndcav  iiyY£^^£to  Td  Te  dXXa 
ÖTTÖca  ßouXoiTO  eupicKeiv  Kai  öti  dvicTrici  TeGveuJTac.  meritoWila- 

mowitzius  (^Isjllos'  p.85)  contendit  alia  omissa  videri,  alia  a  genuina 
fabulae  forma  eic  TÖ  dXrjGecTepov  mutata  esse,  sed  dicendi  color 

epicus  non  proi'sus  evanuit  et  magna  inter  hanc  narrationem  et 
hymnos  in  Mereurium  et  Apollinem  intercedit  similitudo.  nam  id 

ipsum,  in  quo  ille  offendit,  quod  deus  modo  natus  statim  se  ad  mu- 
nera  sua  obeunda  accingit,  narrationibus  de  deis  infantibus  proprium 

est.'-  porro  quis  non  agnoscit  in  verbis  de  Tittbio  monte,  cui  antea 
Myrgium  nomen  fuerit,  veriloquiorum  Studium  apud  poetas  epicos 
saepe  obvium?  extremis  autem  in  verbis  latere  videtur  hoc  hexa- 

metri  frustulum:  TiYYeXXeTO  rrdcav  err'  aiav.  quare  cum  Isylli  carmen 
et  nummi  Epidauriorum  Antonini  Pii  et  Caracallae  aetate  percussi 

doceant  hanc  de  Asclepio  nato  fabulam  apud  eos  obtinuisse'-,  non 
dubito  quin  illis  Pausaniae  verbis  UTTÖGecic  hymni  in  Aesculapium 
in  sacris  Epidauriis  cantati  servata  sit. 

Hymni  in  Apollinem  v.53l  sq.  deus  ipse  nautas  Cretenses, 
quos  sacerdotes  suos  futuros  Pythonem  duxit,  iam  de  victu  sollicitos 
ita  consolatur: 

vriTrioi  dvGpuuTTOi,  bucTXrijLiovec,  o'i  laeXeboivac 
ßouXecG'  dpYttXeouc  tc  ttövouc  Kai  CTeivea  Gujiu»' 
pri'ibiov  e'TTOc  u|li)li'  epeuu  Kai  eiri  qppeci  Gricuu. 

quid  tandem?  num  volunt  et  cupiunt  nautae  labores  et  angustias? 
immo  quam  maxime  ea  abominantur  et  timent.  itaque  antiquitus 

nota  locutione  Homerica  scriptum  fuisse  puto:  ßdXXecG*  dpY«- 
Xeouc  Te  rrövouc  Kai  CTeivea  GumI). 

Ad  aetatem  hymni  in  Mereurium  definiendam  duo  argu- 

•'■^  simillima  in  bymno  Apollineo  v.  130  sq.  legruntur:  auxiKO  &' 
deavÖTrici  |ieTiiüöa  <PoTßoc  'AköWiuv  e'ir)  laoi  Kiöapic  xe  q)iX.ri  Kai  Ka|i- 
TTÜXa  TÖEa,  XP^cuj  6'  dvepamoici  Aiöc  vrmepxea  ßouXr'iv.  hymni  vero  in Mereurium  iam  Wilamowitzius  mentionem  fecit.  praeterea  eadem  plane 
res  est,  si  Minerva  in  hymuo  27  armis  induta  ex  eapite  lovis  prodit  et 

hastam  tam  fortiter  vibrat  ut  Olympus  concutiatur.  "  Imhoof-Blumer 
and  F.  Gardner  numismatic  commentary  on  Pausanias  p.  43  tab.  LI. 
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menta  allata  sunt  a  viris  doctis.'^  atque  hoc  quidem  quod  ob  memo- 
ratam  Septem  chordarum  lyram  infra  Terpandrum  i.  e.  infra  oljmp. 

vieesimam  sextam  ponendus  sit,  post  ea  quaeWestphalius  Bergkius- 

que  de  illo  Terpandri  ''invento'  dixerunt  quosdam  amplecti  vix 
credas.''^  maioris  momeüti  alterum  est  argumentum,  bene  enim  ob- 
servatum  est  Grevio  (de  hymno  in  Merc.  Hom.,  Monast.  1867, 

p.  56  sq.)  et  Eberharde  ('die  spräche  der  Homerischen  hymnen', 
Husum  1874  fascH  p.  34  sq.)  poetam  verbis  haud  paucis  usum  esse 
a  genere  dicendi  epico  alienis,  sed  quae  aut  apud  tragicos  recurrant 
aut  dialecto  Atticae  propria  sint.  quare  Baumeisterus,  Eberhardus, 

Gemollius  post  olympiadem  quadi-agesimam  hymnum  compositum 
esse  opinantur.  at  in  promptu  est  tertium  argumentum  iniuria  adhuc 
neglectum.  versibus  220  sq.  Apollo  scrutatus  boum  abductarum 
et  Mercurii  ipsius  vestigia,  illa  quidem  unde  originem  ducant  agnoscit 
et  id  tantum  miratur  quod  retro  versa  sint,  iis  vero  quae  Mercurius 
ipse  Soleis  vimineis  harenae  impressit  quid  faciat  omnino  nescit.  haec 
enim  dicit  (222  sq.): 

ßrnaaxa  b'  oöt'  dvbpöc  idbe  YiTvexai  oute  YuvaiKÖc, 
ouie  XuKUJV  TToXiuüV,  out'  ctpKTuuv,  oute  XeÖVTOlV. 
oube  Ti  Kevxaüpou  Xaciaüxevoc  eXTrojuai  eivai, 

öcTic'*^  ToTa  TreXuupa  ßißa  ttoci  KapTraXijuoici. 
nihil  igitur  Apollo  similius  habet  quod  cum  vestigiis  illis  mixis  com- 
paret  quam  Centaurorum  vestigia.  iure  autem  Gemollius  commen- 
tarii  p.  225  interrogat  cuius  tandem  formae  illa  sint.  iam  quod 

IHVossius  respondet  ('mythologische  briefe'  I  p.  105)  Centauros 
eadem  vestigia  relinquere  atque  equos  probari  non  potest.  his  enim 

si  Apollo  similia  putasset,  haud  dubie  non  Centaurorum,  sed  equo- 
rum  ipsorum  mentionem  fecisset.  praeterea  quam  similitudinem 
habent  vestigia  soleis  vimineis  impressa  cum  iis  quae  equorum  un- 

gulae  efficiunt?  itaque  Mannhardius  ('wald-  und  feldculte'  II  p.  79) 
de  caprinis  vestigiis  cogitat,  qualia  'feri  homines'  fabularum  Germa- 
nicarum  relinquere  soleant.  at  harum  rerum  in  explicandis  Graecis 

poetis  nullus  est  locus  neque  uUo  aut  litterarum  aut  artium  moüu- 
mento  talia  de  Centauris  traduntur.  verum  obliti  sunt  viri  docti 

alterius  Cenlaurorum  formae  eiusque  vetustioris  et  solis  artis  monu- 
mentis  notae,  qua  anteriores  pedes  humani,  posteriores  equini  fin- 
guntur.  habemus,  ut  pauca  ex  magno  exemplorum  numero  comme- 
morem,  sigillum  atJneum  ex  ruderibus  quae  sunt  sub  Parthenonis 

'*    ̂ (lie    Homerischen    hymnen    herausgegeben    und    erläutert    von 
AGemoll'  p.   192  sq.  '^   notum   est   in  monumentis  Aegyptiacis  Ter- 
pandro  multo  vetustioribus  et  in  vasculis  Graecis  antiquissimis  lyras 
Septem  et  plurium  chordarum  inveniri.  neque  vero  aliunde  fahula  illa  ori- 

ginem videtur  duxisse  nisi  ex  fragmento  poetae  (fr.  5  B.^)  hodie  super- 
stito  et  injuria  in  suspicionem  vocato  cd  ö'  i^)neic  TeTpdYHPUV  dtrocT^p- 
Savxec  doibäv  ̂ iTTaTÖvuj  qjöpmYTi  veouc  Ke\a6rico|aev  üjuvouc.  cf, 
8ittl  'geschiclite  der  griech.  litt.'  I  p.  289  adn.  3.  '"  ÖCTIC  cur  cum 
Ludwichio  (in  his  annalibus  1887  p.  240)  in  ouTic  mutemus  non  video. 
nam  ah  aliquo  vestigia  illa  impressa  esse  negare  Apollo  non  potest. 
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fundamentis  protractum  (Ross  'arch.  aufsätze'  I  tab.  VI)  et  vascula 
quaedam  antiquissima  (ephem.  arch.XLI  [1883]  tab.X  1,  'Journal  of 
Hellenic  studies'  I  [1880]  tab.  I),  in  quibus  Centauri  huius  figurae 
ita  incedunt  ut  ingentes  humanos  pedes  magnis  passibus  protendant, 
equinos  vix  motos  post  se  trahant.  patet  autem  sie  eius  formae 
vestigia  effingi  quae  cum  illis  a  Mercurio  soleis  vimineis  impressis 

optime  comparari  possint. "  porro  hac  quoque  re  quod  hi  Centauri 
in  vetustioribus  monumentis  Xaciauxevec  (v.  224"^)  repraesentantur, 
hymni  poetam  eiusdem  formae  memorem  fuisse  probatur,  recentio- 
rem  nondum  cognitam  habuisse.  iam  vero  cum  haud  exiguus  horum 
monumentorum  numerus  sit  et  in  quibusdam  antiquiorem  figuram 
recentiori  et  ad  artis  leges  magis  accommodatae  iam  cedere  appareat, 
pro  certo  affirmare  licet  recentiorem  Pisistrati  fere  temporibus  in- 

ventam  esse.  '*  quare  etiam  ante  hanc  aetatem  hymnum  in  Mercu- 
rium  compositum  esse  necesse  est.  cum  autem  propter  dicendi  genus 
eum  Olympiade  quadragesima  recentiorem  esse  supra  dictum  sit, 
satis  certis  olympiadis  quadragesimae  et  quinquagesimae  quintae 
terminis  aetas  eius  circumscribitur. 

Eodem  hymno  narratur  quomodoMercurius,  postquamlyram 
fabricavit,  ea  usus  sit  (vs.  52  sq.): 

aiiTcip  eTreibf)  xeOEe  qpepuuv  epaieivöv  aOupiaa 

TrXriKTpuj  e7T€ipr|TiJe  Kaid  jue'poc,  fj  b'  uttö  x^ipoc 
CjuepbaXeov  Kovdßrice. 

iure  editores  inde  ab  Augusto  Matthiae  offenderunt  in  languido  et 
inutili  verbo  cpepujv,  quod  ex  versu  40  a^t  eiciu  Kie  büujua  cpepoiv 
epareivöv  äöupiua  videtur  irrepsisse.  neque  tarnen  ea  quae  pro 
hoc  vocabulo  substituerunt:  X^P'J'JV,  X^poiv,  \\jpr|V,  X^^uv,  XaßiiJV, 
Ka)id)V,  ecpeTTUJV  aut  tradita  scriptura  multo  meliora  sunt  aut  ratio- 
nibus  palaeographicis  satisfaciunt.  ac  ne  eo  quidem  modo  ut  post 
T£ÖHe  et  dGupiaa  interpungatur  difficultas  tollitur.  mihi  cum  in 

Odyssea  (c  323)  legissem:  bibou  b'  ap'  döiipjuaTa  9u)liuj,  in  mentem 
venit  scribendum  esse:  xeOEe  qppevujv  epaieivöv  d9up)aa.  aptis- 
sime  autem  lyram  hoc  loco  ita  appellari  vix  est  quod  moneam. 

'^  praeter  hymni  versus  supra  propositos  v.  vs.  342  sq.  ubi  Apollo 
rem  lovi  narrat:  TÖt  ö'  ap'  ixvia  ToTa  TT€\mpa  cid  t'  ÖYdccacGai  KOl 
äYttucO  6ai|iovoc  ̂ pTa  et.  347  sq.  out'  dpa  ttocciv  out'  dpa  x^pciv  eßaive 
biä  \\)aiiaQü)bia  xüJpov,  äW  öWr^v  Tivä  lifiTiv  ̂ x^v  öi^Tpiße  K^^euGa 

TOia  TT^Xuup',  iLcei  Tic  äpairjci  öpuci  ßaivoi.  noli  autem  GeraolUo,  cuius 
coniectura  äpairj  cuv  bpul  tradita  scriptura  deterior  est,  credere  ultima 
haec  verba    corruptelam  traxisse,  '^   cf.  versum  Homericum  (B  742) 
riiaaTi  tiu  ötg  q)f)pac  dTicaTO  XaxvrievTac.  ceterum  hie  locus  eam  quo- 

que ob  causam  memorabilis  est,  quod  ex  eo  apparet  in  vetustissima 
fabulae  Lapitharum  et  Centaurorum  forma  proelium  inter  eos  non  nnp- 
tiarum  die  Hippodamiae  et  Pirithoi  commissum  esse,  bene  autem  cum 
hac  re  concinit  quod  coniuges  neque  in  scuto  Herculis  Hesiodio,  ubi 
pugna  Lapitharum  describitur,  memorantur  neque  in  vasculis  vetustis 
repraesentantur.        "  v.  quae  disputavi  ephem.  arch.  XLI  (1883)  p.  333  sq. 
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Ibidem  185  sq.: 'AttÖXXuüv 

'OTXncTOvb'  dq)iKave  kiujv,  Tro\ur|paTOV  ciXcoc, 
äfvö\  epiccpapdYOu  fairiöxou'  evGa  ̂ epovra 
KVuubaXov  eupe  veinovra  TrapeE  oboO  epKoc  dXuuiic. 

multa  prolata  sunt  ad  hunc  locum  emendandum,  et  verum  baud 
dubie  est  quod  Barnesius  pro  ve|UOVTa  posuit  bejiioVTa.  ea  tarnen 
in  quae  viri  docti  primam  eiusdem  versus  vocem  miitaverunt  aut, 
si  sententiam  spectas,  non  satis  apta  sunt  aut  nimis  a  codicum  me- 

moria recedunt.  omnium  vero  minime  probandum  est  quod  nuper 
Gemollius  ex  coniectura  sua  recepit:  KVUjbdXuj  eupe  ve|LiOVTa.  nam 
neque  apud  ullum  poetam  epicum  KVuübaXov  eandem  vim  atque  ßoöc 
habere  credi  potest  et  quis  umquam  vel  fando  audivit  boves  saepibus 
pasci?  ego  aliam  emendandi  viam  ineundam  esse  puto.  mirum  est 
quod  senis  nomen  bic  non  indicatur,  cum  poesis  epicae  ea  lex  sit  ut 
omnium  personarum,  etiam  secundariarum  quae  alicuius  certe  mo- 
menti  sint,  nomina  commemorentur.'"  hoc  si  tenuerimus,  in  vocabula corrupto  senis  nomen  latere  admodum  est  probabile  et  in  promptu 
est  simillimum  in  Hipponactis  fragmento  quod  Athenaeus  XIV  p.  624** 
(fr.  97  B.^)  servavit,  KuubaXoc.  at  audio  obloquentes:  cur  tandem hoc  demum  loco  poeta  senis  nomen  protulit?  quidni  iam  supra 
(vs.  87),  ubi  prima  hominis  mentio  fit,  eum  ita  appellavit?  quibus 
respondendum  est  etiam  in  hymno  sexto  qui  inscribitur  Aiövucoc 
r]  XriCTtti^'  pii  illius  gubernatoris  nomen,  qui  iam  versu  decima 
quinto  commemoretur,  versu  demum  quinquagesimo  quinto  indicari.^^ 
quod  autem  ab  aliis  scriptoribus  qui  eandem  hanc  fabulam  tradide- 
runt  senex  ille  Battus  dicitur  non  mirabitur  qui  meminerit  quam 
instabilis  nominum  mythicorum  condicio  sit  et  quantopere  etiam  aliis 

in  rebus  illa  narratio  ab  hymno  recedat.  porro  si  vei'a  est  ingeniosa, 
sed  paulo  audacior  huius  nominis  explicatio  a  Fickio  nuper  prolata 

('beitrage  zur  künde  der  indogerm.  sprachen'  XVI  p.  28"),  qui 
nomen  BdiTOC  ex  versu  190  tu  yepov  'Oyx'ICToTo  ßaTobpöne  TTOir|- eVTOC  ortum  esse  putat,  nihil  aliud  ea  re  probatur  nisi  iam  Nicandri 
temporibus,  qui  recentiorem  fabulae  formam  primus  videtur  narrasse 
(cf.  Antoninus  Liberalis  23),  in  hymno  nomen  senis  corruptum  fuisse. 

20  constat  poetarum  tragicorum  diversam  omnino  rationem  esse, 
V.  Wilamowitzii  analecta  Euripidea  p.  185  et  CRobert  'bild  und  lied  ' 
p.  165.  ^'   nescio   an   genuina  inscriptio   hymni  fuerit  Aiövucoc  Kai 
XriCToi.  quod  ad  aetatem  hymni  attinet,  prorsus  assentio  äs  quae  OCru- 
siiis  Philologi   t.  XLVIII  (1889)    p.   193  sq.    eruditissime    disputavit. 

^2  patronymicnm  gubernatoris  iam  versu  quadragesimo  tertio  memo- 

ratur,  cum  Barnesii  coniectura  Mrj&eibriv  (fii^  ö'  r\bY]  M,  pLX]  ör|beiv  cett.), 
quam  iam  Euhnkenius  probavit,  dignissima  sit  quae  recipiatur.  in  versu 
autem  quinquagesimo  quinto,  quamquam  incertum  est  quomodo  codicis 
M  6r  ̂ KÖTUip  aut  ceterorum  bie  KCtTWp  corrigendum  sit,  tamen  certum 

est   nomen   ipsum    latere.  ^^   ipse  Fickius    dicit:   'ein  wort,    welches 
anlasz  zu  einer  kühnen  kosenamenbildung  gegeben  hat.'  de  nomine 
BÖTTOC  V.  Studniczka  'Kyrene'  p.  96  sq. 
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Ibidem  vs.  344  bq.  Apollo  Mercurium  apud  lovem  furti  accu- 
&ans  haec  dicit: 

Triciv  jaev  Yap  ßouc'iv  ec  dcqpobeXöv  Xeiiiiijuva 
dvTia  ßniLiai'  e'xouca  kövic  dvecpaive  neXaiva* 
aÜTÖc  b'  ouTOC  ob'  eKTÖc  djuiixavoc  out'  dpa  ttocciv 
out'  dpa  X^pc'iv  eßaive  bid  ipa^aöuubea  xiJupov  eqs. iure  Gemollius  hunc  locum  uondum  tianatum  esse  dixit.   nam  ut  im- 

probabiliora  aliorum  commenta  mittam,  ne  eo  quideni  quod  GHer- 
mannuö  excogitavil  ouTOC  diKTOC,  cum  hoc  vocabulum  nullo  alio 
loco  reperiatur  et  eandem  fere  notionem  habeat  atque  djurix^tVOC, 
genuiua  scriptura  videtur  restituta  esse,    at  aptius,  ni  fallor,  est  et 

propius  ad  codicum  vestigia  accedit  ouTOC  6  XeiTTOC,  d)Lir|XttVOC.  ■* 
vocem  autem  XeruTÖC  iam  apud  Homerum  similem  notionem  habere 
intellegitur   ex  Odyssea  {l  264),    ubi  f]   €ici6|ur|  portus  Phaeacum 
dicitur   XenTr).    postea  autem   maxime   apud  poetas  Atticos  etiam 
homines  ila  appellantur,  velut  a  Xenarcho  apud  Athenaeum  XIII 

p.  569  "^  et  ab  Apollodoro  et  Antiphane  ibd.  p.  586''.    iam  supra 
autem  dictum  est  poetam  hymni  in  Mercurium  multa  ex  dialecto 
Attica  deprompsisse. 

Pan  in  hymno  ei  dedicato  (18)  totum  per  diem  venationi  stu- 
dere,  vesperi  autem  fistula  canere  narratur  (vs.  14  sq.): 

TÖTe  b'  ecTTepoc  e'KXayev  oiov 
dypric  egaviiuv ,  bovdKuuv  ütto  juoucav  döupuuv. 

dYPnc  ex  aKpric  plaudentibus  editoribus  fecit  Piersonus,  ecrrepoc  ut 
apud  tragicos  adiectivam  vim  habere  patet,  oiov  vero  nondum  emen- 
datum  esse  plerique  concedunt.    attamen  vix  opus  est  mutatione. 
nam  si  spiritum  lenem  pro  gravi  posueris,  oTov  habebis,  quod  ad 
TÖie  referendum  sit.    videtur  autem  poeta  Homerum  imitatus  esse, 

qui  I  355  dixit:  ev6a  ttot'  oiov  ejui|uve. 
Hymni  in  Solem  (30*')  vs.  15  sq.: 

ev6'  dp'  ÖYe  ("HXioc)  CTr|cac  xp^cöZ^utov  dpiaa  Kai  itttiouc 
öecTTecioc  Tre|UTTr]Ci  bi'  oüpavoO  'QKcavövbe. 

obtegunt  vitium ,  non  sanant  qui  ev9'  dp'  cum  Aug.  Matthiae  in 
€Ut'  dv  mutant,    consentaneum  enim  est  et  iam  a  GHermanno  in- 
tellectum  ante  haec  verba  unum  versum  vel  plures  intercidisse,  qui- 
bus  iter  Solis  per  caelum  describebatur.    deinde  ne  id  quidem  pro- 
bandum  quod  Gemollius  in  priore  versu  pro  CTrjcac  scripsit  i9ücac. 
nam  verbo  iCTdvai  nihil  aliud  indicatur  nisi  finem  a  deo  cur.sui  cae- 
lesti  impositum  esse  iamque  equos  et  currum  in  Oceanum,  stabula 

2^  gaudeo  quod  in  lianc  mutationem,  quam  iam  in  symbolis  ad 
iSenecae  tilii  libros  I  Viat.  1887  p.  3"2  (sentent.  controv.  S)  protuleram, 
postea  etiam  Arthurus  Ludwich  incidit,  v.  'Berliner  philol.  Wochenschrift' 
IX  (1889)  p.  170.  idem  tarnen  öbaioc  praefert  et  in  editionem  hymni 
in  Mercurium  indici  leetionum  Regimoiitano  a.  1890/91  praemissam  re- 
cepit.  25  merito  OCrusius  Philologi  XLVII  (1888)  p.  '208  hunc  hymnum 
eiusdem  fabricae  atque  vicinos  in  Terrani  et  Vestara  esse  dixit  et  Orphicis 
similes  hos  oranes. 
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solita,  deduci.  Gecrrecioc  tarnen,  quod  Gemollius  defendere  conatur, 
noli  dubitare  quin  corruptum  sit.  neque  enim  umquam  apud  poetas 

epicos  hoc  adiectivum  vel  simile  SeToc  cum  pronomine  ullo  con- 
iunctum  invenies.  at  quod  Ruhnkenio  auctore  pro  illo  poni  solet 

ecTTe'pioc  displicet.  nam  vesperae  mentio  hie  satis  incommode  inici- 
tur  et  eget  vocabulum  ittttouc  epitheto ,  cum  äp|aa  habeat.  quare 
öecTTeciouc  scriptum  fuisse  puto,  cui  optimi  codicis  E  scriptuia 
Oecirecioc  ab  Abelio  iudicata  favet. 

Batracuomyomachiae  exordium  hoc  est: 

'Apxöjuevoc  TTpujTov  Moucujv  xopov  e£  'GXikujvoc 
eXöeiv  eic  ejuöv  fiTOp  erreüxoiuai  dveK  doibf|c , 
tiv  veov  ev  beXioiciv  ejuoTc  em  Youvaci  BfiKa, 

bfjpiv  dTreipeciriv,  ttoX6)liök\ovov  epYOV  "Apnoe, 
euxö)U€VOc  laepÖTiecciv  ec  oüaia  Tiäci  ßaXec9ai, 
TTiJuc  inuec  ev  ßaTpdxoiciv  dpiCTeucavxec  eßncav 
THTtveuJV  dvbpujv  |ui|uou|uevoi  epT«  fiYdvxujv. 

versu  quarto   nomen   "Apnoe   epitheto  caret  neque  TToXeiuÖKXovoc 
ullo  loco  eam  quae  hie  requiritur  notionem  IteUici  tumuUus  plenus 
habet,  &ed  in  vs.  275  legitur  TTaXXdba  7Te)ai|;uj|aev  iroXeiaÖKXovov, 

Manethonis   upotelesm.  VI  47  rroXeiaOKXövLjj  "Ap»i,   Orphei  hjmn. 
14,  7  TTajaßaciXeia  'Pea  ttgXciuökXgvoc,  32,  1  sq.  TTaXXdc  juouvo- 
Tevf|c  .  .  TToXejuÖKXovoc,  ößpi)aö9u)ue.    quibus  locis  omnibus  vocabu- 

lum vertendum  est:  in  hello  tumuUuans.   itaque  hie  quoque  rescribo: 

TToXe^ioKXövou  epTOV  "Aprioc. 
Apud  Athenaeum  II  p.  3ü''  nobile  extat  et  satis  amplum 

Panyasidis  Heracleae  fragmentum  (fr.  13  K.),  quod  Odofredus 

Muellerus  admodum  probabili  coniectura  ad  Herculis  apud  Pho- 

lum  convivium  rettulit  ('Dorier'  II  p.  473).  iubet  autem  Hercules 
(vs.  10  sq.)  Pholum  nimis  vino  indulgentem  et  ipsum  cubitum  ire 
et  sodales  Centauros  ut  idem  faciant  admonere : 

dXXd  ireTtov  lueipov  Tctp  e'X£i^  TXuKepoTo  ttotoio, 
cteTxe  Tiapd  lavriciriv  dXoxov,  Koiiuile  b'  eiaipouc* 
beibia  Ydp  TpiidTiic  laoipric  jueXuibeoc  oi'vou 
TTivoiueviic  nr\  c  üßpic  evi  qppeci  9u|liöv  depcrj, 
ecBXoTc  be  Eevioici  kuk^v  eTTiörjci  leXeuTriv. 

miror  nemini  dum  di»plicuisse  verbum  depcij.    ut  taceam  hanc  for- 
mam,  quae  ab  deipeiv  derivatur,  in  tota  Graecitate  non  recurrere, 

pronomen  c'  nuUam  aliam  vim  habere  potest  nisi  tibi,  sicut  Duebnerus 
recte  vertit.  nam  si  accusativum  eum  esse  putaveris,  verborum  struc- 
tura   existet,    qua  impeditior  vix  cogitari  potest.     iam  igitur  cum 
diphthongus   rarissime    tantum  elidatur  neque  poetarum  epicorum 
sit  6u|aöv  deipeiv,  sed  9.  öpiveiv  vel  ddeiv,  una  litterula  inserta 
d)LiepcJi  scribere  malim:  v.  IL  N  340.  Od.  t  18.  Hesiodi  theog.  698. 
hymn.  in  Cer.  311  sq.  Nouui  Dionys.  X  37.  XV  26.  65.  142.  ceterum 
patet  Panyasin  formam  huius  fabulae  a  vulgari  diversam  secutum 
esse,    apud   hunc   enim  Hercules   cum  Pholo  ceterisque  Centauris 

secure  comissatur  et  fabulatur,  apud  Apollodorum  bibl.  II  5, 4  alios- 
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que  solus  Pholus  Herculem  epulis  excipit  et  pate facto  dölio,  quod 
Bacchus  donaverat,  a  feris  Centauris  subito  advenientibus  impugnatur. 
Yidetur  autem  Pholus  apud  Fauyasin  antea  vini  ignarus  fuisse,  cum 
eum  Hercules  de  natura  eius  edoceat  (v.  etiam  fr,  12  K.)  atque  etiam 

apud  Pindarum  (fr.  166  BgkJ)  Centauri,  antequam  vinum  cogDO- 
vissent,  lac  bibisse  tradantur.^^  cave  tarnen  credideris  fabulae  for- 
mam  Apollodoream  recentioribus  temporibus  natara  esse,  simillime 

enim  atque  ApoUodorus  eam  narravit  repraesentatur  in  vasculo  quo- 

dam  Corinthiaco  ('Journal  of  Hellenic  studies'  I  [1880]  tab.  I),  quod 
saeculo  ante  Ch.  n.  septimo  tribuere  non  dubito. 

Antimachi  Thebaidis  libri  primi  versus  quattuor  Stephanus 
Byzantius  servavit  v.  Teujuriccöc  (fr.  3  K.) : 

ouveKtt  Ol  Kpovibric,  öcirep  jue'Yct  iräciv  dvdccei, 
dvipov  evi  c  K  n  V  fj  Teujuricaio ,  TÖq)pa  Kev  ei'n 
OoiviKOC  KOvjpri  KeKu6ri)aevri ,  üjc  pd  e  ixr]  Tic 
}ir]hk  0ea)V  dXXoc  fe  irapeE  (ppdccaiTÖ  kev  auToO. 

CKrivrj  nihil  est  nisi  infelix  librarii  codicis  R  coniectura,  quam  cetero- 
rum  corruptae  scripturae  CKirj  substituit.  iure  autem  Kinkelius  hunc 
locum  nondum  emendatum  esse  dixit,  quia  ex  iis  quae  Meinekius, 
lacobsius,  Ungerus,  Koechlyus,  GHermannus  excogitarunt :  cieivei, 
dir),  dvTpuj  evi  CKT^vriv,  dvipov  eKei  CKiepöv,  dvipov  ev  ecxaiirj 
nihil  aut  satis  aptum  est  aut  mutationis  facilitate  commendatur.  ut 
verum  inveniamus,  proficiscendum  est  a  fragmento  ab  Aristotele 
rhet.  III  6  servato  (fr.  2  K.),  quod  eum  et  ipsum  Teumessum  tangat, 

proxime  videtur  ab  illis  versibus  afuisse:  e'cii  iic  ̂ vejuöeic  öXi^oc 
Xöq)0C  ■  hie  igitur  collis ,  quia  luppiter  in  eo  Europae  antrum  aedi- 
ficaverat  (ieu|Ltr|caio) ,  vocabatur  Teujuriccöc.  iam  cum  hoc  veri- 
loquium  versibus  a  Stephano  Byzantio  servatis  exponatur,  patet  in 

CKirj  vocabulum  latere  eiusdem  significationis  atque  Xöqpoc  vel  oXi- 
YOC  Xöqpoc.  nullum  autem  invenio  aut  aptius  aut  quod  propius  ad 
codicum  vestigia  accedatquam  CKOTTirj.  quod quamquam  ab Homero 
ita  usurpatur  ut  eius  verbi  a  quo  derivatum  est  notio  praevaleat, 
tamen  inde  a  tragicorum  temporibus  vix  diflfert  ab  eiusdem  originis 

vocabulo  CKÖTreXoc,  v.  Emüpidis  Hec.  930  sq.  Theocriti  9, 10.  Philo- 
strati  imag.  11  4.  Nonni  Dionys.  IV  183  sq.    [cf.  infra  p.  120.] 

Constat  eundem  Antimachum,  cum  iam  antea  acerrimum 
vindicem  et  patronum  Platonem  invenisset,  apud  haud  paucos  poetas 
et  scriptores  aetatis  Alexandrinae  magno  in  honore  fuisse  et  inter 
quinque   poesis  epicae  principes  receptum  esse,    nam  Nicander  in 

2"  fragmenti  ab  Athenaeo  XI  p.  476  ̂   servati  verba  sunt  haec: 
dvbpobduavTa  b'  e-rrei  Ofipec  bdev  fimäv  jueXidbeoc  oivou,  ̂ ccu|a^viuc 
ditö  n^v  XcuKÖv  fäka  x^pci  Tpaire^äv  üjeeov,  auTÖ)uaTOi  ö'  iE  dpYup^aiv K€pdTU)v  TiivovTec  eirXdZiovTO.  ceterum  neque  Pindari  ex  verbis  neque 
Athenaei  intellegitur  utrum  fragmentum  ad  pugnain  Lapitharum  per- 
tineat  an  Pholi.  at  nota  est  harum  fabularum  similitudo.  qua  effec- 
tum  est  ut  miruiii  in  modum  Theocritus  bis  verbis  (7,  149)  Spd  fi  TKf 

Toiövbe  <t>ö\uj  Kaxd  Xdivov  dvjpov  xpaifip'  'HpaKXfji  Y^piwv  dcTricaro Xeipuuv  ea  quae  de  Pholo  et  de  Cbirone  tradita  erant  contaminaret. 
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scholiis  ad  Theriaca  vs.  3  ZriXuuTric  'AvTi)adxou  dicitur  et  Herme- 
sianactem  Leontio  sua  illius  Lyden  imitatum  esse  certum  est.  quin 
etiam  Euphorionem,  quamquam  Choerilum  plurimi  faciebat  (anth. 

Pal.  XI  218),  tarnen  similitudine  ingenii  etiam  ad  Antimachi  imi- 
tationem  tractum  esse  Meinekius  ostendit  (anal,  Alex.  p.  31  sq.). 
itaque  Apolloniura  quoque  Rhodium,  qua  erat  eruditione,  Antimachi 
carmina  lectitavisse  et  pro  aetatis  illius  more,  quae  nihil  fere  sine 
exemplo  scribebat,  quaedam  ex  iis  in  usum  suum  convertisse  admodum 

est  probabile.  id  quod  etiam  tenuibus  Antimachi  reliquiis  cum  Apol- 
lonii  carmine  comparatis  demonstrari  potest:  fr.  3  v.  2  K.  TÖq)pa 
pro  öqppa  constructione  ab  Homero  aliena  posuit  Antimachus,  cf. 

Apoll.  III  806  sq.  i'eto  ö'  nYe  cpdp)naKa  XeEacGai  6u|uo99öpa,  xöqppa 
TrdcaiTO  et  IV  1486  sq.  ttuucci  cpepßo)aevoici  cuvrivteec  .  .  TÖcpp' 
exdpoici  beuojaevoic  KOjuiceiac."  in  fragmento  35  Xe'xpic  legitur, 
quae  vox  non  est  Homerica,  sed  apud  Apollonium  I  1235  et  III  238 
eundem  atque  apud  Antimachum  versus  locum  occupat.  ad  fr.  90 
lUubaXeuu  cf.  Apoll.  II  191  et  229.  fr.  95  öepeoc  ctaSepoio  dixit 
Antimachus,  similiter  Apollonius  I  450  ciaöepöv  .  .  rjjuap.  denique 
in  versu  Antimacheo,  quem  Reitzensteinius  (1.  c.  p.  9)  ex  Etymo- 

logico  magno  genuino  protraxit:  dpireböecca  b'  (f)  öböc)  eXauve- 
|U6vai^^  Ktti  TTpoxvu  TeiUKiai,  vocabulum  Tipöxvu  ea  significatione 
legitur,  quam  numquam  habet  apud  Homerum,  bis  apud  Apollonium, 
I  1117  sq.  CTUTTOC  djuireXou  .  .  irpöxvu  Yepdvbpuov  et  II  249 

irpöxvu  •fepctc  xöbe  irdpöeio  baijuujv  vujiv.  patet  igitur  ita  Apol- 
lonium Antimacho  usum  esse  ut  obscuriora  vocabula, 

quippe  quae  docto  grammatico  maxime  arriderent,  ab  eo  mutu- 
aretur. 

Callimachi  Aetiorum  libri  secundi  hexametrum  et  penta- 

metrum  Etymologici  magni  genuini  glossis  e'Gpicev  et  ZdfKXov 
servatos  Reitzensteinius  (1.  c.  p.  12  sq.)  in  distichum  coniunxit  et 
emendavit  hoc  modo: 

KeT6i  ydp  iL  xd  yovtioc  direGpice  juribe'  exeivoc 
KCKpuTTiai  TUTir)  ZidYKXov  uttö  X^ovir]. 

idem  haec  de  Corcyra,  quam  Callimachus  Drepanen  appellavit,  dicta 
esse  opinatur  et  de  Sicilia,  cuius  scholiasta  Lycophronis  ad  vs.  869 

(apTTT]'  bpeTidvri"  6  Ydp  Zeuc  xfiv  bpeirdvriv,  ev  f\  xd  aiboTa  exe^e 
xoO  Kpövou,  ev  CiKeXia  Kpuv|/ai  XeY€Tai.  ZidYKXov  be  napd  CiKe- 

Xujv  xd  bpeTTttva-  jueiuvrixai  be  kqi  KaXXi|uaxoc  ev  ß'  Aixiujv") 
meminit,  cogitare  nos  vetat.    at  cur  tandem  Callimachus,  ut  insulae 

^^  nescio  cur  Merkelius  particulam  TÖqppa  temporalem  hie  esse  pro- 
bare conetur.  finalis  enim  eius  vis  longe  aptior  est  et  exemplo  quod 

iuxta   posui   confirmatur.  ^'  sie  scribendum  esse  pro  codicum  d\au- 
v6)aevai  (^\auvo)uevaic  vel  eXauvofievu)  Reitzensteinius)  FBlassius  in- 
tellexit  (Kuehner-Blass  'ausf.  gramm.  der  gr.  spr.'  I  p.  641).  ̂ ^  vocabuli 
Sicani  genuinam,  ni  fallor,  formam  Hesychius  servavit  v.  ödKoXov  öp€- 
iravov.  notum  autem  est  in  vetustis  nummis  Zanclaeis  nomen  oppidi 
esse  DANKUE. 
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nomen  explicaret,  voce  ZdxKXov,  non  bpeTTttVOV  usus  est?  immo 
pertinet  distichum  ad  Zauclen,  Siciliae  urbem,  quae  a  lunato  portu 
nomen  accepit  et  in  cuius  nuramis  antiquissimis  luna  decrescens 

harpae  similis  conspicitur.  ̂ ^  poetas  autem  Alexandrinos,  qui  omnia 
ad  deorum  fabulas  referebant,  illo  modo  insulae  nomen  explicare 

conatos  esse  etiam  Stephanus  Byzantius  docet:  ZdYKXri"  ttÖXic  CiKe- 

Xiac,  'GKaxaToc  EupuuTir).  oi  )uev  dTTÖ  ZdYKXou  toO  YITevoOc  n 
dno  Kpr|vric  ZdyKXric  oi  be  bid  tö  CKeT  Kpövov  tö  bpe'Travov  dtro- 
Kpuipai,  uj  xd  ToO  Tratpöc  dire'Kovyev  aiboia.  NiKavbpoc  ev  tlu  T)' 
CiKeXiac*  «Kai  Tic  Kai  ZdxKXric  ebdr)  bpeTravniboc  dcTU.»  tö  Tdp 

bpe'rravov  oi  CiKeXoi  ZidTKXov  KaXoOci. 
Parthenium  et  Antoninum  Liberalem  magnam  partem  eorum 

quae  narrant  a  poetis  Alexandrinis  epicis  vel  elegiacis  petivisse 
constat.  atque  Parthenii  quidem  narratio  de  Polycrita  (9)  cum 
aliis  in  rebus  simillima  est  Propertianae  illi  de  Tarpeia,  tum  puella 

Graeca  eodem  fere  mortis  genere  periisse  traditur  atque  Romana.  ̂ ' 
taeniarum  enim  et  cingulorum  onere,  quae  cives  ob  servatam  patriam 

in  eam  congesserant,  oppressa  est.^-  qua  cum  narratione  verba  quae 
sub  finem  capitis  leguntur  (p.  163,  5  W.)  oi  NdBoi  ttoXOv  ttöGov 
eixov  ßidcacBai  TfjV  KÖpriv  non  concinunt.  merito  autem  Wester- 
mannus  ex  iis  quae  viri  docti  pro  ßidcacöai  substituerunt  (0edc0ai 
Galeus,  quod  recepit  Hercherus  in  scriptorum  eroticorum  editionem, 
dcirdcacöai  Legrandius,  Ticacöai  Teucherus,  TaividcacGai  vel  Tai- 
Vidcai  Kayserus)  nihil  probavit.  mihi  magis  iXdcacöai  arridet, 
quod  verbum  inde  a  Pindaro  et  Herodoto  non  tantum  de  deis,  sed 

etiam  de  hominibus  dictum  esse  constat.  ̂ ^^ 
Antoninvs  Liberalis  capite  quarto  (p.  205,  7)  secundum  Ni- 

candrum  narrat  touc  .  .  'AiLißpaKiuuTac  eKqpuTÖVTac  Triv  bou- 
Xeiav  "ApTe^iv  'HYe)aövr|v  iXdcacOat  Kai  TTOir|ca|uevouc  dYpoTepnc 
eiKacjua  7TapacTr|cac9ai  xdXKeov  aÜTUJ  öfjpa.  merito  EOderus  in 

commentatione  bonae  frugis  plena  'de  Antonino  Liberali'  (Bonnae 

2"  Strabo  VI  268  KaAcujuevri  ZäfKXr]  bxä  Tr]v  CKoXiöxriTa  tüjv  töitujv  • 
ZotTKXov  Yäp  eKoXeiTO  tö  ckgXiöv.  v.  Holm  'gesch.  Siciliens'  I  p.  132  sq. 
et  Friedlaender  u.  von  Sallet  'das  kgl.  münzcabinet'^  p.  154  sq.,  cf.  etiam 
Heisterbergk  'fragen  der  ältesten  gesch.  Siciliens'  (Berliner  Studien 
IX  3)  p.  98  sq.  ̂ *  de  aliis  fabulis  similibus  v.  Robde  'griech.  roman' 
p.  82  et  96  sq.  ceterum  Propertius  amorem  Tarpeiae  non  illarum  fabu- 
larnm  memor  in  bistoriam  eins  videtur  intulisse.  immo  imitatus  est 

Simylum,  Alexandrinae,  siquid  video,  aetatis  poetam  elegiacum,  quem 
simillime  rem  illam  narrasse  ex  Plutarchi  Romulo  c.  17  apparet.  aliter 
MTuerkius  (de  Propertii  carminum  quae  pertinent  ad  antiquitatem  Ko- 
manam  auctoribus,  Halis  1885,  p.  24  sq.)  de  Propertii  carmine  iudicat. 

"^  minus  mirum  tibi  hoc  mortis  genus  videbitur,  si  vasculorum 
Atticorum,  in  quibus  pueri  victores  taeniarum  onere  fere  oppressi  ooii- 
spiciuntur,  memineris,  v.  epbem.  arch.  XI  [18.53]  tab.  LH  3;  Bull,  dell' 
Inst.  1885  p.  3;  Gerhard  'auserlesene  vasenbilder'  tab.  CCLXXIV;  cf. 
Stephani  'compte-rendu  de  la  commission  archeol.  de  St.-Petersbourg' 
1874  p.  133  sq.  163.  208  sq.  praeterea  simillima  est  fabula  de  Dra- 

contis  morte  a  Suida  v.  ApdKUJV  relata.  "^'  Fleckeisenus  me  admonet 
hanc  emendationem  praeoccupatam  esse  a  Meinekio  anal.  Alex.  p.  312,  5. 
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1886)  p.  7  napacTricacGai  in  Trapacificai  mutari  iussit.  sed  latet 
etiam  alterum  mendum.  si  enim  materia  ex  qua  fera  fabricata  erat 
indicatur,  cur  tandem  non  deae  ipsius?  itaque  scribendum  existimo: 

TTöuicaiuevouc  ((dpYupeov)»  dTporepric  ekacjua  eqs.  et  hoc  exemplum 

magno  similium  statuarum  numero  addendum.^' 
Capitis  octavi  ultima  verba  sunt  haec  (p.  209,  13):  Ik  .  .  Tfjc 

TTetpac  .  .  dveqpdvri  irriYvi  Kai  aurriv  oi  eTTixuupioi  KaXoöci  Cußapiv  • 

eK  be  TauTTic  xai  AoKpoi  ttöXiv  ev  'ItaXia  Cußapiv  e'KTicav.  Ber- 
kelius  cum  merito  in  verbo  CKTicav  offendisset,  EKdXecav  scripsit. 

at  laviere  remedio  locus  sanabitur,  si  post  Cußapiv  voculam  fiv  in- 
serueris.  errores  autem  qui  insunt  in  illis  verbis  non  ut  Oderus 
(p.  11  sq.)  interpolatoris  Byzantini ,  sed  Antonini  ipsius  esse  puto. 

Haud  pauca  versuum  Nicandreovum  aliorumque  vestigia  apud 
Antoninum  Liberalem  superesse  iam  alii  intellexerunt  (v.  Oderus 
p.  30  sq.  p.  41),  sed  plura  etiam  recuperare  licet,  in  fabula,  quae 
est  de  Batto ,  de  Mereurio  Apollinis  boves  abigente  (8  p.  223,  6) 
haec  dicuntur:  Kai  irpOuTa  |Liev  ejußdXXei  xaTc  kuciv  . .  Xr|6apYOV  Kai 
KuvdYX^v,  ai  be  eEeXd6ovTo  tujv  ßoujv  Kai  iriv  uXaKrjv  dTTuOXecav. 
facili  negotio  hoc  hexametri  fragmentum  restituitur : 

_öü  eHeXdGovTo  ßoüuv  uXaKriv  x'  d-rröXeccav. 
deinde  in  iis  quae  sequuntur  eita  b'  direXauvei  TTÖpxiac  (v.  Oder 
p.  31)  biLbeKa  Kai  eKaxöv  ßouc  dZ;uYac  Kai  xaupov,  öc  xaTc  ßouciv 
direßaivev  haec  insunt  versuum  frustula:  eKaxöv  ßouc  dZ!uYac  et 

ßoiijv  x'  eTTißrixopa  xaupov.  in  fabula  duodevicesima  de  Efe'ropo  in 
apiastram  avem  mutato  manifesta  insunt  Boei  versuum  vestigia. 
nam  ipsum  avis  nomen,  id  quod  fugit  Oderum  (p.  33  sq.),  formam 

habet  lonicam  T^epoTTOC  pro  depOTTOC  vel  de'poqi  vel  juepoip.  in  ulti- 
mis  autem  verbis  (p.  218,  23)  aiei  be  |ueXexa  Trex€c9ai  dummodo  be 

transponatur,  latet  hexametri  pars:  aiei  lueXexa  be  Tte'xecBai.  quare 
patet  erravisse  Oderum,  cum  (p.  35)  de  servanda  forma  aiei  dubitaret 
et  fortasse  etiam  ibev,  quod  paulo  superius  legitur  (v.  20),  ab  ipso 

Antonino  profectum  esse,^''  porro  capite  quarto  decimo  (p.  215,  11) 
Parthenius  Munichi  filium  Alcandrum  appellat 

d)i€ivova  jLidvxiv  eauxou. 
denique  in  his  verbis  (12  p.  214, 1):  Kai  ttoXXoi  ev  xrj  üjpa  xou 
dpoxoO  evxauBa  cpaivovxai  kukvoi  quis  non  agnoscit  dicendi  genus 
poeticum  ? 

^'  V.  quae  Wieselerus  exposuit  in  uuntiis  soc.  litt.  Gottingensis  1886 
p.  29  sq.  481  sq.  1887  p.  275  sq.  1888  p.  413  sq.  ceterum  hoc  corruptelae 
genus  ut  ante  vel  post  simile  verbum  alterum  interciderit,  cum  apud 
scriptores  Latinos  saepissime  deprehensum  sit,  rarius  quam  par  est  ad 
Graecos  sanandos  adliibitum  est.  velut  Pausaniae  II  27,  1  scribendum 
esse  ovbä  diTroGvriCKOuciv  <(ävOpujiTOi^  ovbä  tiktouciv  äi  Y^vaiKec  cqpiciv 
^VTÖC  Toö  -rrepißöXou  non  solum  sententiarum  nexu  et  mutationis  faci- 
litate  commendatur,  sed  etiam  iis  probatur  quae  §  6  leguntur:  4vTaO0a 
f\bY]  Kai  diToBaveiv  ävGpuuTruj  koI  Texetv  yuvuikI  öciov.  ^^  de  augmento 
ab  Antonino  aut  a  librario  codicis  Palatini  neglecto  v.  OSchneideri 
Nicandrea  p.  61  adn.  1   et  Oderi  libellum  p.  35. 
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Alphevm  Mytilenaevm,  cuius  duodecim  epigrammata  generis 
demonstrativi  fere  omnia  servarunt  anthologiae  Palatina  (VII  237. 
IX  90.  95.  97.  100.  101.  104.  110.  526.  XII  18)  et  Planudea  (212), 
Augusti  temporibus  floruisse  omnes  quotquot  de  bis  poetis  commen- 

tati  erant  consentiebant^-',  donec  Olahnius  (Mus.  Rhen.  IX  [1854] 
p.  626)  Macrinum  ab  eo  (anth.  Pal.  IX  110)  memoratum  eundem 
esse  atque  Plotium  Macrinum,  ad  quem  Persius  satiram  secundam 
miserit,  arbitratus  Neronis  aetati  eum  tribuit.  tulit  bic  assensum 
Benndorfii  (de  anth.  Graecae  epigrammatis  quae  ad  artes  spectant 

p.  59)  ̂®,  sed  in  maxima  nominis  Macrini  frequentia  cautius  agemus, 
si  alia  quoque  huius  sententiae  argumenta  circumspexerimus.  atque 
hoc  quod  Alpheus  Antipatro  Thessalonicensi,  qui  Augusto  imperante 

scripsit,  de  infelici  Deli  condicione  obloquitur  (IX  100)  et  Ilii  resti- 
tuti  mentionem  facit  (IX  104)  alteri  opinioni  haud  dubie  favet,  prae- 
sertim  cum  Strabo  XIII  p.  594  sq.  Ilienses  agris,  übertäte,  immu- 
nitate  a  C.  lulio  Caesare  donatos  esse  narret,  at  initia  tantum  haec 

erant  eius  ad  quam  Ilium  sub  imperatoribus  Romanis  pervenit 
magnitudinis  et  celebritatis  (v.  Haubold  1.  c.  p.  51  sq.).  quamquam 
enim  Strabo  dicit  sua  aetate  Ilienses  isdem  illis  beneficiis  frui  atque 
Caesaris  dictatoris  temporibus,  tamen  non  diu  ea  valuisse  et  sub 
Tiberii  et  Gai  imperio  fere  in  oblivionem  videntur  abiisse.  certe 

Tiberius  eorum  legatis,  qui  eum  de  morte  Drusi  paulo  serius  con- 
solabantur,  acerbo  ioco  respondit  (Suetonii  Tib.  52),  et  Claudius 
iis,  quorum  causam  Nero  non  multo  ante  adoptatus  oratione  Graeca 
egerat,  tributa  denuo  remisit  (Suetonii  Claud.  25.  Ner.  7.  Taciti 
ann.  XII  58).  in  qua  oratione  ut  Neronem,  id  quod  decebat  Senecae 
discipulum,  locum  illum  de  fragilitate  rerum  humanarum  tractasse 
probabile  est,  ita  habemus  simile  anthologiae  Latinae  epigramma 
(411  Riesii  =  PLM.  Baehrensii  IV  21),  quod  cum  iam  antea  ipsa 
illa  aetate  compositum  putaretur,  ut  septuaginta  duo  carmina  in 

codice  Vossiano  cum  eo  coniuncta  Senecae  esse  ostendi  ̂ disquisitio- 
num  de  Senecae  filii  scriptis  criticarum'  p.  24.  quamquam  autem 
sententias  fere  easdem  atque  Alphei  carmen  continet,  tamen  alterum 

ad  alterius  exemplum  compositum  esse  vix  credibile.  id  quod  com- 
paratis  inter  se  carminibus  elucebit: 

anth.  Pal.  IX  104  anth.  Lat.  411  R. 

"ApYOC,  '0|uripiKe  |iiu0e,  Kai  '6XXd-  quisquis  Cecropias  hospes  cogtioscis 
boc  lepöv  oubac  Äthenas  eqs. 

Ktti  xpucer)  TÖ  TrdXai  TTepceoc  idem   Agamemnonias   dices   cum 
dKpÖTToXi,  videris  arces: 

^*  Dorvillius  in  comm.  de  Delo  inserta  miscell.  observ.  crit.  in  auct. 
vet.  et  rec.  vol.  VII  p.  70  sq.,  anth.  Gr.  ed.  lacobs  vol.  XIII  p.  839, 
cf.  Fabricii  bibl.  Gr.  IV  p.  460.  ^^  neque  Christius  (gesch.  der  griech. 
litt.  2  p.  -527)  neque  alii  litterarum  Graeearum  scriptores  ea  quae  lahnius 
de  Alphei  aetate  dixit  cognoviase  videntur.  ac  ne  Hauboldus  quidem 

in  commentatione,  quam  'de  rebus  Iliensium'  Lipsiae  anno  1888  edidit, 
ea  commemorat. 
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€cßeca9'"  fipuuiuv  Keivuiv  nXeoc,       heu  victrix  vida  vastior  iirhe 
Ol  TTOte  Tpoirjc  iacet. 

fjpeiij;av  Kaict  thc  Oeiöbo|nov  hae  sunt  quas  merito  quondatn  est 
cxeqpavov  mirata  vetustas , 

«XX'  f]  )iev  Kpeicciuv  ecxiv  rröXic,       magnarum   renim  magna   se- 
ai  be  Trecoöcai  pulcra  vides. 

beiKVucG'  eujuuKUJV  auXia  ßou- KoXiuuv. 

solae  Mycenae  commemorantur  ab  eodem  Aljjheo  poematio  simili 
(IX  101).  itaque  probabilius  videtur  Claudii  et  Neronis  temporibus, 
quibus  etiam  Lucillius  aliique  epigrammata  scripserunt,  illa  carmina 
composita  ease  quam  Augusti.  sed  accedit  gravius  argumentum,  in 
euudem  anthologiae  Palatinae  librum  hoc  Alphei  epigramma  recep- 
tum  est  (526): 

KXeie,  Geöc,  lueTa^oio  mjXac  dKjuflTac  'OXu|uttou, 
qppoupei,  ZeO,  Z;a6eav  aiGe'poc  otKpÖTToXiv. 

fjbriTctpKOtiTTÖVTOC  uTTeSeuKiai  bopi  'P(JU)ar|C 
Ktti  X0UUV  •  oupaviri  b'  oijuoc  ei'  eci'  aßaroc. 

in  quo  licet  imitatio  carminis  cuiusdam  Alcaei  Messenii  (518)  aperta 
sit,  hoc  tarnen  mirum  est  quod  hie  Philippum  tertium  irridens  more 

solito  terram,  mare,  caelum'^,  Alpheus  vero  mare  subactum  primo 
loco  ponit.  nemo  vero  poetarum  qui  Augusto  imperatore  fuerunt 

hanc  ei  laudem  tribuit,  sed  celebrant  carminibus  rem  publicam  sta- 
bilitam ,  signa  a  Parthis  recepta,  nomen  Romanum  usque  ad  gentes 

maxime  remotas  propagatum.  contra  cum  Claudius  Britanniam  sub- 
egisset  et  de  ea  triumphasset,  et  ipse  in  oratione  Luguduni  habita 
(col.  I  vs,  39  sq.)  de  gloria  prolati  imperi  idtra  Oceanum  locutus  est 
et  Seneca  Medeae  versibus  596  sq.  precatur  vivat  ut  tutus  mare  qui 
suhegit  similiaque  in  epigrammatis  dieit :  Oceanusque  tuas  tdtra  sc 
respicü  aras  (419  R.  =  29  B.),  Oceanus  medium  venu  in  imperium 
(421  R.  =  31  B.),  at  nunc  Oceanus  geminos  interluit  orles:  pars  est 

^''  qui  cum  losepho  Scaligero  ecß^caxe  in  ecßecxai  mutant  (v.  Duebneri adn.  et  Hauboldus  p.  46  adn.  4)  acumen  seuteutiae  non  intellegunt. 
nara  poetae  rhetori  dicere  licebnt  urbibus  illis  deletis  etiam  beroum 

gloiiam  extinctam  esse.  '^'^  antb.  Pal.  IX  518,  3  sq.  yfi\hv  \xiv  h-t\  Kai 
irövToc  iiTib  CKriTTTpoici  OiXiTnrou  6eb|ur|Taf  Xomd  6'  a  irpöc  "OXuiuttov öböc.  ceterum  Jacobsius  ita  boc  Carmen  intellegit  ut  Alcaeus  Pbilippo 
post  difficilem  et  periculosam  Macyni  expugnationem  nihil  insuperabile 
esse  dicat.  at  )aaKÜvou  (vs.  1)  verbum  hie  esse,  non  oppidi  nomen 
rectissime  observavit  Bergkius  (Philol.  XXXII  [1873]  p.  680)  neque  cre- 
dibile  est  ab  eodem  homine  Philippum  tantis  laudibus  extolli,  qui  eius 
famam  aliis  tribus  epigrammatis  laceravit  (VII  247.  IX  519.  XI  12), 
qui  T.  Quinctium  Flamininum  Graeciae  liberatorem  dixit  (Plan.  5),  in 

quem  ipse  Philippus  (Piutarchi  Flamin.  9)  maledicum  distichum  com- 
posuit.  nam  fuisse  cum  Alcaeus  eum  adularetur  concedi  non  potest, 
immo  quia  patria  eius  Messenia  assidue  a  Philippo  vexabatur,  inter 
eos  Graecos  erat  qui  auxilio  Romanorum  Servitute  Macedonum  se 

liberare  gestiebant,  optime  autem  verbis  X-Oiuä  6'  a  itpöc  "0\U|UT[OV Ö6ÖC  mors  Philippi  significatur. 
Jahrbücher  für  class.  philol.  1891  hft.  2.  7 
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imperii,  tcrminus  ante  fuit  (423  R.  =  33  B.),  et  iam  Bomano  ein- 
gimur  Oceano  (424  ß.  =  34  B.),  Oceanus  iam  terga  dedit  nee  per- 
vius  Ulli  Caesareos  fasces  imperiumque  tulit  (425  R.  =  35  B.).  id 

igitui-  hac  disputatione  effectum  esse  puto  ut  Alpheus  maiore  cum 
similitudine  veri  temporibus  Claudii  quam  Augusti  tribuatur,  quam- 
quam  idem  de  Mundo  Munatio,  cuius  epigramma  (IX  103)  et  ipsum 

Ilium  renascens  cum  Mycenis  comparat ,  affirmare  nolo.  ̂ ' 
■  Porro  eandem  rem  tangunl  Carmen  anth.  Pal.  IX  387  et  simil- 

limum  Latinum  ex  codice  quodam  Isidori  Bellovaccnsi  a  Bineto  pro- 
tractum.  quae  hie  repetere  nolui,  quia  apud  Riesium(708  =  109  B.) 
ita  typis  impressa  sunt  ut  commode  inter  se  comparari  possint.  quod 
qui  fecerit  statim  intelleget  poetam  Latinum  Carmen  Graecum  ob  oculos 
habuisse,  nam  quae  in  hoc  paucis  verbis  bene  et  nervöse  expressa 
sunt,  ea  pluribus  in  illo  languide  circumscribuntur  et  epithetis  in- 
utilibus  exornantur :  ei  ttou  otKOueic  —  fas  audire  tarnen  si  mea  verha 
tibi,  uirep  TTttTpiöoc  —  quonmm  vindex  tibi  contigit  heres,  qui  patriae 
famam  proferat  usque  tuae,  Kaid  xöovöc  —  tellure  suh  ima,  alia 
omittuntur  vel  sine  idonea  causa  adiciuntur:  X^Tpe,  ßaiöv,  Trapicxaco; 

coO  ̂ k\  dcpaupoxepouc  —  fe  Marte  inferior,  Mup)iibövec  h'  dnö- 
XovTO  —  Myrmidonas  perlisse  omnes ,  Xef'  'AxiXXeT  —  die ,  Hecfor, 
ÄchiUi]  denique  originem  Graecam  digito  demonstrant  verba  dXX" 
ex'  dpri'iqpiXouc  in  Martis  amica  tarnen  conversa.  de  poeta  vero 
magnus  erat  iam  inter  veteres  grammaticos  dissensus.  cum  enim 
Carmen  Latinum  ex  Binetiani  codieis  auctoritate  Germanico  Caesari 

tribuatur,  Graecum  in  Palatino  sie  inscribitur:  dbpiavoO  Ktticapoc 

eic  xöv  cKxopa*  oi  be  y^PMövikoO-  rjcuxioc  be  eic  xißepiov  xov 
Ktticapa  dvaqpepei  auxö.  quibus  ex  verbis,  praesertim  si  bis  repeti- 
tum  nomen  KaTcap  reputamus,  apparet,  ni  fallor,  primitus  nihil  aliud 
nisi  Ktticapoc  praescriptum  fuisse,  cognomina  vero  quae  addantur  ex 

grammaticorum  coniecturis  repetenda  esse,  quamquam  autem  qui- 
bus eae  argumentis  innixae  sint  nescimus  et  certo  de  i-e  satis  obscura 

diiudicare  admodum  difficile  est,  tamen  eorum  sententia  praeferenda 
videtur,  qui  Hadriano  Carmen  Graecum  tribuebant.  quod  ut  credam 
neque  id  me  adducit,  quod  eins  nomen  primo  loco  legitur,  neque 
quod  in  scholiis  ad  Iliadem  Q  804  aut  ad  Tzetzae  chil.  (Crameri 

anecdota  III  p.  532)  soli  Hadriano  tribuitur^",    sed  quia  in  antho- 

^^  nescio  qua  causa  adductus  Hauboldus  (p.  47)  siinile  epigramma 
anth.  Pal.  1X28,  in  quo  haec  verba  leguntur:  "IXou  Tic  KaöopOüv  KXelVJiv 
TTÖXlv,  ad  Ilium  pertinere  negaverit.  ^*'  Baehrensius  PLM.  IV  praef. 
p.  40  eam  ob  causam  qnod  inter  epigramma  Latinum  et  carmen  de 
puero  glacie  perempto  et  ipsum  Hadriano  adscriptum  distichum  apud 
Binetum  legeretur  Caesaris  de  libris  Lucard  de  illa  opinione  actum  esse 
dixit,  qua  duo  haec  opuscula  ad  Germanicum  Drusi  filium  relata  essent 
et  Domitiano  Caesari,  cui  et  ipsi  cognomen  Germanico  fuisset,  ea  tri- 
buit,  at  quidni  is  qui  anthologiam  Bellovacensem  composuit  epigramma 
de  libris  Lucani,  cui  Caesaris  nomen  praeponebatur,  ideo  cum  duobus 
illis  coniunxisse  potest,  quod  nomen  Germanici  Caesaris  prae  se  ferebant? 
addo   hac  occasione   oblata  suspiciones  quasdam  de  anthologiae  Latinae 
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logia  Palatina  duo  epigrammata  sequuntur  inserta  narratiunculae 
Hadriani  ingenio  et  moribus  prorsus  accommodatae.  sunt  autem 

baec:  TTpoc  laOia  UTre'Ypaijje  CTpaTiuuTric ,  q^aci  be  TpaiavoO  eivar 
(toutoic  vni-ipa\\)e  XdGpa  CTrapiidTric  ArnadpaToc  •  Plan.) 

Odpcuvoc"  ou  Totp  ejunc  KÖpu6oc  Xeuccouci  jueiiJUTTOv  (II.  TT  70). 
eiTa  Toö  ßaciXetuc  erraivecavioc  Km  f  P«H^avTOC  •  brjXujcöv  i^oi  Tic 

ei,  dvTeTPCxvjjev  (ZiriiriGeic  b'  uttö  toö  ßaciXeoic  auGic  irpoceGriKev  * Plan.) 

ei|ai  |u^v  eu0uupr|KOC  '€vuaXiou  TToXeiuicrric , 
eijui  be  Km  BepdTiuuv  '€XiKujviou  'AttöXXujvoc 
auTOic  ev  irptuToici  XeXeYiuevoc  dcTTibiiuTaic. " 

notum  enim  ex  Spartiani  vita  Hadrianum  Graeca  poemata  com- 
posuisse  (1  et  25,  cf.  3  init.)  et  cum  Floro  poeta  aliisque  carminibus 
certavisse  (15  et  16).  sicut  autem  haec  epigrammata  Hectoris  apud 

Ilienses  cenotaphio  insculpta  fuisse  videntur^^,  ita  epitapbium  se- 
pulcro  equi  venatici  Borjstbenis  inscribendum  composuerat  (Cass. 
Dio  LXIX  10.  antb.  Lat.  993  R.  =  IV  126  B.).  porro  quod  militi 
illi  in  Palatina  antbologia  Traiani  nomen  qui  dudum  obierat  inditum 
est,  in  Planudea  adeo  Demarati  Spartiatae,  parum  refert.  illi  enim 

nomini  (paci  be  appositum  est,  boc  ad  exemplum  Demarati  Hero- 
dotei  videtur  fictum  esse,  neque  ideo  totam  narrationem  in  suspi- 
cionem  vocare  licet ,  cum  notus  &it  grammaticorum  mos  pro  incertis 
personis  splendidissima  quaeque  nomina  substituendi.  ceterum  Graeci 
epigrammatis  interpretatio  Latina  ex  Marii  Maximi  vita  Hadriani, 
ex  qua  Spartianus  talia  omnia  petivit,  videtur  originem  ducere. 

Eiusdem  aetatis  poetae  Dionysii  Sophistae  procax  est  epi- 
gramma  de  puella  rosas  venum  dante  (antb.  Pal.  V  81),  quod  sie 
edi  solet: 

f\  Ttt  pöba,  poböeccav  e'xeic  xdpiv  dXXd  ti  TiiuXeTc, 
cauTT]V  f)  Td  pöba;  r\e  cuvajucpÖTepa; 

ut  sententia  constet,  post  prius  pöba  nescio  quo  ̂ eleganti  usu  accu- 
sativi  Graeci'  TTOuXoOca  vel  e'xouca  vel  (pepouca  suppletur.    quam- 
quam  enim  notum  est  indicativi  verborum  eivai  vel  e'xeiv  formas  in 
conciso  epigrammatum  sermone  omitti  (cf.  V  80  jufiXov  eyiu.   ßdXXei 

carminibus:  405  R.  (15  B.),  11  an  tua  cum  iaceo  saxis  telluris  adhaerens 
mens  mecum  est?  407  (17),  7  devita  et  lange  vitans  (anaphora  hie  aptis- 
sima  et  in  bis  carminibus  creberrima)  cole\  431  (41)  lemma  sie  refinxerim: 
excusatio  lascivioris  materiae;  649  (119),  41  rffsco/or  inmundus  species; 
696  (97),  5  exemptus  poputo  patria  (v.  adn.  Riesa  ad  236,  2)  migrabit 
ab  urbe;  712  (114),  20  trepidante  cursu  Veneris,  anima  fessula  (cum 
traxissent  duo  ablativi  nomen  Veneris,  ad  metrum  resarciendum  et  illa- 
tum  est,  cf.  antb.  Pal.  V  55  KOitpiöoc  ööXixov  et  275  KcXeOOou  Kuirpi- 
öiTic,  simili  autem  modo  etiam  Galli  versus  V  49  explicatur  f)  xpici 

XeiTOupYoOca  -rrpöc  2v  xäxoc  äv&pctci  Aü6r|,  quem  frustra  temptarunt 
viri  docti). 

""  patet  libere  imitatum  esse  poetam  notissimos  Archilochi  versus 
qui  sunt  apud  Atbenaeum  XIV  627"=  (Bergk  PLG,^  fr.  1).  ultimum  versum 
omisit  Planudes.  ^^  Hadrianum  Ilium  visitavisse  patet  ex  Philostrati 
heroico  2,  3,  cf.  Duerr  'reisen  des  kaisers  Hadrian'  p.  55. 

7* 
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|Lie  (piXujv  ce  Tic ,  ibd.  34  6  Zeuc  ifiv  Aavdriv  xpucoO ,  KOCTUi  be  ce 
XpucoO),  tarnen  participia,  nisi  iam  superius  posita  sint,  nullo  modo 

deesse  possunt  (cf.  VI  208  fi  xd  TiebiXa  cpe'pouca  MeveKpdiic ,  r\  he 
TÖ  qpdpoc  Orijuovöri).  itaque  liquet  corruptelam  subesse.  quae  lenis- 
sima,  immo  nuUa  mutatione  ita  tolletur  utf)  rd  pöba  scribatur. 
similia  sunt  initia  epigrammatum  VII  84.  724.  XI  247  aliorum. 

Anth.  Pal.  VI  171  et  apud  Suidam  v.  KoXoccaeOc  bonae  aetatis 
traditur  epigramma  anonymvm,  cuius  primum  distichum  hoc  est: 

auTUj  coi  TTpöc  "OXu)UTrov  ejuaKuvavxo  koXoccöv 
TÖvbe  Töbou  vaeiai  Auupiboc,  'AeXie. 

merito  Bothio,  qui  oÜTUU  coi  scribi  iussit,  displicuisse  videtur,  quod 
pronomine  auTU)  Solis  nomen  magis  quam  necessarium  est  premitur, 
sed  aptum  non  est  eins  remedium.    scriptum  erat,  ni  fallor,  auTOV 

coi   TTpöc  "OXujaTrov    acciditque,    quod  saepissime  in  codicibus  et 
Graecis  et  Latinis  factum  videmus,  ut  attractione  quadam  propinqui 
vocabuli  genuina  scriptura  depravaretur. 

AOYKIAAIOC,  cuius  plus  centum  triginta  epigrammata  in  antho- 

logia  Palatina  supersunt''^  idem  videtur  esse  atque  Luciliuslunior, 
Senecae  philosopbiamicus,  a  quo  Carmen  de  Aetna  composi- 

tum esse  vei'isimillimum  est  et  cui  AKiesslingius  in  indice  lectionum 
Gryphis  wald.  anni  1884/85  p.  3  sq.  epigramma  Graecum  lapide  Sinues- 
sano  servatum  (811  ed.  Kaibel,  I  199  ed.  Cougny)  suo  iure  tribuit. 
ac  primum  quidem  in  nominis  forma  paululum  discrepante  nemo 
baerebit.  nam  pronuntiationis  banc  diversitatem  esse  inscriptionum 
comparatione  perspicitur.  formam  Lucillia  bis  babes  in  eodem  titulo 

(CIL.  IX  3097);  porro  Buechelerus  collato  lapide  ("^notizie  degli 
scavi'  1888  p.  224)  in  urbe  reperto  docuit  Antonium  Illviri  filium 
et  lulium  et  lullum,  quam  formam  etiam  pars  codicum  Horatiano- 
rum  servavit,  appellatum  esse  (Mus.  Rhen.  XLIV  [1889]  p.  317). 
denique  M.  Munatius  Quintüliis  memoratur  CIL.  VIII  5681,  fratri 

Claudii  Gotbici  apud  scriptores  bistoriae  Augustae  nomen  est  Quin- 
tillo,  simillimum  est  CTaTuXX(i)ou  <t>XdKKOU,  et  ipsius  antbologiae 
Palatinae  poetae,  nomen.    sed  accedunt  graviora  argumenta,    quae- 

*^  cum  alia  epigrammata  Lucillio  in  anthologia  Palatina ,  alia  in 
Planudea  tribuantur  et  interdum  AouKiXXiou  nomen  cum  simillimo  Aou- 
Kiavoö  confusum  sit,  operae  pretium  videtur  eorum  epigrammatum  quae 
ob  dicendi  genus  vel  alias  ob  causas  ei  tribuenda  videantur  conspectum 
hie  proponere:  V  68.  VI  166.  IX  55.  572.  X  122.  XI  10.  11.  68.  69. 
75  —  81.  83—85.  87  —  95.  99  —  101.  103  —  107.  111  —  116.  131  —  143.  148. 
153—155.  159—161.  163-165.  171.  172.  174—179.  183—185.  189—192. 
194.  196.  197.  205—208.  210—212.  214—217.  233.  234.  239.  240.  245—247. 
249.  253.  256—259.  264—266.  276—279.  294.  295.  308—315.  388—393. 
atque  XI  111 — 116,  quamquam  in  Palatina  lemma  non  habent,  sed  a 
Planude  Lucillio  adscribuntur,  haud  dubie  eius  sunt,  quod  carmine  116 
poeta  Caesarem  dominum  eodem  modo  atque  Lucillius  solet  alloquitur. 
contra  IX  573.  574.  XI  173.  186.  187.  281.  282.  293.  316.  330.  372.  394 
a  Planude,  quod  lemmata  interciderant  et  genuina  Lucillii  epigrammata 
aut  praecedunt  aut  sequuntur,  et  408  et  433,  quod  AOYKIAAIOY  pro 
AOYKIANOY  legerat,  perperam  ei  adscribuntur. 
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cumque  enim  poeta  ipse  de  vita  sua  tradidit  cum  iis  quae  Seneca  cum. 

alibi  tum  nat.  quaest.  IV  praef.  14  sq.  de  amico  nari-at  optime  con- 
gruunt."  anth.  Pal.  IX  572  haec  leguntur :  OUK  av  ecuu6riv,  ei  |ur|  )LtOi 

XöXköv  KaTcap  e'baiKe  Ne'puuv",  Lucilium  autem  olim  pauperem  ami- 
cus  senex  satis  locupletem  esse  dicit(l.  c.  et  epist.  mor.  II  7,5).  eius- 
demNeronis  amicitia  poetam  valuisse  et  ex  crebra  mentione  quae  eius 
in  epigrammatisfitperspicitur(XI  116. 132.  185.  247)  et  quod  Seneca 
eum  sub  illo  provincias  administrasse  et  procuratorem  Siciliae  fuisse 

tradidit  (epist.  mor.  II  7,5.  IV  2,9  alibi).  ""^  deinde  ipsa  illa  carmina 
gratuita.,  quae  Seneca  commemorat  (nat.  quaest.  IV  praef.  14,  cf. 
IV  2,  2  et  epist.  mor.  X  3,5  sq.),  ad  epigrammata  pertinent,  quorum 
band  pauca  laude  quam  Seneca  Lucilii  scriptis  tribuit  (epist.  mor. 
II  7,  3.  VI  7,  4)  baud  indigna  sunt,  boc  autem  quod  pauci  amici 
versus  a  Seneca  (nat.  quaest.  III  1,  1.  epist.  mor.  I  8,  10.  III  3,  21) 
Latini  sunt  nemo  offendet,  cum  illis  temporibus  omnes  Romanos 
eruditos  utramque  linguam  calluisse  notum  sit,  Nero  vero  inde  ab 

adulescentia  orationes,  carmina,  edicta  Graeca  composuei'it.  porro 
pbiJosophiae  Studium,  quod  Seneca  in  amico  laudat  (epist.  mor.  IV  5. 
I  4, 1.  5, 1  alibi),  etiam  ex  antbologiaePalatinae  epigrammatis  X  122. 

XI  93.  103.  249.  294  perspicitur.  denique  grammaticorum  quis- 

quilias  (v.  'Breslauer  philologiscbe  abbandlungen'  II  3  p.  1  adn.  l) 
et  superstitionem  veterem  (Senecae  fr.  30  sq.  H.)  et  magister  et 

discipulus(XI139  — 142.  174—177.  179.  183.  184)  contempserunt 
atque  illuserunt. 

Lucilianorum  igitur  epigrammatum  quamquam  maxima  pars 
vitiis  neque  multis  neque  gravibus  laborat,  miserae  tarnen  condicionis 
est  boc  quod  exstat  antb.  Pal.  XI  185: 

'GXXrivuuv  direXue  ttöXiv  TTOie,  becTTOia  Kaicap, 
eiceXGujv  acai  NautrXiov  'HYeXoxoc. 

NauTiXioc  '€XXrivecciv  dei  KaKÖv  •  n  lueya  KUjua 
*  *   *   fi  Ki6apujböv  e'xuuv. 

lacuna  ultimi  versus  quomodo  explenda  sit  incertum,  praesertim  cum 
etiam  extrema  verba  vitium  traxisse  videantur ,  boc  vero  certum  est 

**  cum  Senecae  mos  fuerit  ut  res  suas  verborum  ambagibus  caute 
significaret,  haec  quae  ibd.  15  leguntur:  non  in  alioriun  persona  in- 
feliciter  amatorum  Messala  (Valerius  Messala  Barbatus,  Messalinae  pater, 
V.  Suet.  Claud.  26)  .  .  et  Narcissus  propositnm  meum  avertere  potuerunf, 
ad  eum  ipsum  videntur  pertinere.  quod  si  posueris,  epigrammatis  anth. 
Lat.  408  R.  =  IV  18  B.  hi  versus:  est  mea  sors  testis:  maior  nie  afjUxit 
amicus   deseruitque   minor   lucem    aceipient.  **■'  perspicitur  ex  eius- 
dem  carminis  verbis  Ti  Ypövyuj  öeüxepov  eKÖi&6vai  ßißXicv  äpxöiuevoc; 
Lucilium  duos  vel  plures  carminum  Graecorum  libros  emisisse,  qui  ob 
locos   supra   memoratos   Neroni   videntur  dedicati  fuisse.  ^^  v.   quae 
OHirschfeld  disputavit  CIL.  XII  p.  XIII.  ex  Senecae  de  Lucilio  verbis 
(nat.  quaest.  IV  praef.  15)  non  mihi  in  amicitia  GnetuUci  vel  Gaius  fidem 
eripuit  non  hoc  intellegitur  illum  iam  sub  C.  Caligula  ad  magnos  honores 
pervenisse,  sed  ei  amicitiam  viri  illius  a  Gaio  interfecti,  cuius  et  ipsius 
in  anthologia  Palatina  epigrammata  quaedam  supersunt,  obfuisse.  de 
Gaetulico  poeta  v.  etiam  Martialis  I  praef.  et  Plinius  epist.  III  3,  5. 
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supplementum  a  Boissonadio  excogitatum  et  a  Duebnero  receptum 
vriuciv  eTT6)aßd\Xuuv  aptum  non  esse,  nam  cum  Nauplius  facem  ex 
litore  praerupto  praetendisset,  ut  Graecos  in  cautes  eliceret,  fluctibus 

eos  obruisse  dici  non  potest. "  facilior  est  versus  primi  medela.  nam 
si  reputaveris  Lucilium  similia  argumenta  pluribus  epigrammatis 
vJcinis  tractare  solere  et  praecedentibus  versibus  astuta  furta  nar- 
rata  esse,  in  mentem  tibi  veniet  dnebue  scriptum  fuisse.  neque 
enim  minus  verisimile  est  histrionem  furem  fabulae  docendae  prae- 
textu  se  in  oppidum  illud  Graecum  insinuasse  quam  Ballistam  ludi 
magistrum,  de  quo  fertur  Vergilii  epigramma,  latrocinia  exercuisse. 
de  tralata  autem  verbi  dTTobueiv  notione  videsis  Pollucem  IX  32  et 

Bekkeri  anecdota  p.  218,  3.  praeterea  Trepibueiv  eodem  plane  modo 
losephus  ant.  XII  9  adhibuit. 

*''   V.    quae   nuper  RSchoenius  de  Nauplii  fabula  exposuit  in  annali instituti  archaeologici  V  (1890)  p.  73  sq. 

KiLiAE.  Otto  Rossbach. 

oeQN  eN  roYNACi  kgitai. 

Im  letzten  Jahrgang  dieser  Zeitschrift  s.  759  fF.  will  FWeck 
für  die  bekannte  Homerische  wendung  GeÜJV  ev  Youvaci  Keitai  die 

neue  Schreibung  9euuv  ev  y'  oövaci  KeTiai  wahrscheinlich  machen, 
'gleich  an  der  schwelle'  sucht  er  sich  mit  einer  alten  parallele  ab- 

zufinden: Zenobios  264  s.  72  Gott.  (III  110  M.  =  ps.-Plut.  76 

s.  332  Gott.)  ev  irevTe  KpiTÜJV  Youvaci  KeTiai.  er  weist  sie  ab,  'da 
sie  nichts  weiter  als  ein  abklatsch  unseres  Homerverses  ist,  der 
zweifellos  als  gelegentlicher  witz  auf  die  weit  kam  und  sein  glück 
als  Sprichwort  machte,  ich  möchte  glauben  dasz  sich  irgend  ein 
dramatiker  den  Homer  dienstbar  gemacht  habe ,  um  bei  vielleicht 
zweifelhaften  aussiebten  .  .  dem  schlechten  eindruck  eines  durchfalls 

vorzubauen  .  .  daraus  würde  also  folgen ,  dasz  zu  der  nicht  näher 
bekannten  zeit  der  entstehung  dieser  parodie  der  Homerische  vers 
dem  entsprechend  auf  die  unberechenbare  entscheidung  der  götter 

gedeutet  worden  wäre.' 
Hat  vf.  die  stelle  wirklich  nachgesehen?    sie  lautet: 

'6v  TievTe  KpiTüJv  Youvaci  Keitai*  TrapoiiuiiJubec,  oiov 
«ev  dXXoxpia  eSoucia  ectiv»  (eiciv  Par. ,  corr.  Finckh  nach  Hesy- 
chios).  eipritai  be  f]  Trapoi|.iia,  irapöcov  Trevie  Kpixai  touc  kuu|uikoüc 

'  vi;riq)ouc  scheint  zu  ergänzen  nach  schol.  Arist.  Vö.  445.  die  er- 
gänzungen  von  Petersen  (über  die  preisrichter,  progr.  Dorpat  1878,  s.  8 
anm.  14,  vgl.  Albert  Müller  bühnenaltert.  s.  370  ff.)  scheinen  mir  nicht 
genügend. 



OCrnsius:  öeiLv  ev  YoOvaci  Kelxai.  103 

€Kpivov,  ujc  qpriciv  'Girixapiuoc.  cuTKeitai  ouv  napd  t6  'O^ripiKÖv 
«BeuJv  ev  Youvaci  Keiiai».  eneibri  oi  Kpixai  (rrevie  öviec  xö 

TTaXaiöv  add.  Bodl.)  ev  xoic  TÖvaciv  eixov '  a  vöv  eic  YPCi|Li|LiaxeTa 
Tpacpexai  (eTTpa^ptfai  Bodl.). 

Schon  GHermann  (opusc.  VII  94)  hat  den  anapästischen  gang 
des  lemmas 

ev  TTevie  Kpixujv  fouvaci  Keixai 
erkannt  und  den  vers  aus  Epicharmos,  der  citiert  wird,  her- 

geleitet; Ahrens  dial.  II  s.  462  hat  das  bruchstück  richtig  aufgenom- 
men, und  es  gehörte  die  ganze  Verkehrtheit  des  neusten  Epicharmos- 

herausgebers  dazu,  um  (s.  278)  diese  entdeckung  zu  beanstanden. - 
seitdem  aber  neuerdings  die  composition  des  dritten  Zenobios-buches 
(bei  Miller)  klargelegt  ist,  wo  unser  lemma  unter  lauter  Epicharm- 
fragmenten  steht  (vgl.  m.  anal,  ad  paroem.  s.  86  f.),  können  auch 
die  kleingläubigen,  die  nur  quod  contrectare  possunt  manibus  für 
wahr  halten ,  nicht  länger  zweifeln. 

Also  von  Epicharmos  stammt  das  lemma  her:  Epicharmos 

hat  den  vers  gelesen  und  verstanden  wie  wir  und  die  spätem  gram- 
matiker  —  das  ist  dochi  mmerhin  schon  etwas,  dasz  die  wendung 
eine  parodie  der  Homerstelle  ist,  hat  bereits  Didymos  hervorgehoben, 
und  es  versteht  sich  von  selbst,  diese  parodie  setzt  aber  eine  ganz 
bestimmte  anschauung  voraus :  die  richter  sitzen  da,  die  stimmsteine 
(oder  YP^MMO^feia)  auf  den  knien,  konnten  nicht  in  dem  modell 
Epicharms,  der  alten  sprichwörtlichen  redensart,  die  der  ionische 

dichter  offenbar  vorfand,  die  götter  ähnlich  vorgestellt  sein?^  kein 
geringerer  als  Gottfried  Hermann  hat  (opusc.  VII  95)  eindringlich 
für  diese  auffassung  plädiert:  zwar  nicht  an  tesserae,  wohl  aber  an 

sortes  solle  man  denken;  eine  ganz  ähnliche  Vorstellung  sei  es,  'quod 
lovem  in  bilance  sortes  mortiferas  ponderare  idem  Homerus  finxit', 
oder,  fügen  wir  hinzu,  wenn  ev  Aiöc  oubei  nach  Q  527  zwei  fässer 
(tiiGoi)  liegen,  buupujv  om  bibujci,  KaKUJv,  exepoc  be  edujv. 

Was  soll  man  dazu  sagen,  dasz  hr.  Weck  diese  sehr  ernsthaft 

zu  nehmende  ansieht  s.  760  als  'geradezu  erheiternd'  bezeichnet 
und  uns  belehrt:  'in  den  versamlungen  der  götter  handelt  es  sich 
überhaupt  nicht  darum,  etwa  angesammelte  vorhaben  der  einzelnen 

götter  zu  erledigen'?  doch  wir  wollen  den  leser  mit  den  wortreichen 
auseinandersetzungen  des  vf.  verschonen,  zumal  sie  nicht  einmal  den 

Vorzug  haben  erheiternd  zu  sein,  wie  beispielsweise  die  bemer- 

kungen  über  die  sitzend  dargestellten  götterbilder  z.  6  ff.:  'ja,  es 
bleibt  dahingestellt,  ob  solcher  brauch  nicht  eine  eigentümlichkeit 
der  Troer  war,  so  dasz  die  beiden  Völkern  in  den  mund  gelegte 

redensart  darauf  nicht  zurückgeführt  werden  könnte.'    das  alles 

2  die  stelle  hat  also  streng  genommen  mit  attischen  bühnenalter- 
tümern  nichts  zu  schaffen,  was  gegenüber  den  neusten  darstellungen 
betont  werden   musz.  ^  die  wendung  gehört  zu  den  von  Homer  ge- 

brauchten  Sprichwörtern,   über   die   es  sich  lohnen  wird  einmal  im  zu- 
sammenhange zu  handeln. 
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gebt  von  der  Voraussetzung  aus ,  dasz  man  die  alte  formel  aus  den 
Verhältnissen  der  Homerischen  ,  dh.  rein  dichterischen  und  schon 

sehr  modernen  menschen-  und  götterweit  ableiten  müsse:  was  man 

beute  nicht  mehr  zu  widerlegen  braucht.^ 
Auf  den  Weckschen  änderungsvorschlag  einzugehen  könnten 

wir  uns  hiernach  ersparen,  aber  der  Selbstgefälligkeit  gegenüber^ 

mit  der  Weck  'durch  eindringende  Untersuchung  zu  der  richtigen 
erkenntnis'  gelangt  zu  sein  meint  (s.  764),  sei  ausdrücklich  hervor- 

gehoben, dasz  gerade  seine  lesung,  wenn  sie  überliefert  wäre,  den 
stärksten  formellen  und  sachlichen  bedenken  unterliegen  würde,  ist 

nicht  schon  die  thatsache  bedenklich  genug,  'dasz  von  övap  sonst 
gar  keine  beugungsform  vorliegt'  (s.  764),  geschweige  denn  eine 
mit  ou  —  weil  nemlich  durchweg  der  erweiterte  stamm  öveipo-  ein- 

getreten ist?  singulare  formen  stellt  man  doch  nicht  durch  con- 

jectur  her.^  für  ye  sucht  der  irairip  foO  Xöyou  s.  765  z.  11  ff.  eine 
passende  bedeutung  zu  gewinnen:  dem  unterz.  scheint  es  aber  doch 
nur  die  traurige  rolle  des  flickwortes  zu  spielen,  wie  in  so  vielen 

Sophokles-conjecturen.  vollends  aber  der  gehalt  dieses  neugeprägten 
Stückes  —  da  müssen  wir  wieder  dem  münzmeister  selbst  das  wort 

leihen:  'es  ist  wiederzugeben:  «es  liegt  bei  den  göttlichen  träumen», 
dh.  es  gehört  in  6ine  classe  mit  den  träumen  . .  GeuJv  als  gen.  auctoris 
gefaszt  .  .jeder  träum,  auch  der  .  .  bedeutsame  .  .  steht  im  vollen 

gegensatz  zur  Wirklichkeit ,  so  lange  er  eben  nicht  erfüllt  ist.  da- 
nach ist  der  begriff  des  traumes  durchaus  dazu  angethan  sich  in  die 

Vorstellung  des  noch  unentschiedenen,  ungewissen  umzusetzen  und 
dieselbe  hervorzurufen  .  .  «das  liegt  noch  bei  den  göttlichen  träumen», 
es  kann  so  und  so,  es  kann  anders  kommen,  als  nach  menschlicher 

berechnung  erwartet  wird  .  .  gelegentlich  dient  aber  auch  die  Vor- 
stellung, dasz  etwas  noch  den  träumen  an  die  Seite  zu  stellen  .  , 

bzw.  .  .  das  ihm  nachhängen  vor  der  band  also  blosze  träumerei  sei, 

um  zur  abschüttelung  dieses  zustandes  .  .  anzuspornen'  usw.,  lauter 

priiaaTa  dvi'  dXqpiTiuv.  mindestens  auffällig  ist  bei  dieser  deutung 
das  vorangestellte  öeoiv:  wer  wird,  wenn  er  den  träum  als  Sinnbild 
des  ungewissen,  zweifelhaften  gebrauchen  will,  so  consequent  seinen 
göttlichen  Ursprung  hervorheben !  freilich,  das  ist  empfindungssache, 

und  bei  einem  'verhärteten  gemüte'  wird  es  schwerlich  durchschlagen, 
lassen  wir  daher  den  dichter  selbst  seine  sache  führen. 

I.  P  510  Automedon  ruft  Aias  und  Menelaos,  die  um  des  Pa- 
troklos  leichnam  kämpfen ,  zur  hilfe  herbei : 

vujiv  be  Ziujoiciv  d)uuveTe  vriXeec  fj^ap' 
TiQbe  fäp  eßpicav  7TÖXe)aov  Kdxa  baKpuöevia 

*  die  Homerische  poesie  arbeitet  oft  genug'  mit  überlebseln  aus  der 
spräche  und  sitte  einer  überwundenen  epoche:  vgl.  darüber  zuletzt  die 
feinen  bemerkungen  von  ERohde  'Psyche'  s.  12  ff.  uö.  ^  s.  766  will 
Weck  gar  Hom.  Q  241  (Ludwich  'Aristarchs  textkritik'  I  499)  in  oövecö' 
ein  verbum  *ouvo)aai  'träumen'  nachweisen;  aber  diese  bedeutung  zer- 

stört die  Wirkung  der  stelle. 
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"€ktuup  Aiveiac  6',  oi  Tpuuuuv  eiciv  apiCTOi. 
ctXX'  fj  TOI  usw. 

also:  'helft  mir  in  meiner  todesnot,  denn  von  Hektor  und  Aineias 
werde  ich  hart  bedrängt;  doch   das  liegt  bei  den  göttlichen 

träumen,  ist  blosze  träumerei.'  in  der  that,  eupev  f\  Xorrdc  TÖ  7Ta)|aa. 
II.  Y  435  Hektor  an  Achilleus,  dem  er  sich  zum  entscheidungs- 

kampfe  stellt: 

oiba  b'  ÖTi  cu  iuev  ecOXöc,  i'^vj  be  ceöev  ttoXu  xeipwv. 
dXX'  r\  TOI  ixev  TauTa  BeOuv  ev  Y  oüvaci  KCiTai, 
ai  Ke  ce  xeipÖTepöc  Tiep  euuv  otTTo  9u)uöv  eXuj)Liai 

boup'i  ßaXuJV,  enei  f\  Kai  e|uöv  ßeXoc  öEu  ndpoieev. 
also:  'ich  weisz,  dasz  du  mir  überlegen  bist;  aber  auch  meine  lanze 
hat  eine  spitze,  und  ob  ich  dich  trotz  meiner  geringern  kraft  nicht 
doch  töten  werde  —  —  das  liegt  bei  den  göttlichen  träumen,  ist 
blosze  träumerei,' 

IIL   a  267  Athene-Mentes  an  Telemachos: 

Toioc  eüüv  luvricTfjpciv  6)LiiXriceiev  'Obucceuc* 
TTdVTCC  k'  UJKÜ|UOpoi  TE  TCVOlttTO  TTlKpOTttlUOi  TC. 
dXX'  fj  TOI  )aev  TauTa  Geiliv  ev  f'  oövaci  KeiTai, 
fi  Kcv  vocTricac  dnoTiceTai,  fje  Kai  ouki  usw. 

also:  'Odysseus  würde  ganz  anders  mit  den  freiei-n  aufräumen,  doch 
ob  er  zurückkehren  und  sie  strafen  wird  oder  nicht   das  liegt 

bei  den  göttlichen  träumen,  ist  blosze  träumerei.' 
IV.  a  400  der  freier  Eurymachos  greift  in  einen  streit  zwischen 

Antinoos  und  Telemachos  mit  den  worten  ein: 

TriXe'iaax',  r\  toi  TaÖTa  öeiJuv  ev  t'  oüvaci  KeiTai, 
öc  TIC  ev  djuqpidXuj  MGdKii  ßaciXeucei  'Axaiujv  • 
KTrijuaTa  b'  auTÖc  e'xoic  usw. 

'wer  hier  herschen  wird   das  liegt  bei  den  göttlichen  träumen, 
ist  blosze  träumerei.' 

V.  TT  129  Telemachos  dem  unerkannten  Odysseus,  der  seine 
entrüstung  über  das  gebaren  der  freier  geäuszert  hat: 

TU)  vOv  buc|Lieve'ec  )adXa  inupioi  eic'  evi  oikuj. 
occoi  Ydp  vrjcoiciv  erriKpaTeouciv  dpiCTOi  .  . 

125  TÖccoi  MiiTCp'  eiafiv  juvüuvTai,  Tpuxouci  be  oTkov. 
r\  b'  out'  dpveiTai  CTu^epov  Td|uov  ouTe  TeXeuTrjV 
TToificai  buvaTtti '  toi  be  cpGivuGouciv  ebovTec 
oiKOV  eMÖV  Tdxa  bii  )ne  biappaicouci  Kai  auTÖv. 

dXX'  r\  TOI  )aev  TauTa  GeiLv  ev  Y  oüvaci  KeiTai  • 
dTTa,  cü  b'  epxeo  Gdccov  usw. 

also:  'Penelope  schleppt  die  entscheidung  hin;  die  freier  aber  ver- 
prassen mein  vermögen  und  werden  vielleicht  mich  selbst  noch  in 

stücke  zerreiszen ;   doch  —  das  liegt  bei  den  göttlichen  träumen, 
ist  blosze  träumerei.' 

Wir  brauchen  nicht  weiter  auszuführen,  dasz  so  ziemlich  in  allen 
fällen  die  von  Weck  erfundene  redensart  in  der  überlieferten  Um- 

gebung  sich   etwa   so  ausnimt   wie   das    Xt^kÜGiov   dTTiuXecev   des 
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Aristophanischen  Aischylos  in  den  citierten  Euripides-versen.  a  267 

allein  ist  völlig  durchschlagend:  die  Hraumgeschichte'  —  um  eine  an- 
dere sprachliche  neuschöpfung  Wecks,  die 'knlegeschichte'  (s.  761, 13) 

in  einer  analogiebildung  zur  geltung  zu  bringen  —  passt  auf  die 

doppelfrage  wie  die  faust  aufs  äuge,  während  die  alte  erklärung  ̂ das 
steht  bei  gott'  hier  xind  überall  einen  tadellosen  sinn  gibt. 

Dasselbe  jähr  hat  uns  den  berlinisierten  Homer  von  Herman 
Grimm  gebracht  und  Wecks  neuen  verbesserten  text,  in  dem  sieh 
noch  manches  finden  wird,  was  der  eben  besprochenen  conjecturnicht 
nachsteht,  glückliche  schülergeneration ,  die  solche  bücher  in  die 

band  bekommt !  aber  Wecks  verfahren  —  misachtung  guter  Über- 
lieferung verbunden  mit  blindem  glauben  an  eigne  einfalle  —  ist 

überhaupt  typisch  für  gewisse  richtungen  allerneuster  Homerkritik 
und  verdiente  deshalb  einmal  exempli  causa  mit  aller  Sorgfalt  be- 

leuchtet zu  werden. 

Die  bemerkungen  Wecks  über  Hermes  den  traumspender  s.  766  ff., 

die  sich  an  manchen  punkten  mit  Laistners  traum-mythologie  ('rätsei 
der  Sphinx'  H  206  ff.)  berühren,  sind  eher  discutierbar.  doch  ist  der 
deutung  von  epiouvioc  (aus  ouv-  ==  'der  traumreiche')  durch  die 
vorstehenden  bemerkungen  ihre  sprachliche  grundlage  entzogen,  der 

'träumer'  Oiveuc  (zu  6v-[ap]  s,  769),  der  seines  namens  wegen  dann 
sofort  mit  Hermes  wesensgleich  sein  soll,  bleibt  vorläufig  wohl  noch 

öeuüv  ev  Y  oüvaci:  bis  jetzt  ist  dieser  stamm  im  griechischen  namen- 
system  noch  nicht  nachgewiesen,  auch  die  etymologie  (c)Ku\Xr|Vioc 

('der  hundswangige',  s.  769)  wird  wenig  liebhaber  finden ;  während 
die  Vermutung,  dasz  an  der  KuWou  TTrjpa  auch  Hermes,  verehrt  wor- 

den sei,  vielleicht  auf  den  richtigen  weg  führt,  vgl.  KTümpel  in 
diesen  Jahrb.  1888  s.  58  ff.  zu  guterletzt  läszt  sich  Weck  aber  wieder 
durch  das  Irrlicht  flüchtiger  anklänge  in  den  sumpf  locken,  ockkuu 

=  'Spiegelbild,  scheinbild'  ist  nicht  überliefert,  und  kann  aus  dem 
Zenobios-artikel,  der  das  grundmotiv  eines  auch  aus  modernen 
quellen  bekannten  gespenstermärchens  wiedergibt,  nicht  abgeleitet 

werden;  aKKUu  ==  *dKaKuu,  otKKiZiojuai  ==  *dKaKi£o)aai  ist  bestenfalls 
eine  möglichkeit:  aKOKriTa  =  'vorspiegler,  gaukler'  hängt  also  bis auf  weiteres  in  der  luft. 
Tübingen.  Otto  Crusius. 
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9. DER  EINGESCHOBENE  GENITIV  DES  GANZEN 
BEI  THUKYDIDES. 

Eine  bekannte  regel  verbietet  die  attributive  Stellung  des  gene- 
tivus  partitivus  bei  einem  mit  dem  artikel  versebenen  Substantiv, 
und  bei  einigem  nachdenken  glaubt  man  den  grund  dieser  regel 

darin  zu  entdecken,  dasz  der  gen.  part.  'doch  auch  eigentlich'  gar 
kein  attribut  sei.  in  der  that  bedeutet  ja  tujv  'AGrivaiuuv  oi  rrXou- 
CiuuTaTOi  nicht  etwa  'die  zu  den  Athenern  gehörigen  reichsten'  im 

gegensatz  zu  den  reichsten  einer  andern  classe,  sondern ''die  reichsten 
Athener'  im  gegensatz  zu  den  minder  begüterten  athenischen  volks- 
classen;  nicht  der  begriff  TrXouciuuTaTOi  wird  durch  das  merkmal 

TUJV  'AOrivaiujv,  sondern  umgekehrt  der  begriff  'AOrivaToi  durch  das 
merkmal  TrXouciUJTaTOi  eingeschränkt,  freilich,  wenn  der  gen.  part. 
zu  einem  unbestimmten  ausdrucke  tritt,  scheint  sich  ja  der  Sachver- 

halt zu  ändern:  juepoc  Ti  xfic  cipaTiäc  heiszt  'ein  heeresteil',  und 
dvrip  ttXoucioc  tujv  'Aörjvaiuuv  würde  heiszen  'ein  zu  den  Athenern 
gehöriger  reicher  mann'  (vgl.  Thuk.  VI  54,  2  dvfjp  TÜJv  dcTUJv. 
VII  43,  3  dvbpec  tüjV  qpuXdKUJv).  hier  würde  der  hinzugefügte  gen. 
part.  die  Sphäre  des  regierenden  begriffs  beschränken  und  also  als 
wirkliches  attribut  aufzufassen  sein. 

Nun  bemerkt  Krüger  gr.  spr.  47,  9,  11:  'der  gen.  part.  wird 
doch  zuweilen  eingeschoben:  eine  art  hyperbaton.'  er  verweist 
dabei  namentlich  auf  einige  Wendungen  aus  Thukydides.  ehe  man 

sich  aber  bei  dieser  erklärung  beruhigt,  wären  doch  die  hierher  ge- 
hörigen stellen  zu  sammeln  und  einzeln  daraufbin  zu  prüfen,  ob  sie 

nicht  eine  andere  auffassung,  wenn  schon  nicht  verlangen,  so  doch 
gestatten,  ob  sich  nicht  der  attributiv  gestellte  genitiv  des  ganzen 
auch  wirklich  irgendwie  als  attribut  deuten  lasse,  zunächst  jedoch 
müssen  diejenigen  Verbindungen  ausgesondert  werden,  in  denen  die 

attributive  genitivstellung  selbst  mit  grund  in  zweifei  gezogen  wer- 
den kann: 

19,2  XeYouci  .  .  oi  tu  cacpecTaxa  TTeXoirovvTiciuJv 
|ivri)Lir)  irapd  tujv  rrpÖTepov  bebeYM^voi.  Dionysios  von  Halikarnass 
und  Cassius  Dion  haben  hier,  wie  aus  ihrer  nachbildung  (s.88  oi  Td 
Tujpaiujv  eEriTttKÖTec  und  fr.  XX  2  oi  Td  catpecTaTa  Caßivujv  eibö- 
Tec)  ersichtlich  wird,  TTeXoTTOVvriciuJV  als  gen.  possessivus  oder  ob- 
iectivus  mit  dem  Superlativ  verbunden,  und  ebenso  construiert  der 
scholiast.  nun  will  freilich  Classen  im  anscblusz  anüKöhler  (archäol. 
des  Thuk.  s.  8)  TTeXoTTOVvriciuJV  als  gen.  part.  mit  oi  beb€YM£VOi 
verbinden,  weil  sowohl  XeYOUCi  wie  |uvr|jur]  Tiapd  tujv  TrpÖTepov 
bebeY^evoi  nicht  auf  den  bericht  eines  historikers,  sondern  auf 

alte  sagen  hinweise,  die  eben  in  einem  teile  der  Peloponnesier,  nem- 
lich  unter  den  Argeiern  fortlebten,  trotzdem  wird  man  an  der  ersten 

auffassung  festhalten  und  übersetzen  dürfen:  'diejenigen,   welche 
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die  genaueste  künde  über  die  Peloponnesier  von  ihren  vorfahren 

überkommen  haben.'  es  kam  hier  eher  darauf  an  hervorzuheben^ 
dasz  es  sich  um  nachricbten  über  Peloponnesier  und  peloponnesische 
dinge  handelt;  dasz  diejenigen,  unter  denen  die  genaueste  künde 
hierüber  fortlebte,  zu  den  Peloponnesiern  gehörten,  muste  dann  als 
selbstverständlich  erscheinen,  wenn  man  aber  auch  TTeXoTTOVvriciuuv 
als  gen.  part.  fassen  wollte,  so  brauchte  es  noch  immer  nicht  zu  oi 
bebeYMEVOi  zu  gehören,  sondern  könnte  sehr  wohl  von  rd  caqpecTaia 

abhängen;  man  brauchte  nicht  mit  Classen  zu  übersetzen :  'diejenigen 
unter  den  Peloponnesiern,  welche  die  sichersten  nachrichten  von  den 

vorfahren  überkommen  haben',  sondern  es  könnte  auch  heiszen : 
'diejenigen,  welche  unter  den  Peloponnesiern  die  sichersten  nach- 

richten überkommen  haben.'  vgl.  Krüger  spr.  47,  28,  7.  auf  keinen 
fall  wird  man  unsere  stelle  mit  Sicherheit  denen  beizählen  können, 
in  denen  sich  der  genitiv  des  ganzen  in  attributiver  Stellung  findet. 

Das  gleiche  gilt  aber  noch  von  folgenden  stellen,  an  denen  der 
genitiv  allerdings  nur  partitiv  gefaszt  werden  kann: 

I  48,  4  euujvuiLiov  be  Ke'pac  . .  oi  KopivGioi  xaic  apicTaruiv 
veuiv  irXeoucaic  .  .  eixov.  der  deutschen  art  würde  freilich  die 

Übersetzung  entsprechen:  'diejenigen  von  ihren  schiflfen,  welche  am 
besten  segelten.'  logisch  genauer  aber  wäre  noch  der  ausdruck  'die- 

jenigen, welche  am  besten  (nicht  absolut  oder  von  irgend  einer  andern 

gemeinschaft,  sondern  gerade)  von  ihren  schiffen  segelten',  und  dies 
kann  die  griechische  auffassung  gewesen  sein. 

IV  125,  3  (Bpacibac)  Yvuu|uriv  eixev  .  .  toTc  tüjv  evavTiuuv 
TTpüüTOic  TTpocKeico)aevoic  dv0iCTd|Lievoc  d|uvjvec9ai  kann  bedeuten 

sollen:  ' —  denjenigen,  welche  zuerst  von  den  feinden  angreifen 
würden'  usw. 

VIII  90,  1  Ol  .  .  Toiv  TeipaKOciuuv  jLidXicia  evavxioi 

övxec  .  .  irpecßeic  .  .  dTrecTeXXov  ec  inv  AaKebaijuova :  'diejenigen, 
welche  von  den  vierhundert  am  feindseligsten  gesinnt  waren.' 

Wo  nun  aber  die  attributive  Stellung  des  gen.  part.  nicht  ge- 
leugnet werden  kann,  musz  auch  ein  versuch  mit  der  attributiven 

auffassung  gemacht  werden,  es  wäre  ja  denkbar,  dasz  in  einem  be- 

stimmten zusammenhange  Ol  'AGrivaiuuv  TrXouciuuTaTOi  'die  zu  den 
Athenern  gehörigen  reichsten'  bedeuten,  der  gen.  part.  also  als 
speci  fische  bestimmung  aufgefaszt  werden  müste  oder  doch  könnte, 
in  der  that  scheint  nun  diese  auffassung  des  eingeschobenen  gen. 
part.  an  folgenden  stellen  wenigstens  zulässig  zu  sein : 

IV  111,2  oi..TÜJvTopuuvaiujv  evboGev  TrapacKeudZ^oviec 
laeid  TiiJv  eceXriXuBÖTuuv  .  .  Kaid  jx]v  iTuXiba  iivdc  .  .  ec€KÖ)aicav: 

'seine  (des  Brasidas)  toronäischen'helfershelfer  im  verein  mit  den 
bereits  eingedrungenen  (die  auch  helfer  waren)  führten  einige  hinein.' 

V  64,  3  Ktti  ToTc  )uev  'ApKdbiuv  ccpeiepoic  ouci  Eu)a)Lidxoic 
TTpoeiTTOv  .  .  ievai  .  .  ec  TeYeav.  es  folgt  in  §  3  und  4 :  Kai  ou 

TToXXuj  üciepov  Ol  gujujuaxoi  ütt'  'ApKdbuuv  irapficav.  ireiaTTOuci 
be  Kai  ec  ifiv  Köpivöov  Kai  Boiuütouc  koi  OiuKeac  Kai 
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AoKpouc,  ßor|0eiv  KeXeuovrec  Kaid  idxoc  ec  Maviiveiav  und 
hierauf  in  §  4  und  5  noch  einmal  der  gegensatz :  dXXd  ToTc  |uev  (toic 

KopivGioic  usw.)  .  .  oü  pdbiov  nv  .  .  bieXGeiv  tfiv  rroXeiuiav  .  .  Aa- 

Kebai)Liövioi  be  dvaXaßövxec  touc  Trapövrac  'ApKdbuuv  Eu|U|ud- 
Xouc  eceßaXöv  ec  t^v  MavTiviKiiv  usw.  also:  'denjenigen  von  ihren 
bundesgenossen  (im  gegensatz  zu  den  in  §  1  erwähnten  bundes- 
genossen  der  Argeier),  welche  zu  den  Arkadern  gehörten,  befahlen 

(die  Spartaner)  nach  Tegea  zu  kommen,  während  sie  die  Korin- 

ther, Boioter  usw.  nach  Mantineia  beschieden,' 
VI  62,  5  ec  TOUC  tujv  CiKeXüuv  Eu)Li|udxouc  nepi e tt e |u tt o v 

(so  Classen  statt  TrepieTiXeucav)  kann  dem  zusammenhange  nach 

nur  heiszen:  '(die  Athener)  schickten  zu  ihren  den  Sikelern  an- 
gehörigen  bundesgenossen.' 

VI  87,  2  cpaiuev  .  .  dpxeiv  )Liev  tujv  exei,  i'va  jurj  i)7TaKouu>|uev 
dXXou,  eXeuBepoOv  be  Td  evBdbe,  öttuüc  ixx]  UTt'auTuJv  ßXaTTTuujueBa, 
TToXXd  h'  dvaTKdZ:ec6ai  Trpdcceiv ,  biÖTi  Kai  rroXXd  q)uXaccö|ae0a, 
2u|H|uaxoi  be  Kai  vOv  Kai  TipÖTepov  toic  evödbe  ujuOuv  dbiKOU)uevoic 

OUK  dKXriTOi,  TTopaKXriBevTec  be  fiKeiv.  'wir  (die  Athener)  müssen 
eine  vielseitige  thätigkeit  entfalten,  weil  wir  nach  vielen  selten  hin 
unsere  Interessen  zu  wahren  haben,  als  bundesgenossen  aber  treten 

wir  jetzt  wie  früher  gerade  für  die  hier  unter  euch  unrecht  leiden- 
den ein,  1)  weil  das  euch  widei'fahrene  unrecht  mittelbar  zugleich 

ein  nachteil  für  uns  wäre  (vgl.  84,  1),  2)  weil  wir  von  euch  zu  hilfe 

gerufen  sind.' 
VI  102, 1  ev  TOUTUJ  be  oi  irpöc  tvjv  ttöXiv  au  tujv  (tOuv  Cupa- 

Kociujv)  TÖ  TTpuJTOV  KaTaqpuTOVTec ,  lijc  euupujv  TauTa  YiTVÖ)Lieva 
.  .  irdXiv  OTTO  Tfic  TTÖXeujc  dvaBapcrjcavTec  dvTeTdEavTO  Trpoc  touc 

KaTd  cqpdc  'Aörivaiouc.  die  hgg.  bemerken  mit  recht,  auTUJV  gehöre 
nicht  zu  TTÖXiv,  sondern  als  gen.  part.  zu  oi  KttTacpuYÖVTec.  nun 
ist  kurz  vorher  erzählt  worden,  dasz  auf  dem  rechten  athenischen 

flügel  'die  300  erlesenen'  nebst  der  ersten  phyle  in  die  flucht  ge- 
schlagen wurden,  und  dasz  Lamachos  bei  dem  versuche  von  dem 

linken  flügel  aus  mit  einer  kleinen  abteilung  hilfe  zu  leisten  den  tod 

fand,  es  kann  also  fortgehen:  'diejenigen,  welche  nach  der  Stadt  zu 
von  ihnen  (den  Syrakusern)  gleich  anfangs  geflohen  waren  (ge- 

meint ist  der  rechte  syrakusische  flügel)  ,  machten ,  als  sie  dies 
sahen  (dasz  nemlich  der  rechte  athenische  flügel  zum  teil  die 
flucht  ergriff),  gegen  die  ihnen  gegenüberstehenden  Athener  (dh. 

den  linken  flügel)  front.'  die  syrakusischen  flüchtigen  würden 
damit  also  den  kurz  zuvor  erwähnten  athenischen  entgegengesetzt. 

VIII  78,  1  UTTÖ  be  TÖv  xpovov  toOtov  Kai  oi  ev  xf]  MiXi'ituj 
TUJV  TTeXoTTOVvriciujv  ev  tuj  vauTiKuJ  CTpaTiujTai  KaTd  cqpdc 

auTOuc  bießöujv,  die  urrö  .  .  'Actuöxou  .  .  99eipeTai  Td  irpaTluaTa. 
auch  die  peloponnesischen  flottensoldaten  in  Milet  waren  zu 
derselben  zeit  in  groszer  erregung  gegen  ihren  befehlshaber  (wo 

die  Athener  zu  Samos  sich  von  den  vierhundei't  lossagten  und 
neue  trierarchen  und  Strategen  wählten). 



110     HvKleist:  der  eingeschobene  genitiv  des  ganzen  bei  Thukydides. 

Als  specifische  bestimmung  ist  der  gen.  part.  auch  an  folgen- 
den stellen  aufzufassen:  VIII  46,  3  TÖ  irjc  GaXdxTric  |uepoc,  VIII 

105,  3  TÖ  viKfjcav  Tujv  TTeXoTTOvvriciujv  juepoc,  VIII  73,  2  oi  tujv 

Ca)aiujv  erravacTavTec ,  VIII  63,  4  oi  tujv  'A6r|vaiuuv  koivoXoyou- 
jievoi,  IV  8,  8  Tct  aiiTvic  Tfic  TTuXou  rrpoc  tö  TreXaYOc. 

Sodann  wäre  noch  hierher  zu  rechnen  I  25,  4  (oi  KepKUpaToi 
TUJV  KopivGiuuv)  TiaprijueXouv  övTec  ctTroiKOi,  ouTe  .  .  £v  iravTi- 
Yijpeci  tqTc  KoivaTc  bibövTec  fipa  lä  vojuiZ!ö)ueva  oute  Kopivöiiw 
dvbpi TTpoKaxapxÖMevoi  tujv  lepiliv,  ujcTTepaiaXXaidiroiKiai, 
TTcpiqppovoOvTec  be  auTouc  Kai  ev  xPIMOtTUJV  (so  Classen  mit 

Hünnekes  statt  xpnMaTuuv)  buvdjiiei  övTec  kqt'  eKeivov  töv  xpövov 
bjJLOxa  ToTc 'GXXr|vuJV  rrXouciujTdToic  xai  Tf]  ec  nöXejuov  rrapa- 
CKeufj  buvoTUJTepoi,  vauTiKUj  be  Kai  ttoXu  Trpoexeiv  . .  diraipöjaevoi. 

den  gegensatz  zu  'GXXrjVUJV  finde  ich  hier  in  dem  vorausgehenden 
ai  dXXai  diroiKiai.  die  Kerkyraier  wollten  sich  nicht  mit  den  andern 
korinthischen  colonien  auf  6ine  stufe  stellen  und  der  mutterstadt 

nicht  dieselben  ehren  wie  jene  erweisen,  weil  sie  selber  zu  jener  zeit 
(gleich  der  mutterstadt)  zu  den  hellenischen  geldmächten  (nicht 
etwa  blosz  zu  den  'reichsten'  eines  kl  einem  kreises  wie  der 
korinthischen  colonien)  gehörten,  ja,  was  kriegsrüstungen  an- 
betrifiFt,  sogar  noch  mächtiger  waren  und  namentlich  zur  see  ihr  weit 
überlegen  zu  sein  meinten,  die  stelle  unterscheidet  sich  insofern 

von  den  früher  besprochenen ,  als  hier  nicht  gesonderte  kreise ,  son- 
dern ein  gröszerer  umfassender  und  ein  kleinerer  umschlossener  zu 

einander  in  beziehung  gesetzt  werden. 
Gerade  zu  derjenigen  stelle,  wo  die  attributive  und  specifische 

bedeutung  des  gen.  part.  gar  nicht  geleugnet  werden  kann,  zu 
VI  62,  5  ec  ToOc  tüjv  CikcXujv  Hu)U|udxouc  bemerkt  nun  Krüger,  in- 

dem er  auf  zwei  andere  stellen  verweist:  'so  nie  eingeschoben';  er 
schreibt  dem  entsprechend  (mit  berufung  auf VII  32, 1  ec  tujv  Cikc- 

Xujv  touc  Triv  biobov  e'xovTac):  ec  tujv  CiKeXoiv  touc  Hu|U)iidxouc. 
jene  stellen  aber  sind  V  37,  4  totjc  .  .  qpiXouc  TuJv  AaKebaijUOviujv, 

wo  Kr.  übersetzt:  'ihre  freunde  aus  der  zahl  der  L.'  und  als  gegen- 

satz folgt  TOUC  'ApYeiouc,  und  V  67,  3  oi  Huju)aaxoi  'ApKdbujv^  wo 
er  übersetzt:  Mhre  verbündeten  aus  Arkadien'  und  als  gegensatz 

folgt  'ApYeiuJV  Ol  xi^ioi  XoYdbec.  danach  scheint  es  doch,  als  ob 
Krüger  die  attributive  Stellung  des  gen.  part.  gerade  da  für  unzu- 

lässig erklären  will,  wo  er  entschieden  attributive,  nemlich  specifische 
bedeutung  hat.  das  wäre  denn  eine  seltsame  regel,  der  man,  solange 

die  attributive  auffassung  des  eingeschobenen  gen.  in  den  oben  be- 
sprochenen stellen  nicht  als  durchaus  unmöglich  erwiesen  ist,  nicht 

wird  beipflichten  können,  die  von  Krüger  zu  VI  62,  5  angeführten 
stellen  würden  uns  nur  beweisen,  dasz  der  gen,  part.  als  attribut 
eben  so  wenig  eingeschoben  zu  werden  braucht  wie  der  gen.  poss., 

und  keinen  hinreichenden  anhält  zu  einer  änderung  der  übereinstim- 
menden hsl.  lesart  zu  bieten  scheinen,  die  ansieht  von  Stahl  aber, 

der  TdiV  CiKeXuJV  ganz  streichen  will,  scheint  mir  schon  durch  die 
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bemerkungen  Classens  (anhang  s.  201  f.)  ausreichend  widerlegt 
zu  sein. 

Nun  ist  freilich  noch  eine  reihe  von  stellen  übrig,  in  denen  sich 
die  einschiebung  des  gen.  part.  nicht  durch  seine  specificierende  kraft 
erklären  läszt;  trotzdem  glaube  ich  auch  in  ihnen  den  gen.  als  attri- 

butive bestimmung  deuten  zu  können,  der  gen.  des  ganzen  kann 

ja  auch  prädicat  sein;  oi  irXouciuuTaTOi  Tiliv  'AGrivaiuuv  eiciv  würde 
heiszen  'die  reichsten  gehören  zu  den  Athenern,  sind  lauter  Athener 
(während  die  minder  begüterten  nicht  oder  doch  nicht  alle  Athener 

sind)',  folglich  wird  —  so  scheint  es  —  oi  'A9T]vaiuJV  TiXouciuuTaTOi 
auch  bedeuten  können  'die  zu  den  Athenern  gehörigen  reichsten 
(irgend  einer  gesamtheit)'  nicht  im  gegensatz  zu  einer  andern  siDecies 
der  reichsten,  sondern  zu  einem  andern  genus,  den  minder  begüterten, 
die  nicht  (alle)  zu  den  Athenern  gehören;  es  wird,  wie  jedes  attribut, 
so  auch  der  in  dieser  weise  gebrauchte  gen.  part.  bald  speci fische 
bald  generische  bedeutung  haben,  und  diese  letztere  bedeutung 
wird  man,  wenn  man  will,  in  der  that  in  folgenden  stellen  mit  ein- 

geschobenem gen.  des  ganzen  finden  können. 
I  126,  11  dvacTricavTec  .  .  auTOUc  (nemlich  die  anhänger 

Kylons)  oi  TuJv  'AGrivaiuuv  eTTiTeTpa)a)aevoi  rfiv  cpuXaKfiv  .  . 
dTTaTaTÖvxec  drreKTeivav.  auf  den  ersten  blick  wird  man  über- 

setzen wollen  'diejenigen  von  den  Athenern,  welche  mit  der  wache 
beauftragt  waren'  usw. ,  da  diese  ja  den  kurz  vorher  in  §  8  er- 

wähnten auftraggebern  entgegengesetzt  würden:  aTrfjXGov  Ol 

TToXXoi,  eTnxpeijjavTec  toTc  evve'a  dpxouci  iriv  cpuXaKriv.  bei  ge- 
nauerer betrachtung  zeigt  es  sich  aber,  dasz  der  ganze  Zusammen- 

hang vieiraehr  von  einem  andern  gegensatze,  dem  zwischen  den 
bewachenden  und  den  bewachten,  durchzogen  wird,  von  §  6 

an  heiszt  es  zunächst :  (KvjXujv)  eirexeiprice  tuj  epTUJ-  oi  h'  'A0ri- 
vaToi  .  .  eßorjGricav  .  .  eir'  auiouc  Kai  .  .  eTToXiöpKouv  usw.,  dann: 
Xpovou  b'  enifiTvo)Lievou  oi  'AGrjvaioi  .  .  drrfiXGov  oi  ttoXXoi, 
eiTiTpeiijavTec  usw.  .  .  oi  be  laexd  toö  KuXuuvoc  TioXiopKOu- 
)uievoi  qpXaupuuc  eixov,  worauf  in  dem  oben  angeführten  satze  der- 

selbe gegensatz  als  subject  und  object  wiederkehrt,  da  nun  zwei- 

mal das  6ine  glied  des  gegensatzes  einfach  mit  oi  'AGr|vaToi  be- 
zeichnet wurde,  so  kann  an  dieser  dritten  stelle  die  meinung  sehr 

wohl  die  sein,  dasz  die  aus  Athenern  bestehenden  belagerer 
die  belagerten  anhänger  Kylons,  die  wenigstens  nicht  lauter  Athener 

waren,  zum  aufstehen  bewogen,  vgl.  §  5  6  be  Trapd  76  ToO  0ea- 

fevouc  buvaiaiv  XaßiJbv  Kai  xouc  qpiXouc  dvaTieicac  .  .  KOxe'Xaße 
tflV  dKpÖTToXlV. 

III  22,  5 Kai  djua  oi  ev  xrj  TTÖXei  xuuvTTXaxaiujv  uiroXeXeiju- 
fievoi  .  .  TTpoceßaXov  xlu  xeixei  xujv  TTeXoTTOvvr|Ciuuv.  die  hgg.  be- 

merken auch  hier  mit  recht,  xuJv  TTXaxaiiliV  sei  als  gen.  part.  von 

Ol  U7ToX6Xei|Li|ievoi  (nicht  etwa  als  gen.  poss.  von  xf)  iröXei)  ab- 

hängig, der  sinn  kann  aber  sein :  'die  plataiischen  zurückgebliebenen 
(die  in  der  stadt  zurückgebliebenen  Plataier)'  im  gegensatz  zu 
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den  drauszen  befindlichen  Peloponnesiern,  von  denen  es  kurz  vorher 
biesz:  TÖ  be  cxpaTÖTrebov  erci  xö  xeTxoc  ujpjuricev. 

III  36,  5  ujc  b'  rjcGovxo  xouxo  xuJv  MuxiXrivaiiJuv  oi  rrapövxec 
rrpecßeic  Kai  oi  aüxoTc  xujv  'A0rivaia»v  Eujuirpdccovxec ,  rrap- 
ecKeuacav  xouc  ev  xeXei  usv7.:  'die  anwesenden  gesandten  der 
Mjtilenaier  und  ihre  athenischen  helfershelfer  (ihre  helfers- 

helfer,  die  den  Athenern  angehörten).' 
V  64,  5  AaKebai|uövioi .  .  dvaXaßovxec  xouc  rrapövxac  'ApKd- 

bouv  Hu|a)Lidxouc  eceßaXov  ec  xfiv  Mavxivmriv.  die  anwesenden 
bundesgenossen  waren  lauter  Arkader,  die  Korinther,  Boioter  usw. 
waren  noch  nicht  eingetroffen. 

VI  101,  4  Kai  auxouc  (xouc  eTii  xüj  €uijuvu|liuj  Kcpa  CupaKO- 

ciouc)  ßouXö|Li€voi  diTOKXricacGai  xfic  biaßdceoic  oi  xujv  'Aöt]- 
vaiiuv  xpmKÖcioi  Xo^dbec  bpöjuuj  tiTrei-fOVxo  irpöc  xr]V  Ye^pupav. 
die  dreihundert  athenischen  erlesenen  wollten  den  linken  fl^ügel 
der  Sjrakuser  abschneiden. 

Hierher  gehört  auch  IV  46, 1  xouc . .  KepKupaiuuv  Ka0ibpu)nevouc. 
III  65,  .3  TToXTxai  .  .  övxec  ujcirep  ujaeTc  .  .  xö  eauxujv  xeixoc 

dvüiEavxec  Kai  ec  xf^v  auxojv  iröXiv  (f]|adc)  .  .  KOjuicavxec  eßou- 
Xovxo  xouc  xe  ujliujv  xeipo^c  lariKexi  ̂ dXXov  YevecBai ,  xouc  xe 

djLieivouc  xd  dHia  e'xeiv :  'sie  haben  uns  ihre  thore  geöffnet  und 
in  ihre  stadt  eingelassen  in  der  absieht,  die  unter  euch  befindlichen 
schlechtem  (dh.  der  boiotischen  gemeinschaft  abgeneigten)  nicht 

noch  schlechter  werden  zu  lassen.'  hier  ist  ujUUJV  den  beiden  pos- 
sessiven eauxuJV  und  auxiuv  entgegengesetzt,  so  dasz  man  erkennt, 

wie  der  so  angewandte  gen.  part.  in  seiner  bedeutung  dem  gen. 
possessiv  US  einigermaszen  nahe  kommt. 

Eine  einzige  stelle  habe  ich  zu  entdecken  vermocht,  in  welcher 
der  eingeschobene  gen.  als  gen.  partitivus  sich  jedem  versuche 
einer  attributiven  deutung  unzugänglich  zeigt,  die  stelle  VIII  73,  6 
erreibfi  auxoTc  (dem  samischen  demos)  eirexiöevxo  oi  xpiaKÖcioi 
(die  oligarchische  partei  der  Samier),  ßorjGricdvxujv  rrdvxuuv  xouxouv 
(die  dem  samischen  demos  günstig  gestimmten  athenischen  Sol- 

daten) .  .  TiepieYevovxo  oi  xuJv  Cajuiujv  TrXeiovec.  hier  ist  nicht 
die  rede  von  einer  samischen  mehrheit  im  gegensatz  zu  einer  an- 

dern mehrheit,  auch  nicht  von  einer  samischen  mehrheit  im  gegen- 
satz zu  einer  andern  minderheit,  sondern  ganz  unzweifelhaft  von  der 

samischen  mehrheit  im  gegensatz  zu  der  samischen  minderheit.  allein 
es  kommt  hier  doch  eben  noch  etwas  anderes  in  betracht  als  das 

blosze  Zahlenverhältnis,  jene  dreihundert  streben  im  einverständ- 
nis  mit  Peisandros  und  einer  partei  im  athenischen  beere  eine  oli- 

garchische herschaft  in  Samos  aufzurichten,  und  die  von  den 
anders  gesinnten  Athenern  unterstützten  irXeiovec  sind  eben  der 
samische  demos.  vgl.  §  2  e)ueXXov  xoTc  dXXoic  ibc  br|)Liuj  övxi 
CTTiGricecGai,  worauf  es  wieder  in  §  3  heiszt:  xoic  be  nXeiociv 

üjpjLirivxo  eTTixiOecGai.  ist  aber  oi  xujv  Ca)Lii(juv  TrXeiovec  gleich- 
bedeutend mit  6  XUJV  Ca)aiujv  bfijuoc,    so  wird  der  eingeschobene 
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gen,  wie  in6'A9r|vai(JUV  bfi|UOC  vielmehr  als  gen.  possessivus  auf- 
zufassen sein.  vgl.  TÖ  ujuexepov  ttXtiGoc  Lysias  12,42  und  sonst  oft 

bei  den  rednern.  der  artikel  bei  dem  gen.  an  unserer  stelle  erklärt  sich 
aber  vrohl  daraus,  dasz  die  mehrfach  genannten  Samier  den  zu  hilfe 
kommenden  Athenern  gewissermaszen  entgegengesetzt  werden. 

Es  würde  sich  demnach  bei  Thukydides,  soviel  ich  sehe, 
keine  einzige  stelle  nachweisen  lassen,  an  welcher  der  gen.  part.  in 
attributiver  Stellung  auf  keine  weise  als  attribut  aufgefaszt  werden 
könnte  und  also  mit  Krüger  eine  art  byperbaton  angenommen  wer- 

den müste.  die  von  Krüger  noch  aus  Piaton  (Phaidon  85''  oi 

'AGrivaiuuv  .  .  dvbpec  evbeKa)  angeführte  stelle  kann  schon  wegen 
der  Unsicherheit  der  lesart  nicht  in  betracht  kommen,  dagegen  findet 
sich  bei  Herodotos  ziemlich  häufig  die  einschiebung  des  gen.  part., 
und  schon  eine  flüchtige  betrachtung  der  einzelnen  stellen  lehrt,  dasz 
es  mit  ihnen  allen  eine  ganz  andere  bewandtnis  hat  als  mit  denen 
aus  Thukydides: 

I  98,  2  TÖ  be  auToiv  jueyictov  .  .  reixoc.  gemeint  ist  die 
längste  umschlieszende  mauer  von  Ekbatana  im  gegensatz  zu  den 
kleinern  umschlossenen. 

I  143,  1  Toici  be  auTeuuv  vricidiTTici  fiv  beivöv  oubev.  die 
Inselbewohner  unter  den  loniern  hatten  nichts  zu  fürchten,  während 
sich  die  ionischen  festlandsbewohner  (auszer  den  Milesiern)  von  einer 
groszen  gefahr  bedroht  sahen, 

I  167,  2  Ktti  oijToi  |uev  tuuv  OujKaie'ujv  toioutuj  )uöpLu  biexpri- 
cavTO,  Ol  be  auTuJv  ec  tö  PriYiov  KaracpuYÖVTec  usw.  I  174,  1 

Ttt  )aev  Top  auxfic  (Tfjc  Kvibiric)  rrpöc  ßopfiv  ave|uov  ö  Kepajuei- 
KÖc  köXttoc  diTTepYei,  xd  be  Tipoc  vöxov  r\  Kaict  Cujuriv  xe  Kai  Töbov 

edXacca.  I  177  xd  )uev  vOv  auxeuuv  (tujv  xfic  'Aciric  eGve'uuv) 
TrXe'uu  TTaprico)aev  xd  be  oi  (Kupuj)  irapecxe  ttövov  xe  rrXeicxov 
Ktti  dEiaTTiTfrixöxaxd  ecxi,  xouxtuv  e7Ti)uvr|co|uai.  II  148,  3  xd  |uev 

vOv  laexeujpa  xuüv  okriiLidxuüV  (nemlich  der  des  ägyptischen  laby- 
rinthes)  auxoi  .  .  iLpeojuev  .  .  xd  be  auxeujv  iJTTÖYaia  XÖTOici 
eTTuvGavöjueGa.  VI  111,  2  xö  |uev  auxoO  (des  athenischen  heeres 
bei  Marathon)  juecov  eTivexo  em  xdHiac  oXiYac  .  .  xö  be  Kepac 
eKdxepov  eppujxo  nXriGei.  VI  130:  Kleisthenes  von  Sikyon  spricht: 

xoici  |uev  \j|Lie'ujv  dTieXauvoiue'voici  xoöbe  xoO  Yd|iiou  xdXavxov 
dpYupiou  eKdcxuj  buupeiiv  bibujini  .  .  xuj  be  'AXKjuaiiuvoc  MeYaKXei 
eYYuuJ  Kaiba  xiqv  e)Liriv  'ÄYapicxiiv.  VII  110  xouxeuuv  (von  den  ge- 

nannten hellenischen  und  thrakischen  bevölkerungen,  durch  deren 
gebiet  Xerxes  zog)  oi  juev  Twpd  GdXaccav  KaxoiKri|uevoi  ev  xfjci 

vriuci  eiTTovxo*  oi  be  aüxeoiv  xr]v  luecÖYöiav  oiKeovxec  .  .  Tre^rj 
.  .  eiTTOvxo.  VII  129,  1  xd  |uev  .  .  aüxiic  (xi^c  0eccaXir|c)  rrpöc 

xfjv  r\\l)  e'xovxa  xö  xe  TTr|Xiov  oüipoc  Kai  v]  "Occa  diroKXriiei  .  .  xd 
be  rrpöc  ßopeuu  dve)uou  OöXu|uttoc,  xd  be  rrpöc  ecrrepnv  usw. 

VII  156,  2  McYapeac  .  .  xouc  ev  CiKeXir]  .  .  xouc  |aev  auxe'uuv 
TTaxe'ac  .  .  dYaYoiv  ec  xdc  CupriKOucac  rroXir|xac  eiroirice  (6  feXiJüv)' 
TÖv  be  bf||Liov  xujv  MeYapeuuv  .  .  drreboxo. 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1891  hft.2.  8 
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An  keiner  einzigen  dieser  stellen  läszt  sich  der  attibutiv  ge- 
stellte gen.  des  ganzen  als  attribut  sei  es  nun  im  specifischen  oder 

im  generischen  sinne  fassen ,  aber  es  ist  auch  überall  der  gen.  eines 
pronomen  personale  (einmal  Ujueuuv,  zehnmal  ein  gen.  von  auTÖC 

im  Singular  oder  plural),  den  wir  zwischen  den  artikel  und  den  zu- 
gehörigen substantivischen  ausdruck  eingeschoben  finden. 

Leer  in  Ostpriesland.  Hugo  von  Kleist. 

10. 

zu  XENOPHONS  APOMNEMONEUMATA. 

Zeller  phil.  d.  Gr.  IP  s.  74  bezeichnet  als  das  ursprüngliche 

motiv  der  Wirksamkeit  des  Sokrates  'das  Interesse  des  wissens;  und 
demgemäsz'  fährt  er  fort  'sehen  wir  ihn  denn  auch  in  seinen  ge- 
sprächen  nicht  blosz  ein  solches  wissen  suchen,  das  keinen  morali- 

schen zweck  hat,  sondern  auch  ein  solches,  das  in  seiner  praktischen 

anwendung  nur  unmoralischen  zwecken  hätte  dienen  können',  zum 
beweise  für  diese  seine  ansieht  beruft  sich  Zeller  s.  75  anm,  2  auf 

Xen.  Apomn.  III  11,  indem  er  angibt,  dasz  Sokrates  in  diesem  ge- 

spräch  die  hetäre  Theodote  'auf  den  begriff  und  die  methode  ihres 
gewerbes  zu  führen  suche  und  ihr  zeige,  durch  welche  mittel  sie  die 

männer  am  besten  gewinnen  könne',  diese  auffassung  verträgt  sich 
aber  nicht  mit  den  vielen  stellen  der  Apomnem.,  in  denen  ausdrück- 

lich betont  wird ,  wie  Sokrates  stets  bestrebt  war  seine  schüler  des 
Sinnengenusses  zu  entwöhnen  und  zur  enthaltsamkeit  zu  erziehen 

(I  2,  1  f.  I  3,  8.  I  5.  II  1.  IV  5.  IV  8,  7—11),  und  was  das  wich- 
tigste ist,  der  Zellerschen  auffassung  widerspricht  ganz  und  gar  der 

schlusz  unseres  gespräches  selbst,  als  nemlich  Theodote  §  15  den 
Sokrates  bittet  sie  bei  ihrer  jagd  auf  freunde  zu  unterstützen  und 
sie  recht  häufig  zu  besuchen,  entgegnet  er,  das  erlaube  ihm  seine  zeit 
nicht:  denn  er  habe  viele  öffentliche  und  private  geschäfte;  auszer- 
dem  aber  besitze  er  viele  freundinnen,  nemlich  seine  treuen  anhänger 
Apollodoros,  Antisthenes,  Simmias,  Kebes  ua.,  die  ihn  tag  und  nacht 
nicht  von  sich  lieszen,  sondern  in  einem  fort  seine  liebestränke  und 

beschwörungsformeln  kennen  lernen  wollten;  und  als  darauf  Theo- 
dote äuszert,  dasz  auch  sie  zu  ihm  kommen  wolle,  so  antwortet  er, 

er  würde  sie  einlassen,  wenn  nicht  eben  eine  bessere  freundin  bei 
ihm  wäre.  • 

Wenn  hier  Sokrates  die  sich  ihm  immer  mehr  aufdrängende 

buhlerin  damit  zurückweist,  dasz  er  hervorhebt,  seine  gesamte  thätig- 
keit  sei  seinen  jungen  freunden  gewidmet  und  diese  seien  ihm  liebere 
freundinnen  als  sie,  die  sich  preisgebende  buhlerin,  wenn  S.  mit  so 
unzweideutigen  worten  der  buhlerei  gegenüber  den  cultus  der  nach 

dem  guten  strebenden  freund  schaff  als  seine  lebensaufgabe  bezeich- 
net, so  kann  er  unmöglich  unmittelbar  vorher  die  Theodote  zur  be- 
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griffsmäözigen  behandlung  ihres  gewerbes  haben  anleiten  wollen.  S. 

hat  es  offenbar  in  diesem  gespi'äcli  überhaupt  gar  nicht  auf  irgend- 
welche belebrung  der  Th.  abgesehen :  denn  er  macht  nicht  den  ge- 
ringsten versuch  den  irrtum  der  schönen  Sünderin,  welche  seine  worte 

von  den  freundinnen,  liebestränken,  Zauberformeln  und  dem  zauber- 
kreisel  für  bare  münze  nimt,  irgendwie  aufzuklären,  seine  jungen 
freunde  aber,  die  ihn  umgaben,  verstanden  diese  worte,  für  sie  hatten 
diese  schluszgedanken  eine  ganz  hervorragende  bedeutung,  auf  sie 
waren  die  worte  des  meisters  ganz  augenscheinlich  berechnet,  um 
nun  das  ziel  des  gespräches  zu  erkennen,  um  zu  verstehen,  wie  S. 

mit  der  Theodote  sich  so  eingehend  über  ihr  thun  und  treiben  be- 
sprechen konnte,  müssen  wir  den  gedankengang  jener  Unterhaltung 

uns  kurz  vergegenwärtigen. 
Einst  bringt  einer  der  schüler  das  gespräch  auf  Theodote ,  in- 
dem er  ihre  Schönheit  als  über  alles  lob  erhaben  bezeichnet,  da  dem 

Sokrates  der  starke  eindruck  nicht  entgeht,  den  diese  mitteilung 
auf  den  schülerkreis  macht,  so  führt  er  sie  mit  den  worten,  wenn 
die  Schönheit  des  weibes  über  alle  worte  erhaben  ist,  so  nützt  uns 
keine  Schilderung  etwas,  sondern  wir  müssen  sie  uns  selbst  ansehen, 
zu  der  Theodote.  sie  treffen  das  weib ,  wie  es  gerade  einem  maier 

modell  steht,  und  haben  so  gelegenheit  in  vollster  musze  diese  Schön- 
heit zu  bewundern,  als  der  maier  seine  arbeit  beendet  hat,  wirft  S. 

die  frage  auf,  ob  sie  der  Th.  dankbar  sein  müsten,  dasz  diese  ihnen 
den  anblick  ihrer  Schönheit  geboten  hätte,  oder  ob  Th.  es  ihnen 
dank  wissen  müste,  dasz  sie  zum  anschauen  gekommen  wären,  und 
beantwortet  die  frage  dahin,  dasz  das  letztere  der  fall  wäre,  denn 
sie  hätten  vom  anschauen  keinen  vorteil,  sondern  höchstens  sinn- 

lichen reiz  und  verlangen ,  Th.  aber  hätte  von  ihrem  erscheinen  den 
groszen  vorteil,  dasz  das  lob  ihrer  Schönheit  nun  überallhin  verkündet 
würde,  dasz  diese  bemerkung  nicht  für  Th.,  sondern  für  die  schüler 

zugeschnitten  ist,  liegt  auf  der  band,  und  die  absieht  des  S.  ist  augen- 
scheinlich die,  durch  diesen  so  paradox  klingenden  und  doch  so  wahren 

gedanken  die  schüler  von  ihrem  anstaunen  und  dem  Sinnenreiz  ab- 
zuziehen und  tieferm  nachdenken  zuzuwenden. 

Indem  S.  darauf  die  prachtvolle  einrichtung,  den  glänz  ihrer 
Umgebung  und  ihre  kostbare  toilette  staunend  mustert,  fragt  er  sie, 

was  ihr  die  mittel  zu  diesem  kostspieligen  haushält  gewähre,  ob  viel- 
leicht besitz  an  ländereien  oder  an  mehreren  häusern  oder  eine  um- 

fangreiche industrielle  thätigkeit.  sollte  wohl  S.  bei  einer  hetäre 

nicht  gewust  haben ,  woher  sie  die  mittel  zu  ihrer  einrichtung  ge- 
winnt? wenn  er  so  die  verschiedenen  ehrlichen  erwerbsarten  auf- 

zählt und  sie  zu  einer  jeden  sicher  mit  sich  steigernder  Verlegenheit 
des  gesichtsausdrucks  nein  sagen  musz,  so  war  das  wieder  auf  die 
ihn  umgebenden  jungen  freunde  berechnet,  die,  zuerst  durch  obiges 
paradoxon  vom  augengenusz  zu  tieferer  betrachtung  angeregt,  den 

gi'oszen  abstand  peinlich  empfanden,  der  zwischen  dem  gewerbe  der 
schönen,  glänzend  geschmückten  sünderin  und  der  ehrlichen  arbeit 
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besteht,  als  nun  Th.  nach  den  verschiedenen  nein  der  Verlegenheit 
sagt ,  wie  sie  allen  besitz  der  freigebigkeit  ihrer  freunde  verdanke, 
verweilt  S.  bei  dem  worte  freund,  indem  er  hervorhebt,  was  für  ein 

hohes  gut  ein  freund  sei  und  wie  sehr  allen  äuszern  gütern  vorzu- 
ziehen, offenbar  doch  in  rein  sittlichem  sinne  und  mit  feiner  bei'ech- 

nung  für  seine  jungen  freunde,  und  dieselbe  doppelsinnigkeit  des 
ausdrucks  und  berechnung  der  hinter  seinen  worten  versteckten  rein 

sittlichen  auffassung  des  freundschaftsverhältnisses  für  die  ihn  um- 
gebenden Schüler  durchzieht  die  nun  folgende  Unterhaltung  bis  §  13. 

die  frage  §  5,  ob  sie  es  dem  zufall  überlasse,  wer  ihr  freund  werden 
wolle,  oder  ob  sie  dabei  kluge  Überlegung  walten  lasse,  dann  der 
rat,  dasz  sie  gut  thäte  wie  die  spinnen  ihre  netze  auszuspannen  und, 
wie  die  jäger  mit  hunden  und  netzen  den  hasen  fangen,  so  keine 
arbeit  und  mühe  zu  scheuen ,  um  das  wertvollste  wild ,  die  freunde, 

zu  erjagen,  lassen  durchaus  eine  rein  sittliche  deutung  zu.  freilich 
den  §  9  möchte  ich  wegen  seiner  unverständlichen  eingangsworte 

Tivi  TOIOUTUJ;  'mit  welchem  derartigen  mittel?'  und  wegen  der  Selt- 
samkeit des  gedankens,  dasz  sie  jemanden  gewinne,  der  die  zu  jagen- 

den freunde  in  ihre  netze  hineinwerfen  solle,  streichen:  denn  als 
mittel  zum  fangen  war  schon  oben  §  6  und  hier  am  ende  von  §  8 
das  netz  bezeichnet;  einen  Jagdhund  aber  durchaus  mit  anbringen 
zu  wollen,  weil  S.  bei  der  Schilderung  der  mühen,  die  die  Jäger  es 
sich  kosten  lassen,  auch  die  verschiedenartigen  fein  dressierten  hunde 
und  deren  Verwendung  erwähnt,  heiszt  den  vergleich  unnütz  breit 

treten;  dann  ist  es  sondei'bar  und  kaum  zu  verstehen,  dasz  dieser 
Jagdhund  mit  Tivi  TOiOUTO»;  gemeint  sein  soll,  und  endlich  ist  der 

ausdruck  ejußdXXeiv  für  ̂ hineintreiben  ins  netz'  mindestens  sehr  auf- 
fällig, aber  auch  wenn  wir  den  §  bestehen  lassen,  widerstreitet  sein 

inhalt  nicht  dem  bisherigen  ton  des  gespräches.  auch  die  weiteren 
ausführungen  des  S.  auf  die  frage  der  Th.,  was  für  netze  sie  denn 
besitze,  nemlich  dasz  ein  schön  geflochtenes  netz  ihr  körper  sei ,  vor 
allem  aber  ihre  seele ,  die  sie  anleite  mit  liebevollem  blick  und  mit 

erfreuendem  wort  sich  angenehm  zu  machen  (xctpiZlecöai) ,  den  sor- 
genden freund  freundlich  aufzunehmen,  den  nur  schwelgenden  über- 

mütigen aber  auszuschlieszen,  nach  dem  freunde,  wenn  er  krank  sei, 

mit  bekümmertem  sinne  zu  sehen,  wenn  es  ihm  gut  gehe,  sich  auf- 
richtig mit  zu  freuen,  und  dem,  der  um  sie  sich  besonders  kümmere, 

mit  ganzem  herzen  zugethan  zu  sein  (öXr]  irj  vpuxvj  KCXCipicGai), 
alle  diese  ausdrücke  gehen  so  entschieden  auf  die  edelsten  beziehun- 
gen  des  sittlichen  freundschafts-  und  liebesverhältnisses,  dasz,  wenn 

auch  in  den  worten  'schöngeflochtenes  netz  des  körpers'  und  xapi- 
2!ec6ai  ein  anspielen  auf  jenes  gewerbe  zugegeben  werden  musz, 
dennoch  von  einer  anleitung  und  Unterweisung  in  der  unsittlichkeit 
bis  hierher  durchaus  nicht  die  rede  sein  kann,  vor  allem  aber  geht 
aus  dem  bisher  besprochenen  hervor,  dasz,  wenn  auch  Sokrates  seine 

rede  an  Theodote  richtet,  das  gespräch  gar  nicht  irgendwelche  be- 

lehrung  der  Th.  erstrebt,  weil  sie  ja  die  tiefere  beziehung  der  w-orte 
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des  S.  (kqXöv  TG  fö  Kinina  .  .  tö  nXeicTOu  ctEiov  df peu)aa  .  .  HJuxnv, 
fj  KaxaiaavÖdveic  .  .  euqppaivoic  .  .  dppuucTricavTÖc  fe  cpiXou  .  .  ke- 
Xapicöai)  gar  nicht  versteht ,  sondern  auch  diese  worte  sind  augen- 

scheinlich wie  der  schlusz  des  ganzen  gesprächs  auf  seine  ihn  um- 
gebenden jungen  freunde  berechnet,  die  am  schlusz  von  §  10 

folgenden  worte  'zu  lieben  verstehst  du  ja  nicht  nur  in  zärtlicher 
weise ,  sondern  auch  in  einer  den  geist  gewinnenden ,  und  dasz  die 
freunde  ihren  gefallen  an  dir  finden,  dazu  bringst  du  sie  nicht  nur 

mit  reden,  sondern  auch  mit  thaten'  beziehen  sich  natürlich  auf  die 
buhlerei,  weil  S.  es  mit  einem  solchen  weibe  zu  thun  hat,  aber  be- 

zwecken keine  belehrung,  sondern  erwähnen  nur  das  thatsächliche. 
freilich  möchte  ich  diese  worte  wieder  als  einander  im  Inhalt  wider- 

sprechend streichen :  denn  während  im  ersten  gedanken  das  juaXaKÜJC 

'buhlerisch'  als  das  niedere,  euvoiKUJC  'das  den  geist  befriedigende' 
als  das  höhere  hingestellt  wird,  ist  im  zweiten  gedanken  gerade  um- 

gekehrt XÖYUJ  der  schwächere,  ̂ pfUJ  aber  (was  mit  juaXaKÜuc  sich 
deckt)  der  stärkere  begriff;  ferner  weisz  S.  noch  gar  nichts  davon, 
dasz  Th.  euvoiKLUC  (piXeTv  verstehe,  sondern  hat  dies  gerade  in  den 
vorhergehenden  Worten  ihr  ans  herz  gelegt;  endlich  bildet  aber  öXr] 
iVi  ̂ >vx^  KexapicBai  einen  nach  form  und  Inhalt  so  vollgewichtigen, 
schönen  abschlusz  der  ganzen  gedankenentwicklung,  dasz  diese  zwei 
sich  anschlieszenden  sätze  als  matte  zusätze  den  eindruck  des  eben 

gehörten  in  elender  weise  abschwächen. 

Als  Th.  antwortet,  dasz  sie  solche  mittel,  wie  sie  §  10  von  rj  Kttia- 
)iav0dveic  bis  Kexapicöai  angegeben  sind ,  durchaus  nicht  anwende 
(denn  auf  epYtu  dvaTreiBeiv  kann  sich  unmöglich  der  ausspruch  toutuuv 
ouöev  prixavüuiuai  beziehen),  fährt  S.  fort,  dasz  es  für  das  anknüpfen 
von  freundschaftlichen  beziehungen  viel  ausmache,  wenn  man  sich 
in  einer  der  Individualität  der  person  entsprechenden  richtigen  weise 
nähere :  denn  mit  gewalt  werde  man  keinen  freund  gewinnen  noch 
festhalten,  sondern  nur  mit  wohlthun  und  freundlichkeit  (fjbovrj). 
darum  muszt  du,  sagt  S.  §  12,  nur  solche  anforderungen  an  deine 
freunde  stellen ,  über  welche  diese  am  wenigsten  Unwillen  und  reue 

empfinden,  und  zweitens  ihre  gunst  in  gleicher  weise  mit  willfäh- 
rigem wesen  (xopiZ^Ojaevr))  vergelten;  so  möchten  sie  deine  besten 

freunde  werden,  die  meiste  zeit  dich  lieben  und  dir  die  grösten  wohl- 
thaten  erweisen. 

Bis  hierher  können,  ja  müssen  alle  belehrenden  und  ermah- 
nenden worte  auf  die  sittliche  freundschaft  gedeutet  werden ,  bis 

hierher  herscht  ein  einheitlicher  ton,  eine  der  persönlichkeit  des 

Sokrates  würdige  gedankenentwicklung,  welche  mit  feiner  ironi- 
sierung der  schönen  buhlerin  nicht  etwa  deren  belehrung  oder  gar 

bekehrung  bezweckte  —  denn  darauf  muste  S.  von  haus  aus  als  auf 
ein  vergebliches  bemühen  verzichten  —  sondern  in  ihrer  sittlichen, 
von  der  buhlerei  abziehenden  tendenz  einzig  auf  die  schüler  berechnet 

war.  besonders  aber  möchte  ich  betonen ,  wie  die  letzte  gedanken- 

entwicklung in  'erstens'  und  'zweitens'  die  volle  gegenseitigkeit  des 
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freundschafts-  und  liebesverhältnisses  hervorhebt  und  erschöpft  und 
in  dem  dreigliedrigen  folgesatz  einen  inhaltlich  den  gedanken  voll- 

ständig abschlieszenden,  rhetorisch  schön  abgerundeten  ausgang 
findet,  so  dasz  man  beim  lesen  den  unmittelbaren  eindruck  gewinnt, 
dasz  hiermit  die  erörterung  des  S.  ihr  ende  haben  müsse,  also  schon 
rein  äuszerlich  genommen,  schleppt  die  jetzt  noch  sichauschlieszende 
erklärung  des  begriffs  x«Pi2!ecGai  ziemlich  schwerfällig  nach,  das 

Xapi^oio  b*  av  )ad\iCTa  leitet  aber  die  zwei  §§  ein ,  welche  die  ein- 
gangs dieses  aufsatzes  von  Zeller  berührte  belehrung  der  Theodote 

über  begriff  und  methode  ihres  gewerbes  enthalten,  indem  ihr  Sokrates 
sagt,  dasz  sie  ihre  gunstbezeigungen  am  besten  anbringe,  wenn  sie 

nur  bei  stai-k  auftretendem  bedürfnis  ihren  Verehrern  sich  hingebe; 
ebenso  wie  nach  der  Sättigung  im  essen  das  anbieten  von  speisen, 
ohne  dasz  appetit  vorhanden  sei,  Widerwillen  erzeuge,  so  dürfe  sie 
auch  nach  sinnlicher  befriedigung  nicht  eher  sich  anbieten  und  davon 
reden,  als  bis  die  Verehrer  wieder  bedürfnis  empfänden;  aber  auch 
dann  solle  sie  nicht  sofort  sich  bereit  finden  lassen  oder  gar  anregen, 
sondern  vielmehr  die  sittsame  spielen  und  sich  ihnen  entziehen,  bis 
die  begierde  den  höchsten  grad  erreicht  habe,  diese  allerdings  die 

methode  jenes  gewerbes  entwickelnden  gedanken  können  keine  be- 
ziehung  mehr  auf  die  dabei  stehenden  schüler  haben,  sondern  nur 
die  belehrung  der  Theodote  bezwecken,  und  somit  hätte  Zeller  mit 
seiner  beurteilung  unseres  gesprächs  und  der  ganzen  thätigkeit  und 
lebensaufgabe  des  Sokrates  recht,  unbedingt,  wenn  diese  beiden 
§§  zum  vorhergehenden  passen,  an  diese  stelle  gehören,  wenn  sie 
echt  sind,  sollte  aber  wohl  Sokrates  eine  hetäre,  die  schon  längere 

zeit  ihrem  ge werbe  oblag,  so  dasz  sie  sich  eine  prunkvolle  einrich- 
tung  anschaffen  und  ein  glänzendes  leben  führen  konnte,  auf  diese 
gemeinsten  buhlerkunstgriffe  erst  noch  aufmerksam  machen  müssen, 
sollte  Th.  aus  ihrer  praxis  dieses  spiel  nicht  schon  längst  viel  besser 
als  S.  kennen  und  nicht  schon  oftmals  geübt  haben?  bei  einer  sol- 

chen person  eine  belehrung  solchen  inhalts  anbringen  wollen  wäre 
ohne  allen  sinn,  nimt  man  die  übrigen  auffälligkeiten  hinzu,  dasz 
die  bis  dabin  in  feiner  ironisierung  der  Th.  sich  bewegenden  aus- 
führungen  frei  von  aller  unsittlichkeit  überall  eine  tiefere  deutung 
auf  ein  sittliches  freundschafts-  und  liebesverhältnis  zulieszeu,  dasz 
diese  zwei  §§  ausschlieszlich  die  Th.  angehen,  während  alles  fol- 

gende wiederum  nur  mit  berechnung  auf  die  schüler  gesagt  ist,  dasz 

oben  §  10  das  wort  xotpiZ^ecöai  in  den  Wendungen  lijc  ötv  e)iß\e- 
Kouca  x«pi2ioio  Ktti  ö  ti  av  XcYOuca  eucppaivoic  und  öXr)  Tri  ijiuxiü 
Kexcxpic9ai  nur  rein  sittlich  gemeint  ist  und  auch  §  12  djueißecGai 
Xapi2!o|uevTiv  töv  auTÖv  xpÖTTOV  mit  rücksicht  auf  das  unmittelbar 
vorhergehende  so  genommen  werden  musz;  nehmen  wir  ferner  den 
schon  oben  erörterten  grund  hinzu,  dasz  bei  §  12  ein  inhaltlich  und 
rhetorisch  prachtvoller  schluszgedanke  sich  findet,  an  welchen  §  15 

sich  schön  und  passend  anschlieszt;  ziehen  wir  endlich  mit  in  be- 
tracht,  dasz  nach  tilgung  dieser  zwei  §§  die  ganze  mit  Theodote  ge- 
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führte  Unterredung  eigentlich  ihrem  tiefern  Inhalt  nach  an  die  ihn 

umgebenden  jungen  freunde  gerichtet  ist  —  so  kann  kaum  ein 
Zweifel  darüber  sein ,  dasz  wir  in  den  zwei  §§  ein  in  bezug  auf  die 

gesprächsteilnehmer  vollständig  unnützes,  überflüssiges,  seinem  In- 
halte nach  gemeines,  zu  dem  vorhergehenden  und  nachfolgenden  nicht 

passendes  einschiebsei  vor  uns  haben,  nach  ausscheidung  von  §  13 
und  14  aber  erhalten  wir,  wie  aus  dem  gesagten  erhellt,  eine  ganz 
andere  tendenz  des  gesprächs,  als  wie  Zeller  sie  auffaszt.  jetzt  handelt 
es  sich  hierbei  gar  nicht  um  belehrung  der  Theodote :  denn  an  dieser 

war  nichts  zu  bessern  noch  zu  belehx-en;  sondern  wie  Sokrates  zu 
anfang  sich  ausdrücklich  an  seine  freunde  wendet  und  offenbar  die 
schluszgedanken,  wenn  auch  in  der  Unterhaltung  mit  Th.  entwickelt, 
doch  nur  von  seinen  freunden  verstanden  und  gewürdigt  werden,  so 
hat  auch  das  ganze  gespräch  nur  den  einen  zweck,  seine  ihn  um- 

gebenden Schüler  das  schmachvolle  dieses  gewerbes  gegenüber  den 
edlen  erwerbsarten  empfinden  zu  lassen,  durch  feine  ironisierung 
des  weibes  die  bewunderung  der  schüler  für  sie  zu  dämpfen  und 

durch  betonung  der  echten  freundespflege  ihre  freundschaftsbezeu- 
gungen  in  das  rechte  licht  zu  stellen  und  häszlich  erscheinen  zu  lassen, 
um  eben  am  schlusz  mit  seiner  von  begeisterung  für  alles  edle  und 
schöne  getragenen  liebe  zur  heranwachsenden  jugend  diese  seine 
schüler  mit  sich  fortzureiszen,  dem  gemeinen  zu  entrücken  und  für 
seine  bestrebungen  zu  erwärmen. 

Mühlhausen  in  ThürinGtEn.  Edmund  Weissenborn. 

11. 
ZU  LYKOPHEONS  ALEXANDRA. 

dj  bfi  ueQ'  eKxriv  *f£vvav  auGainujv  ejaöc  1446 
eic  TIC  TiaXaiCTric,  cu)aßaXibv  d\Knv  bopöc 
TTÖVTOu  le  Kai  YHC  Keic  biaWaYdc  jlioXujv, 

TTpe'cßicToc  ev  cpiXoiav  u)nvri6riceTai, 
CKuXuüv  dcTTapxdc  rdc  bopiKiriTouc  Xaßuuv.  1450 

diese  5  zeilen  zu  erklären  hat  sich  UvWilamowitz  de  Lycophronis 
Alexandra  (Greifswald  1883)  umsonst  bemüht,  die  Artabazos- 
geschichte  hat  nur  wenig  anhänger  gefunden,  stellt  man  dagegen 
diese  zeilen  hinter  1434,  dann  schlieszt  sich  das  iL  (1446)  an  das 
zu  iraiuqpaXujjaevoc  (1434)  gehörige  subject,  dh,  Xerxes.  die  sechs 
generationen  aber  sind  folgende:  Xerxes,  Artaxerxes  I,  Dareios  II, 

Artaxerxes  II,  Artaxerxes  III,  Dareios  III.  nach  der  sechsten  gene- 
ration ,  also  nach  dem  ende  Dareios  III  erfolgen  die  bmWa^ai  und 
zwar  durch  die  heirat  des  Alexandres  mit  der  tochter  des  Dareios, 

Stateira  (Droysen  gesch.  Alex.  I  s.  242),  die  das  siebente  gesehlecht 
bildet,  Alexandros  aber  war  Aapbavibric  (=  auGaijuuJV  e|uöc)  von 
seinen  ahnen  her  (Pindaros  fr.  120  Böckh). 
Leipzig,  Eugen  Dittrich. 
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12. 

ZU  ANTIMACHOS. 

Das  bei    Stephanos  Byz.  u.  Teu|Liriccöc  überlieferte  fragment 
der  Thebais  (3  Stoll)  lautet: 

oüveKtt  Ol  Kpovibric,  öc  laeya  ndvTUJV  dvdccei, 

dvTpov  evi  CKif)  Teu|ir|caTo,  xöcppa  kcv  ei'n 
OoiviKOC  Koupa  KeKeiJ0)ueva  •  öc  pa  hy\  tic 
juribe  0eajv  dXXoc  yc  trapeS  9pdccaiT6  kev  auTOü. 

die  erste  zeile  bat  eine  silbe  zu  wenig  und  TtdvTUJV  ist  metrisch  un- 
möglich, für  TrdvTUUV  wurde  fast  allgemein  bisher  ndciv  geschrieben, 

dies  liegt  zu  weit  ab,  besser  Düntzer  (fragm.  der  ep.  poesie  d.  Gr. 

s.  99)  durch  Umstellung  rrdvTUUV  )LieT'  dvdccei.  näher  liegt  jedoch  an- 
zunehmen, dasz  der  archetypus  in  compendien  geschrieben  war 

und  zu  lesen  ist:  Tidviecci^v^  dvdccei,  wie  Hom. T  104.  109.  dann 
kann  aber  nicht  }iiy;a  ursprünglich  gelesen  worden  sein,  sondern  auch 
dies  scheint  seinen  Ursprung  dem  compendienwesen  zu  verdanken. 
es  kann  nur  6ine  silbe  statt  der  zwei  von  |ueYCi  gebraucht  werden, 

nun  hat  man  nach  öc  bald  ein  xe,  bald  ein  Tiep  eingesetzt,  das  rich- 
tige hat  GHermann  gesehen,  der  Ttep  einfügte,  und  dies  irep  ist  hsl. 

leicht  zu  vertauschen  mit  jxef  von  jueYCt.  —  In  der  zweiten  zeile  bietet 
der  Rehdigeranus  statt  CKif]  das  wort  CKT]Vri  und  daraus  hat  ünger 
Thebana  paradoxa  I  s.  156  richtig  hergestellt  dvTpuj  evi  CKrivfiv 

TeujaricaTO.  *  —  Äuszerst  entstellt  ist  die  dritte  zeile.  hier  sind  die 
bisherigen  conjecturen  sämtlich  unbrauchbar.  Zeus  schafft  der  Europe 
die  höhle,  damit  diese  ihr  ein  versteck  sei,  und  daher  ist  für 

KoOpa  KeKeu9)aeva  zu  schreiben  Koupric  Keu9jLiiJuv  (==  Katabuceic, 
Kpucpioi  TÖTTOi  Hesychios,  Hom.  v  367  u.  sonst).  Europe  soll  dort 
verborgen  sein  vor  den  andern  göttern  (zeile  4)  und  vor  irgend 
einem  gotte,  der  in  den  worten  enthalten  ist:  öc  pa  |ur|  Tic.  für  öc 
haben  schon  andere  d)C  geschrieben,  die  gottheit  aber,  vor  der  Zeus 

seine  geliebte  verbirgt,  ist  niemand  anders  als  Here,  die  eifersüch- 
tige gattin,  und  daher  ist  zu  lesen  UJC  )ur|  pa  Boujttic,  zeile  4  aber 

für  das  unschöne  und  unrichtige  Y£  das  besser  passende  Ti  zu  setzen,, 
so  dasz  das  fragment  so  lautet: 

oüveKd  Ol  Kpovibric,  öcnep  ndvTecci<(v)>  dvdccei 
dvTpuj  evi  CKrjvfiv  leu^ricaio,  TÖqppa  kcv  eiri 
OoiviKOC  Koupiic  Keu9jud)V  u)C  }xr\  pa  Boujttic 
Hr\he  9€a)V  dXXoc  ti  TtapeE  qppdccaiTÖ  kcv  auToO. 
Leipzig.  Eugen  Dittrich. 

*  [vgl.  oben  s.  92.] 
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13. 
M.  TULLIUS  CICERO 

BEIM  AUSBRUCH  DES   BÜRGERKRIEGS. 

Als  ich  in  diesen  tagen  einen  aufsatz  über  den  ausbruch  des 

bürgerkriegs  im  j.49  vorCh.  niederschrieb',  muste  ich  immer  wieder 
mit  inniger  teilnähme  eines  mannes  gedenken,  der,  wenngleich  nicht 
im  vordertreffen  stehend ,  doch  mit  seinem  ganzen  thun  und  denken 
in  ungewöhnlicher  weise  mit  in  diese  kämpfe  verflochten  war:  des 

vielgeschmähten  M.  Tullius  Cicero,  trotz  mancher  einzelner  vertei- 
digungsversuche,  durch  welche  dieser  oder  jener  der  gegen  Cicero 

erhobenen  vorwürfe  neuerdings  entkräftet  worden  ist^,  war  es  mir 
doch,  als  ob  unser  Zeitalter  im  groszen  und  ganzen  eine  schuld  gegen 
das  andenken  dieses  mannes  abzutragen  habe,  denn  die  gelehrte 
weit  steht  zum  empfindlichen  schaden  der  classischen  Studien  über- 

haupt, insbesondere  aber  der  classischen  Studien  an  den  gymnasien 
noch  immer  mehr  oder  weniger  unter  dem  banne  des  vernichtenden 

Urteils ,  das  Drumann  und  Mommsen  über  Ciceros  politische  thätig- 
keit,  ja  über  seinen  Charakter  gefällt  haben,  es  gehört  heutzutage 
unter  den  gymnasiallehrern  noch  immer  zum  guten  ton  sich  von  den 

banden  des  ̂ Ciceronianismus'  zu  lösen,  über  den  'feigen  advocaten' 
und  den  'politischen  achselträger'  zu  lächeln,  lauheit,  gering- 
schätzung,  nur  schlecht  verhüllter  spott  bei  der  darstellung  des 
lebens  und  wesens  Ciceros  vor  der  Jugend  sind  davon  die  folge,  und 
eben  diese  Jugend ,  ohnehin  zu  giftigem  skepticismus  mehr  geneigt 
als  zu  liebevoller  Versenkung  in  die  hoheit  der  antike,  vollendet  dann 
mit  cynischer  roheit  den  mord  an  dem  andenken  eines  der  grösten 
lehrer  der  menschheit. 

Dem  gegenüber  wird  es  hohe  zeit  unsere  gesamte  auffassung 
der  persönlichkeit  Ciceros,  namentlich  auch  unsere  darstellungen 
seiner  staatsmännischen  thätigkeit  an  der  band  der  fortgeschrittenen 
und  fortschreitenden  durchforschung  seiner  briefschaften  gründlich 

1  dieser  aufsatz,  welcher  zu  diesen  Zeilen  in  innerer  beziehung  steht, 
wird  demnächst  im  rhein.  museum  erscheinen.  ^  so  hat  zb.  HNissen 
in  einer  anmerkung  in  Sybels  bist.  zs.  bd.  XLVI  (1881)  s.  86  mit  groszer 
entschiedenbeit  gegen  Drumann  die  Vermittlungsversuche  Ciceros  zwi- 

schen Caesar  und  Ponipejus  wieder  zu  ehren  gebracht.  Nissen  schlieszt 

seine  auseinandersetzung  mit  folgenden  beherzigenswerten  werten:  'ich 
denke,  es  gibt  wenig  facta  in  der  alten  geschichte,  die  besser  beglaubigt 
wären  als  die  Vermittlung  Ciceros,  und  meine,  dasz  sie  ein  rühmliches 
blatt  in  der  geschichte  seines  lebens  darstellt,  wenn  es  in  unsern  heu- 

tigen geschichtsbüchern ,  die  doch  wahrlich  an  geringfügigem  dingen 
nicht  arm  sind,  vermiszt  wird,  so  beweist  dieser  umstand  lediglich,  dasz 
die  durchforschung  des  quellenmaterials  in  rückstand  geblieben  ist. 
namentlich  musz  man  bedauern,  dasz  die  grundsätze,  welche  Niebuhr 
lebensnachrichten  II  483  über  die  benutzung  von  vertraulichen  briefen 
ausgesprochen,  von  Drumann  und  seinen  nachfolgern  so  wenig  beherzigt 
worden  sind.' 
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zu  revidieren,  damit  zuerst  unsere  gymnasiallehrer,  dann  aber  auch 
unsere  Jugend  ein  objectiveres  bild  dieses  bedeutenden  mannes  in 
sich  erstehen  lassen  ̂   der  nicht  etwa  nur  als  redner  und  Stilist,  son- 

dern auch  als  sittlicher  charakter  dui'ch  eine  edle  menschlichkeit 
in  einer  zeit  voll  unbarmherziger  Unterdrückung,  durch  fleckenlos 
reinen  wandel  in  einer  zeit  gemeiner  sinnenlust,  endlich  durch  den 
mit  seinem  blute  besiegelten  glauben  an  gewisse  ideale  die  meisten 
seiner  Zeitgenossen  überragte,  zu  dieser  revision  möchte  ich  hier 
einen  kleinen  beitrag  liefern. 

Eine  der  hauptanklagen  Drumanns  gegen  Cicero  gründet  sich 

auf  sein  verhalten  im  bürgerkriege.  er  sagt  GR.  VI  s.  207 :  'in  dem 
Spiegel,  welchen  er  selbst  uns  reicht,  erblicken  wir  das  unerfreu- 

liche bild  eines  mannes,  der  aus  furcht  vor  dem  Verluste  der  guter 
und  des  lebens  alle  parteien  teuscht,  der  pflicht,  und  um  es  nicht  zu 
gestehen,  auch  der  Wahrheit  untreu  wird,  andere  anklagt,  um  sich 
zu  entschuldigen,  und  zuletzt,  als  er  durch  endloses  philosophieren 
die  innere  stimme  erstickt  hat,  aus  scheu  vor  der  stimme  seiner  mit- 
bürger  dem  unlautern  treiben  entsagt,  das  leichenbegängnis  der 
republik  als  müsziger  Zuschauer  in  der  nähe  sieht,  und  dann  von 
neuem  dem  «tyrannen»  sich  zuwendet,  um  bald  nachher  die  tyrannen- 

mörder  zu  preisen.'  was  auf  diese  anklage,  soweit  sie  sich  auf  Ciceros 
haltung  nach  Pharsalus  bezieht,  zu  erwidern  ist,  habe  ich  in  meinem 
vortrage  über  M.  Junius  Brutus  (verh.  der  Görlitzer  philol.  vers. 

s.  172 — 183)  angedeutet,  die  andere  anklage,  Cicero  habe  beim  aus- 
bruch des  bürgerkriegs  eine  unredliche  rolle  gespielt,  stützt  sich 

namentlich  darauf,  dasz  er  das  ihm  vom  senat  übertragene  amt 

Campanien  und  Capua  zu  verwalten  nicht  erfüllte,  'obgleich  er  dem 
Pompejus  das  gegenteil  schrieb'  (Drumann  VI  194,  79),  sondern 
durch  'die  besorgnis  haus,  villen  und  vielleicht  auch  das  leben  ein- 
zubüszen,  schon  im  anfange  des  krieges  zur  treulosigkeit  gegen  seine 

partei  verleitet'  worden  sei  (VI  200,  13).  hierüber  erlaube  ich  mir 
die  acten  vorzulegen. 

Zunächst  kann  es  keinem  zweifei  unterliegen,  dasz  Cicero  bei  der 
Verteilung  der  regionen  Italiens  durch  den  senat  Capua  übernommen 
hat,  denn  er  schreibt  es  selbst  an  Tiro  am  12  jan.  49  (XVI  11,  3): 
Italiae  regiones  disariptae  sunt,  quam  quisque  partem  tueretur:  nos 
Capuam  sumpsimus.  das  war  zwischen  dem  7  und  12  jan.  infolge 
des  senatusconsultum  ultimum  geschehen,  der  zeitlich  nächste  brief, 
in  welchem  Cicero  von  einer  amtlichen  Verpflichtung  spricht,  ist  ad 

^  dazu  ist  es  freilich  auch  vor  allem  nötig,  dasz  man  endlich  mit 
•der  lectüre  der  für  die  Jugend  groszenteiis  langweiligen  und  an  sich 
minderwertigen  philosophischen  Schriften  Ciceros  wie  zb.  de  officiis  auf 
den  gymuasien  ein  ende  mache,  man  führe  vielmehr  den  Jüngling  durch 
lectüre  geeigneter  reden  und  vor  allem  geeigneter  briefpartien  mitten 
hinein  in  das  interessante,  warm  pulsierende  leben  einer  aufgeregten 
zeit,  es  gibt  kaum  eine  bessere  schule  für  das  beginnende  politische 
Verständnis. 
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Att.  VII 11,  der  sehr  bald  nach  Ciceros  abreise  von  Rom  am  18  jan. 
abends  geschrieben  war/  in  diesem  briefe  heiszt  es  §  5 :  ego  negotio 
praesum  non  turbulento:  vult  enim  me  Pompeius  f  esse,  quem  tota 
haec  Campania  et  maritima  ora  habeat  iniöxonov,  ad  quem  dilectus 
et  summa  negotii  deferaiur;  itaque  vagus  esse  cogitaham.  man  hat 
nun  diese  stelle  mit  der  vorigen  in  Zusammenhang  gebracht  und 

daraus  gefolgert,  dasz  Cicero  Campanien  und  Capua  mit  der  Ver- 
pflichtung dort  zu  rüsten  übernommen  habe  (Drumann  VI  s.  194), 

und  die  werte  Jiaec  Campania  hat  man  so  ausgelegt,  als  ob  Cicero 
bereits  am  orte  seiner  bestimmung  angelangt  sei.  wie  konnte  aber 
CicerO;  der  am  18  ante  lucem  von  Rom  aufgebrochen  war,  am  abend 
dieses  oder  in  der  frühe  des  nächsten  tages  in  Campanien  sein ,  da 
er  doch  zu  dieser  reise  mindestens  drei  bis  vier  tage  brauchte  ?  zum 
überflusz  wissen  wir  aus  einer  andern  briefstelle  ad  Att.  VII  14,  1, 
dasz  er  erst  am  24  jan.  nach  Campanien  gelangte,  also  musz  hier 
unter  Jiaec  Campania  et  maritima  ora  etwas  anderes  zu  verstehen 
sein.  Cicero  war,  als  er  diese  worte  schrieb,  eine  tagereise  von  Rom 
entfernt,  etwa  in  Antium :  demnach  bezeichnen  die  citierten 
worte  die  Camp agna  diRoma  und  die  latinische  küste, 
die  letztere  etwa  in  demselben  umfange,  wie  wenn  Gregorovius 

'Idyllen  vom  lateinischen  ufer'  schreibt,  von  Ostia  bis  zu  den  Volsker- 
bergen  und  über  Minturnae  hinaus,  ich  weisz  allerdings  auszer  dieser 
notiz  aus  dem  familiären  verkehr  keine  andere  aus  republicanischer 
zeit,  wo  die  latinische  ebene  mit  haec  Campania  im  gegensatz  zu 
der  Campania  Osca  bezeichnet  wäre;  aber  der  schlusz  von  späterm 
gebrauche  auf  einen  frühem,  zufällig  noch  nicht  beobachteten  ist 
doch  unter  so  zwingenden  umständen  gestattet,  zumal  der  scholiast 
Porphyrie  aus  dem  dritten  jh.  nach  Ch.  zuHoratius  de  artepoetica  65 

überliefert:  divus  Caesar  duas  instituerat  res  facere,  portum  Ostien- 
sem  munire  et  Pomptinam  paludem,  quae  in  Campania  est,  ad  quadra- 
gensimum  miliarium  emittere  in  mare.  aus  diesem  Sachverhalte  er- 

gibt sich  nun,  dasz  Capuam  tueri  und  die  aufsieht  über  haec  Campania 
et  maritima  ora  zwei  ganz  verschiedene  auftrage  gewesen  sind,  die 
einander  ausschlieszen.  so  schreibt  Cicero  auch  am  25  jan.  ad  Att. 
VII  14,  3  nur,  dasz  er  der  latinischen  küste  vorstehe,  von  Capua 

tein  wort:  velim  eas  (mulieres)  cohortere,  ut  exeant  (Boma),  praeser- 
tim  cum  ea  praedia  in  ora  maritima  haheamus,  cui  ego  praesum.  auch 
dem  Pompejus  selbst  gegenüber  betont  Cicero,  dasz  die  latinische 
küste  sein  bezirk  sei,  am  15  febr.  49  ad  Att.Nlll  IIB  1  nos  adhuc 

in  ea  ora,  uhi  praepositi  sumus,  ita  fuimus,  ut  navem  paratam  habe- 
remus  .  .  si  teneri  posse  putas  Tarracinam  et  oram  maritimam,  in  ea 
manebo^  etsi  praesidia  in  oppidis  nulla  sunt,  ja  wir  erfahren  sogar 
ausdrücklich,  dasz  diese  Verlegung  seines  geschäftskreises  von  Capua 

■*  in  den  ersten  Sätzen  des  briefes  klingen  noch  die  von  Pompejus 
am  17  Januar  im  Senat  gethanen  äuszeruugen  nach,  welche  die  räu- 

mung  Roms  einleiteten,  genauer  habe  ich  über  die  zeit  des  briet'es 
gesprochen  in  meinem  eingangs  erwähnten  aufsatze. 
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nach  der  latinischen  küste  nicht,  wie  Drumann  es  darstellt,  auf  treu- 
loser hinterziehung  beruht ,  sondern  auf  offener  absage :  Cicero  sagt 

nemlich,  und  zwar  an  mehreren  stellen,  dasz  und  wann  und  warum 
er  Capua  zurückgewiesen  habe,  er  spricht  davon  zweimal  Pompejus 

gegenüber,  das  einemal  am  27  febr.^ :  aus  dieser  stelle  ergibt  sich : 
nachdem  sich  Cicero  bei  dem  sc.  ultimum,  also  vor  ausbruch  der 
feindseligkeiten  noch  hatte  bereit  finden  lassen,  das  commando  über 

Capua  zu  übernehmen,  hatte  er  später  die  aussichtslosigkeit  des  auf- 
trags  erkennend  sein  commando  in  die  hände  des  senats  zurück- 

gegeben, aus  der  andern  stelle^  erfahren  wir,  dasz  Cicero  nach  dem 
decretum  tumultus  am  17  jan.  in  derselben  senatssitzung  das  com- 

mando über  Capua  niedergelegt  habe,  in  welcher  Pompejus  Eom 
nach  der  wegnähme  von  Arretium  und  Ancona  für  unhaltbar  erklärte 
und  die  regierung  in  Rom  sich  auflöste,  niemand  kann  ihm  diese 
absage  verargen,  denn  wenn  auch  Cicero  gemäsz  dem  sc.  ultimum, 
durch  welches  der  staat  an  die  Wachsamkeit  aller  behörden  und  be- 

amten  appellierte,  der  regierung  seine  kräfte  zur  Verfügung  gestellt 
hatte,  so  war  doch  durch  das  decretum  tumultus,  noch  mehr  aber 
durch  die  auflösung  der  regierung  selbst  am  17  jan.  eine  ganz  neue 

Situation  geschaffen.'  die  regierung,  der  Cicero  sich  versprochen 
hatte,  hörte  auf  zu  existieren  in  demselben  augenblicke,  als  die 
mehrzahl  der  Senatoren  Rom  verliesz.  wenn  danach  Cicero  das  com- 

mando in  Capua  übernommen  hätte,  so  wäre  das  gleichbedeutend 
mit  einem  übergange  in  das  Pompejanische  kriegslager  gewesen, 
diesen  Übergang  zu  Pompejus  auf  gnade  und  Ungnade  hatte  sich 
Cicero  zwar  als  ultima  ratio  für  den  fall  aufgespart,  dasz  ein  aus- 
gleich  zwischen  den  beiden  machthabern  durchaus  nicht  mehr  mög- 

lich schien*",  damals  aber  und  auch  später  noch  trug  er  sich  mit 
friedensgedanken ,  und  zwar  nicht  nur  um  seiner  selbst  willen ,  wie 
uns  Drumann  VI  s.  188  glauben  machen  möchte,  sondern  weil  er  bei 
allen  schichten  der  bevölkerung  ein  tiefes  friedensbedürfnis  zu  erken- 

nen glaubte.®  er  wählte  deshalb,  und  zwar  nach  offener  ausspräche 
mit  Pompejus,  wie  aus  der  oben  citierten  stelle  hervorgeht,  einen 

mittelweg.  um  auch  weiterhin  mit  Caesar  verhandeln  zu  können,  ver- 
mied er  das  Pompejanische  lager  5  um  es  aber  auch  mit  Pompejus  nicht 

^  ad  Att.  VIII  11  D  5  quod  cum  ita  sit,  maxime  vellem  primuvi  semper 
tecum  fuissem ,  qnod  quidem  tibi  ästender  am ,  cum  a  me  Capuam  reiciebam, 
quod  feci  non  vitandi  oneris  causa,  sed  quod  videbam  teneri  illam  urbem  sine 
exercitu  non  posse;  accidere  autem  mihi  nolebam  quod  doleo  viris  fortissimis 
accidisse.  •>  ad  Alt,  VIII  IIB  3  sin  omnia  unum  in  locum  contrahenda 
sunt,  non  dubito  quin  ad  te  statim  veniam,  quo  mihi  nihil  optatius  est,  idque 
tecum  quo  die  ab  urbe  discessimus  Incutus  sum.  '  ad  Att.YW  11,  4  (am 
abend  des  18  jan.)  quid  quaeris?  alia  causa  facta  est:  nihil  iam  conceden- 
dum  putant  Caesari.     haec   tu   mihi   explica   qualia  sint.  *  ad  Att.  VII 
1,  4.  3,  5.  17,  4  in  quo  quidem  manebo ,  dum  spes  pacis  erit:  sin  bellum 

geretur,    non  deero  officio  nee  dignitati  meae  usw.  ^   ad  Att.  VII  5,  4 
quos  ego  equites  Romanos,  quos  senatores  vidi,  gut  acerrime  cum  cetera  tum 
hoc  iter  Pompei  {ad  legiones)  viluperarent !  pace  opus  est:  ex  victoria  cum 
multa  mala  tum  certe  tyrannus  existet.    VIII  3,  4  s.  unten. 
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zu  verderben,  erklärte  er  sich  bei  der  niederlegung  des  Oberbefehls 

über  Capua  am  17  jan.  im  senat  bereit  eine  tutel  über  die  latinische 
küste ,  wo  es  voraussichtlich  weder  zu  kriegerischen  Verwicklungen 
noch  überhaupt  zu  rüstungen  kam,  zu  übernehmen,  so  gewinnen 
wir  aus  Ciceros  eignen  äuszerungen  auch  den  richtigen  Standpunkt 
zur  beilung  einer  briefstelle,  die  schon  vielen  besserungsversuchen 

getrotzt  hat.  ad  Ätt.  VIII  3, 4  schreibt  Cicero  mitten  in  einem  rück- 
blick  auf  die  ereignisse  (am  18/19  febr.  in  Cales)  nach  dem  Mediceus 

folgendermaszen:  in  te  cepi  (M'  invite  cepi)  Capuam,  non  quo  munus 
iUud  defugerem ,  sed  sine  causa ,  in  qua  nullus  esset  ordinum ,  nullus 
aperius  privatorum  dolor,  bonorum  autem  esset  aliquis ,  sed  hebes ,  ut 
solet,  et  ut  ipse  sensissem  multitudo  et  infimusque  piropensus  in  alteram 
parteni,  multi  miäationis  rerum  cupldi,  dixi  ipsi  nie  nihil  suscepturum 
sine  praesidio  et  sine  pecunia :  itaque  liabui  nihil  omnino  negotii^  quod 
ab  initio  vidi  nihil  quaeri piraeter  fugam.  hier  ist  zunächst  am  anfang 

mit  M"  zu  schreiben  invite  cepi,  sodann  infimus  quisque  für  infimus- 
que. ferner  brauchen  wir  statt  des  sinnlosen  sine  ein  substantivum 

feminini  generis,  auf  welches  die  folgende  definition  in  qua  .  .  ut  solet 

passt.  wer  mit  mir  inmitten  der  damaligen  gedanken  Cicei'os  steht, 
wird  mir  ohne  weiteres  zugeben,  dasz  der  fehlende  begriff,  dessen 
erläuterung  in  den  folgenden  worten  gegeben  ist,  nur  der  des 
frieden s  sein  kann,  dasz  also  für  sine  causa  zu  schreiben  ist  pacis 
causa,  was  graphisch  gar  nicht  so  sehr  von  sine  abweicht,  wie  es 
zunächst  scheinen  mag;  der  fehler  entstand  durch  Übertragung  aus 
einer  alten  hs.  mit  offenem  a.  der  gedanke  ist  mit  solet  zu  ende,  für 

das  folgende  et  ist  sed  zu  schreiben,  in  sensissem  stecken  die  trüm- 
mer  der  drei  Wörter  sensi  quam  esset,  der  sinn  ist  nunmehr  fol- 

gender: 'ich  habe  (bei  der  discriptio  regionum  Italiae  nach  dem  sc 
ultimum  vom  7  jan.  49)  Capua  übernommen,  ungern,  nicht  als  ob  ich 
die  arbeitslast  der  aushebung  scheute,  sondern  ungern  im  interesse 
des  friedcns,  in  dem  alle  stände  und  Privatpersonen  verhältnismäszig 
ungekränkt  leben  könnten,  die  verfassungstreuen  freilich  nicht  ohne 
schmerz  zu  empfinden,  aber  doch  nur  einen  durch  lange  gewohnheit 
an  illegale  zustände  abgeschwächten  schmerz,  als  ich  jedoch  merkte, 
wie  sehr  die  volksmasse  und  die  untersten  stände  der  partei  Caesars 

geneigt  waren ,  wie  viele  mänuer  nach  Umsturz  des  bestehenden 
strebten  (zb.  Caelius  Rufus,  der  consul  Lentulus  usw.),  da  habe  ich 
dem  Pompejus  selbst  gesagt,  dasz  ohne  truppen  und  ausreichende 
geldmittel  ich  eine  kriegerische  action  nicht  unternehmen  (also  auch 

Capua  nicht  halten)  könne,  so  habe  ich  denn  überhaupt  keinen  eigent- 
lichen auftrag  übernommen ,  weil  ich  von  anfang  an  erkannte ,  dasz 

Pompejus  auf  flucht  aus  Italien  sinne.'  dieses  programm  einer  ver- 
mittelnden neutralität  hat  Cicero  festgehalten  gegen  alle  lockungen 

der  Caesarianer  zur  rückkehr  nach  Rom'"  wie  gegen  alle  versuche 

'°  im  auftrag  Caesars  hatte  Trebatius  bereits  in  einem  am  22  jan. 
geschriebenen  briefe  Cicero  zur  rückkehr  nach  Rom  aufgefordert ,  vgl. 
ad  Alt.  YIl  17,  3.     über  Ciceros  antwort  vgl.  s.  126. 
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der  Pompejaner  ihn  zu  einer  beteiligung  am  waifenwerke  zu  bringen, 
einmal  berief  ihn  Pompejus  selbst  noch  im  januar  nach  Capua,  wo 
Cicero  vom  25  januar  abends  bis  zum  morgen  des  28n  verweilte 
{adÄtt.YlIlA  a.  15),  aber  Pompejus  ansinnen  sich  mit  M. Considius 

an  den  rüstungen  zu  beteiligen  ablehnte." 
Das  zweitemal  war  Cicero  in  Capua  auf  geheisz  derconsuln  vom 

4  febr.  bis  zum  7n  früh,  und  zwar,  wie  er  ad  Att.  VII  19  ae.  sagt: 

quo  facilius  de  Pompei  rebus  cognoscerem.^'^  damals  war  auch  in  Capua 
die  rüstung  zum  stillstand  gekommen,  während  an  der  latinischen 

küste  wohl  niemals  ernsthaft  davon  die  rede  war.  '^  deshalb  konnte 
Cicero,  ohne  irgendwie  Drumanns  Vorwurf  der  lüge  (VI  s.  207)  zu 
verdienen,  im  anfang  februar  an  Trebatius  und  dadurch  mittelbar 
an  Caesar  schreiben  ad  Att.Yll  17,  4  me  tarnen  in praediis  meis  esse 
neque  dilectum  ullum  neque  negotium  suscepisse:  in  quo  quidem  ma- 
neho,  dum  spes  pacis  erit. 

Über  das  Verhältnis  Ciceros  zu  Caesar  in  dieser  zeit  ist  das  beste 

Zeugnis  sein  brief  an  Caesar  vom  19  oder  20märz  früh,  in  dem  er,  ohne 
zu  wissen  dasz  Pompejus  bereits  aus  Italien  abgefahren  war,  den  Caesar 
nochmals  mit  eindringlichen  und  offenen  worten  zum  ausgleich  mit 
Pompejus  ermahnt  und  sich  zum  Unterhändler  erbietet,  oder  konnte 
Cicero  dem  sieger  gegenüber,  in  dessen  band  sein  leben  war,  ehrlicher 
oder  freimütiger  schreiben  als  so  (ad  Att.  IX  IIA  2) :  sed  ut  eo  tempore 
{ante  tuam  in  Italiam  incursionem)  non  modo  ipse  fautor  dignitatis 
tuae  fui ,  verum  etiam  ceteris  auctor  ad  te  adiuvandum ,  sie  me  nunc 
Pompei  dignitas  vehementer  movet:  aliquot  enim  sunt  anni  cum  vos 

duo  delegi,  quos  praecipue  colerem  et  quihus  essem,  sicut  sum,  amicis- 
simus.  quamohrem  a  te  peto  vel  potius  omnibus  te  precibus  oro  et 
ohtestor,  ut  in  tuis  maximis  curis  aliquid  impertias  temporis  Imic 
quoque  cogitationi,  ut  tuo  heneficio  honus  vir,  gratus,  pius  denique  (in 
Pompeium)  esse  in  maximi  heneficü  memoria  possim.  Caesar  selbst 
hat  in  dieser  sache  ein  klares  urteil  gesprochen:  er  ehrte  Ciceros 
gesinnung  sogar  dann  noch,  als  er,  nachdem  jede  friedenshofiiiung 
vorüber  war,  nicht  etwa  mit  Siegeshoffnungen,  sondern  lediglich  aus 

persönlicher  dankbarkeit'''  doch  noch   in   das  lager   des   Pompejus 

"  Ciceros  worte  sind  hier  um  so  beweiskräftiger,  weil  ich  sie  einem 
schreiben  entnehme,  das  er  selbst  an  Pompejus  gerichtet  hat:  ad  Att. 
VIII  IIB  2  ego  oninino,  ut  proxime  tibi  placuerat,  Capuam  veni  eo  ipso  die, 
quo  tu  Teano  Sidicino  es  profectus  —  vohieras  enim  me  cum  M.  Considio  pro 
praetore  illa  negotia  tueri  — ,•  cum  eo  venissem,  vidi  T.  Ampium  dilectum 
habere  diligentissime ,  ab  eo  accipere  Libonem,  summa  item  diligentia  et  in 

illa  colonia  auctoritate.  fid  Capuae,  quoaä  consides.  '^  «rf  ̂ ^^  VIII  HB,  2 
iterum,  ut  erat  edictum  a  consulibus,  veni  Capuam  ad  Nonas  Febr.;  cum 

fui.^sem  triduum,  recepi  me  Formias.  '^  ad  Att.  VII  23,  3  quod  quaeris, 
hie  quid  agatur,  tota  Capua  et  omnis  hie  {in  ora  maritima)  dilectus  iacet. 
^*  vgl.  zb.  ad  Att.  VIII  1,  4  unus  Pompeius  me  movet  beneßcio,  non  aucto- 

ritate:  quam   enim   Ute   habeat   auctoritatem   in  hac  causa?     qui,  cum  omnes 
Caesarem  metuebamus,  ipse  cum  diligebut,  postquam  ipse  metuere  coepit,  putat 
onines   hostes   Uli  oportere   esse.     ebd.  VIII  2,  4   ego  pro  Pompeio  libenter 
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übergegangen  war:  an  der  gewinnung  Ciceros  für  sein  regiment  hat 
Caesar  mit  allen  mittein  gearbeitet  bis  nahe  an  sein  ends  (vgl.  meinen 

oben  erwähnten  vertrag  s.  172  f.).  ich  hoffe  dasz  nach  diesen  dar- 
legungen  der  alte  Vorwurf  der  treulosigkeit  und  lüge  gegen  Cicero 
endlich  verstummen  wird. 

Aber  es  knüpft  sich  an  diese  epocheaus  Ciceros  leben  auch  noch 

der  andere  Vorwurf,  dasz  er  als  Staatsmann  von  geringer  einsieht'^ 
und  noch  geringerer  consequenz  gewesen  sei.  es  ist  hier  nicht  der 
ort,  um  diese  behauptung  einer  eingehenden  prüfung  zu  unterziehen, 

aber  einige  gedanken  darüber  will  ich  mir  doch  erlauben  auszuspre- 
chen. Drumanns  darstellungen  der  politischen  bestrebungen  Ciceros 

sind  in  der  regel  bunte  mosaikbilder  aus  den  verschiedensten  über- 
setzten oder  umschriebenen  stellen  Tullianischer  briefschaften.  und 

gerade  der  umstand ,  dasz  Drumann  gewissermaszen  Cicero  selb&t 
reden  läszt  und  fast  alle  seine  äuszerungen  in  erschöpfender  fülle 
zusammenträgt ,  hat  seiner  auffassung  so  groszes  ansehen  verliehen, 
wenn  man  aber  genauer  zusieht,  ist  seine  gründlichkeit  nur  eine 
oberflächliche,  äuszerliche.  er  führt  uns  wohl  ein  in  das  übermasz 

der  in  dem  warmblütigen  Cicero  unter  dem  drucke  ewig  wechseln- 
der Situationen  auf-  und  ab  wallenden  gedanken  und  empfindungen, 

aber  er  gruppiert  diese  unter  Verletzung  der  Zeitfolge,  die  oft  allein 
das  richtige  Verständnis  ermöglicht,  und  unter  groben  Irrtümern 
anderer  art  nach  seiner  eignen  laune,  vor  allem  aber  versäumt  er  die 
pflicht  jedes  unparteiischen  geschichtschreibers,  aus  den  verworrenen 
stimmen  des  tages  die  grundsätze  und  anschauungen  Ciceros  heraus- 

zuhören ,  an  deren  Verfechtung  er  dauernder  festhielt,  so  kommt  es 
dasz  Drumann  vor  seinem  eignen  unablässigen  raisonnement  über 
die  einzelnen  stellen  aus  den  briefen  doch  zu  einer  klaren  auffassung 
der  positiven  politischen  ziele  Ciceros  nicht  durchgedrungen  ist.  und 
doch  waren  solche  deutlich  erkennbar  in  Ciceros  brüst  vorhanden. 
Cicero  war  als  Staatsmann  kein  Verfechter  abstracter  theorien  wie 

Cato,  sondern  er  stand  auf  dem  boden  der  Wirklichkeit:  das  praktisch 
erreichbare  behauptete  bei  ihm  in  allen  lagen  des  lebens  das  über- 

gewicht über  das  utopisch  ideale,  sein  idealstaat  war  allerdings  eine 
aristokratische  republik,  aber  nicht  im  alten  feudalen  schlendrian, 
sondern  ausgeübt  von  einem  sittlich  und  geistig  hochstehenden  adel 
und  ausgestattet  mit  einer  uneigennützigen  humanen  Verwaltung, 

die  auch  denprovincialen  milde  und  menschenrechte  gewährleistete.'^ 

emori  possum:  facto  pluris  omniuni  hominian  neminem,  sed  non  siiam,  ut  tu, 
in  60  iudico  spem  de  salute  rei  pnblicae. 

'^  Drumann  VI  s.  184,  16;  vgl.  dagegen  zb.  Ciceros  brief  ad  Att. 
VII  9  vom  26  oder  27  dec. ,  der  in  wahrhaft  prophetischer  weise  die 
zuknnft  so  schildert,  wie  sie  sich  wirklich  gestaltete.  '*  Ciceros  an- 
sichten  über  behandlung  der  unterthanen  und  provinzen  finden  sich  im 
zusammenhange  dargestellt  in  seinem  berühmten  brief  an  seinen  bruder 
Quintus  II,  als  dieser  Statthalter  in  Asien  war  (59).  praktisch  ver- 

wertet hat  Cicero  seine  ideale  bei  seinem  proconsulat  in  Kilikien  (51/50), 
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an  dieser  aristokratisch  -  republicanischen  Staatsform,  die  sein  ideal 
für  alle  zeiten  blieb,  hat  Cicero  auch  praktisch  festgehalten  bis  in 
die  zeit  seiner  Verbannung,  während  derselben,  noch  mehr  aber 
nach  seiner  rückkehr  unter  dem  einflusse  der  fast  unablässigen 
straszenkämpfe  in  Rom  überzeugte  er  sich  mehr  und  mehr,  dasz  der 
in  sittenlosigkeit  und  Verschwendung  entartende  adel  zu  der  allei- 

nigen bebauptung  der  regierung  in  der  alten  weise  nicht  mehr  fähig 
sei,  zumal  ihm  in  dem  bunde  der  triumvirn  eine  macht  entgegen- 

getreten war,  deren  umfang  Cicero  durch  seine  Verbannung  an  sich 
selbst  erfahren  hatte,  so  begann  denn,  während  Cato  auch  nach 
seiner  Verbannung  in  groszartiger,  aber  starrer  unbeugsamkeit  an 
seinen  aristokratischen  idealen  festhielt  und  als  ihr  bedeutendster 

märtyrer  gestorben  ist,  bei  Cicero,  der  doch  nicht  in  dem  masze  wie 
Cato  mit  den  adlichen  traditionen  verwachsen  war,  eine  allmähliche 
Umformung  seiner  politischen  praxis.  zunächst  zwar  versuchte  er 

seine  persönliche  dankbarkeit  gegen  Pompejus  mit  seinen  republica- 

nischen idealen  auszugleichen. ''  als  aber  auch  dieser  versuch  sich 
als  undurchführbar  herausstellte  und  ihm  nur  neue  bedrohungen 

durch  Caesar  und  Pompejus  einbrachte  und  als  auszerdem  das  banden- 
wesen  in  Rom  den  letzten  rest  eines  geordneten  staatslebens  zu  ver- 

nichten drohte,  erkannte  Cicero  als  realpolitiker,  dasz  bei  der  Unfähig- 
keit des  adels  und  bei  der  macht  der  triumvirn  der  anarchie  in  Rom 

nur  durch  einen  ehrlichen  anschlusz  an  diese  zu  steuern  sei '®;  für  den 
äuszerlichen  bestand  der  Verfassung  schien  es  ihm  am  besten,  Pom- 

pejus und  Caesar  als  generalissimi  möglichst  in  gegenseitigem  gleich- 
gewicht  zu  erhalten,  damit  zwischen  ihnen  dem  senate  wenigstens 
ein  gewisser  Spielraum  bleibe,  er  stand  also  als  politiker  jedem  der 
beiden  mit  annähernd  gleich  freundlicher  gesinnung  gegenüber;  nur 

wobei  er  mit  einigen  Vertretern  des  feudalen  raubsystems  wie  Appius 
und  M.  Brutus  in  ernste  conflicte  geriet,  dasz  er  schlieszlich  nicht  in 
allen  stücken  energisch  durchgedrückt  hat,  ergab  sich  aus  der  kurzen 
verwaltungsfrist  und  daraus  dasz  der  bürgerkrieg  im  anzuge  war.  immer- 

hin glänzt  Ciceros  Verwaltung  durch  die  gröste  uneigennützigkeit,  die 
mit  so  groszer  sittlicher  kraft  von  seiner  reinen  persönlichkeit  aus- 

strahlte, dasz  sie  auch  die  gelüste  seines  gefolges  bändigte,  auch  hat 
er  einen  wichtigen  fiugerzeig  für  reformen  dadurch  gegeben,  dasz  er 
allen  speculanten  und  geschäftsleuten  die  officierstellen  im  beere  ent- 

zog, die  vorher  ein  bequemes  mittel  gewesen  waren,  um  die  militärischen 
kräfte  des  Staates  für  erpressungen  dienstbar  zu  machen ,  und  dasz  er 
zb.  den  Griechen  griechische  richter  gestattete  statt  der  römischen,  vgl. 
ad  Atl.  VI  1,  15. 

''  e-pist.  I  9,  6  itaque  quamquam  et  Pompeio  plurimum^  te  quidem  ipso 
praeäicatore  ac  teste,  debebam  et  eum  non  solum  beneficio,  sed  amore  etiam 
et  perpetuo  quodam  iudicio  meo  diligebam,  tarnen  non  reputans,  quid  ille 
vellet ,  in  omnibus  meis  sententiis  de  re  publica  prisiinix  permanebam. 
'*  den  klarsten  und  zusammenhängendsten  bericht  über  seine  Umwand- 

lung gibt  Cicero  selbst  in  dem  groszen  brief  an  Lentulus  I  9.  damit 
vergleiche  man  zb,  seinen  brief  an  Caesar  aus  dem  märz  49  ad  Att.  IX 
IIA,  2  aliquot  enim  sunt  anni,  cum  vos  duo  delegi,  quos  praecipue  colerem 
et  quibus  e.tsem,  sicut  sum,  amicissitnus. 
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hielt  er  sich  aus  menschlicher  dankbarkeit,  wegen  der  rückberufung 

aus  der  Verbannung,  nicht  als  politiker,  persönlich  enger  an  Pom- 

pejus  gekettet  als  an  Caesar.  '^  es  ist  deshalb  ein  grundirrtum  Dru- 
manns  und  anderer,  wenn  er  Cicero  an  vielen  stellen  seines  Werkes 
einfach  als  glied  der  Pompejanischen  partei  betrachtet,  so  trat  denn 
Cicero  bei  seiner  rückkehr  aus  Kilikien ,  an  einer  seit  sieben  jähren 
geübten  politik  festhaltend ,  warm  und  energisch  für  erhaltung  des 

friedens  zwischen  Pompejus  und  Caesar  ein.  er  misbilligte  ebenso- 
wohl den  friedensbruch  des  Pompejus,  der  sich  das  commando  über 

die  in  Luceria  stehenden  iegionen  widerrechtlich  zulegte,  wie  den 

feindlichen  einbruch  Caesars  in  Italien.^"  er  stand  mit  seiner  arbeit 
für  den  frieden  durchaus  auf  dem  boden  der  wahren  bedürfnisse  des 

Volkes  und  des  Staates,  er  sah  aus  dem  kriege  unendliches  elend  für 
alle  schichten  der  bevölkerung,  besonders  auch  für  den  kriegslustigen 

adel hervorwachsen;  während  die  aristokratischen  heiszsporne  in  Pom- 
pejus den  Verfechter  ihrer  interessen  zu  sehen  glaubten,  erkannte 

Cicero  mit  klarem  blicke,  dasz  Caesar  wie  auch  Pompejus  jeder  nur 
für  seine  herschaft  kämpfe,  dasz  das  ende  des  kampfes  notwendig 
statt  des  erträglichen  dualismus  zwischen  Pompejus  und  Caesar  die 

drückendste  tyrannis,  die  militärdictatur  sein  müsse.^'  so  erscheint 
Cicei'o  als  der  Vertreter  einer  friedlichen  reichsreform  auf  dem  ge- 

biete der  Verwaltung,  als  Vertreter  des  bereits  bestehenden  duum- 
virates  im  gegensatz  zu  einer  halb  radical  aristokratischen,  halb 

absolutistischen  revolution.^^  ich  meine,  dasz  dieses  programm  unter 
den  obwaltenden  umständen  nicht  nur  ein  begreifliches,  sondern  ein 

19  vgl.  zb.  ad  Att.  VII  1,  2  fif.  (vom  16  october  50).  ̂ o  ad  Att.Yll 
5,  4  (von  mitte  december  50)  quos  ego  equites  Romanos,  quos  senatores 
vidi,  qui  acerrime  cum  cetera  tum  hoc  itei'  Pompei  [Luceriam  ad  legiones) 
vitnpsrarent!  14,  1  (vom  25  jan.  49)  spero  posse  in  praesentia  pacem  7ios 
habere:  nam  et  illum  furoris  et  hunc  7iostrum  copiarwn  suppaenitet.  15,  3 
(vom  26  jan.  49)  vicerit  enim  {Caesar),  si  consul  f actus  erit,  et  minore  sce- 
lere   viceint   quam   quo   ingressus   est   usw.  ^'    ad  Att.  VII  3,  4   de  sua 
potentia  dimicanl  homines  hoc  tempore  periculo  civitatis.  VII  5 ,  4  pace 
opus  est:  ex  victoria  cum  nndta  mala  tum  certe  tyrannus  existet.  VII  14,  3 
equidem  ad  pacem  hortari  non  desino,  quae  vel  iniusta  utilior  est  quam  iustis- 
simum  bellum  cum  civibus  usw.  ^^  wie  weit  ihm  sowohl  Caesar  als  auch 
Pompejus  von  einem  wahren  moderator  rei  publicae  entfernt  zu  sein  schien 
und  zugleicli  sein  eignes  programm  für  den  staat  hat  Cicero  am  27  febr. 
49  auf  seinem  Formianum  im  briefe  ad  Att.YlIl  11  auseinandergesetzt: 
teriesne  igitur  moderatorem  illum  rei  publicae,  quo  referre  velimus  omnia? 

nam  sie  quinto,  ut  opinor,  in  libro  {de  re  publica)  loquitur  Scipio :  'ut  enim 
gubernalori  cursus  secundus,  medico  Salus,  imperatori  victoria,  sie  huic  mode- 
ratori  rei  piiblicae  beata  civium  vita  proposita  est,  ut  opibus  firma,  copiis 
locuples,  gloria  ampla,  virtute  honesta  sit;  huius  enim  operis  maximi  inter 

homines  atque  optimi  illum  esse  perfectorem  volo.^  hoc  Gnaeus  noster  cum 
anteu  numquam,  tum  in  hac  causa  minime  cogiiavit.  dominatio  quaesita  ab 
utroque  est,  non  id  actum,  beata  et  honesta  civitas  ut  esset,  nee  vera  ille 
urbem  reliquit,  quod  eam  tueri  non  posset,  nee  Italiam,  quod  ea  p^lleretur, 
sed  hoc  a  primo  cogitavit,  omnes  terras,  omnia  maria  movere,  reges  barbaros 
incitare,  gentes  feras  armatas  in  Italiam  adducere,  exercitus  conßcere  maxi- 
mos.     genus   illud  SuUani  regni  iam  pridem  appetitur  midtis,   qui  una  sunt, 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1891   hlt.  2.  9 
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überaus  vernünftiges  gewesen  ist.  denn  die  entfesselung  der  kriege- 
rischen kräfte  im  j.  49  zum  bürgerkriege  schuf,  das  wird  man  trotz 

Mommsens  beschönigungen  nicht  leugnen  können,  einen  militärstaat 

mit  Caesar  an  der  spitze;  und  so  grosz  auch  das  genie  dieses  ein- 
zigen mannes  war,  es  reichte  weder  aus  die  mitwirkung  der  mis- 

trauiscben  tüchtigen  kreise  des  volkes,  als  deren  repräsentant  Cicero 
erscheint,  bei  dem  so  blutig  eingeleiteten  reformwerke  zu  gewinnen^ 
noch  die  ganze  adliche  und  bürgerliche  gesellschaft  des  Staates  vor 
dem  finanziellen  und  sittlichen  ruin  zu  bewahren,  auf  Jahrzehnte 
hinaus  wurde  der  söldner  der  eigrentliche  herr  des  reiches. 

cupientibns.  an  censes  nihil  inter  eos  {Pompeium  et  Caesarem)  convenire, 
nullam  pactionem  fieri  potuisse?  hodie  polest;  sed  neutri  ffKOjrog  est  illCy 
ut  nos  beati  simus:  uierque  regnare  vult, 

Dresden-Neustadt.  Otto  Eduard  Schmidt. 

14. 
M.  TULLIUS  TIROS  FREILASSUNG. 

Seit  der  arbeit  JCd'Engelbronners  de  M.  Tullio  Tirone  (Amster- 
dam 1804)  s.  9  und  den  bemerkungen  Drumanns  GR.  VI  s.  406 

nimt  man  allgemein  an,  dasz  Tiro,  der  sklav  und  freund  des  M.Cicero, 
im  j.  54  vor  Ch.  freigelassen  worden  sei ,  weil  man  glaubt,  dasz  der 
entscheidende  brief  des  Q.  Cicero  (Cic.  epist.  XVI  16)  in  dieses  jähr 

falle,  nachstehende  erwägungen  haben  mich  zu  einem  andern  er- 
gebnis  geführt,  auszer  dem  erwähnten  briefe  kommen  für  unsern 
zweck  noch  in  betrachte  Cic.  epist.  XVI  13.  14.  15.  10. 

Was  zunächst  den  16n  brief  angeht,  in  dem  Quintus  seinem 
bruder  zu  der  erfolgten  freilassung  des  treuen  und  gebildeten  sklaven 
gratuliert,  so  erhellt  aus  den  anfangsworten,  dasz  dem  Quintus  jene 
nachricht  ganz  überraschend  gekommen  ist  und  dasz  er  zu  der  zeit, 
als  er  diesen  brief  schrieb ,  grosze  Sehnsucht  nach  den  seinen  hatte, 
also  wohl  weiter  und  länger  von  ihnen  entfernt  war. 

Die  Worte  am  ende  des  14n  briefes  conserva  te  mihi:  diespromis- 
sorum  adest,  quem  etiam  repraesentabo,  si  adveneris  enthalten  einen 
deutlichen  hinweis  auf  die  nahe  bevorstehende  freilassung.  dasselbe 
gilt  von  den  worten  des  15n  briefes  (§  1)  incredibili  sum  sollicitudine 
de  tua  väletudine;  qua  si  me  liheraris,  ego  te  omni  cura  liheraho, 
die  keinen  zweifei  zulassen,  dasz  auch  der  13e  brief  hierher  gehört, 
zeigen  die  daten  der  briefe  13.  14.  15  vom  10,  11  und  12  april  und 
der  gleiche  Inhalt:  die  sorge  um  Tiros  befinden,  aber  auch  der  lOe 
brief  fällt  wegen  seines  Schlusses  in  dieselbe  zeit  (§  2) :  tu  Musis 
nostris  para  ut  operas  reddas:  nostra  ad  diem  dictam  fient;  docui 

enim  te,  fides  k'tvfiov  quod  hdberet.  dieser  brief  trägt  das  datum 
XIIII K.  ohne  monatsangabe.  wie  Cicero  den  15n  brief  am  12  april 
abschickt,  hat  er  eben  gehört,  dasz  im  befinden  Tiros  eine  besserung 
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eingetreten  ist:  Tiro  hat  schon  wieder  geschrieben,  wenn  auch  noch 
vacillantibus  litteridis;  als  er  den  lOn  brief  schreibt,  ist  Tiro  zwar 
auszer  gefahr,  bedarf  aber  noch  der  Schonung,  so  dasz  ihm  Cicero 
die  anstrengung  der  reise  noch  nicht  zumuten  will,  aber  hofft  ihn 
in  elf  tagen  gekräftigt  zu  finden,  hiernach  ist  mir  nicht  zweifelhaft, 
dasz  der  lOehriei  XIIII  Kai.  Maias^  dh,  am  17  april  desselben  Jahres 
wie  die  briefe  13.  14.  15  geschrieben  ist. 

Der  schlusz  des  14n  briefes  dies  promissorum  adest,  quemetiam 

repraesentaho ,  si  adveneris  zeigt  dasz  Cicero  den  Tiro  sofort  nach 
seiner  ankunft  freilassen  wollte:  nimt  man  dazu  10  §  1  ego  in  For- 
miano  a.  d.  III K.  esse  volo  und  §  2  nostra  ad  diem  dictam  fient^  so 
liegt  der  gedanke  nahe,  dasz  eben  III K.  die  dicta  dies  ist,  dasz  also 
der  tag  der  freilassung  des  Tiro  der  28  april  ist. 

Den  terminus  post  quem  für  unsere  frage  enthält  der  16e  brief 
(§  2) :  danach  ist  Tiro  nach  Statins,  dem  sklaven  des  Quintus  Cicero 
freigelassen,  dh.  nach  juni  59  (vgl.  Cic.  ad  Ätf.  11  18,  4).  im  lOn 

briefe  (§  2)  wird  die  anwesenheit  des  Pompejus  im  Cumanum  er- 
wähnt, so  dasz  nun  also  die  aufgäbe  ist  in  den  jähren  58 — 48  das- 

jenige zu  suchen,  an  dessen  17  april  Pompejus  den  M.  Cicero  im 
Cumanum  besuchte,  während  Quintus  Cicero  weiter  und  länger  von 

den  seinen  entfernt  war.  —  Im  j.  58  ist  M.  Cicero  im  april  auf  der 
flucht  {ad  Att.  III  1  f.)  nach  Griechenland,  wo  er  bis  4  august  57 

blieb  {ad  Att.  IV  1,  4).  —  Am  11  april  56  tritt  Pompejus  der  cura 
annonae  wegen  eine  reise  nach  Sicilien  und  Africa  an  und  macht 
dabei  einen  abstecher  nach  Luca  zu  Caesar  {ad  Q.  fr.  II  5,  3  [Wesenb.] 
Me  [sc.  Pompeius]  in  Sardiniam  iter  hahetat  .  .  erat  autem  iturus, 
ut  aiehat,  a.  d.  III  Id.  April.,  ut  aut  Labrone  aut  Pisis  conscenderet ; 
vgl.  epist.  I  9,  9  Pompeius  .  .  in  Sardiniam  et  in  Africam  profectus 

est  eoque  itinere  Lucam  ad  Caesarem  venit  usw.).  —  Im  j.  55  kommt 
derselbe  Pompejus  erst  am  21  april  ins  Cumanum  {ad  Att.  IV  10,  2 

Pompeius  in  Cumanum  Parilibus  venit ;  misit  ad  me  statim,  qui  salu- 
tem  nuntiaret) ;  Q.  Cicero  ist  in  diesem  jähre  nicht  länger  vom  bruder 

getrennt  (vgl.  Drumann  Gß.  VI  s.  733).  —  Anfang  mai  51  verliesz 
M.  Cicero  Rom  und  gieng  als  Statthalter  nach  Kilikien;  dahin  be- 

gleiteten ihn  Quintus  und  Tiro  (Drumann  GR.  VI  s.  116.  406.  737); 
im  j.  50  blieb  letzterer  am  2  november  {epist.  XVI  9,  1)  krank  in 

Patrae  zurück  {ad  Att.  VII  2,  3).  —  Am  17  märz  49  geht  Pompejus 
nach  Griechenland  {ad  Att.  IX  15  A  6),  um  nicht  wieder  zurück- 
zukehren. 

So  bleiben  also  für  jene  briefe  nur  die  jähre  54,  53,  52  übrig, 
in  denen  Q.  Cicero  legat  bei  Caesar  war.  Quintus  begab  sich  im 
j.  54  anfang  mai  nach  Gallien,  nachdem  er  noch  mit  seinem  bruder 
zusammengewesen  war  {ad  Q.  fr.  II  12  aa.  [Wesenb.]);  gehörten 
demnach  jene  briefe  in  dies  jähr,  so  hätte  Quintus  unbedingt  von 
der  freilassung  Tiros  bei  seiner  abreise  wissen  müssen,  ja  er  wäre 

sogar,  als  sie  stattfand,  noch  bei  seinem  bruder  gewesen.  —  Im 
j.  52  war  Pompejus  von  VKal.  Mart.  mens,  intercal.  (Asconius  s.  37) 

9* 
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bis  zum  august  (Plut.  Pomp.  55)  consul  sine  cöllega\  am  8  april  wird 
Milo  von  Cicero  verteidigt  (Asconius  s.  31.  41)  und  nach  diesem 
M.  Saufejus  (ebd.  s.  54) ;  es  folgten  andere  processe  nach  der  lex 
Pompeia  de  vi  und  besonders  de  ambitu  (vgl.  LLange  röm.  altert. 

IIP  s.  372  f.),  die  Pompeius  streng  durchführte  (auToO  TTpOKttöri- 

|uevou  neB'  ÖttXoiv  Plut.  ao.).  somit  musz  Tiros  freilassung  im  j.  53 
stattgefunden  haben,  in  dem  Q.  Cicero,  wie  schon  bemerkt,  bei 
Caesar  in  Gallien  war  (vgl.  Caesar  h.  G.  VI  32  ff.). 

Wer  jene  briefe  an  Tiro  unbefangen  liest,  hat  den  eindruck, 
dasz  Cicero  zur  zeit  ihrer  abfassung  der  musze  lebte :  14,  1  ego  omni 

delectatione  litterisque  omnihus  careo;  quas  ante  quam  te  videro  at- 
tingere  non  possum^  10,  2  litterulae  meae  sive  nostrae  tui  desiderio 
öhlanguerunt  .  .  ei  (sc.  Pompeio)  cupienti  audire  nostra  dixi  sine  te 
omnia  mea  muta  esse,  tu  Musis  nostris  para  ut  operas  reddas:,  vgl. 
dazu  16,2  te  totum  in  litteris  vidi,  da  nun  der  lOe  brief  am  17  april 
im  Cumanum  geschrieben  ist  (§  1),  so  ist  es  fast  zweifellos,  dasz 
sich  Cicero  bereits  am  10  april  in  Campanien  befand. 

Zufälligerweise  haben  wir  einen  datierten  brief  aus  dem  april  53, 
nemlich  epist.  VII  18  an  den  rechtsgelehrten  C.  Trebatius  Testa,  der 
seit  frühjahr  54  bei  Caesar  war  (vgl.  meine  diss.  de  epistulis  a  Cic. 
post  reditum  usque  ad  finem  anni  u.  c.  700  datis  quaest.  chronol. 
[Leipzig  1885]  s.  38).  dieser  brief  ist  geschrieben  am  8  april  de 
Pomptino  (§  3).  Cicero  ist  hier  auf  der  reise  nach  dem  Süden  und 
wollte  den  ganzen  april  von  Rom  fernbleiben,  sonach  ist  er  wohl 

zunächst  von  Tiro  begleitet  gewesen  und  hat  diesen  dann  als  er- 
krankten im  Formianum,  wie  es  scheint,  zurückgelassen,  in  der  hoff- 

nung  er  werde  ihm  bald  ins  Cumanum  folgen  können;  die  krankheit 
aber  verschlimmerte  sich  rasch ,  Tiro  bleibt  im  Formianum ,  wo  ihn 
Cicero  am  28  april  besuchen  und  mit  nach  Rom  zurücknehmen  will 
(10,  1  iam  ad  id  hiduum,  quod  fueris  in  via,  dum  in  Cumanum  venis 

[sc.  e  Formiano] ,  accedent  continuo  ad  reditum  [sc.  in  urbem  e  Cu- 
mano]  dies  quinque). 

Pompejus  war  im  j.  53  wegen  der  cura  annonae  länger  von 
Rom  abwesend,  er  kehrt  spätestens  im  juli  dahin  zurück  (Lange 
röm.  alt.  IIP  s.  359  f.),  konnte  also  Cicero  recht  wohl  am  17  april 
im  Cumanum  besuchen,  es  mag  genügen  darauf  hinzuweisen  dasz, 
selbst  wenn  der  im  lOn  briefe  erwähnte  Pompejus  nicht  der  triumvir 

sein  sollte  —  worüber  meiner  meinung  nach  nicht  der  geringste 
zweifei  bestehen  kann  —  sich  dennoch  nachweisen  liesze,  dasz  jene 
briefe  in  kein  anderes  jähr  fallen  können. 

Der  brief  des  Quintus  aus  Gallien  ist  nach  dem  oben  gesagten, 
da  ein  brief  aus  Gallia  transalpina  aus  der  nähe  der  Germanen 
21  tage  unterwegs  ist  (ad  Att.  XIV  9,  3),  in  der  zweiten  hälfte  des 
mai  53  geschrieben,  das  werk,  mit  dem  sich  M.  Cicero  in  diesem 
jähre  so  angelegentlich  beschäftigt  {epist.  XVI  16  ae.),  sind  wohl  die 
bücher  de  re  publica. 
Chemnitz.  Emil  Körner. 
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15. 
ZUM  SIEBENTEN  BUCHE  DES  QUINTILIANUS. 

1,  8  f.  si  explorandum  est,  uli  controuersia  incipiat,  et  con- 
siderari  dehet,  quid  primam  quaestionem  faciat.  intentio  simplex: 

'occidit  Saturninum  BaUrius^  coniunda:  'lege  de  sicarüs  commisit 
L.  Varenus:  nam  et  C.  Varenum  occidendum  et  Cn.  Varenum  uulne- 

randmn  et  Sälarium  item  occidendum  curauit.'  alle  hss.  geben  quae 
primam  quaestionem  facit.  die  von  Halm  und  Meister  aufgenommene 
lesart  rührt  von  Happel  her  (anal,  crit.  ad  Q.  libros  VII  VIII IX, 
Halle  1810,  s.  2).  Spalding  vermutete :  quaeprima  quaestionum  fuerit 
oder  quam  primam  quaestionem  facias^  Zumpt:  quae  prima  quaestio 
fiat ,  Gertz :  quae  primam  (oder  prima^  quaestionem  facit ,  intentio. 
<^esty  simplex  usw.  ich  möchte  vorschlagen :  <^quae  sit  intentidy  quae 
primam  quaestionem  facit.  dasz  Quint.  fortfährt:  intentio  simplex  .  . 
coniunda  usw.,  spricht  dafür,  dasz  er  in  dem  vorhergehenden  satze 
die  intentio  bereits  erwähnt  hat;  wenn  er  dies  gethan  hat,  so  kann 

das  fehlen  der  copula,  welche  Gertz  eingesetzt  wissen  will,  nicht  auf- 
fallen, der  ausfall  der  von  mir  zur  einsetzung  vorgeschlagenen  worte 

erklärt  sich  leicht  aus  dem  wiederholten  quae.  vgl.  §  14  si  intuiti 
fuerimus,  quae  sit  lex  quae  litem  faciat. 

1, 14  f.  id  ita  consequemur,  si  intuiti  fuerimus.,  quae  sit  lex  quae 
litem  faciat,  hoc  est  qua  iudicium  sit  constitutum,  nam  quaedam  in 
scliolasticis  ponuntur  ad  coniungendam  modo  adae  rei  seriem,  ut 

puta:  'expositum  qui  agnouerit,  solutis  alimentis  recipiat:  minus dicto 
audientem  fdium  liceat  ahdicare.  qui  expositum  recepit,  imperat  ei 

nuptias  locupletis  propinquae :  ille  deducere  tiult  fäiam  pauperis  edu- 
catoris.'  lex  de  expositis  ad  adfedum  pertinet:  iudicitim  pendet  ex 
lege  ahdicationis.  in  den  ausgaben  steht  ad  adfedum  oder  ad  affedum. 
aber  sowohl  der  Zusammenhang  als  auch  die  hsl.  Überlieferung  weisen 
hin  auf  ad  factum,  man  musz  darauf  achten,  sagt  Quint.,  welches 
das  gesetz  ist,  auf  grund  dessen  die  gerichtsverhandlung  stattfindet. 
denn  in  schulvorträgen  werden  manche  angeführt,  nur  um  den  ver- 

lauf des  geschehenen  im  zusammenhange  darzulegen,  nachdem  er 
dies  an  einem  beispiele  gezeigt  hat,  fügt  er  die  bemerkung  hinzu: 

'das  gesetz  über  die  ausgesetzten  steht  in  beziehung  zu  dem  ge- 
schehenen; die  Verhandlung  hängt  ab  von  dem  gesetze  über  die  ver- 

stoszung.'  die  beiden  haupt-hss.  A  und  G  geben  nicht  ad  adfecfum, 
sondern  blosz  adfectum.  wie  hier  A  G  adfectum  geben  statt  ad  factum, 
so  geben  5,  3  alle  hss.  requiri  statt  re  quaeri. 

2,  4  est  et  illud,  quodpotest  uideri  extra  haec  positum,  coniedurae 
genus,  cum  de  aliquo  liomine  quaeritur,  quis  sit,  ut  est  quaesitum  contra 

UrMniae  lieredes,  'is  qui  tamquam  filius petehat  hona,  Figulus  esset  an 
Sosipater*.  in  den  hss.  beginnt  der  satz  mit  sed.  Spalding  schlug 
vor  hieraus  est  zu  machen ,  und  der  Vorschlag  wurde  von  Halm  und 
Meister  angenommen,    mir  scheint  der  Zusammenhang  gegen  diese 
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änderung  zu  sprechen,  wenn  Quint.  in  dem  vorhergehenden  satze  von 
gewissen  fragen  bemerkt  hat,  dasz  sie  einer  mutmaszung  {coniectura) 

nicht  bedürften,  so  konnte  er  doch  nicht  fortfahren:  'es  ist  auch 
jenes  eine  art  der  mutmaszung.'  ich  glaube,  dasz  sed  beizubehalten, 
vor  coniecfurae  aber  non  est  einzusetzen  ist.  vor  coniect  konnte  ja 

non  est  leicht  ausfallen,  wir  erhalten  so  folgenden  gedanken :  'aber 
auch  jenes,  wovon  es  scheinen  kann,  als  gehöre  es  nicht  zu  den  eben 
erwähnten  fragen,  ist  nicht  eine  art  der  mutmaszung,  wenn  über 
irgend  einen  menschen  die  frage  aufgeworfen  wird,  wer  er  sei,  wie 
zb.  den  erben  der  Urbinia  gegenüber  die  frage  aufgeworfen  worden 
ist,  ob  der,  welcher  als  söhn  das  vermögen  beanspruchte,  Figulus 

sei  oder  Sosipater.'  in  dem  nun  folgenden  satze  [nam  et  substantia 
eius  suh  oculos  uenit,  ut  non  possit  quaeri,  an  sit)  gibt  dann  Quint. 
den  grund  an,  warum  er  derartige  fragen  über  eine  person  nicht  für 
eine  art  der  mutmaszung  halte,  zu.  et .  .  non  est  vgl.  §  9  e^  hoc,  quod 
tertio  loco  posui ,  non  est  simplex. 

2,  15  cum  uero  de  reo  et  de  facto  quaeritur,  naturalis  ordo  est, 
ut  prius  factum  esse  accusator  probet ,  deinde  a  reo  factum,  alle  hss. 

geben  de  re  et  de  facto,  aus  re  haben  alte  hgg.  reo  gemacht,  ver- 
gleicht man  aber  §  7  unum  est  genus,  in  quo  quaeritur  et  de  facto  et 

de  auctore  —  §  8  alterum  est  genus  de  facto  tantum,  cum,  si  id  cer- 
tum,sit,  nonpotestde  auctore  duhitari:  tertiumde  auctore  tantum, 

cum  factum  constat  —  §  11  cum  de  facto  et  de  auctore  constat,  de 
animo  quaeri  potest  —  §  16  uhi  de  facto  tantum  controuersia  est, 
quod  si  prohetur  non  possit  de  auctore  dubitari  —  §  18  manifestum, 
quis  potionem  dederit:  quae  si  ueneni  fuit,  nulla  quaestio  de  auctore 
und  §  51  quaeritur  de  facto  et  de  auctore,  so  kommt  man  auf  die 
Vermutung,  dasz  Quint.  geschrieben  hat:  de  auctore  et  de  facto,  er 
unterscheidet  drei  arten  von  criminalprocessen:  1)  solche  bei  denen 
sowohl  der  urheber  als  auch  die  thatsache  in  frage  ist,  2)  solche  bei 
denen  nur  die  thatsache  in  frage  ist,  während  über  den  urheber  ein 
zweifei  ausgeschlossen  ist,  3)  solche  bei  denen  der  urheber  in  frage 
ist,  während  die  thatsache  feststeht. 

2,  19  in  quo  quidem  genere  causarum  (sc.  mutua  accusatione) 
admonet  Celsus ,  fieri  id  in  foro  non  posse ,  quod  neminem  ignorare 
arbitror:  de  uno  enim  reo  consilium  cogitur,  et  etiamsi  qui  sunt,  qui 
inuicem  accusent ,  alterum  iudicium  praeferre  necesse  est.  A  G  T  M 
geben  cogitur  etiam  et  si  qui  sunt;  nur  in  S  fehlt  etiam,  wohl  weil 
der  Schreiber  dieses  wort  für  unmöglich  hielt,  aus  dem  gleichen 
gründe  empfahl  Regius  die  Streichung  des  wortes ,  und  so  fehlt  es 
denn  auch  in  manchen  ausgaben,  wie  zb.  in  denen  von  Burman  und 
Gesner.  Halm  und  Meister  haben  etiam  beibehalten,  aber  nach  dem 
vorschlage  von  Christ  eine  Umstellung  vorgenommen:  der  erstere 
gibt  et  etiamsi,  der  letztere  et  etiam  si.  ich  glaube  nicht  dasz  die 
stelle  durch  diese  Umstellung  geheilt  ist.  denn  erstens  erscheint 
etiam,  mag  man  es  mit  si  verbinden  oder  nicht,  hier  doch  recht  über- 

flüssig,   und  dann  ist  der  satz,  dasz  eine  gegenseitige  anklage  in 
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t'inem  criminalprocess  auf  dem  forum  nicht  vorkommen  könne,  durch 
die  Worte  de  uno  enim  reo  consilium  cogitur  nicht  genügend  begründet, 
denn  wenn  auch  nur  über  einen  angeklagten  das  richtercollegium 
zusammenberufen  wird,  so  könnte  es  ja  doch  zufällig  sein,  wenn 
während  der  Verhandlung  gegenklage  erhoben  wird ,  auch  über  den 

zweiten  angeklagten  ein  urteil  zu  fällen,  eine  völlig  genügende  be- 
gründung  erhalten  wir,  wenn  wir  aus  etiam  machen:  et  (fert  sen- 
tent^iam.  vgl.  §  20  utrum  simul  de  utrogue  jjronuntietur  an  sen- 
tentia'  de  uno  feratur\  ferner  III  6,  7  causarum,  de  quibus 
ferenda  sententia  est]  VII  1,  12  de  quo  laturus  est  sententiam  iudex] 

XII  10,  53  laturique  sint  sententiam  indocti.- 
2,  26  ut  in  Ute  UrUniana  xjetitor  dicit  ̂ Clusinium  Figulum 

filium  Urhiniae  acie  uicta,  in  qua  steterat,  fugisse,  iactatumque  casibus 
uariis ,  retentum  etiam  a  rege  tandem  in  Italiam  ac  patriani  suam 

■fMarginos  uenisse  atque  ihi  agnosci' :  Pollio  contra  'seruisse  cum 
Pisauri  dominis  duohus ,  medicinam  factitasse ,  manumissum  alienae 

se  familiae  uenali  inmiscuisse^  a  se  rogantem,  ut  ei  seruiret,  emptum'. 
aus  marginos  (so  die  hss.)  hat  Bonnell  Marrucinos  gemacht,  und 

Meister  ist  ihm  gefolgt,  da  aus  der  darlegung  des  Pollio  klar  her- 
vorgeht, dasz  derjenige,  welcher  sich  als  einen  söhn  der  Urbinia 

ausgab  und  auf  ihren  nachlasz  anspruch  machte,  als  sklave  mit  an- 
dern Sklaven  dem  verkaufe  unterstellt  worden  war,  so  ist  vielleicht 

statt  marginos  zu  schreiben  per  mangones. 

3,  9  interim  quaeriiur,  'hoc  an  hoc?  furtum  an  sacrilegium?' 
non  quin  sufficiat  non  esse  sacrilegium,  sed  quia  necesse  est  dicere, 
quid  Sit  aliud:  quo  in  loco  utrumque  finiendum  est.  die  hss.  geben 

statt  quia  necesse  est  nur  quia  sit.  necesse  wurde  von  alten  hgg.  ein- 
gesetzt, die  Veränderung  von  sit  in  est  wurde  von  Spalding  vorge- 

schlagen, mir  scheint  necesse  dem  gedankenzusammenhange  nicht 
zu  entsprechen ,  es  verträgt  sich  schlecht  mit  den  worten  non  quin 
sufficiat  non  esse  sacrilegium.  wenn  es  genügt,  dasz  es  nicht 
tempelraub  ist,  so  kann  es  doch  nicht  unumgänglich  notwendig  sein 
zu  sagen,  was  es  anderes  ist,  ich  glaube,  dasz  satius  einzusetzen 
ist,  welches  wort  auch  leichter  vor  sit  ausfallen  konnte,  satius  findet 

sich  auch  IV  2,  44.  VI  5,  5.  VII  2,  34.  XII  1,  2.  —  Ob  sit  in  est 

'  die  hss.  geben  etiamsi;   aber  Zumpt,   Bonnell,    Halm  und  Meister 
schreiben  statt  dessen  sententia.  ^  zu  §  25  möchte  ich  zweierlei  be- 

merken, erstens  ist  nicht  mit  Halm  und  Meister  anticategoriae  zu  schrei- 
ben, sondern  dvTiKOTriYopia.  hierfür  spricht,  dasz  G  ante  yategoria, 

S  anticathegoria  gibt,  ferner  dasz  in  M  das  wort  fehlt  ('ut  omnia  graeca' 
bemerkt  Halm),  in  den  §§  18.  20  und  26  ist  das  wort  auch  in  den  aus- 

gaben von  Halm  und  Meister  griechisch  geschrieben,  zweitens  gehören 
die  Worte  de  praemio  duo  medici  contendunt  zu  der  mit  dem  worte  iyrannus 
beginnenden  anführung,  wie  1,  30  reus  est  pater,  1,  42  petit  rusticus 
partem  bonorum,  orator  totum  uindicat  sibi,  2,  17  ille  parricidii  reus  est  zu 
der  anführung  gehören,  wenn  man.  wie  dies  alle  hgg.  thun,  die  an- 

führung mit  decessit  schlieszt,  so  macht  das  den  letzten  satz  anschlieszende 
nam  Schwierigkeiten,  dieser  satz  begründet,  dasz  es  sich  auch  in  sol- 

chen fällen  um  eine  duplex  coniectura  handelt. 
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geändert  werden  darf,  ist  jedenfalls  zweifelhaft,  die  grammatik  ver- 
langt freilich  den  indicativ;  aber  vgl.  IV  1,  65.  VI  3,  48.  IX  1,  23. 

IX  4, 133.  XII 11, 16.    soll  an  allen  diesen  stellen  geändert  werden? 

3,  26  f.  altera  (sc.  pars  finit  ita:  'seruus  est)  qui  in  seruitute 
est  eo  iure  quo  seruus',  aut,  ut  antiqui  dixerunt  'qui  seruitutem  seruiC 
quae  finiiio  .  .  inanis  est.  dicet  enim  aduersarius,  seruire  eum  (sc. 
addidum)  seruitutem  aut  eo  iure  (essey  quo  seruum.  Halm  und 
Meister  haben  nach  dem  vorschlage  von  Spalding  esse  eingefügt, 
aber  die  definition,  welche  der  gegner  aufgreift,  lautete  ja  nicht: 
seruus  est,  qui  eo  iure  est  quo  seruus,  sondern:  seruus  est,  qui  in 
seruitute  est  eo  iure  quo  seruus,  ich  glaube  daher  dasz  seruire  zu  eo 

iure  hinzuzudenken  ist.  'denn  der  gegner  wird  sagen,  dei'selbe  diene 
als  sklave  oder  in  demselben  rechtsverhältnisse  wie  ein  sklave.' 
seruire  ist  gleichbedeutend  mit  in  seruitute  esse.  Spalding  meinte, 
wenn  man  esse  nicht  einfüge,  so  müsse  man  seruitutem  in  seruitute 

ändern,  warum  dieses  notwendig  sein  soll,  vermag  ich  nicht  ein- 
zusehen,  seruire  seruitutem  war  offenbar  eine  juristische  formel. 

4, 13  interdum  ergo  culpa  in  hominem  relegatur,  ut  si^  Gracchus 
reus  foederis  Numantini,  cuius  metu  leges  populäres  tulisse  in  tri- 
hunatu  uideretur,  missum  se  ah  imperatore  suo  diceret.  mit  vollem 
recht  nahm  Spalding  anstosz  an  diceret.  die  grammatik  verlangt 
entschieden  dicat:  vgl.  defendat  §  12,  dicat  und  neget  §  14.  wie 
soll  aber  diceret  entstanden  sein?  dasz  es  aus  dicat  verschrieben  sei, 

ist  ganz  unwahrscheinlich.  Spalding  meinte,  in  diceret  stecke  das 
in  Tur.  Guelf.  Camp.  Voss.  2  und  Goth.  fehlende  interim.  in  den 
alten  hss.  A  und  G  steht  ja  aber  diceret  und  interim.  vielleicht  ist 
zu  schreiben:  dicat,  ut  id  iceret.  von  dicat  konnte  man  leicht  auf 

d  iceret  abirren.  —  uideretur  steht  in  keiner  hs.;  AGM  geben 
uidentur,  S  uidetur.  die  hgg.  vor  Halm  schrieben  uidetur,  Halm 
änderte  in  uideretur.  ich  glaube,  dasz  man  zu  uidetur  zurückkehren 
musz;  vgl.  XII  10,  26,  wo  meiner  ansieht  nach  ebenfalls  uidentur 
(b  uiderent)  in  uidetur  verändert  werden  musz. 

3  da  AGM  Sit  geben,   so  schreibt  Meister  mit  recht  nach  Claussen 
si  Ti.   Gracchus. 

München.  Moriz  Kideblin. 



FSchröder:  zu  CatuUus  [c.  116].  137 

16. 

ZU  CATULLUS. 

c.  116.  'An  Gellius.  Catull  hatte  ihn,  der  .  .  aus  C.s  freund 
sein  feind  geworden  war,  durch  ein  Musengeschenk,  die  Übersetzung 
eines  oder  mehrerer  gedichte  desKallimachos,  zu  versöhnen  versucht. 
da  der  versuch  erfolglos  blieb,  droht  er  dem  unversöhnlichen  feinde 

mit  starken  angriffen.'  ARiese,  also  um  sich  eines  lästigen  gegners 
zu  entledigen,  schickt  man  ihm  ein  bändchen  lyrische  gedichte  auf 
den  hals,  ob  das  mittel  wohl  sonderlich  probat  wäre?  ich  kann 
mir  wenigstens  kaum  denken,  dasz  es  auf  Catullus  selbst  einen  sehr 
tiefen  eindruck  gemacht  haben  würde ,  wenn  ihn  etwa  der  von  ihm 
so  mishandelte  Furius  durch  etliche  verslein  hätte  besänftigen  wollen, 
ferner  aber:  wo  steht  denn  das  überhaupt,  dasz  Catull  dem  Gellius 
gedichte  des  Kallimachos  geschickt  habe? 

Saepe  tibi  studiose  animo  venante  requirens 
carmina  uti  possem  mittere  Battiadae. 

meiner  meinung  nach  heiszt  das  nichts  anderes  als:  'oft  habe  ich 
mich  mit  groszem  eifer  darum  bemüht,  wie  ich  es  möglich  machen 

könnte  dir  etwas  von  Kallimachos  zu  schicken.'  also  von  einer 
thatsächlich  erfolgten  Übersendung  Kallimachischer  gedichte  gar 

nichts;  nur  bemüht  hat  er  sich  darum  {requirens)'^  in  Wirklichkeit 
hat  Gellius  nichts  davon  zu  sehen  bekommen,  und  dann  kommt 

Cat.  höchst  anspruchsvoll  daher  und  behauptet,  das  sei  nun  eine 
ganz  besondere  leistung  gewesen,  und  beklagt  sich  bitter,  dasz  sie 
von  Gellius  nicht  gewürdigt  werde: 

Imnc  Video  mild  nunc  friistra  sumptum  esse  lahorem, 
Gelli,  nee  nostras  Imc  valuisse  preces. 

können  sich  diese  klagen  vernünftigerweise  auf  jene  bemühungen 
um  Kallimachos  beziehen? 

Wie  wäre  es  denn  nun,  wenn  man  die  anstöszigen  verse  1  und  2 

einmal  ausliesze  und  mit  v.  3  anfienge:  Qui  te  lenirem  usw.?  'dich 

mit  mir*  zu  versöhnen  und  von  feindlichen  angriffen  auf  mich  abzu- 
halten, diese  meine  bemühung  ist,  wie  ich  sehe,  vergeblich  gewesen, 

deshalb'  usw.  das  würde  allerdings  einen  vollständig  genügenden 
sinn  geben,  es  ergibt  sich  demnach  für  uns  das  resultat:  vers  1  und  2 
sind  in  Verbindung  mit  den  folgenden  versen  völlig  unmöglich,  v.  3  ff. 
dagegen  ergeben  für  sich  allein  ausreichenden  sinn,  diese  beiden 
bestandteile  sind  daher  wieder  von  einander  zu  trennen. 

Wie  sind  nun  aber  jene  beiden  ersten  verse  in  das  c.  116  hinein- 
gekommen? hinzugedichtet  von  einem  böswilligen  quidam  sind  sie 

gewis  nicht,  denn  dazu  lag  in  v.  3  ff.  gar  keine  veranlassung  vor. 
am  wahrscheinlichsten  haben  sie  ursprünglich  den  anfang  eines  an- 

dern CatuUischen  gedichtes  gebildet,  den  rest  desselben  hat  der 
Schreiber  von  V  ausgelassen,  weil  er  ihn  nicht  lesen  konnte,  wie  so 

manches  andere ,  'quoniam  a  corruptissimo  exemplari  transcripsit' 
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(Schwabe  zu  c.  116).  und  da  er  die  gedichte  von  c.  102  an  über- 
haupt nicht  mehr  durch  einen  Zwischenraum  von  einander  getrennt 

hatte  (vgl.  Schwabe  zu  c.  102) ,  so  liesz  er  auch  das  folgende  ge- 
dieht {Qui  te  lenirem  usw.)  unmittelbar  auf  jenes  fragment  folgen, 

diese  ganz  äuszerliche  Verbindung  wurde  von  spätem  nicht  mehr 
durchschaut,  und  so  entstand  aus  jenen  beiden  disparaten  bestand- 
teilen  ein  neues  gedieht. 
Cleve.  Ferdinand  Schröder. 

17. ZU  TACITUS  ANNALEN. 

II  48  neque  Jiereditatem  cuiusquam  adiit  {Tiberms) ,  nisi  cum 
amicitia  meruisset:  ignotos  et  äliis  infensos  eoque  principem  nuncu- 

pantes  prociil  arcehat.  Nipperdey  bemerkt  zu  aliis:  'die  sie  eigent- 
lich hätten  einsetzen  sollen  oder  die  Intestaterben  geworden  wären.' 

danach  müste  also  der  erblasser  den  kaiser  aus  feindseliger  gesin- 
nung  gegen  seine  verwandten  zum  erben  eingesetzt  haben,  zu  dieser 
erklärung  scheinen  mir  die  worte  aliis  infensos  nicht  zu  berechtigen, 
denn  die  erbberechtigten  verwandten  eines  testators  können  nicht 
mit  (üii  bezeichnet  werden,  wenn  Tacitus  als  grund  des  testamentes 
zwist  mit  der  Verwandtschaft  hätte  angeben  wollen ,  würde  er  suis 
infensos  oder  dergl.  gesagt  haben,  da  er  alii  sagt,  so  kann  er  damit 
nur  nichtverwandte  meinen,  der  testator  setzt  also  den  kaiser  zum 

erben  ein,  weil  er  mit  irgend  jemand  verfeindet  ist.  wie  kann  denn 
aber  eine  solche  feindschaft  gerade  ein  testament  zu  gunsten  des 
kaisers  veranlassen  ?  das  römische  recht  zeigt,  dasz  dies  in  der  that 
sehr  wohl  möglich  war.  es  bestand  nemlich  in  Rom  die  sitte  den 
kaiser  zum  erben  einzusetzen,  um  einem  feinde,  mit  dem  man  einen 
process  hatte ,  einen  streich  zu  spielen,  denn  der  kaiser  übernahm 
mit  der  erbschaft  auch  den  schwebenden  process,  so  dasz  der  gegner 
des  testators  sich  nun  auf  einmal  dem  kaiser  selbst  gegenüber  sah. 
man  nannte  ein  solches  zur  chicane  des  processgegners  errichtetes 
testament  eine  institutio  litis  causa.  Tiberius  nahm  an  diesem  offen- 

baren misbrauch  des  kaiserlichen  ansehens  anstosz  et  aliis  infensos 

eoque  xyrincipem  nunciqyantes  procul  arcehat.  doch  führte  seine  mis- 
billigung  noch  nicht  zur  gesetzlichen  Ungültigkeitserklärung  der- 

artiger testamente.  das  trat  erst  unter  dem  kaiser  Pertinax  ein,  der 
durch  ausdrücklichen  erlasz  erklärte :  non  admissurum  se  hereditatem 

eius ,  qui  litis  causa  principem  reliquerit  Jieredem  (§  8  I.  qiiib.  mod. 
test.  infirm.  II  17).  seitdem  galt  im  römischen  recht  die  institutio 
litis  causa  für  unzulässig:  nee  calumnia  facuUatem  ex  principali 
maiestate  capi  oportet  (1.  91  D.  de  her.  inst.  XXVIII  5). 
Cleve.  Ferdinand  Schröder. 
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18. 
ZU  TACITUS  HISTORIEN. 

Bei  erneuter  durchsieht  der  trefflichen  ausgäbe  der  Historien 
des  Tacitus  von  Karl  Heraeus  in  der  Teubnerschen  samlung  bin  ich 

auf  eine  anzahl  von  stellen  gestoszen,  an  denen  mir  teils  der  Wort- 
laut einer  Verbesserung  bedürftig  erschien  teils  die  hergebrachte  er- 

klärung  nicht  genügte. 
I  65  liest  man:  et  Gdlha  reditus  Lugdunensium  occasione 

irae  in  fiscum  verterat.  ich  halte  hier  occasione  irae  für  verderbt. 

occasio  irae  gelegenheit,  anlasz  'zur  erbitterung'  scheint  mir  eine 
unverständliche  und  unmögliche  Verbindung,  man  müste  denn,  wie 

Roth  in  seiner  Übersetzung  ('unter  dem  einflusz(?)  seines  Unwillens') 
occasio  eine  bedeutung  unterschieben,  die  es  nicht  haben  kann,  der 
fehler  steckt  in  irae^  an  dessen  stelle  wir  bei  dem  vorausgehenden 
occasio  einen  concreten  begriff  erwarten,  ich  schreibe  rixae:  die 
vetus  dlscordia  zwischen  den  beiden  eifersüchtigen  städtenLugdunum 
und  Vienna,  angefacht  durch  den  letzten  krieg  zwischen  Vitellius 
und  Galba,  in  welchem  die  Lugdunenses  in  dankbarem  andenken  an 
ihren  wohlthäter  Nero  für  Vitellius,  die  Viennenses  für  Galba  partei 

ergriffen ,  hatte  zu  einer  art  von  fehde  zwischen  beiden  städten  ge- 
führt, in  der  es  an  schlagen  und  Verlusten  auf  beiden  selten  (multae 

invicem  clades)  nicht  fehlte ,  und  Galba  hatte  die  gelegenheit  einer 

solchen  feindseligkeit  oder  'schlage  r  ei',  die  sich  die  ein  wohner 
von  Lugdunum  gegen  Viennenser  erlaubt  haben  mochten,  benutzt, 
um  die  Lugdunenser  empfindlich  dh.  am  geldbeutel  durch  einziehung 
von  besondern  städtischen  einkünften  zu  strafen. 

II  12  occursantes  domini  iuxta  coniuges  et  liberos  securitate  paeis 
et  helli  mälo  circumveniehantur.  hier  soll  der  abl.  modi  {securitate 

pacis)  mit  dem  abl.  instrum.  (belli  malo)  durch  einsetzung  der  par- 
tikel  et  coordiniert  sein,  bei  circumveniehantur  wird  dann  in  bezug 
auf  secwnYa^e  ̂ ^^m  ein  zeugma  angenommen  ;  beides  ist  mislich.  es 

ist  vielmehr  et  vor  'belli  malo  als  fehlerhafte  Wiederholung  des  et vor  liberos  zu  streichen,  so  dasz  belli  mälo  circumveniehantur  in 
directen  gegensatz  zu  occursantes  securitate pacis  tritt,  hierzu  stimmt 
denn  auch  die  von  Prammer  beigebrachte  parallelstelle  ann.  XIV  32 
quasi  media  pace  incauti  multitudine  barbarorum  circumveniuntur. 

II  17  quo  successu  Vitellianus  miles  non  iam  flumine  aut  ripis 

arcebatur.  man  übersetzt  hier  ripis  'hinter  dem  ufer',  was  es  nicht 
heiszen  kann,  ri^ns  ohne  beiwort  hat  überhaupt  keinen  sinn,  es  wird 
rivis  zu  schreiben  sein:  unter  flumen  ist  der  hauptstrom  Padus, 
unter  rivi  sonstige  wasserläufe,  nebenflüsse,  wie  der  Ticinus,  zu 
verstehen. 

II  53  Bononiae^  divisis  per  itinera  qui  recentissimum  quemque 

percontarentur.    hier  ist  divisis  per  itinera  unverständlich,  da  divi- 
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dere  nicht  'verteilen'  in  dem  hier  verlangten  sinne  heiszen  noch 
auch,  wie  das  lexicon  Taciteum  von  Gerber-Greef  meint,  'i.  q.  dis- 
positis'  bedeuten  kann,  es  werden  leute  nach  den  verschiedenen 
straszen,  die  nach  der  stadt  führen,  ausgeschickt,  um  die  ankommen- 

den auszufragen,  man  schreibe  also  dimissis.  vgl.  Verg.  Aen. 
I  576  equidemper  litora  certos  dimittam  et  Libyae  lustrare  extrema 
iubeho. 

III  9  Flavianarum  partium  duces  omissa  prioris  fortunae  defen- 
sione  pro  Vespasiano  magnifice,  pro  causa  fidenier,  de  exercitu  securi, 
in  Vitellium  ut  inimici  praesumpsere.  hier  ist  mir praesumpsere 
mehr  als  verdächtig,  die  von  Heraeus  vorgeschlagene  ergänzung  von 
prohra  et  contumelias,  die  aus  dem  beigefügten  ut  inimici  sich  er- 

geben soll,  ist  nur  ein  notbehelf,  auf  den  nicht  leicht  jemand  vei'- 
fallen  dürfte,  man  erwartet  statt  praesumpsere  ein  verbum ,  das 

zugleich  zu  den  vorhergehenden  adverbialen  bestimmungen  —  magni- 
fice, fidenter,  securi  —  passt,  das  sieh  aber,  wenn  man  den  hsl.  zügen 

folgt ,  kaum  bietet.  Madvig  adv.  crit.  III  s.  240  f.  hat  unter  hin- 
weisung auf  den  gebrauch  von  praesumere  bei  spätem  Schriftstellern 

im  sinne  von  'sich  herausnehmen'  vorgeschlagen  uti  minis  prae- 
sumpsere, und  hiermit  wird  man  sich  vorläufig  begnügen  müssen. 

III  10  nee  defensioni  locus,  quamquam  supplices  manus  tenderet, 
Jiumi  plerumque  stratus,  lacera  veste,  pectus  atque  ora  singultu 

quatiens.  die  schluszworte  hat  noch  niemand,  so  viel  ich  sehe,  ge- 
nügend erklärt,  sie  sind  eben  sinnlos,  diesen  willensact  des  quatere 

von  pectus  atque  ora  halte  ich  bei  der  läge  des  von  den  meuterischen 
Soldaten  mishandelten  Tampius  Flavianus  für  unnatürlich  und  un- 

möglich, man  schreibe  pectore  atque  ore  singultus  quasi 

ciens,  es  sind  röchelartige  töne,  die  er  tief  aus  brüst  und  mund- 
höhle  gewissermaszen  hervorholt,  das  quasi  ist  bezeichnend,  das 
röcheln  ist  eine  unwillkürliche  folge  seiner  läge  (Jiumi  plerumque 
stratus,  also  nicht  Jiumi procumbens)  und  Stimmung,  es  klingt  aber, 
als  ob  der  arme  absichtlich  solche  mitleid  erwecken  sollende  töne 
ausstiesze. 

III  1 1  legiones  velut  tahe  infectae  Aponium  Saturninum,  Moesici 
exercitus  legatum,  eo  atrocius  adgrediuntur,  quod  non,  utprius,  Idbore 
et  opere  fessae,  sed  medio  diei  exarserant.  die  Wortstellung  wird,  wie 

folgt,  zu  ändern  sein:  legiones  Moesici  exercitus  velut  taie  in- 
fectae im  gegensatz  zu  den  Pannonici,  wozu  die  im  vorigen  capitel 

erwähnte  Galhiana  legio  gehörte,  vgl.  oben  II  86  iuncti  inde  Moesici 
ac  Pannonici  exercitus  und  II  85,  wo  Aponius  Saturninus  bereits 
Moesiae  rector  genannt  wird,  dasz  er  hier  allgemein  als  legatus  ohne 

nähere  bestimmung  bezeichnet  wird,  hat  nichts  auffallendes,  ent- 
spricht vielmehr  dem  damaligen  gebrauche. 

III  13  mox  incipientihus  qui  conscii  aderant,  ceteros  re  nova 

attonitos  in  verha  Vespasiani  adigit.  incipientihus  scheint  mir  ver- 
derbt, die  notwendige  ergänzung  adigi  zu  hart,  auszerdem  bedurfte 

es  wohl  bei  den  conscii  qui  aderant  nicht  des  treueides ,  sie  musten 
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vielmehr  schon  vorher  gewonnen  sein,  ich  schreibe  insistentihus^ 

'auf  betreiben,  ernstliches  anliegen  der  um  das  vorhaben  wissenden'. 
III  45  ef  colwiies  alaeque  nostrae  variis proeliis  exemere  tarnen 

pericido  reginam.  tarnen  erscheint  verdächtig,  die  erklärung  durch 
einen  in  variis  proeliis  liegenden  concessiven  gedanken  gezwungen, 
man  lese  t andern. 

III  48  effectisque  raptim  Lihurnicis  adsequitur  Änicetum  in 
ostio  fliiminis  Cliohi.  dasz  sich  Liburner  schnellsegler  so  schnell  her- 

stellen lassen  wie  hier  erforderlich  war,  um  den  geschlagenen  und 
zur  see  geflüchteten  feind  (coegit  in  naves)  einzuholen ,  ist  unglaub- 

lich, auch  passt  raptim  schlecht  zu  effectis.  vielmehr  müssen  die  Li- 
burner an  der  küste  gelegen  und  wird  sich  Virdius  Geminus  eilig  durch 

Überfall  derselben  bemächtigt  haben,  ich  lese  also  escensisque. 
Heraeus,  dem  ich  meine  bedenken  mitgeteilt  hatte,  findet  dieselben 

durchschlagend ,  schlägt  aber  evedisque  vor  (ich  würde  evectus  er- 
warten) ,  das  den  hsl.  zügen  allerdings  sich  mehr  nähern  mag.  ich 

halte  trotzdem  an  escensis  als  der  Situation  mehr  entsprechend  fest: 
das  evehi  ist  selbstverständlich  und  farblos,  wird  übrigens  bei  Tacitus, 
so  weit  wir  ihn  haben,  nur  von  der  reiterei  gebraucht,  s.  ann.  I  63 
und  Xn  14. 

III  54  vere  narraturi,  quia  vetahantur ,  atrociora  vulgaveranf. 
trotz  der  Vorliebe  des  Tacitus  für  inconcinnität  meine  ich  hier  vera 
schreiben  zu  sollen. 

in  58  ceterum  ut  omnia  inconsulti  impetus  coepta  initiis 
valida  spatio  languescunt.  es  fragt  sich,  ob  hier  nicht  zu  lesen  ist 
inconsulto  impetu:  der  Schreibfehler  inconsulti  bei  folgendem  i 

war  leicht  und  dann  die  correctur  impetus  statt  des  hsl.  impetu  an- 
gezeigt. 

III  QA  id  Sahino  convenire  ut  imperium  fratri  reservaret,  id 
Vespasiano ,  ut  ceteri  post  Sabinum  haherentur.  mich  stört  hier  das 

id  —  id,  ich  würde  ut  Sahino  .  .  ita  Vespasiano  vorziehen,  vorher 
wäre  in  dem  satze  ijysum  Vitelliutn  ne  prosperis  quidem  parem ,  adeo 
ruentihus  dehilüatum  nach  ruentibus  einzufügen  rebus,  vgl.  Hör. 
carm.  I  2,  25  ruentis  imperi  rebus. 

IV  5  Helvidius  Friscus  origine  Caracina  e  municipio  Cluviano 
patre,  qui  ordinem  primi  pili  duxisset,  ingenium  inlustre  altiorlbus 
studiis  iuvenis  admodum  dedit.  der  relativsatz  nach  patre  scheint 
mir  ein  attribut  zu  patre  zu  verlangen,  während  inlustre  bei  ingenium 
überflüssig  oder  zum  mindesten  entbehrlich  ist.  ich  schreibe  daher 
patre  inlustri,  qui  ordinem  .  .  duxisset,  indem  ich  glaube,  dasz 
inlustre  sich  in  die  nächste  zeile  verirrt  hat.  auch  dürfte  ingenium 

inlustre  nicht  recht  zu  iuvenis  admodum  passen,  vielmehr  würde  in- 
lustre erst  als  ergebnis  der  hingebung  an  die  altiora  studia  zu  ver- 

stehen sein,  dasz  ingenium  aber  an  dieser  stelle  ganz  allgemein 
zu  fassen,  nicht,  wie  wohl  sonst  bei  Tacitus,  speciell  ingenium 
Oratorium  darunter  zu  verstehen  ist,  geht  aus  dem  Zusammenhang 
hervor. 



142  HProbst:  zu  Tacitus  Historien. 

IV  6  ea  ultio,  incertum  maior  an  iustior,  senatum  in  studia 
diduxerat:  nam  si  cader  et  Marcellus,  agmen  reorum  sternebatur.  hier 

verstehe  ich  maior  nicht  recht,  finde  den  gegensatz  zwischen  'zu 
groszartig,  zu  weit  greifend,  zu  umfangreich'  und 'zu  gerecht,  zu 
sehr  verdient'  wenig  deutlich  und  ausdrucksvoll,  besser  würde  mir 
ein  lieblingswort  des  Tacitus,  acrior  gefallen,  das  der  Situation 
und  Stimmung  des  Helvidius  mehr  entspricht  als  das  farblose  maior, 
das  a  konnte  dem  abschreiber  wegen  des  folgenden  an,  auf  welches 
sein  blick  abirrte,  leicht  entfallen. 

IV  32  vos  autem  Treveri  ceteraeque  servientium  animae,  quod 
praemium  effusi  totiens  sanguinis  exspectatis  nisi  ingratam  militiam, 
immortalia  tributa,  virgas,  secures  et  dominorum  ingenia?  hier 
fällt  in  Verbindung  mit  den  vorhergehenden  concreten  Substantiven 
militiam,  tributa,  virgas,  secures  das  abstracte  dominorum  ingenia 

auf,  das  man  'der  zwingherrn  launen,  grillen'  (Heraeus),  'all  das 
wesen  des  despotismus'  (Roth)  übersetzt,  ähnlich  erklärt  das  wort 
das  lexicon  Taciteum  von  Gerber- Greef  unter  Verweisung  auf  ann. 
XII 1 1  ferenda  regum  ingenia ;  indessen  an  dieser  stelle  hat  das  wort 

offenbar  die  gewöhnliche  allgemeine  bedeutung  'sinnesart,  Charakter' 
und  der  plural  ist  durch  das  attribut  regum  veranlaszt.  ob  oben 

III  28  Hormine  id  Ingenium  =  ingenii  commentum  'eingebung,  ein- 
fall'  angenommen  werden  kann,  ist  mir  ebenfalls  zweifelhaft,  ich 
möchte,  statt  ingenium  dort  und  an  unserer  stelle  eine  neue  be- 

deutung unterzuschieben,  in  III  28  inventum  lesen,  hier  schlage 
ich  das  concrete  imperia  vor,  also  dominorum  imperia  mit 

dem  nachdruck  ani  dominorum,  'tyrannische  befehle',  was  viel 
besser  zu  dem  vorhergehenden  passt. 

V  1  Caesar  Titus,  perdomandae  ludaeae  delectus  a  patre  et  pri- 
vatis  utriusque  rebus  militia  clarus.  ich  halte  hier  militia  für  ein 
störendes  glossem ,  die  ausführung  von  Titus  Verdiensten  als  miles 
folgt  nachher,  der  erste  satz  enthält  blosz  eine  allgemeine  hinweisung 
auf  seine  hervorragende  Stellung  in  der  öffentlichen  meinung  zu  der 
zeit,  wo  er  so  wenig  wie  sein  vater  ein  staatsamt  bekleidete, 

V  5  ludaei  mente  sola  unumque  numen  intellegunt.  das  que  in 
unumque  wird  als  aus  dem  vorhergehenden  Aegyptii  pleraque  animalia 
effigiesque  compositas  venerantur  hierher  geraten  zu  streichen  sein. 

V  11  ludaei  sub  ipsos  muros  struxere  aciem.  der  accusativ 
sub  ipsos  muros  bei  struere  fällt  auf,  da  aciem  struere  meines  wissens 
nur  von  bereits  an  ihrem  bestimmungsorte  eingetroffenen  truppen 
gesagt  wird,  ich  schreibe  daher  sub  ipsis  muris,  vgl.  Caesar  b.  G. 
V  43  se  sub  ipso  vallo  constipaverant,  oben  III  21  cum  progressi 
equites  sub  ipsa  moenia  ist  der  accusativ  richtig,  weil  mit  progressi 
zu  verbinden,  nicht  mit  dem  prädicat  vagos  corripiunt,  in  Verg.  Äen. 
II  442  postisque  sub  ipsos  nituntur  gradibus  haben  wir  ebenfalls  den 
begriff  der  bewegung. 

V  22  pro  fectus  Novaesium  Bonnamque  advisenda  castra,  quaehie- 
maturis  legionibus  erigebantur,  navibus  remeabat,  disiecto  agmine, 
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incuriosis  vigiliis.  animadversum  id  Germanis  et  insidias  com- 
posuere.  electa  nox  atra  nuhibus  et  prono  amne  rapti  nullo  pro- 
Tiihente  vallum  ineunt.  prima  caedes  astu  adiuta:  incisis  tabernacu- 
lorum  funibus  suismet  tentoriis  coopertos  trucidabant.  aliud  agmen 

turhare  classtm ,  inicere  vincla ,  trahere  puppis.  die  stelle  wird  viel- 

fach misverstanden,  wie  zb.  Hei'aeus  disiedo  agmine  erklärt:  'prae- 
sidio  ducis  secundum  ripam  terrestri  itinere  palante.'  wie  kann  aber 
jemand  bei  dem  unmittelbar  vorhergehenden  navibus  remeabat,  also 
der  stromfahrt,  daran  denken,  unter  disiedo  agmine  sei  die  am  lande 
einherziehende  oder  gar  umherstreifende  {palante??)  begleitung 
oder  stabswache  des  feldherrn  verstanden?  das  liegt  doch  ganz 

fern,  auch  sieht  man  nicht,  weshalb  Cerialis  dieselbe  ans  land  ge- 
schickt haben  sollte,  und  jedenfalls  müste  das  erwähnt  sein,  über- 

dies heiszt  es  navibus  (nicht  navi)  remeabat  dh.  seine  stabswache 
usw.  hatte  sich  ebenfalls  eingeschifft,  es  ist  also  bei  agmen  an  ein 
kleines  schiflfsgeschwader  zu  denken,  wie  IV  24 ;  diese  schiflFe  fuhren 
aber  nicht,  wie  sonst  wohl  in  feindlichem  lande,  in  gesammelter 
masse,  6ine  linie  bildend  etwa  zu  zweien,  wie  zb.  in  der  Seeschlacht 
bei  Myonnesus  die  flotte  des  Antiochus  (Livius  XXXVII  29  et  regia 
dassis  binis  in  ordinem  navibus  longo  agmine  veniens)  oder  in 
der  Seeschlacht  bei  Aspendus  die  Rhodier  (Liv.  XXXVI  23  Bhodii 
longo  agmine  veniebant),  sie  fuhren  auch  nicht  einzeln  in  6iner 
linie  hinter  einander,  wie  die  römische  flotte  in  demselben  kriege, 
wo  sie  von  widrigen  winden  gezwungen  wurde  die  hohe  see  zu  ver- 

lassen (Liv.  XXXVI  43  primo  aquilonibus  transversis  cum  urgerentur 
in  terram,  cogebantur  tenui  agmine  prope  in  ordinem  singulae 
naves  ire),  sie  fuhren  disiedo  agmine  dh.  nicht  hart  hinter  einander, 
sondern  mit  bedeutenden  Zwischenräumen  (Intervallen),  in  unter- 

brochenem, zersplittertem,  vereinzeltem  zuge  und  dazu  noch  in- 
curiosis vigiliis.  so  bemerkten  sie  nicht,  dasz  ihre  fahrt  fortwährend 

vom  lande  aus  beobachtet  wurde,  hier  und  da  kundschafter  aus  dem 
dickicht  der  wälder  oder  des  buschwerks,  das  damals  die  ufer  des 

Stroms  bedeckte,  auftauchten  und  wieder  verschwanden,  die  Ger- 
manen konnten  also  unbeobachtet  ihre  Vorbereitungen  zu  dem  Über- 

fall treffen,  wozu  sie  eine  wolkendunkle  nacht  wählten,  wo  dieser 
Überfall  stattgefunden  bat,  wissen  wir  nicht,  wahrscheinlich  im 
Ubierlande  (s.  unten  ob  stuprum  Claudiae  Sacratae  mulieris  Ubiae). 

jedenfalls  ist  die  mannschaft  und  besatzung  der  meisten  schiff'e,  viel- 
leicht aller,  ans  land  gegangen,  und  sie  haben  dort  nach  römischer 

gewohnheit  ein  lager  aufgeschlagen,  wohl  auch  zum  schütze  des  auf 
ein  liebesabenteuer  ausgezogenen  Oberbefehlshabers,  die  Germanen 
haben  nun  diesen  punkt  ausgekundschaftet,  schiffen  sich  eilig  ein, 
lassen  sich  von  dem  reiszenden  ströme  hinuntertreiben  {prono  amne 
rapti)  und  landen,  ohne  von  irgendjemand  bemerkt  zu  werden,  von 
dem  ufer  aus  greifen  sie  nun  das  römische  lager  an ,  wo  alles  im 

tiefen  schlafe  liegt,  und  rücken  ohne  widerstand  zu  finden  in  das- 
selbe ein  {nullo  proMbente  Valium  ineunt),  um  ein  fürchterliches  blut- 
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bad  in  demselben  anzurichten,  dann  heiszt  es  weiter  aliud  agmen 

turbare  classem,  das  soll  heiszen  "ein  anderer  häufe  (?)  fällt  über  die 
flotte  her' ;  ich  bestreite ,  dasz  agmen  überhaupt  mit  'häufe'  über- 

setzt werden  darf,  es  bezeichnet  immer  einen  irgendwie  'geordneten 
zug',  und  daran  ist  in  dieser  tiefdunkeln  nacht  nicht  zu  denken, 
Tacitus  würde  dann  wohl  caterva  geschrieben  haben,  aliud  agmen 
ist  aus  einem  Irrtum  des  abschreibers  entstanden;  man  hatte  über 
classem  (die  vor  anker  liegende  flotte)  zur  erklärung  auf  das  oben 
stehende  disiecto  agmine  (die  fahrende  flotte)  hinweisend  agmen  ge- 

schrieben, und  so  geriet  dieses  in  den  test,  wo  nun  alii  in  aliitd 
geändert  wurde,  es  ist  also  alii  wieder  herzustellen  und  agmen  zu 
streichen. 

V  23  Ms  flumen  secundum,  Uli  vento  agehantur:  sie  praevecti 
temptato  levium  telorum  iactu  dirimuntur.  statt  praevecti  lese  man 
praetervecti:  infolge  der  geringen  Übung  der  rüderer  und  ihrer 
Unkenntnis  der  ars  gubernatorum  sind  die  leute  des  Civilis  nicht  im 
stände  stromaufwärts  die  richtung  zu  halten  und  den  stosz  gerade 

auf  die  römische  flotte  zu  richten,  sie  schieszen  vorbei,  und  so  mis- 

lingt  der  angrifi". Bonn.  Hermann  Probst. 

19. 
MULTI  =  COMPLURES. 

WKalb  bespricht  in  dem  so  eben  erschienenen  buche  'Roms 

Juristen  nach  ihrer  spräche  dargestellt'  (Leipzig  1890)  s.  21  die 
eigentümliche  sprachliche  erscheinung,  dasz  seit  Scaevola  in  der 
juristischen  litteratur  multi  sich  für  complures  finde,  hat  schon 
Nipperdey  zu  Tac.  ann.  XIII  6  nachgewiesen,  dasz  bei  Tacitus  saepe 

=  'mehr  als  einmal'  bedeutet,  ferner  dasz  omnes  von  zweien,  ferner 
tot  von  dreien  gesagt  vverde,  so  kann  ich  aus  Cicero  zeigen,  dasz 
multi  sich  nicht  auf  eine  Vielheit  bezieht,  sondern  von  mehr  als  6inem 

oder  zweien  gebraucht  wird.  Cicero  epist.  II  4,  1  beginnt:  epistu- 
larum  genera  multa  esse  non  ignoras ,  sed  unum  illud  certissimum 
.  .  reliqua  sunt  epistularum  genera  duo.  wir  sehen  daraus,  dasz 

multa  hier  =  tria  ist,  somit  midti  =  *mehr  als  6iner  =  mehrere' 
auch  aus  Cicero  sich  belegen  läszt.  es  wäre  interessant  die  im  rheto- 

rischen Charakter  der  spräche  begründete  Setzung  von  saepe,  semper, 

omnes,  tot,  multi  =  'mehr  als  einmal,  mehr  als  6iner'  auch  sonst  zu 
verfolgen,  und  dazu  möchte  ich  hiermit  angeregt  haben. 

Tauberbischofsheim,  Josef  Hermann  Schmalz. 
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ZUR  GESCHICHTE  DER  PERSERKRIEGE. 

I.    DER  KRIEGSZUG  DES  MARDONIOS  IM  JAHRE  492  VOR  CH. 

Die  darstellung,  welche  Herodotos  von  den  Perserkriegen  gibt, 

hat  unter  den  neuern  geschichtsfoi'schern  viele  zweifei  hervorgerufen, 
aber  zu  einer  genauen  prüfung  seiner  erzählung  ist  es  meines  er- 
achtens  noch  nicht  gekommen.  Herodotos  ist  ein  schriftsteiler,  mit 
dem  man  sich  lange  beschäftigen  musz,  um  seine  eigenart  zu  ver- 

stehen und  über  den  wert  oder  unwert  seiner  angaben  ein  bestimmtes 

urteil  aussprechen  zu  können,  seine  darstellung  ist  oft  genug  zu- 
verlässig, mitunter  aber  wertlos,  eine  absichtliche  entstellung  des 

Sachverhalts  ist  ihm  nirgends  nachzuweisen,  auch  ist  er  ziemlich  frei 
von  dem  fehler  unwillkürlicher  erdichtung,  die  dadurch  entsteht, 

dasz  der  historiker  seiner  phantasie  die  zügel  schieszen  läszt;  da- 
gegen steht  er  den  Überlieferungen,  aus  welchen  er  schöpft,  oft 

kritiklos  gegenüber,  er  gibt  gute  und  schlechte  überliefei'ungen  als 
geschichtliche  Wahrheit,  die  Überlieferung  über  die  Perserkriege 
aber  hatte  sich  in  Griechenland  sehr  rasch  verschlechtert,  wie  ins- 

besondere die  'Perser'  des  Aischylos  beweisen,  und  zu  Herodots  zeit 
war  sie  bereits  zu  einem  groszen  teil  förmlich  sagenhaft  geworden, 
viele  forscher  haben  die  glaubwürdigkeit  der  Herodotischen  dar- 

stellung hauptsächlich  dadurch  stützen  wollen,  dasz  sie  auf  die  offen- 
bar sagenhaften  berichte  späterer  schriftsteiler  hinwiesen,  im  gegen- 

satz  zu  diesen  erscheint  Herodotos  allerdings  ziemlich  gemäszigt  und 
sachlich;  gleichwohl  gibt  auch  er  viele  Übertreibungen,  die  sich  eben 
allmählich  in  der  volksüberlieferung  während  des  Zeitraumes  eines 
halben  Jahrhunderts  gebildet  hatten,  im  nachfolgenden  versuche  ich 
den  bericht  Herodots  über  den  feldzug  des  Mardonios  (Her.  VI  43  ff.) 
einer  kritik  zu  unterziehen. 

Die  meisten  angaben  des  geschichtschreibers  über  diesen  feld- 
zug, der  in  das  jähr  492  vor  Ch.  fällt,  tragen  das  gepräge  voller 

Jalirbücher  für  class.  pliilol.  1891  li(t.  3.  10 
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glaubwürdigkeit.  ein  paar  wichtige  punkte  jedoch  sind  in  der  grie- 
chischen Überlieferung  ganz  entstellt  worden,  vor  allem  wird  der 

zug  des  Mardonios  als  ein  unternehmen  des  Perserkönigs  Dareios 
gegen  Griechenland  dargestellt,  und  diese  auffassung  ist  seitdem  die 
herschende  geblieben,  die  geschichtliche  kritik  beanstandete  höch- 

stens Herodots  worte  'der  zug  richtete  sich  gegen  Eretria  und  Athen' 

(vgl.  MDuncker  gesch.  des  alt.  VII'^  s.  101).  in  Wahrheit  richtete  sich 
der  zug  weder  gegen  Eretria  und  Athen  noch  gegen  die  übrige  grie- 

chische halbinsel.  einen  klaren  beweis  hierfür  bildet  die  thatsache, 
dasz  die  Perser  vor  jedem  kriegszuge  an  die  bevölkerung  die  auf- 
forderung  ergehen  lieszen ,  dem  könige  erde  und  wasser  als  zeichen 
der  Unterwerfung  zu  geben,  dieser  völkerrechtliche  grundsatz  der 
Perser  wird  von  Her.  selbst  anerkannt,  so  ergieng  die  aufforderung 
zur  darreichung  von  erde  und  wasser  an  die  Griechen  im  j.  491  vor 
dem  kriegszuge  des  Datis  und  Artaphernes  (Her.  VI  48).  ja  sogar 
vor  dem  zuge  des  Xerxes  ergieng  nochmals  diese  aufforderung  an 
alle  Griechen,  ausgenommen  nur  die  Athener  und  Spartaner,  weil 

diese  sich  früher  an  den  persischen  herolden  freventlich  vei'griffen 
hatten  (Her.  VH  132  S.).  weder  im  beginn  noch  im  verlauf  des 
feldzugs  des  Mardonios  wurden  nach  Griechenland  persische  herolde 
entsandt,  wären  die  Griechenstaaten  bchon  damals  zur  Unterwerfung 
aufgefordert  worden ,  so  würden  wir  diese  wichtige  thatsache  ohne 
zweifei  von  Her.  verzeichnet  finden. 

Mardonios  hatte  eine  ganz  andere  aufgäbe,  nv  sollte  wohl  zu- 
nächst die  niederwerfung  des  ionischen  aufstandes,  der  schon  mehrere 

jähre  dauerte,  zu  ende  führen,  auf  diesen  gedanken  führt  schon  der 
umstand,  dasz  in  der  erzählung  Herodots  der  zug  des  Mardonios  sich 
unmittelbar  an  den  ionischen  aufstand  anschlieszt.  gewichtiger  aber 
ist  die  thatsache,  dasz  Mardonios  den  Oberbefehl  über  alle  truppen 
in  Kleinasien  erhielt  und  sogar  die  Statthalter  dieser  halbinsel  ihm 
untergeordnet  wurden,  man  darf  annehmen,  dasz  der  Perserkönig 

den  lonerkrieg  endlich  beendigt  sehen  wollte  und  deshalb  die  ab- 
sendung einer  gröszern  armee  unter  seinem  Schwiegersöhne  Mar- 

donios beschlosz.  während  der  rüstungen  zu  diesem  zuge  machten 
jedoch  die  persischen  generale  in  lonien  und  in  den  nachbargebieten 
die  gewaltigsten  anstrengungen,  den  aufstand  noch  vor  der  ankunft 
des  neuen  feldherrn  zu  bewältigen.  Hymeas,  Otanes,  Daurises,  Har- 
pagos  und  andere  befehlshaber  durchzogen  die  gebiete  der  aufstän- 

dischen, sieg  auf  sieg  gewinnend,  stadt  auf  stadt  erobernd,  die 
persische  flotte,  die  zumeist  aus  phoinikischen  schiffen  bestand,  be- 

wältigte die  inseln  und  bezwang  alle  städte  am  Hellespont  und  an 
der  Propontis.  der  in  Sardeis  residierende  Statthalter  Artaphernes 
bemühte  sich  durch  milde  maszregeln  und  durch  neue  Organisierung 
loniens  die  aufgeregten  gemüter  der  besiegten  zu  versöhnen  und 
einen  dauernden  friedenszustand  herbeizuführen,  was  auch  von  den 
spätem  Griechen  anerkannt  wurde  (Her.  VI  42.  Diod.  X  25). 

Indessen  rückte  Mardonios  mit  seinem  beere  aus  dem  innern 
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des  iDersiscben  reiches  nach  Kilikien  vor.  hier  bestieg  er  ein  scbiflf 
und  fuhr  mit  der  flotte  nach  lonien.  da  diese  landschaft  bereits  voll- 

ständig beruhigt  war,  so  liesz  er  das  beer  von  Kilikien  aus  nach  dem 
Hellespont  ziehen,  denn  in  Kleinasien  war  kein  feind  mehr  zu  be- 

siegen, nach  lonien  aber  begab  er  sich  zu  keinem  andern  zwecke 

als  um  die  versöhnliche  beruhigungspolitik  des  Statthalters  Aita- 
phernes  fortzusetzen,  die  persische  geschichte  ist  im  gegensatz  zur 
geschichte  der  übrigen  orientalischen  völker  reich  an  beispielen  einer 
groszmiitigen  behandlung  der  besiegten  und  unglücklichen,  man 
darf  die  Perser  hinsichtlich  ihres  Charakters  nicht  mit  den  Assyrern, 
Babyloniern,  Ägyptern  auf  eine  stufe  stellen,  wie  dies  leider  meistens 
in  neuern  darstellungen  geschieht,  der  könig  Dareios  ist  wegen 
seiner  groszmütigen  milde  gerade  von  griechischen  Schriftstellern 

viel  gefeiert  worden,  gerechtigkeit  und  groszmut  waren  die  haupt- 
grundsätze  der  alten  Perserfürsten,  und  sogar  an  Xerxes,  der  über 
Griechenland  so  viel  elend  brachte,  werden  diese  eigenschaften  von 

griechischen  autoren  gelobt.  Mardonios  als  verwandter  und  Ver- 
treter des  königs  Dareios  wollte  den  lonern  noch  groszmütiger  ent- 

gegenkommen als  der  Statthalter  von  Sardeis.  was  die  loner  am 
schwersten  empfanden,  schwerer  als  die  persische  herscbaft,  unter 
welcher  übrigens  in  früherer  zeit  weder  ihr  materielles  gedeihen 

schaden  gelitten  hatte  noch  ihr  geistiger  aufschwung  gehemmt  wor- 
den war,  das  war  die  wiederaufrichtung  der  fürstlichen  gewalt  in 

ihren  städten.  sie  hatten  ihre  tyrannen  verjagt  beim  beginn  des 
ionischen  aufstandes ,  der  in  Wahrheit  mehr  eine  republicanische  be- 
wegung  als  eine  empörung  gegen  die  persische,  nicht  sehr  drückende 
herschaft  war.  von  den  Persern  aber  waren  die  tyrannen  wieder  in 

die  ionischen  städte  zurückgeführt  worden,  war  doch  die  gi-osze  per- 
sische monarchie  naturgemäsz  die  schützerin  der  kleinen  alleinher- 

schaften,  die  gegnerin  der  republicanischen  Staatsordnung,  die  um 
diese  zeit  fast  in  allen  gegenden,  wo  Griechen  lebten,  den  sieg  über 
die  tyrannis  davontrug.  Mardonios  vollführte  nun  ein  werk,  das  im 
höchsten  grade  merkwürdig  ist,  wie  schon  Her.  betont,  er  beseitigte 
nemlich  in  den  ionischen  städten  die  verbaszte  tyrannis.  er  selbst 
war  keineswegs  ein  freund  der  republicanischen  staatsform,  die  ihm, 

wie  fast  allen  Orientalen,  als  eine  quelle  dauernder  Zwietracht  er- 
schien; nur  das  bestreben  die  Toner  durch  groszmut  zu  gewinnen 

bestimmte  ihn  zu  jenem  schritte,  einzelne  forscher  (besonders  Duncker 

ao.  VIP  s.  69)  suchen  diese  angäbe  Herodots  als  unrichtig  darzu- 
stellen, weil  sie  die  thatsache  zu  auffällig  finden;  aber  gerade  der 

nachdruck,  mit  welchem  sie  in  unserer  quelle  behauptet  wird  gegen- 
über den  Zweiflern,  deren  es  schon  damals  unter  den  Griechen  viele  gab, 

läszt  sie  als  das  ergebnis  einer  gründlichen  nachforschung  erscheinen. 
Mardonios  begab  sich  hierauf  zum  beere,  das  am  Hellespont 

angelangt  war.  auch  dieser  umstand  beweist  deutlich,  dasz  an  einen 
feldzug  gegen  das  eigentliche  Griechenland  gar  nicht  gedacht  wurde, 
in  diesem  falle  hätte  man  das  beer  nicht  nach  dem  Hellespont,  son- 

10* 
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dern  ebenfalls  nach  lonien  dirigiert  oder  schon  von  Kilikien  aus  auf 
den  schiffen,  die  den  Persern  in  ungeheurer  zahl  zu  geböte  standen, 
nach  Griechenland  übergesetzt,  überdies  hätte  Mardonios,  falls  er 
gegen  Athen  und  Eretria  vorgehen  wollte ,  auch  von  lonien  aus 
mit  der  starken  kriegsflotte  den  kurzen  weg  über  das  aigaiische 
meer  wählen  können,  man  wird  freilich  hier  einwenden,  dasz  auch 

Xerxes  den  groszen  umweg  zu  lande  über  Thrakien  nach  Griechen- 
land wählte,  doch  hoffe  ich  bei  anderer  gelegenheit  den  nachweis 

liefern  zu  können,  dasz  Xerxes  feldzug  in  wesentlich  anderer  weise 
verlief,  als  er  nach  dem  einseitigen  berichte  Herodots  in  unsern 
geschichtsbüchern  dargestellt  wird.  Mardonios  also  sammelte  seine 
truppen  und  seine  schiffe  am  Hellespont,  weil  er  in  dieser  gegend 
seine  kriegsoperationen  zu  beginnen  hatte,  die  landstriche  im  Osten 
und  Westen  waren  in  den  ionischen  aufstand  hineingezogen  worden, 
aber  an  der  Chersonesos  und  an  der  Propontis  hatten  bereits  andere 
persische  feldherrn  den  aufstand  mit  furchtbarer  energie  gedämpft, 
dagegen  war  die  nordküste  des  aigaiischen  meeres  noch  nicht  be- 

ruhigt,   diese  aufgäbe  hatte  Mardonios  zu  lösen. 
Die  herschaft  Persiens  über  einen  ansehnlichen  teil  der  Balkan- 

halbinsel war  während  des  ionischen  aufstandes  erschüttert  worden, 

auf  die  breite  masse  der  Balkanhalbinsel,  nicht  auf  das  südliche  ende 
derselben  hatte  könig  Dareios  vom  anfang  seiner  regierung  an  seinen 
blick  gerichtet,  der  grosze  Skythenfeldzug,  der  um  das  j.  513  vor 

Ch.  unternommen  wurde,  hatte  wesentlich  die  Unterwerfung  der  ge- 
biete vom  aigaiischen  meere  bis  zur  Donau  als  ziel.  Dareios  trachtete, 

wie  seine  Vorgänger  Kyros  und  Kambyses,  nach  der  eroberung  groszer 
länderstrccken,  nicht  nach  dem  gewinn  vereinzelter  städte.  deshalb 

sah  er  von  dem  kleinen  Griechenland,  welches  er  wegen  seiner  hoch- 
entwickelten cultur  achtete,  bei  seinen  eroberungsplänen  vollständig 

ab  und  suchte  rühm  durch  siegreiches  vorrücken  in  die  weiten  ge- 
biete der  nordischen  barbaren.  was  Her.  und  andere  schriftsteiler 

von  einer  feindseligen  gesinnung  des  Dareios  gegen  die  Griechen 

angeben,  entbehrt  jeder  begründung  und  wird  durch  zahlreiche  that- 
sachen  widerlegt.  Dareios  erreichte  auf  dem  Skythenzuge  in  der 
that  die  Unterwerfung  vieler  thrakiscber  stamme,  siegend  drang  er 
bis  zur  Donau,  wenn  er  auch  nicht  weiter  vorgedrungen  wäre,  dieser 
erfolg  allein  sicherte  ihm  einen  bedeutenden  nachruhm,  freilich  nicht 
bei  den  spätem  Griechen,  die  infolge  des  mit  Persien  geführten 
karapfes  die  glücklichen  kriegszüge  des  Dareios  und  seiner  feldherrn 
als  unbesonnene,  erfolglose,  unheilvolle  Unternehmungen  darzustellen 

liebten,  nachdem  der  könig  vom  Skythenfeldzuge  nach  Asien  zurück- 
gekehrt war,  setzte  sein  feldherr  Megabazos  die  Unterwerfung  Thra- 

kiens fort,  das  ganze  kUstengebiet  bis  zum  Strymon  wurde  erobert, 
sowohl  die  dortigen  Thraker,  die  vom  krieg  und  raub  lel)ten,  als 
auch  die  griechischen  ansiedier,  die  sich  in  groszer  zahl  an  den  gün- 

stigen punkten  der  küste  niedergelassen  hatten,  musten  sich  der  her- 
schaft des  Perserkönigs  unterwei'fen.    von  dem  tüchtigen  volke  der 
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Paionen,  das  um  den  Strjmon  wohnte,  wurde  ein  teil  nach  Phrygien 

verpflanzt,  während  einige  stamme,  darunter  die  am  Prasiassee  woh- 
nenden pfahlbauer,  ihre  Unabhängigkeit  behaupteten  (Her.  V  1  ff.), 

und  nicht  blosz  Thrakien ,  sondern  auch  Makedonien  muste  die  per- 
sische Oberhoheit  anerkennen.  Megabazos  sandte  sieben  vornehme 

Perser  zum  Makedonerkönig  Amyntas,  um  erde  und  wasser  für  könig 

Dareios  zu  verlangen.  Amyntas  gab  erde  und  wasser  (Her.  V  18).* 
hierauf  sollen  jedoch  die  persischen  gesandten  wegen  eines  angriffs 
gegen  die  königlichen  frauen  beim  mahle  auf  veranlassung  des  königs- 
sohnes  Alexandros  ermordet  worden  sein,  die  erzählung,  die  Her. 
hierüber  gibt,  ist  dunkel,  es  ist  wahrscheinlich,  dasz  die  Makedoner 
zwischen  der  furcht  vor  den  Persern  und  der  liebe  zur  Unabhängig- 

keit schwankten,  äuszerlich  zeigten  sie  sich  bemüht  dem  zorne  der 
Perser  auszuweichen;  deshalb  sandte  A^lexandros  nach  Persien  reiche 

geschenke,  ja  er  gab  seine  Schwester  Gygaia  dem  söhne  des  feld- 
herrn  Megabazos  zur  gemahlin.  dagegen  war  dieser  könig,  der  im 
j.  498  seinem  vater  Amyntas  in  der  regierung  folgte,  sicherlich  sehr 
erfreut,  als  durch  den  groszen  aufstand  der  kleinasiatischen  Griechen 
die  fessel,  die  ihn  an  Persien  kettete,  von  selbst  gelöst  schien,  zeigte 
er  sich  doch  überhaupt  gern  als  freund  und  bewunderer  des  Griechen- 

tums, dessen  gesittung  und  bildung  gegen  die  barbarei  Makedoniens 
gewaltig  abstach,  er  erwarb  sich  bei  den  Athenern  den  ehrentitel 
eines  gastfreundes  und  wohlthäters,  er  bat  im  j.  496  in  Olympia  um 
die  bewilligung  sich  am  vvettlauf  beteiligen  zu  dürfen,  und  bewies 
den  kampfrichtern,  dasz  seine  ahnen  aus  Argos  stammen,  er  selbst 
also  ein  Hellene  sei  (Her.  V  22.  VHI 143).  schon  diese  hinneigung 
zu  den  Griechen  muste  ihn  den  Persern  verdächtig  machen;  vermut- 

lich kamen  noch  zweideutige  oder  feindselige  handlungen  hinzu: 
denn  Mardonios  muste  seinen  feldzug  auch  auf  Makedonien  aus- 
dehnen. 

Die  freiheittilustigen  Thraker  haben  sich  wohl  schon  bei  beginn 

des  ionischen  aufstandes,  wenn  nicht  schon  früher,  unabhängig  ge- 
macht; sicherlich  gewannen  auch  die  Griechen  der  thrakischen  küste 

während  des  lonerkrieges,  der  die  Verbindung  mit  Persien  fast  ganz 
abschneiden  muste,  ihre  Unabhängigkeit,  der  feldzug  des  Mardonios 
bezweckte  also  die  Wiedergewinnung  Thrakiens  und  Makedoniens, 
die  Unterwerfung  dieser  gebiete  konnte  offenbar  erst  nach  beendi- 
gung  des  lonerkrieges  in  angriff  genommen  werden,  aber  sie  er- 

folgte in  unmittelbarem  anschlusz  an  denselben,  die  eroberungen, 
welche  Dareios  und  sein  feldherr  Megabazos  gemacht  hatten,  musten 
zurückgewonnen  und  behauptet  werden,  für  die  auffassung  der  spä- 

tem Griechen,  dasz  Mardonios  von  Makedonien  aus  nach  dem  süden 

hätte  vordringen  wollen,  gibt  es  gar  keinen  anhaltspunkt.  die  Staaten 

*  dasz  Makedonien  damals  seine  Unterwerfung  erklärte,  ist  zweifel- 
los trotz  Her.  VI  44,  auf  welche  stelle  auch  Busolt  griech.  gesch.  II  s.  18 

hinweisen  möchte. 
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der  griechischen  halbinsel  waren  durch  den  feldzug  des  Mardonios 
in  der  that  auch  gar  nicht  beunruhigt:  wir  erfahren  nichts  von  Vor- 

bereitungen, rüstungen  oder  bündnissen  zur  abwehr  eines  von  norden 
her  drohenden  feindes;  wir  hören  auch  nicht,  daszEretiüa  und  Athen, 

die  angeblich  am  meisten  bedroht  waren ,  irgendwelche  gegenmasz- 
regeln  getroffen  hätten. 

Über  den  verlauf,  den  der  feldzug  des  Mardonios  nahm,  spricht 
Her.  leider  sehr  kurz,  die  Griechen  des  fünften  vorchristlichen  jh. 
wollten  ja  nur  von  persischen  miserfolgen  und  niederlagen,  nicht 
aber  von  persischen  erfolgen  hören,  auch  den  historikern  stand  in 
den  meisten  fällen  eine  den  Persern  ungünstige  Überlieferung  zu 
geböte,  eine  solche  wurde  von  Her.  in  seinem  bericht  über  den  zug 
des  Mardonios  benutzt,  gleichwohl  schimmert  in  seinem  berichte 
das  geständnis  durch,  dasz  Mardonios  grosze  erfolge  hatte  und  dasz 
er  wohl  alles  erreichte,  was  der  könig  bei  seiner  aussendung  hoffen 

konnte.  Thrakien  wurde  bezwungen,  die  unbändige  ki'aft  der 
Thrakerstämme  machte  ohne  zweifei  damals,  wie  früher  und  später, 
den  Persern  viel  zu  schaffen,  an  manchen  punkten  Thrakiens  blie- 

ben auch  nach  dem  abzug  des  Mardonios  persische  besatzungen  zur 
niederhaltung  der  unruhigen  bevölkerung  und  zur  abwehr  einfallen- 

der horden  zurück  (Her.  VH  106).  genauere  nachrichten  über  die 
bezwingung  Thrakiens  besitzen  wir  nicht.  Her.  erwähnt  nur  die 
Unterwerfung  der  von  den  Griechen  colonisierten  insel  Tbasos ,  die 
der  thrakischen  küste  gegenüberliegt,  diese  insel  unterwarf  sich 
beim  herannahen  der  flotte,  hierauf  erwähnt  Her.  mit  gleicher  kürze 

die  Unterwerfung  Makedoniens,  dieselbe  geschah  vermutlich  in  län- 
germ  kämpfe,  darauf  deutet  Herodots  ausdruck :  jetzt  seien  auch  die 

Makedoner  '  verknechtet '  worden,  beim  feldzuge  des  Megabazos, 
der  von  Amyntas  erde  und  wasser  erhielt,  waren  die  Makedoner  noch 
nicht  in  den  zustand  der  knechtschaft  gekommen,  von  den  kämpfen 
in  und  bei  Makedonien  wüste  die  griechische  Überlieferung  blosz 
einen  den  Persern  nachteiligen  angriff  der  barbaren.  die  thrakischen 
Bryger,  berichtet  Her.,  überfielen  nachts  das  beer,  wobei  viele  Perser 
getötet  und  Mardonios  selbst  verwundet  wurde,  au  der  Wahrheit 
dieser  thatsache  ist  nicht  zu  zweifeln,  aber  dieser  6inen  niederlage 
standen  gewis  viele  siege  gegenüber,  welche  in  der  parteiischen 
Überlieferung  der  Griechen  verschwiegen  sind,  übrigens  war  auch 
jene  niederlage,  wie  es  scheint,  nicht  von  groszer  bedeutung:  denn 
auch  die  Bryger  wurden,  was  die  Griechen  nicht  verhehlen  konnten, 
von  Mardonios  bezwungen  und  ihr  ganzes  gebiet  erobert,  dieser 
kämpf  mit  den  Brygern  stand  wahrscheinlich  in  Zusammenhang  mit 
den  kämpfen  in  Makedonien,  vielleicht  gehörten  die  Bryger  vorher 
bereits  zum  makedonischen  reiche :  denn  sie  hatten  ihre  Wohnsitze 

am  oborn  laufe  des  flusses  Erigon ,  der  Makedonien  berührte  und 
durchflosz. 

Über  die  erfolge  der  flotte  berichtet  Her.  ebenfalls  nichts,  aus- 
genommen jene  Unterwerfung  von  Thasos.    dagegen  erzählt  er  von 
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einem  gewaltigen  Unglück,  das  die  flotte  bei  der  fahrt  um  die  halb- 
insel  Chalkidike  betraf,  am  Vorgebirge  Athos,  das  schon  bei  ruhigem 

Wetter  den  schüfen  wegen  der  starken  brandung  des  meeres  gefähr- 
lich ist,  schleuderte  ein  ausbrechender  orkan  die  flotte  auf  die  klippen. 

dasz  dieser  stürm  den  Persern  groszen  schaden  zufügte,  viele  schiffe 
vernichtete  und  lausenden  von  menschen  das  leben  kostete,  kann 
nicht  wohl  bezweifelt  werden,  aber  freilich  war  dieser  unheilvolle 

stürm  nicht  die  einzige  ursacbe,  weswegen  später  von  Xerxes  die 
durchstechung  der  Athoshalbinsel  unternommen  wurde,  die  grie- 

chische Überlieferung  hat  wahrscheinlich  das  persische  unglück,  das 

überdies  als  göttliches  eingreifen  zum  schütze  des  angeblich  bedi'ohten 
Griechenlands  aufgefaszt  wurde,  beträchtlich  vergröszert.  Her.  deutet 
dies  selbst  an,  indem  er  tagt,  der  durch  den  stürm  den  Persern  zu- 

gefügte Verlust  'soll'  dreihundert  schiffe  und  zwanzigtausend  men- 
schen betragen  haben,  der  verlust  war  sicherlich  viel  geringer, 

keinen  grund  hat  die  annähme,  dasz  das  unglück  am  berge  Athos 
die  Umkehr  der  übriggebliebenen  schiffe  nötig  gemacht  habe,  da 

Mardonios  mit  dem  beere  die  makedonischen  und  thrakischen  ge- 
biete durchzog  und  nicht  nach  dem  süden  vorzudringen  beabsichtigte, 

so  muste  auch  die  flotte  an  der  nordküste  des  aigaiischen  meeres 
verweilen. 

Durch  die  vollständige  Unterwerfung  Makedoniens  hatte  Mar- 
doniüs  das  ziel  seines  felJzuges  erreicht,  er  kehrte  mit  seinen  truppen 
nach  Asien  zurück,  keineswegs  nach  schmählichem  kämpfe,  wie  die 
Griechen  später  meinten,  sondern  als  siegreicher  feldherr  und 
eroberer.  nicht  der  durch  die  Bryger  erlittene  verlust,  auch  nicht 
der  schwerere  verlust  am  Athos  bestimmten  ihn  zur  heimkehr,  viel- 

mehr hatte  er  bereits  die  ihm  von  seinem  könige  gestellte  aufgäbe 
glücklich  gelöst,  in  einem  einzigen  sommer  weite  länderstrecken  dem 
2Dersischen  reiche  zurückgewonnen. 

Herodotos  räumt  die  thatsache  ein,  dasz  das  beer,  mit  welchem 
Mardonios  ausgezogen  war,  wieder  nach  Asien  zurückkam,  diese 

thatsache  steht  aber  mit  der  Schilderung,  die  Her.  über  die  persi- 
schen Unfälle  gibt,  in  ziemlich  starkem  Widerspruch,  denn  wenn  die 

Unfälle  so  grosz  gewesen  wären,  wie  sie  dargestellt  werden,  so  hätte 
Mardonios  nur  wenige  trümmer  des  heeres  zurückbringen  können, 
was  der  Grieche  zu  erwähnen  nicht  vergessen  hätte,  überdies  wären 
die  Überreste  eines  besiegten  heeres  auf  dem  rückwege  leicht  voa 
den  Thrakern  aufgerieben  worden,  die  keine  gelegenheit  zum  auf- 

stand unbenutzt  lieszen.  das  beer  des  Mardonios  nahm  in  voller  Ord- 
nung und  imponierender  stärke  seinen  rückweg  durch  Thrakien,  und 

die  unterworfenen  barbaren  verschoben  den  versuch  einer  neuen 
empörung  auf  eine  spätere  zeit. 

Man  darf  annehmen,  dasz  dem  heimkehrenden  feldherrn  vom 

könig  Dareios  eine  ehrenvolle  aufnähme  bereitet  wurde,  ganz  un- 
glaubwürdig ist  die  darstellung  Herodots,  als  ob  er  beim  könig  in- 

folge der  auf  dem  kriegszuge  erlittenen  Unfälle  in  Ungnade  gefallen 
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sei  (Her.  VI  94).  allerdings  wurde  er  seines  commandos  enthoben, 
weil  ja  der  feldzug  beendigt  und  der  westen  beruhigt  war.  zu  einer 
ungnädigen  entlassung  dagegen  war  gar  kein  grund  vorhanden,  in 
ähnlicher  weise  bedient  sich  Her.  eines  ungenauen  ausdrucks  beim 
beginn  seines  berichtes  über  des  Mardonios  feldzug.  auch  hier  spricht 

er  von  entlassung  der  feldherrn,  die  vor  Mardonios  auf  dem  kriegs- 
schauplatze  thätig  waren,  auch  diese  feldherrn  wurden  gewis  nicht 
ungnädig  vom  könig  entlassen,  da  jeder  von  ihnen,  wie  selbst  die 
Griechen  anerkennen  musten ,  eine  reihe  glänzender  erfolge  aufzu- 

weisen hatte,  ohne  zweifei  wurden  sie,  da  sie  den  ionischen  aufstand 

beendigt  hatten,  in  andern  gegenden  des  reichs  beschäftigt.  Mardo- 
nios, der  Schwiegersohn  und  neflFe  des  königs,  hatte  nach  seinem 

feldzug  einen  noch  gröszern  einflusz  auf  die  reichsregierung  als  vor- 
her, bei  Xerxes  war  er,  wie  Her.  sagt  (VII  5),  der  einfluszreichste 

von  allen  Persern,  diesen  einflusz  hatte  er  sich  wohl  hauptsächlich 
durch  seine  kriegsthaten  in  Europa  verdient. 

II.  DIE  ANGEBLICHEN  RÜSTUNGEN  DES  DAREIOS  UND  XERXES 
GEGEN  GRIECHENLAND. 

Dem  kriegszug  des  Xerxes  gegen  Griechenland  sollen  nach  der 
darstellung  Herodots,  der  unsere  einzige  quelle  über  diesen  zug 

bildet,  gewaltige  rüstungen  vorangegangen  sein,  wegen  der  Ver- 
brennung von  Sardeis  und  wegen  der  schlacht  bei  Marathon  soll 

könig  Dai'eios  im  höchsten  grade  erzürnt  gegen  die  Athener  gewesen 
sein  und  aufs  eifrigste  den  krieg  gegen  Griechenland  vorbereitet 
haben,  er  sandte,  heiszt  es,  boten  in  alle  städte,  um  schiffe,  pferde, 
proviant  und  fahrzeuge  zu  erhalten,  drei  jähre  lang  sollen  diese 

kriegsrüstungen  gedauert  haben,  'im  vierten  jähre  aber  Selen  die 
Ägypter  von  den  Persern  ab,  und  jetzt  betrieb  er  noch  eifriger  den 

krieg  gegen  Ägypten  und  Athen',  als  er  aber  ein  jähr  nach  dem  ab- 
falle der  Ägypter  in  den  krieg  gegen  diese  ziehen  wollte,  da  starb 

er  unter  seinen  rüstungen,  'ohne  dasz  er  sich  an  den  abgefallenen 
Ägyptern  und  an  den  Athenern  hatte  rächen  können'  (Her. VII  Iff.). 

Diese  erzählung  von  gewaltigen  kriegsrüstungen  bildet  zwar  ein 
passendes  mittelglied  zwischen  Herodots  berichten  über  die  schlacht 
von  Marathon  und  den  zug  des  Xerxes,  ist  aber  den  Übertreibungen 
beizuzählen,  welche  auch  den  letztern  berichten  in  ziemlich  groszer 
anzahl  beigemischt  sind,  nach  den  Vorstellungen ,  welche  sich  das 
griechische  volk  später  über  die  glücklich  beendigten  Perserkriege 
machte,  hegten  die  Perserkönige  einen  wilden  und  unversöhnlichen 
hasz  gegen  die  Griechen  und  machten  ungeheure  anstrengungen  zu 
ihrer  Unterdrückung.  Herodotos  macht  sich  zum  dolmetsch  dieser 
auffassung,  aber  zugleich  berichtet  er  öfters  thatsachen,  welche 
dieser  volksüberlieferung  ganz  entgegengesetzt  sind,  er  nimt  gute 

und  schlechte  Überlieferungen  ohne  kritik  in  sein  werk  auf.  zur  aus- 
scheidung  des  sagenhaften  vom  geschichtlichen  dient  uns  hauptsäch- 
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lieh  die  erwägung  der  allgemeinen  Verhältnisse,  welche  oft  fi^enug 
im  Widerspruch  stehen  mit  einer  einzelnen,  von  Her.  berichteten 
thatsache. 

Die  damaligen  Verhältnisse  des  persischen  reiches  machen  eine 

mehrjährige  rüstung  zu  einem  griechischen  feldzuge  ganz  unwahr- 
scheinlich, dem  könig  Dareios  standen  stets  so  gewaltige  heeres- 

massen  zur  Verfügung,  dasz  er  zu  einem  kriege  lange  Vorbereitungen 
nicht  nötig  hatte,  hätte  er  nach  dem  brande  von  Sardeis  Athen 
züchtigen  wollen,  so  wäre  ihm  dies  leicht  gewesen,  da  er  nur  einen 
teil  seiner  groszen  flotte  abzusenden  brauchte,  dem  die  Athener  fast 
gar  keine  schiffe  entgegenstellen  konnten,  ebenso  hätte  er  nach  dem 
kämpfe  von  Marathon,  aus  welchem  die  pbanta^ie  der  spätem  Griechen 
eine  gewaltige  niederlage  der  Perser  gestaltet  hat,  den  schwachen 
athenit^chen  staat  ohne  mühe  bewältigen  können,  zur  see  konnten 
die  Athener  gar  keinen  versuch  zum  widerstände  machen,  und  zu 

lande  waren  ihnen  die  Perser,  die  nach  dem  Zeugnisse  Herodots  da- 
mals unter  allen  Völkern,  selbst  die  Lakedaimonier  nicht  ausgenom- 

men, als  die  tapfersten  galten,  mindestens  ebenbürtig.  Athen  war 
gegenüber  dem  persischen  reiche  so  machtlos  wie  Eretria,  das  im  j. 
490  vor  Ch.  auf  befehl  des  königs  Dareios  von  Datis  zerstört  wurde, 
die  erzählung,  dasz  persische  rüstungen  zum  kriege  gegen  die  ein- 

zige Stadt  Athen  stattgefunden,  ist  eine  fast  lächerliche  Übertreibung 
der  Athener,  man  schien  dies  zu  fühlen  und  machte  deshalb  aus 

dem  kriege  gegen  Athen  einen  krieg  gegen  ganz  Griechenland,  aber 
dadurch  setzte  sich  die  Überlieferung  abermals  in  Widerspruch  mit 
den  thatsächlichen  Verhältnissen,  denn  zu  einem  kriege  gegen  das 
gesamte  Griechenland  bestand  kein  anlasz,  weil  schon  im  j.  491  vor 
Ch.  alle  inseln  und  die  meisten  festlandstaaten  durch  darreichung 
von  erde  und  wasser  ihre  Unterwerfung  unter  das  Perserreich  erklärt 
hatten  (Her.  VI  48).  an  dem  kämpfe  des  j.  490  vor  Ch.  hatten  nur 
die  Athener  und  Plataier  teilgenommen,  die  zweitausend  Spartaner 
waren  bekanntlich  zu  spät  gekommen,  in  den  jähren  nach  der  schlacht 
von  Marathon  fand  keine  feindseligkeit  zwischen  einem  griechischen 
Staate  und  Persien  statt,  die  Spartaner  begannen  schon  damals  reue 
zu  empfinden,  dasz  sie  die  persischen  herolde,  welche  im  j.  491  zu 
ihnen  gekommen  waren,  in  den  v  erb  rech  ergraben  gestürzt  hatten 

(Her.  VII  134).  auch  die  Athener  hatten  grosze  furcht  vor  den  Per- 
sern, und  aus  dieser  furcht  mag  teilweise  die  fabel  von  Dareios 

groszen  rüstungen  gegen  Athen  hervorgegangen  sein. 
Da  nun  trotz  der  angeblichen  rüstungen  kein  kriegszug  gegen 

Griechenland  erfolgte,  so  griff  man  zu  der  erklärung,  dasz  der  ägyp- 
tische krieg  die  ausführung  des  planes  verhinderte,  die  machtmittel, 

die  zur  Unterdrückung  Griechenlands  vorbereitet  waren,  sollen  jetzt 
gegen  Ägypten  aufgeboten  worden  sein,  doch  zur  Unterwerfung  der 
unkriegerischen  Ägypter  bedurfte  das  Perserreich  gewis  nicht  eines 
heeres,  das  mehrere  hunderttausende  oder  gar  einige  millionen  krieger 
zählte,    wäre  eine  ungewöhnlich  grosze  macht  gegen  die  Ägypter 
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verwendet  worden,  so  wüi'den  wir  hiervon  gewis  bei  Herodotos  lesen, 
der  alle  groszen  feldzüge  jenes  Zeitalters  ausführlich  schildert.  Her. 
berichtet  blosz,  dasz  die  Ägypter  von  Xerxes  wieder  bezwungen 
wurden  und  in  noch  viel  gröszere  abhängigkeit  kamen  als  unter 
Dareios  (Her.  VH  7). 

Die  griechische  sage  liesz  natürlich  die  persischen  rüstungen 
nach  beendigung  des  ägyptischen  krieges  von  neuem  beginnen,  hier 
ist  jedoch  von  vorn  herein  bemerkenswert,  dasz  Her.  zugesteht, 
Xerxes,  der  im  j.  485  den  persischen  thron  bestieg,  sei  anfangs  gar 
nicht  geneigt  gewesen  zum  zuge  gegen  Griechenland,  erst  sein  vetter 
Mardonios  habe  ihn  zu  diesem  plane  beredet,  indem  er  ihn  beständig 
an  die  übelthaten  der  Athener  erinnerte  und  die  erlangung  eines 
groszen  nachrubms  durch  die  bezwingung  Athens  in  aussieht  stellte, 

dies  ist  athenische  sage,  beachtenswerter  ist  der  beisatz  des  Mar- 

donios, ^die  besitznahme  Europas,  eines  herlichen  landes,  sei  des 
königs  allein  unter  den  sterblichen  würdig.'  hier  ist  der  kriegsplan 
von  Athen  und  dem  übrigen  Griechenland  auf  die  ganze  Balkanhalb- 

insel ausgedehnt,  und  man  kann  der  Vermutung  räum  geben,  dasz 
der  kriegslustige  Mardonios  viel  weniger  an  die  Unterwerfung  der 
kleinen  Griechenstaaten  als  an  die  eroberung  groszer  länderstrecken 
dachte. 

Als  den  eigentlichen  beweggrund  des  Mardonios  gibt  Herodotos 
an,  dasz  derselbe  Statthalter  von  Griechenland  werden  wollte,  diese 
Überlieferung  entstand  offenbar  daraus,  dasz  Mardonios  die  nächst 

Xerxes  am  meisten  hervortretende  persönlichkeit  der  sog.  Perser- 
kriege ist.  dieser  mann  hatte  bereits  im  j.  492  Thrakien  und  Make- 
donien siegreich  durchzogen  und  dadurch  unter  den  Griechen  das 

gerede  hervorgerufen ,  er  habe  schon  damals  die  Unterwerfung 
Griechenlands  im  sinne  gehabt,  er  stand  ferner  an  der  spitze  des 
heeres,  das  Xerxes  bei  seiner  rückkehr  nach  Asien  in  Griechenland 
zurückliesz.  aus  diesen  umständen  erklärt  es  sich  leicht,  dasz  ihm 

von  den  Griechen  das  verlangen  nach  einer  griechischen  Statthalter- 
schaft zugeschrieben  wurde,  gleichwohl  ist  dieses  streben  des  Mar- 
donios nicht  wahrscheinlich;  er  scheint  nicht  einmal  nach  einer  der 

drei  kleinasiatischen  Statthalterschaften  gestrebt  zu  haben ,  in  deren 

besitz  er  doch  ebenfalls  über  eine  ansehnliche  zahl  von  Griechen  ge- 
herscht  hätte,  übrigens  finden  sich  gar  keine  anzeicLen,  dasz  Dareios 
oder  Xerxes  jemals  die  absieht  gehabt  hätten  aus  den  Griechenstaaten 
eine  persische  provinz  zu  bilden;  eben  im  j.  491,  da  die  meisten 
Griechenstaaten  sich  unterwarfen,  hätte  dies  leicht  geschehen  können. 

Wichtiger  als  die  aufreizenden  reden  des  Mardonios  sind  die 
dringenden  einladungen,  welche  Xerxes  von  griechischen  verbannten 
und  ehrsüchtigen  erhielt,  aus  Thessalien  kamen  gesandte  des  königs- 
hauses  der  Aleuaden,  welche  mit  hilfe  des  Perserkönigs  ihre  her- 

schaft in  Thessalien  befestigen  und  erweitern  wollten  (Her.  VH  6. 
130.  172).  wo  immer  noch  in  Griechenland  monarchie  oder  tyrannis 
bestand ,  da  behauptete  sie  sich  mühsam  gegen  volk  und  adel  und 
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suchte  hilfe  in  der  anlehnung  an  die  grosze  monarchie  des  Ostens, 
vertriebene  fürsten  flüchteten  am  liebsten  unter  persischen  schütz. 
der  grosze  aufstand  der  loner  war  wesentlich  ein  kämpf  des  volkes 

gegen  die  tyrannis,  die  in  den  ionischen  städten  vom  volke  abge- 
schafft und  von  den  Persern  wieder  eingeführt  wurde,  die  abneigung 

der  mehrheit  der  Athener  gegen  Persien  hatte  keinen  andern  grund 
als  dasz  dieses  reich  eine  monarchie  war  und  den  vertriebenen 

Griechenfürsten  Zuflucht  und  schütz  gewährte,  fast  ausschlieszlich 
die  furcht  vor  den  Peisistratideu,  die  beim  Statthalter  in  Sardeis  und 
beim  könig  in  Susa  unablässig  ihre  rückkehr  zu  betreiben  suchten, 

hat  den  athenischen  staat  in  den  feindlichen  gegensatz  zum  Perser- 
reich getrieben,  als  Xerxes  die  regierung  antrat,  waren  es  neben  den 

Aleuaden  die  Peisistratideu,  die  den  könig  zu  einer  kriegerischen 
intervention  zu  veranlassen  suchten. 

Glaubwürdig  erzählt  Herodotos.  dasz  die  Peisistratiden  sich 

vornehmlich  des  Orphischen  propheten  Onomakritos  aus  Athen  be- 
dienten, um  den  Perserkönig  für  ihre  plane  zu  gewinnen,  sie  wüsten 

zu  bewirken,  dasz  Xerxes  verlangen  trug  die  Sprüche  dieses  berühm- 
ten Weissagers  anzuhören,  so  oft  er  nun  vor  dem  könig  erscheinen 

durfte,  verkündete  er  den  glücklichsten  verlauf  des  kriegszuges 
gegen  Griechenland,  die  überbrückung  des  Hellespontes  und  persische 
siege,  mögen  nun  diese  Prophezeiungen  auf  Xerxes  eindruck  ge- 

macht haben  oder  nicht,  so  sehen  wir  doch,  dasz  der  könig  den  ver- 
kehr mit  hervorragenden  Griechen  liebte  und  keineswegs  ein  feind 

des  Griechentums  war. 

Mardonios,  Onomakritos,  die  Peisistratiden  und  die  Aleuaden 
sollen  nun  nach  Herodots  darstellung  deu  könig  Xerxes  schon  bald 
nach  seinem  regierungsantritt  zu  dem  entschlusse  gebracht  haben, 
gegen  Giiechenland  zu  felde  zu  ziehen;  der  ägyptische  krieg  habe 
die  ausführung  des  entschlusses  verzögert,  im  Widerspruch  mit  diesen 
angaben  berichtet  daun  Her.  ausführlich,  wie  der  könig  nach  der 
bewältigung  Ägyptens  zu  diesem  entschlusse  gekommen  sei.  es  ist 
also  zweifellos,  dasz  Xerxes  vor  dem  ägyptischen  feldzug  den  krieg 
gegen  Griechenland  noch  nicht  beabsichtigte,  aber  auch  nach  der 
rückkehr  aus  Ägypten  hatte  er  diese  absieht  nicht,  damals  hätte  er 
leicht  sein  siegreiches  beer  aus  Ägypten  nach  Griechenland  führen 
können ;  ebenso  waren  die  folgenden  friedensjahre  sehr  geeignet  zu 

einem  solchen  unternehmen,  wenn  dieses  von  Xerxes  geplant  ge- 
wesen wäre,  weil  er  nicht  zum  kriege  auszog,  so  fabelten  die  Griechen 

von  fünfjährigen  rüstungen,  die  er  zu  diesem  kriege  gemacht  habe 
(Her.  VII  20).  aus  rücksicht  auf  diese  angeblichen  rüstungen  wurde 

des  königs  entschlusz  zum  kriege  schon  in  das  j.  485  verlegt.^' 
Die  erzählung,  wie  der  könig  deu  entschlusz  faszte,  trägt  einen 

dramatischen  Charakter,    aus  Ägypten  zurückgekehrt  berief  er  den 

*   auch  Herodots    Chronologie    über    die    begebenheiten  von  490  bis 
480  ist  ungenau. 
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rat  der  persischen  fürsten,  um  ihre  meinung  zu  hören  und  seinen 

■willen  kundzugeben,  in  einer  rede  an  die  fürsten  setzt  er  aus  einan- 
der, dasz  er  gleich  seinen  Vorgängern  Daveios,  Kambyses  und  Kyros 

in  der  vergröszerung  des  reiches  seinen  rühm  suchen  müsse,  er 
richte  sein  äuge  auf  ein  land,  das  nicht  kleiner  oder  schlechter,  wohl 

aber  fruchtbarer  als  das  jetzige  land  sei,  und  er  wolle  zugleich  Ver- 
geltung üben:  er  beabsichtige  Hellas  mit  krieg  zu  überziehen.  Athen 

müsse  für  die  beleidigungen,  die  es  Persien  zugefügt  habe,  bestraft 
werden,  wenn  Athen  bewältigt  wäre,  so  könne  keine  stadt  und  kein 
volk  mehr  auf  erden  den  Persern  widerstehen. 

Diese  Übertreibungen  entsprangen  dem  athenischen  Chauvinis- 
mus, was  von  der  grösze  und  gute  des  griechischen  landes  gesagt 

ist,  verstöszt  arg  gegen  die  Wahrheit,  im  persischen  reiche  gab  es 
viele  gebiete,  die  weit  fruchtbarer  waren  als  Griechenland,  und  an 
sonstigen  reichtüroern  war  dieses  mit  Asien  nicht  zu  vergleichen, 
die  bedeutung  Athens  ist  in  der  rede  des  Xerxes  stark  übertrieben; 
Athen  war  damals  noch  weit  entfernt  der  mittelpunkt  Griechenlands 
zu  sein,  die  rede  des  Xerxes  also  entstammt  der  athenischen  eitel- 

keit.  gröszern  Wahrheitsgehalt  besitzt  die  rede  des  Mardonios,  ob- 
wohl Her.  ihren  schmeichlerischen  Charakter  tadelt,  zunächst  tadelt 

Mardonios  die  bisher  gegen  die  Griechen  geübte  nachsieht,  dann 

setzt  er  die  schwäche  der  griechischen  hilfsmittel  aus  einander,  er- 
wähnt seinen  frühern  zug  nach  Makedonien,  wobei  ihm  die  Athener 

nicht  entgegenzutreten  wagten,  schildert  die  unüberlegte  art  der 
griechischen  kriegführung,  die  staatliche  Zersplitterung  Griechen- 

lands und  die  Unmöglichkeit  eines  ernsthaften  Widerstandes  gegen 
Persien,  alle  diese  ausführungen  enthielten  viel  Wahrheit,  und  sie 
wurden  zu  einem  beträchtlichen  teile  durch  den  gang  der  spätem 
ereignisse  bestätigt. 

Der  rede  des  Mardonios  muste  natürlich  eine  den  Griechen  gün- 
stige rede  entgegengesetzt  werden,  diese  wurde  dem  oheim  des 

Xerxes,  Artabanos,  in  den  mund  gelegt,  hier  hören  wir  wieder  die 

bekannte  athenische  pi  ahlerei,  dasz  'ein  groszes  beer  unter  Datis  und 
Artaphernes  von  den  Athenern  allein  vernichtet  worden  sei'.  Arta- 

banos widerrät  mit  entschiedenheit  den  zug  über  den  Hellespont 
nach  Griechenland,  rühmt  wiederholt  die  tapferkeit  der  Griechen 
und  prophezeit  persische  niederlagen.  dann  läszt  Her.  den  Xerxes 
in  zorn  aufbrausen  gegen  Artabanos:  der  könig  wiederholt  in  hef- 

tigen Worten  seinen  entschlusz  gegen  Griechenland  zu  ziehen,  diese 
reden  sind  nicht,  wie  man  vielfach  angenommen  hat,  von  Herodotos 

erdichtet;  der  wesentliche  inhalt  derselben  war  schon  in  der  Über- 
lieferung enthalten,  welche  von  Her.  benutzt  wurde,  es  gab  damals 

wohl  eine  ansehnliche  anzahl  von  schritten,  welche  von  den  Perser- 
kriegen handelten. 

Nachdem  Xerxes  den  rat  der  persischen  fürsten  entlassen  hatte, 
erwog  er  beim  Schlafengehen  reiflicher  die  meinung  des  Artabanos 
und  gab  den  gefaszten  entschlusz  wieder  auf,  im  schlafe  aber  erschien 
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ihm  ein  mann ,  der  ihn  wegen  seiner  Sinnesänderung  tadelte,  trotz 
dieser  erscheinung  erklärte  er  am  folgenden  tage  den  fiirsten,  dasz 
er  seinen  sinn  geändert  habe  und  nicht  gegen  Griechenland  ziehen 
wolle,  die  fürsten  waren  hierüber  erfreut,  in  der  nächsten  nacht 

aber  sah  er  dieselbe  erscheinung  und  erhielt  abermals  von  ihr  vor- 
würfe, er  bat  nun  den  Artabanos  mit  ihm  die  ruhestatt  zu  tauschen, 

und  dieser  hatte  dieselbe  erscheinung  und  bekam  von  ihr  noch  stär- 
kere vorwürfe  als  Xerxes.  darauf  hin  änderte  Artabanos  seine  mei- 

nung  und  hielt  den  feldzug  gegen  Griechenland  für  ein  göttliches 
Verhängnis,  dem  man  nicht  mehr  entgehen  könne,  endlich  hatte 
Xerxes  eine  dritte  vision:  von  einem  ölkranze,  den  er  trug,  breiteten 
sich  die  zweige  über  die  ganze  erde  aus,  dann  aber  verschwand  der 
kränz  von  seinem  haupte.  diesen  träum  deuteten  die  magier  auf  die 
Unterwerfung  des  erdkreises. 

Diese  ganze  erzählung  zeigt,  dasz  der  hasz  des  Xerxes  gegen 
die  Griechen  nicht  sehr  grosz  war.  der  könig  schwankt  längere  zeit, 
und  seine  entscheidung  wird  von  ungewöhnlichen  zufallen  abhängig 
gemacht,  nachdem  er  endlich  den  eutschlusz  gefaszt,  verlegt  er  sich 
fünf  jähre  lang  auf  rüstungen  zum  griechischen  feldzug.  letzteres 
ist  zweifellos  erdichtet,  denn  diese  rüstungen,  deren  zweck  nicht 

verborgen  bleiben  konnte,  hätten  Griechenland  in  die  gröste  auf- 
regung  versetzen  und  zu  gegenrüstungen  treiben  müssen,  in  dieser 
richtung  ist  das  schweigen  der  Überlieferung  beredt,  und  nicht  einaial 
von  Athen  werden  gegenmaszregeln  berichtet,  die  griechischen 
Staaten  verharrten  in  ihrer  gleichgültigkeit  gegenüber  der  ostmacht: 
denn  man  bemerkte  nichts ,  was  einen  feindlichen  einfall  derselben 

befürchten  liesz.  später  rühmte  man  sehr  den  Weitblick  eines  The- 
mistokles,  der  Athen  gegen  den  persischen  angriff  gewaffnet  und 
die  spätem  siege  vorbereitet  habe  (Plut.  Them.4).  aber  die  antrage 
des  Themistokles  auf  Vermehrung  der  Seemacht  bezweckten  in  Wahr- 

heit die  demütigung  der  insel  Aigina,  deren  bekämpfung  damals 
den  hauptteil  der  auswärtigen  politik  Athens  ausmachte  (Her.  VII 144. 
Thuk.  I  14).  in  Athen  dachte  niemand  an  kriegsrüstungen  gegen 
die  Perser,  übrigens  fallen  jene  antrage  des  Themistokles  erst  in 
das  j.  483,  und  der  beantragte  bau  von  hundert  dreiruderern  war 

erst  im  j.  481  vollendet,  bis  zum  letztern  jähre  kann  also  von  be- 
fürchtung  eines  persischen  krieges  oder  von  persischen  kriegsrüstun- 

gen keine  rede  sein. 
Die  sage  von  den  gewaltigen  rüstungen  des  Xerxes  entstand 

naturgemäsz  aus  der  sage  von  der  Ungeheuern  grösze  des  heeres,  das 
im  j.  480  in  Griechenland  eindrang,  von  der  letztern  sage  kann  hier 
nicht  ausführlich  gehandelt  werden,  da  ich  der  darstellung  Herodots 
schritt  für  schritt  folge,  so  genügen  hier  ein  paar  allgemeine  bemer- 
kungen,  wie  jener  sich  bei  der  angäbe  der  rüstungen  in  allgemeiner 
weise  ausdrückt  (Her.  VII  20  ff.),  er  sagt,  dasz  keiner  der  frühern 
kriegszüge  auch  nur  entfernt  mit  dem  kriegszug  des  Xerxes  zu  ver- 

gleichen sei.    was  er  hier  als  beweise  seiner  behauptung  anführt, 
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läszt  sieb  billig  bezweifeln,  er  sagt,  die  sämtlicben  Völker  von  Asien 
habe  Xerxes  gegen  Griechenland  geführt,  überall  sei  dem  beere  das 

Wasser  zum  trinken  ausgegangen,  nur  die  groszen  üüsse  ausgenom- 
men, eine  solche  Völkerwanderung  kann  schon  wegen  der  Schwierig- 

keiten der  Verpflegung  nicht  stattgefunden  haben,  das  austrinken 
der  flüsse  aber  ist  geradezu  lächerlich,  da  bekanntlich  schon  ein  bach 
im  stände  ist  eine  grosze  stadt  ausreichend  mit  wasser  zu  versehen. 

Als  eine  der  kriegsvorbereitungen  wird  die  durchstechung  des 
Athos  bezeichnet,  die  ungefähr  im  j.  483  begann,  weil  nemlich  die 
flotte  des  Mardonios  bei  der  umschiffung  dieses  Vorgebirges  grosze 
Verluste  erlitten ,  habe  Xerxes  beschlossen  der  gegen  Griechenland 
zu  führenden  flotte  eine  gefahrlose  durchfahrt  zu  schaffen,  allerdings 
bemerkt  Herodotos  später:  er  glaube  bei  näherer  erwägung,  Xerxes 
habe  den  canal  aus  ruhrasucht  machen  lassen,  weil  er  seine  macht 
zeigen  und  ein  denkmal  hinterlassen  wollte,  diese  auffassung  kommt 
der  Wahrheit  näher  als  die  gewöhnliche  volksüberlieferung.  die 
durchstechung  der  Athoshalbinsel  ist  ein  ähnliches  werk  wie  die  von 
Dareios  wieder  aufgenommene  herstellung  einer  wasserverbindung 
zwischen  dem  mittelländischen  und  dem  roten  meere.  beide  werke  be- 

zweckten die  föi'derung  des  handeis  und  Verkehrs,  die  durchstechung 
des  Athos  gereichte  zvvai-  wesentlich  der  halbinsel  Chalkidike  und 
deren  nächster  Umgebung  zum  vorteil,  war  aber  dennoch  ein  grosz- 
artiges  werk,  für  die  zahlreichen,  in  der  nähe  des  Athos  liegenden. 
Städte  bot  der  canal  einen  auszerordentlichen  nutzen,  das  stolze 

streben  des  Xerxes  war  darauf  gerichtet  seine  europäischen  unter- 
thanen  und  verbündeten  mit  einem  culturvverk  zu  beschenken ,  wie 

in  den  östlichen  ländern  schon  mehrere  geschafi"en  waren,  aus  diesen 
gründen  geschah  die  durchstechung  des  Athos,  wobei  auch  die  um- 
wohner  eifrig  mithalfen,  militärische  rücksichten  waren  von  geringer 
bedeutung:  denn  man  hätte,  wie  schon  Her.  bemerkt,  die  schiffe  des 
Xerxes  ohne  grosze  mühe  über  die  schmale  und  flache  landenge 
ziehen  können,  übrigens  brauchte  eine  flotte,  die  von  Kleinasien 
oder  vom  Hellespont  nach  Griechenland  segelte,  gar  nicht  an  dem 
gefährlichen  Vorgebirge  des  Athos  vorüberzufahren,  wäre  der  bau 
des  canals  eine  kriegsvorbereitung  gewesen,  so  wäre  ganz  Griechen- 

land schon  im  j.  483  in  die  höchste  unruhe  versetzt  worden. 
Mit  gröszerm  rechte  wird  die  herstellung  einer  brücke  über 

den  Strjmon  als  kriegsvorbereitung  bezeichnet,  aber  dieses  werk 
fällt  erst  in  das  j.  481  oder  vielleicht  gar  in  das  j.  480.  denn  die 
brücke  wurde,  wie  Her.  angibt,  nach  Vollendung  des  canals  von  den- 

selben arbeitern  hergestellt,  in  diese  zeit  fällt  auch  die  anläge  von 
proviantmagazinen ,  zu  welchen  passende  platze  in  Thrakien  und 
Makedonien  gewählt  wurden,  auffällig  bleibt  aber,  dasz  von  scite 

der  Griechen,  welche  über  diese  Vorgänge  leicht  erkundigung  ein- 
ziehen konnten,  gar  nichts  geschah,  um  den  Persern  hindernisse  zu 

bereiten,  es  wäre  einem  kleinen  corps  nicht  schwer  gewesen  die 
Strymonbrücke  und  andere  anlagen  der  Perser  zu  zerstören. 
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Bis  gegen  ende  des  j.  481  fanden  in  Persien  keine  kriegs- 
rüstungen  gegen  Griechenland  statt.  Dareios  beabsichtigte  keinen 
einfall  in  Griechenland,  und  Xerxes  weigerte  sich  jähre  lang  den 
wünschen  der  Peisistratiden  und  Aleuaden  zu  willfahren,  warum 

hätte  Griechenland  bekriegt  werden  sollen?  die  meisten  Griechen- 
staaten hatten  sich  ohnehin  bereits  unterworfen ,  die  übrigen  lebten 

in  zwist  und  konnten  leicht  gegen  einander  gehetzt  werden,  nicht 
blosz  in  Sparta,  sondern  auch  in  Athen  gab  es  eine  persisch  gesinnte 
partei.  in  Sparta  gewann  diese  partei  sogar  die  oberhand,  und  man 
erbot  sich  freiwillig  dem  persischen  reiche  für  die  ermordung  der 
herolde  genugthuung  zu  leisten,  man  sandte  zwei  männer,  Sperthias 
und  Bulis,  in  die  persische  residenz  Susa,  damit  ihr  tod  den  mord 
der  herolde  sühnte.  Herodotos  teilt  ein  gespräch  mit,  das  sie  auf 

der  reise  mit  dem  persischen  feldherrn  Hydarnes  hatten,  die  Ver- 
sicherung des  Hydarnes,  dasz  Xerxes  ein  freund  der  Griechen,  die 

er  als  tüchtige  männer  achte,  sein  wolle,  verdient  vollen  glauben, 
das  verhalten  des  Xerxes  bestätigt  diese  Versicherung,  der  könig 
schenkte  groszmütig  beiden  männern  leben  und  freiheit  und  entband 
zugleich  die  Spartaner  ihrer  schuld,  mit  recht  rühmt  Her.  den  hohen 

sinn  des  barbaren,  der  nicht  blosz  in  diesem  einzigen  falle  die  ge- 
bildeteren Griechen  beschämte  (Her.  VII  134  flf.).  » 

München.  Heinrich  Welzhofer. 

21. 
HANDSCHRIFTLICHES  ZU  THUKYDIDES. 

Unter  den  im  j.  1883  aus  der  Hamiltonschen  samluug  in  die 
kgl.  bibliothek  zu  Berlin  gelangten  handschriften  befindet  sich  auch 

eine  des  Thukydides':  Ms.  Harn.  634  folio  saec.  XVI.  dieselbe  be- 
steht aus  155  blättern  und  enthält  die  4  ersten  bücher  des  Schrift- 

stellers ganz  und  vom  5n  noch  den  anfang  bis  zu  den  worten  c.  2,  4 

ö  7TpocTT€pie'ßa\e  Tvj  TTÖXei  6  Bpacibac,  wo  mitten  in  dem  worte 
Bpacibac  mit  der  silbe  Bpa-  die  seite  und  damit  der  uns  erhaltene 
teil  der  hs.  abschlieszt.  die  schrift  ist  im  allgemeinen  recht  gut  er- 

halten und  schön,  auf  die  späte  zeit  weisen  schon  zb.  die  binde- 
striche  am  ende  der  zeilen  bei  trennung  von  worten  hin,  welche  nach 

Wattenbach  griech.  paläogr.  (Leipzig  1867)  s.  29  vor  dem  fünf- 
zehnten jh.  nicht  nachzuweisen  sind,  die  züge  der  buchstaben  sowie 

die  abkürzungen  sind  die  in  jener  zeit  üblichen  (vgl.  Wattenbach), 
nicht  nur  bei  jedem  neuen  buch,  sondern  auch  sonst,  namentlich 

'  seit  Poppo  (der  in  seiner  ausgäbe  d.  Thuk.  p.  II  vol.  I  s.  XXVII 
sagt:  'sed  hi  Codices  etsi  satis  multi  sunt,  latent  tarnen  complures  alii 
non  collati  in  bibliothecis  Italiae  maxime,  unus  alterve  etiam  in  Anglia 

et  in  Hispania')  sind  von  englischen  hss.  bekanntlich  von  Arnold  zwei 
Bodleiani,  47  iind  48,  von  Eggeling  ein  cod.  Mus.  Brit.  M  verglichen 
worden  (vgl.  Stahls  ausgäbe  von  1886  s.  XLIV). 
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beim  beginn  gröszerer  reden  (oft  mit  titeln  am  rande,  zb.  III  61 
AriiLiriYopia  Onßaiujv,  IV  17  ArnuiiYopia  AaKcbaijaoviuüV  Trpöc  touc 

'AGnvaiouc)  wird  —  meist  mit  roten  initialen  oder  eingerückt  — 
eine  neue  zeile  begonnen,  eine  zweite  band  läszt  sieb  mit  voller 
Sicherheit  nur  an  wenig  stellen  erkennen  sehr  nachlässig  sind  die 

accente  geschrieben,  um  von  der  ganz  willkürlichen  und  oft  boden- 
losen interiDunction  gar  nicht  zu  reden,  auf  vielen  worten  fehlt  der 

accent  gänzlich,  zb.  I  120,  5  6|Lioia,  II  10,  1  eTOi|ua  usw.  (ander- 

seits steht  er  überflüssig  und  falsch,  zb.  I  51,  4  a'i  eiKOCi  vnec), 
natürlich  noch  eher  in  fällen  wie  II  49,  7  eici  b'  Ol,  II  89,  3  9pa- 
cuiepoi  icjJLev  (umgekehrt  zb.  III  56,  7  ä\Xö  ti)  oder  II  42,  4 
TÜuvbe  st.  TOJV  be  uä.  häufig  ist  die  Verwechslung  von  acut  und 
circumflex  oder  von  acut  und  gravis ,  zb.  hat  der  inf.  aor.  act.  fast 
durchgehends  den  acut:  I  24,  6  KataXucm  (ebenso  11  89,  10  ua.), 
69,  1  KpaiOvai,  II  59,  2  Bapcuvai,  III  10,  5  bpdcai  uam.  der  dat. 
plur.  pron.  refl.  ist  immer  cq)Tci  geschrieben,  acc.  plur.  cqpdc.  II  35,  3 

steht  sogar  ebOKi|aäc6ri  usw.  endlich  steht  der  accent  auch  auf  an- 
dern Silben,  zb.  II  21, 1  |Lie)avr||uevoi,  II  93,3  TrpoqpüXaccov,  III  86,2 

AeovTivoic  usw.  durchgehends  wird  (teils  in  Übereinstimmung  mit 
cod.  Pal.)  TpÖTTttiov  geschrieben,  nicht  viel  anders  steht  es  mit  den 

Spiritus,  ich  erwähne  auch  hier  nur  einige  aus  der  groszen  an- 
zahl  der  beispiele:  II  118,  2  vJtttovto,  III  112,  4  ievxec,  36,  5 

ricGovTO  (st.  JicGovTo),  IV  107,4  'HbuüviKri  und  'HbiuvuJV;  vgl.  auch 
I  GO,  3  dqpecTti,  62,  2  dv0'  aüiou,  III  02,  5  uq)'  aiiTOic,  IV  10,  5 
fmctc  t'  eauTouc  uä. 

Auch  fehler  in  der  trennung  bzw.  zusammenschreibung 

von  Wörtern  sind  ziemlich  häufig,  dasz  die  präposition  mit  dem  zu- 
gehörigen wort  zusammengeschrieben  wird,  kommt  zwar  auch  sonst 

häufig  in  hss.  vor,  vgl.  Wattenbach  ao.  s.  29.  so  II  64,  1  Ttapd- 
XoYOV,  74, 2  eTTi|LiapTupiav,  89, 5  rrapaTToXO,  III  93, 1  napaböHav  uä. 
aber  es  findet  sich  auch  das  umgekehrte:  II  49,  3  dirö  Kaödpceic, 
49,  6  6711  KaiiövTOC,  III  54,  4  im  Kivbuvov  usw.  vgl.  auch  II  4,  1 
iuvectpeqpov  röte  (st.  EuvecrpecpovTÖ  te),  I  54,3  tou  be  (st.  ToObe), 
III  56,  4  Ol  be,  IV  28,  2  Tiapaböcei  övra  uä. 

Das  sog.  V  eqpeXKUCTiKÖv  fehlt  verhältnismäszig  selten  (zb. 
III  7, 1  dqpirjCi  auTOc),  steht  vielmehr  meistens  sogar  vor  consonanten 

(vgl.  auch  im  inlaut  II  58,  1  EuvcipdiriTOi,  III  90,  4  Euvctpa- 
xeOcai  usw.).  ziemlich  willkürlich  wird  die  apostrophierung 
auslautender  kurzer  vocale  gehandbabt;  doch  bleibt  auslautendes  e 
in  der  mehrzahl  der  fälle,  zb.  I  43,  2  tÖ  be  icov,  63,  2  be  oubere- 
poic,  72,  3  Ol  be  eKeXeuov,  II  69,  1  jurire  eKTtXeiv;  ebenso  bleibt  a 
zb.  III 10, 1  jueid  dpeTfjc,  IV  63, 1  Kaid  d|iq)ÖTepa;  weniger  schon  o : 

vgl.  I  25,  1  TreipÜJVT'  an  aüiuJV,  ja  sogar  i  und  r|  werden  mehr- 
fach apostrophiert:  III  55,  3  oÜKet'  fjv,  II  34,  8  Ktti  eireib'  6  k. 
Das  iota  subscriptum  fehlt  zuerst  gänzlich,  erst  in  der 

zweiten  hälfte  der  hs.,  etwa  vom  3n  buch  an  (zuerst  II  93,  1  cikXti- 
CTOc)  kommt  es  vor,  und  zwar  immer  häufiger,  bis  es  schlieszlich 
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fast  durcbgehends  steht,  ja  sogar  zb.  IV  93, 4  Kuuirarjc  und  GeCTTirjc, 

134,2  MavTivrjc,  126,5  cLuZ;ec0ai,  126,6  opa  xe  (93,4  auch  'mTTrjc, 
jedoch  schon  94,  1  wieder  itttt€ic). 

Inconsequenz  verrät  das  vorkommen  von  formen  auf  -ric  neben 
-eic  im  nom.  plur. ,  von  TT  neben  cc,  von  2uv-  neben  cuv-  (zb. 
IV  21,  3  cuYX^P^cdvTUJV,  aber  gleich  darauf  22,  2  2ujußr|C0VTai, 
22,  3  jedoch  wieder  cujuqpopac),  von  €ic  neben  ec  (in  der  ersten 
hälfte  noch  schwankend,  zb.  II  49,  5  eic  übuup,  aber  gleich  darauf 
ec  qppeaTa,  in  der  zweiten  eic  fast  durchgängig). 

Häufig  ist  die  Verwechslung  von  langen  und  kurzen 

vo  calen,  zb.  I  54,  2  TrpuuTepaia,  61,  1  7Te)LiTTT0V  auTUJv  CTpaTH- 
tOuv,  70,6  dWoTpiOTttTOic,  71,4  öpicGu),  134,4  dveencav,  II  20,1 
eXmCe  uam.    auch  sonst  werden  (verwandte)  vocale  verwechselt: 
I  118,  3  eTTeipouTuuv  (st.  eirripuuTaiv) ,  122,  1  Tipoibei  (st.  Tipoiboi), 
II  28  )nrivorib)ic ,  12,  5  XiTTO)iievoic  usw.;  sodann  zb.  ruaeic  und 
u/aeic;  mitunter  metathesis:  II  44,  2  dqpepaiGeir)  (st.  dcpaipeGeir)), 

75,  6  dvTaveiri  (st.  dvTavriei),  III  25, 1  (und  so  immer)  MiTu\r|vr|.' 
—  Consonanten  betreflPend  istoftdoppelconsonanz  vernach- 

lässigt: II  96,4  TpißaXouc,  I  126,  11  erriTeTpaiLievoi,  131,  1 
eoiTTe^CTO,  III  23,  5  KpücTaXoc  usw.,  umgekehrt  zb.  V  2,  3  evvöv- 
Tec,  III  100,  6  ojuiXXiu. 

Von  einzelnen  eigenheiten  erwähne  ich  schlieszlich  noch: 
fast  durchgängig  ist  die  Schreibung  yivecöai  st.  yiTVecGai.  sehr  oft 
verwechselt  finden  sich  die  conjugationsendungen  -ai  und  -e:  I  77,  6 
YVuOc€C0ai,  II  44,  1  erricTavTe  usw.;  k  statt  x^  H  36,  1  biabOKrj, 

II  44,  3  biKÖOev.  —  Dasz  kleinere  partikeln  wie  be,  yctp  und  tc 
fehlen,  ist  nach  dem  bis  jetzt  erwähnten  fast  selbstverständlich; 

anderseits  sind  aber  solche  partikeln  auch  öfters  ganz  verkehrter- 

weise eingesetzt,  zb.  I  32,  1  touc  tc  juiitc,  IV  102,  4  öti  b'  eir' 
d)iq)ÖTepa. 

Rechnen  wir  alle  diese  nachlässigkeiten,  wozu  noch  eine  reihe 
grammatisch  unrichtiger  oder  falsch  gebildeter  formen  (wie  I  68,  1 

cuj9pocuvr|  )aev  e'xeTe,  70,6  npö  Td  jueXXovTa,  108,  3töv  veuupiov, 
I  12,  1  ficuxncaca,  II  76,  3  irpoceKOböinouv)  und  andere  offenkun- 

dige versehen  (II  29,  1  OUK  elxe  st.  o\J  eixO  kommen,  ab,  so  er- 
geben sich  noch  folgende  Varianten  unserer  hs.:  I  3,  3  bid  tÖ  )UV1 

5,  3  TTcpi  AoKpouc  Te       9,  3  ecTpdTeuce       11,  2  t6  dvTcTxov 
13,  1  jLiövov  st.  laaXXov  2  ev  KopivGuj  TrpujTOV  20,  3 

oT|uai  st.  eivai  23,  4  vauTiKtu  bii  29,  1  toTc  KepKupaioic 

30, 4  ecTpaTorrebeuovTO  be  Kai  oi  em  'Aktiuj  (nach  30, 5  dvTecTpa- 
TOKebeuovTO  be  Kai  oi  KepKupaToi)  31,  2  ec  'ABrivaiuuv  cttov- 
bdc  37,  4  iiv  be  ti  ttou  38,  4  dTrexOoijaeöa  st.  dTTapecKOi)nev 

57,  3  bevbpa  st.  Aepba       70,  8  ujc  ei  Tic       71,  1  emTpevpav- 

2  um  gleich  noch  andere  abweichiingen  in  der  Schreibung  von  eigen- 
namen  anzuführen,  so  schreibt  unsere  hs.  immer  AiTivTrai  (mit  E),  I  3,  3 

auch  'ApYiouc;  umgekehrt  II  26,  2  K\6ive(ou  (ähnlich  II  37,  2  öuo- 
ijjeiav,  111  95,  3  iüqpe\eia). 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1S91  hlX.  3.  II 
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T6C        5  cibiKOV  ouv        74,  4  eßouXeufcio        77,  3  nach  r\  ei  fehlt 
ctTTÖ  TTpoiTiic       6  u|U€Tc  Y«P  OUV       ebd.  KttGeXoOvTec       82,  2  r\br\ 
Ktti  riv  boKrj         101,  3  rrpöc  jufv  rrj  10u)|uri         110,  2  toO  toTc 

"GXXrici  ßaciXeuuc  (aber  112,  3  toö  ev  toTc  eXeci  ß.)        112,  4  ific 
CaXajuTvoc       ebd.  djacpöiepoi       115,2  vor  TTpirivric  fehlt  nepi 

,         ,  ,  ,  öl 
3  icov       117,  1  eHttTTievai  st.  eEaTTivaiuac,  nach  J:  eHaTTiveuuc? 
128,  3  UTTÖ  Tujv  CTTapTiaTUJV       137,  1  jucyictov  öv  keieuiLia 

140,  4  YiTvecGai  TiöXejuov        142,  3  xaXenriv        143,  4  r|V  b'  im 
144,  5  d)uuvac6ai       ebd.  irpobouvai       II  2,  3  dTTeX6övT€C 

15,  4  Ktti  aXXa  Kai  lepd       21,  3  dXX'  auific       3  ineldfei       27,  3 
eKirecoOci  toTc  Ait-  oi  be  AaK.       29, 1  buva)uevr|v       29,  3  e-fiveTO 

35,  1  opdcai  (Greg.  Kor.  zu  Hermog.  s.  897)  2  ö  le  ̂ äp 
eibujc  3  eTTÖjuevov  Kai  ejue  36,  3  TrXeiuu  aiiToTc  56,  2  r\Y 

em  64,  2  vOv  re  )li€v  72,  1  ejujueivavxec  79,  2  rauid  ßou- 
Xo|ievuuv  80,  1  KaTacTfjcai  84,  3  xoTc  koivoTc  85,  6  ec  liiv 
Kpriiriv  89,  3  em  eLHjJuxiot  7  dnopia  91,  1  OpdKric  99,2 

'6XeijLiiu)Tai  (wie  schon  Bekker  schreiben  wollte)  III  7,  5  tÖ  jJilv 
TreZüöv  (so  bei  Camerarius)  28,  1  ev  öcuj  be  iraXiv  33,  3  KCpi- 
eiuxov  34,  1  ÖTi  st.  öie  2  oi  [xi]  beicaviec  und  4  jitfi  beicdv- 

TUJV  35,  1  "Gqpecov  36,  5  yvu)|utic  rrpocGeTvai  37,  2  ouk 
ecTiv  TUJV  Eu)a|udxujv  38,  5  tüuv  dei  dTTÖTTTUuv  43,  2  arrö 

eiiGeoc  62,  4  ojv  jueid  vöjuuuv  67,  3  bieqpGapjue'vuuv  70,  1 
dirocxricujci  koi  triv  ttöXiv  'AG.  82,  4  dcqpdXeiav  be  6  ujqpe- 
Xeia'  83,  3  auTUJv  (so  Bauer  und  Bekker  nach  der  conj.  von 

Aem.  Portus)  86,  1  'AcpiXrJTOU  91,  3  bnoujaevoic  96,  2 
Tuxiov  115,  3  irapecKeudCovTo  tö  vauTiKÖv  116,  2  jaexd  to 

TTpörepov  d|ia  IV  10,  5  KatdnXouv  11,  3  TrpojuriGia  st.  rrpo- 
GujLiia  22,  3  ei  ti  st.  eixe  (auch  Bekker,  Poppo  ua.  corrigierten 
so)  43,  2  dnoßeßnKÖci  (constr.  ad  intellectum?)  48,  3  ec  idc 
qpuTttC  53,  3  Tf]v  AaKuuviKriv  vficov  55,  2  dYUJvi  toutuj 
64,  1  TTpoeibo|uevouc  auToi  68,  3  KaieqpuTOv  be  ifiv  N.  70,  5 
ÖTTUJC  TaHd|uevoi  fehlt  73,  4  Kaxd  TrXeiuu  83,  4  tujv  irepi 
aiiTUJV  x^^pi^v  87,  4  |iiev  ßouXo|jevouc  89,  1  evebeboTO 

92,  7  TtaTepujv  TÖTe  dtaGüjv  T£VO)uevouc       100,  4  eix'  auTOÖ  e'Ti 
110,  1  ecriKOuciv       2  iröXiv  napabouvai       122,  4  biKr]  be 

124,  4  emcxov        128,  4  öcoi        133,  1  GecTtecie'iuv        4  dva- 
XUJpTiciv. 

Man  sieht,  dasz  die  hs.  leider  nur  sehr  geringen  oder  gar  keinen 

selbständigen  wert  hat^:  eine  grosze  zahl  der  abweichungen  geht 

3  zu  dieser  lesart  stimmen  die  auslegungen  von  Valla  ('non  enim 
huiusmodi  conventus  per  leges  ob  utilitatem,  sed  contra  leges  ob  ava- 
ritiam  fiebant')  und  Dion.  Hai.  (irapdqpp.  s.  891  ou  y^P  ̂ tiI  xalc  kotö 
vöjLicv  üuqjeXiaic  ai  tüjv  ̂ xaipimv  eYiYvovxo  cOvoboi,  aW  ini  tuj  uapa 
Touc  vö|UOUC  Ti  uXeovcKTeTv),  und  Stahl  (ausg.  1886)  hat  sie  in  den  text 

aufgenommen.  "*  überhaupt  scheint  der  wert  der  Harailtonschen  hss.- 
samluDg  weniger  in  griechischen  und  lateinischen  hss. ,  die  alle  auch 
Jüngern   datums    sind    (novelli   oder   höchstens  recentiores  nach  der  be- 
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nur  auf  misverständnisse ,  nachlässigkeit  und  flüchtigkeit  des  ab- 
schreibers  zurück,  diese  fehler  haben  übrigens  auch  eine  reihe  von 

gröszern  auslassungen  hervorgerufen;  so  folgt  zb.  auf  touc  Kopiv- 
Giouc  Ktti  I  49,  7  gleich  eIXkov  usw.  50,  1,  81  fehlt  der  anfang  bis 

uTTeqpe'pouev,  108,  1  nach  dem  ersten  AoKebaijUÖviOi  wird  gleich 
mit  |uev  de  Tr)V  Mey. ,  den  worten  nach  dem  zweiten  Aük.  ,  fort- 

gefahren usw. 
Es  kann  also  nach  alledem  nur  noch  die  frage  sein,  in  welche 

der  von  den  forschem  (vgl.  namentlich  Poppo  ao.  s.  XXVIII — LXII) 
mit  groszem  Scharfsinn  aufgestellten  hss.-classen  des  Thukydides  die 
unsrige  zu  rechnen  sei.  ich  habe,  um  diese  frage  beantworten  zu 
können ,  sämtliche  nur  mit  einer  oder  einigen  der  andern  hss.  über- 

einstimmenden lesarten  classenweise  zusammengestellt  und  bin  zu 
folgendem  resultat  gelangt: 

1)  Unsere  hs.  gehört  in  die  dritte,  ihrem  wert  nach  etwa  in 

der  mitte  stehende  classe  der  Thukydides  -  hss. ,  welche  gebildet 
ist  aus  Gr.  D  J  Laur.  E  Vind.  (Bas.  ?).  denn  während  Übereinstim- 

mungen mit  einzelnen  hss.  der  andern  classen  sehr  selten  sind 

(nur  mit  Pal.  —  der  zur  2n  cl.  gehört  —  stimmen  die  lesarten  an 
19  stellen  überein),  sind  sie  hier  ziemlich  häufig:  mit  sämtlichen 
oder  fast  sämtlichen  hss.  der  3n  cl.  findet  sich  Übereinstimmung  an 
7  stellen,  mit  Laur. E  Vind.,  also  der  2n  familie  dieser  cl.  an  6  stellen, 
mit  sämtlichen  hss.  der  In  cl.  (Gr.  D  J)  an  11,  mit  Gr.  D  allein 
an  10,  mit  Gr. J  an  14,  mit  DJ  an  9,  mit  D  an  5,  mit  J  an  4,  mit 
Gr.  aber  an  nicht  weniger  als  155  stellen;  daher  gehört,  wie  auf 
den  ersten  blick  klar  wird, 

2)  unser  codex  enger  zusammen  mit  Gr.  (Graevianus),  so 
dasz  er  mit  diesem  aus  einer  quelle  stammen  oder  aber  direct  aus 
ihm  selber  abgeleitet  werden  rausz.  zu  den  eben  genannten  155 
fällen  kommt  übrigens  noch  eine  ganze  reihe  solcher  versehen,  die 
nur  mit  hilfe  der  lesart  in  Gr.  erklärt  werden  können,  zb.  III  94,  5 

afViUTaTOi  nach  Gr.  aYVOiTÖTaioi,  während  alle  andern  hss.  dfvuu- 
CTÖTttTOi  bieten.  —  Zu  der  annähme,  dasz  unsere  hs.  direct  aus  Gr. 
selbst  abgeschrieben  sei,  könnte  der  umstand  führen,  dasz  offenbare 
Schreibfehler  von  Gr.  ganz  unbedenklich  auch  unsere  hs.  bietet,  zb. 

I  116,  3  Ciacj-iYÖpac ,  129,  3  dTpaTTTOC,  140  boEdcaciv,  II  48,  5 
eiTTiiT€,  III  14,  1  dcqpaXr|c6jue9a  ua.''  —  es  müste  denn  sein,  dasz 
schon  die  gemeinsame  quelle  diese  Schreibfehler  hatte,  bei  lesarten 
von  zweierlei  band  in  Gr.  hat  unsere  hs.  bald  die  ältere  lesart  bei- 

behalten (wie  IV  61,  2,  wo  in  unserer  hs.  mit  Gr.  [Bas.  Vind.  Chr.] 
i&ia,  in  Gr.  aber  am  rand  Mdbi  steht;  I  15,  2  fehlt  KOivdc  vor  ctpa- 
T€iac,  in  Gr.  ist  es  zwischen  den  zeilen  von  2r  band  hinzugefügt 
usw.),  bald  aber  auch  die  lesarten  der  2n  band  aufgenommen  (zb. 

Zeichnung  Wattenbachs  ao.  s,  29),  zu  liegen,  als  vielmehr  in  den  motlern- 
sprachlichen,  von  denen  sie  eine  stattliche  anzahl  birgt. 

^   auch   solche   lesarten  in  Gr.,    die  nur  Interpretationen  sind,   sind 
herübergenommen,  zb.  I  134,  1  X^y^tci  öi]Xovöti  nach  irpoKaTaffUYeTv. 

11* 



164      RPeppmüUer:  ein  emendationsvorschlag  zur  Ilias  [V  48]. 

II  44,  4  KOUcpiZiecöai,  was  in  Gr.  erst  zwischen  den  zeilen  hinein- 
corrigiert  ist,  74,  3  dbiKricou/aev ,  45,  1  OircXuöeiriTe  nach  kujXu- 
Geirite,  das  eine  jüngere  hand  in  Gr.  hinzufügte,  während  sonst  Kpi- 
Geiriie  gelesen  wird),  so  dasz  also  auch  die  2e  hand  in  Gr.  älter  ist 
als  unsere  hs. ,  deren  Schreiber  ihre  lesarten  schon  gekannt  hat. 

Preiburg  im  Bkeisgau.  Hermann  Mayer. 

22. 

EIN  EMENDATIONSVORSCHLAG  ZUR  ILIAS. 

Dasz  Y  48  d\X'  fJTOi  vöv  juev  CTUTep>ü  TT€i6uu|ueöa  baiti  nichts 
anderes  sei  als  eine  ungeschickte  nachahmung  von  0  502  =  I  65 

dXX'  fiTOi  vOv  juev  TTei6d)jue6a  vukti  iiteXaivr],  kann  ich  Christ  darum 
nicht  zugeben,  weil  gerade  die  worte,  welche  den  anstosz  bieten,  in 

dem  zusammenhange  der  angeblichen  originalstelle  gar  nicht  vor- 
kommen, recht  hat  Christ  nur  in  dem  anstosze  selbst:  denn  nicht 

'dem  mahle,  sondern  nur  dem  appetit  oder  der  zum  mahl  be- 
stimmten zeit'  kann  man  gehorchen.  Hentze  meint  nun  freilich 

im  anhang  zdst.,  dasz  der  ausdruck  auf  derselben  grundanschauung 

beruhe  wie  Y  644  f.  €)ue  he  XPH  "i^pai  XufpuJ  TreiGecGai  in  Nestors 
Worten  und  bedeute  'sich  mit  widerstreben  in  einen  zwang  fügen, 
der  auf  einem  naturgesetz  beruhe',  aber  nicht  das  mahl  ist  das  ge- 

bietende gesetz,  sondern  der  hunger:  alter  und  nacht  befehlen  als 

natürliche  mächte,  aber  das  mahl  kann  an  sich  als  macht  nicht  be- 
trachtet werden :  denn  es  ist  nicht  eigentlich  ein  agens.  ich  halte  baiTi 

für  verdorben :  im  ursprünglichen  texte  las  man  dXX'  fJTOi  vOv  |aev 
CTuyepri  TteiGuuiueGa  AA$TP5:  aus  der  angegebenen  form  des  F 
entstand  nach  auslassung  des  vielleicht  in  T  eingeschriebenen  P  ein 
A,  und  statt  S  ward  die  gewöhnliche  form  des  1  eingesetzt:  so  war 
AAITI  fertig:  denn  die  stehen  gebliebenen  schriftzeichen  führten  von 
selbst  zu  dieser  lesung.  wem  sollte  nun  bei  CTUTeprj  yöcxpi  nicht 
ri  216  flF.  einfallen: 

ou  Ydp  Ti  CTUTepvi  em  Yctcrepi  Kuviepov  dXXo 

eirXeTO,  fi  x'  cKeXeucev  eo  juvi'icacGai  dvdYKr) 
Ktti  )udXa  Teipö|uevov  Kai  evi  cppeci  TrevGoc  e'xovta. 

auch  Achilleus ,  der  so  lange  gefastet,  fügt  sich  endlich  der  macht 

des  abscheulichen  magens,  so  ungern  er  es  thut,  der  YöCirip  KttKO- 
epYÖc,  wie  es  c  53  f.  heiszt,  und  derselbe  magen  erleidet  die  schelt- 
worte  des  Odysseus  p  473  f.  (und  ähnlich  p  268  f.): 

auidp  e'ju'  'Aviivooc  ßdXe  Yotciepoc  ei'veKa  XuYpfjc, 
ouXojuevric,  f\  -rroXXd  kuk'  dvGpojTroici  bibwciv. 

wie  passend  aber  gerade  für  Achilleus,   der  sich  mit  Unwillen  end- 
lich den  geboten  des  magens  unterwirft,  welchen  er  sich  T  199  flF. 

so  energisch  widersetzt  hat,  ein  CTUYepr)  7TeiGd)|ueGa  YöCTpi  ist, 
wird  jeder  mit  mir  fühlen. 

Stralsund.  Rudolf  Peppmü'ller. 
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23. 
ARKADISCHE  TELCHINEN. 

Ob  man  unter  den  Teichinen  sich  mehr  eine  rein  mythologische 
oder  eine  ethnographische  grösze  vorzustellen  habe,  ist  bis  auf  den 
heutigen  tag  noch  nicht  ausgemacht,  immerhin  aber  ist  das  eigentlich 
geographische  problem  lösbar,  nachdem  Lobeck  (Aglaoph.  II  s.  1181 

— 1202)  sie  für  eine  ̂ gens  Peloponnesia'  erklärt  hatte,  nimt  sie 
ABecker'  neuerdings  wieder  für  rhodische  autochthonen.  allerdings 
war  ja  Lobecks  beweismaterial  für  diesen  zweck  dürftig  und  oben- 

drein des  Pragmatismus  verdächtig:  Eusebios  zu  1787  vor  Ch.  Tel- 
clsiis  et  Cariaüis  (Synkellos  s,  238,  12  TeXxivec  Kai  Kapoidiai) 
adversus  Foroneum  et  Parrasios  institit  helluni,  und  zu  1737  vor  Cb. 
Teichines  vidi  Eliodum  condiderunt ,  quae  prius  Oftussa  vocabatur. 
aber  ihm  wie  Becker  war  eine  gut  mythische  Überlieferung  entgangen, 
die  mit  dem  sonst  bekannten ,  ja  zum  teil  mit  resultaten  jüngster 

forschung  so  überraschend  übereinstimmt,  dasz  man  sie  als  vortreff- 
lich bezeichnen  musz.  freilich  hat  sie  gerade  dort,  wo  sie  erwünschte 

bestätigung  bringen  konnte,  keine  beachtung  gefunden,  wie  so  vieles 
bei  Nonnos.  dieser  eifrige  leser  älterer  mythographen  erzählt  nem- 
lich  (Dion.  XIV  40  ff.)  von  den  Teichinen  Skelmis,  Lykos  und 
Damnameneus: 

irdipiov  iGuvujv  TTocibr|iov  äpiia  BaXdccric 

TXriTToXe'iaou  ̂ eid  TCtiav  (Rhodos)  dXmXaveec  fjeTavdcTai 
baijuovec  uTpovö)uoi  juaviuubeec,  oüc  irdpoc  auTOi 
TTaipLÜric  deKovrac  drcoTiuriSavTec  dpoupric 
OpivaS  CUV  MaKapfji  Kai  dYXaöc  fiXacav  Aüthc 

uieec  'HeXioio'  biujKÖjievoi  be  TiGiivr|C 
Xe'pci  ßapuZiriXoiciv  dpuö)Lievoi  Ctuföc  übujp 
dcTTopov  euKdpTTOio  'Pöbou  TToiricav  dXuunv, 
übaci  Taprapioici  Trepippaivoviec  dpoupac. 

die  Teichinen  werden  also  hier  zwar  nicht,  wie  nach  den  obigen  Chro- 

nologen zu  erwarten  wäre,  durch  Thoroneus'  von  Argos  und  'die 
Parrhasier',  wohl  aber  durch  die  drei  Heliossöhne  Thrinax,  Makareus 

und  Auges  'aus  ihrem  vaterlande'  vertrieben,    in  diesem  vaterlande 
der  Teichinen  waren  also  gerade  diese  drei  Heliaden  auch  zu  hause : 

welches  ist  nun  die  heimat  der  Heliaden  ?  —  'Auges,  söhn  des  Helios' " 
ist  kein  anderer  als  Augeias,  söhn  des  Helios  ̂   könig  der  Epeier  in 

•  de  Rhodiorum  primordiis  (Jena  1882)  s.  103.  verdienstlich  ist  da- 
gegen die  Zurückweisung  von  Schneiderwirths  und  Dunekers  phoini- 

kischer   ableitung   der   Teichinen.  *  fehlend  bei  Röscher  myth.  lex. 
I  sp.  731  ff.,  wo  Schirmer  nur  Augeias  und  Augeas  notiert.  '  dh.  er 
ist  selbst  ein  Helios -au^eiac  (von  aÜTiV  vgl.  zuletzt  Philol.  XLVIII 
s.  124  anm.  52),  zuerst  KOMüller  proleg.  s.  224.  367,  der  auf  den  Auges 
nicht  aufmerksam  ward. 
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Elis.  —  'Makareus,  söhn  des  Helios'  ist  wiederum  identisch  mit 
dem  gleichnamigen  eponymos  der  messenischen  und  arkadi- 

schen landschaft  Makaria,  der  in  der  las  (=  Achaia-Aigialeia)  söhn 

des  Krinakos*,  in  Rhodos  v/ieder  söhn  des  Helios  heiszt.^  —  'Thrinax 
söhn  des  Helios'  endlich  ist  der  eponymos  von  GpivaKia,  dem  'gahel- 
land',  das  nach  Wilamowitz"^  schöner  entdeckung  nichts  anderes  ist 
als  die  alte  dreigespitzte  Telops-insel',  wie  sie  sonst  auch  hiesz.  erst 
die  Chalkidier,  welche  die  Odysseussage  nach  Leontinoi,  Katane, 
Zankle,  Akragas,  Kamarina  verpflanzten,  confundierten  das  wort 
mit  dem  alten  namen  Sikeliens  TpivaKpia,  und  seitdem  lesen  wir 

zb.  bei  Timaios^  von  Helios  rindern  auf  Sikelien  und  einem  «sike- 
lischen  könig  GpivaE».  bei  Homeros  aber  weideten  diese  rinder- 
herden  des  vaters  Helios  in  OpivaKir]  (|a  127  ff.),  dh.,  wie  der  alte 

Homerische  Apollonhymnos  v.  411  geradezu  sagt:  am  peloponne- 
sischen  Tainaron.  in  dieser  landschaft  der  Peloponnesos  ist  also 
auch  der  Heliossohn  Thrinax  anzusetzen. 

Makaria  (==  Makareai)  und  Tainaron  führen  also  wirklich  auf 
die  gleiche  landschaft,  welche  nach  den  oben  genannten  Chrono- 

logen an  der  Vertreibung  der  Teichinen  beteiligt  waren,  denn  die 

Parrhasier  des  Eusebios  wohnten  gerade  da,  wo  das  arkadische  Ma- 
kareai (nach  Pausanias  VHI  3G,  9)  anzusetzen  ist;  unter  Makareus 

Averden  sie  sich  gegen  die  Teichinen  erhoben  und  sie  verjagt  haben, 

eine  Übereinstimmung  zwischen  Nonnos  und  Eusebios  liegt  also  sicht- 
lich vor. 

Die  übrigen  localzeichen  verstreuen  sich  über  ganz  Arkadien 

bis  nach  der  Acha'ia.  hängt  Lykos  der  Teichin  mit  dem  arkadischen 
Lykaionberg  zusammen?  nördlicher,  bei  Mantineia,  erinnert  der 

Ophisflusz  schon  etwas  mehr  an  die  'OqpioOcca  (spätere  Rhodos) 
bei  Eusebios  u.  a.  wieder  etwas  nördlicher  flieszt  die  Styx,  welche 
nach  Nonnos  den  Teichinen  das  wasser  zur  bezauberung  von  Rhodos 

lieferte,  jenseit  der  arkadischen  grenze,  schon  an  der  küste,  er- 
scheint in  einer  sikyonischen  genealogie:  TeXxiv  (Paus.  H  5,  6). 

vielleicht  bietet  auch  der  ebenfalls  achaische  KeXßibac  (zu  Triteia: 
Paus.  VII  22,  4)  den  vollnamen  zum  Nonnianischen  Teichinen 
KeXjUiC.  der  weg  über  Achaia  nach  Rhodos  ist  derselbe,  den  auf 

der  flucht  vor  den  einwandernden  Herakleiden  die  'Lakedaimonier', 
dh.  die  angehörigen  der  alten  Achaierreiche  einschlugen.-    als  sie 

*  Hesiodos  fr.  95  Ki.  aus  Diodoros  V  81.  ^  schol.  Find.  Ol.  7,  135, 
vgl.   Hellauikos   FHG.    I    58,  107.  «   Homer,  unters,  s.  168.  169  mit 
aum.  5;  auf  diesen  Thrinax,  bruder  des  Eleiers  Auges  und  des  Mes- 
seniers   oder  Arkaders  Makareus  ist  er  nicht  aufmerksam  geworden. 

^  Ti)uaioc  OpivaKiav  cpiici  KaXeicGai  Tr]v  CiKcXiav,  6ti  xpeic  (!)  änpac 
exei.  Ol  hi  IcTopiKoi  GpivoKÖv  q^aciv  ctpEai  Tf\c  CiKeXiac,  ev  fi  Kai 

'HXiou  ßöec  eve(aovTO.  die  scholia  Parisina  dasselbe,  schon  mit  der 
Verdrehung  TplvaKOC:  s.  FHG.  I  193,  1   aus  schol.  ApoUon.  Arg.  IV  965. 

8  Dexippos  bei  Sjnkellos  s.  177^  FHG.  III  672,  3  und  dazu  ERhode 
im  rhein.  mus.  XXXYI  s.  380  ff. 
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den  grund  legten  zu  den  später  sog.  'dorischen  colonien',  übertrugen 
sie  nach  Rhodos  aus  der  Peloponnesos  nicht  nur  den  Helios  (von 

Elis,  Makaria,  Tainaron-Thrinakia),  sondern  auch  dessen  töchter 
Lampetie  und  PhatJthusa  (Od.  fi  132)  und  die  Telchinensagen. 
Neustkttin.  Karl  Tümpel. 

24. 
EIN  HEROS  NAULOCHOS? 

Eine  statuenbasis  aus  der  gegend  des  alten  Prione  trägt  fol- 
gendes epigramm  (GIG.  2907  nach  Chandler;  Le  Bas -Waddington 

III  n.  186  nach  abklatsch  und  copie;  Ross  archäol.  aufs.  II  582  nach 
Le  Bas;  Kaibel  epigr.  774  nach  Ross;  Cougny  epigr.  anth.  Pal.  III 
s.  15  u.  103  nach  Le  Bas-Waddington): 

'Y-rTvaJbiic  OiXioc,  KuTipioc  ycvoc  eHaXanTvoc 
uiöc  'ApiCTiuvoc  NaöXoxov  elbev  övap, 

0eciuo(pöpouc  le  dYvdc  -rroTViac  e|u  cpdpeci  XeoKoTc* 
övj;eci  b'  ev  rpiccaic  fipuua  TÖvbe  ceßeiv 

fjvuuYOV  TToXei  ibc  cpuXaKOY  X^pov  t'  dTrebeiEav  5 
u)v  eveKtt  ibpucev  TÖvbe  öeiöv  OiXioc. 

die  Chaudlersche  copie  war  an  mehreren  stellen  fehlerhaft:  z.  2  bot 
sie  NAriAOKON  statt  NaöXoxov.  Le  Bas  hatte  dafür  NA  .  AOXON, 
was  Ross  bereits,  mit  hinvveis  auf  die  Schreibung  XeoKoTc  z,  3  zu 

Na[ö]Xoxov  ergänzte.  Waddington  bemerkt  (s.  72  des  commen- 

tars) :  'Texamen  attentif  de  l'estampage  m'a  convaincu  qu'on  ne  peut 
lire  que  NAOAOXON.'  Ross  war  der  erste  der  NaöXoxoc  für  den  heros 

erklärte,  den  die  statue  darstellte,  er  sagt  s.  583:  ''in  v.  2  lernen wir  einen  sonst  unbekannten  Naulochos  als  einen  bis  zum  örtlichen 

gott  (v.  6  0EION)  gesteigerten  schutzheros  (v.  5  nOAEIßC(t>YAAKON) 
kennen,  der  dem  Philios  im  träum  erschienen  war,  und  dessen  Ver- 

ehrung auch  die  Thesmophoren  in  einem  dreimaligen  gesicht  geboten 
und  den  ort  dazu  angewiesen  hatten:  ganz  so  wie  es  noch  heute 
bei  dem  gläubigen  Griechenvolke  geschieht  (vgl.  meine  inselreisen 
I  16.  182.  III  29).  ohne  zweifei  war  dieser  heros  als  örtlicher  gott 
einem  allgemein  gültigen  gotte  {dens  communis)  assimiliert  worden, 

wie  in  solchen  fällen  zu  geschehen  pflegte,  zb.  TToceibujv  '€pexOeuc, 
Zeuc  Tpocpuuvioc,  'Acppobiiri  KirjCuXXa  usw.  (was  Plutarch  Arist.  6 
cuvoiKeioOv  und  cuva(po)aoioOv  nennt) ;  in  diesem  falle  wahrschein- 

lich dem  Poseidon,  dessen  dreizack  auf  münzen  vonPriene  erscheint.' 
Kaibel  fügt  hinzu:  'Naulochus  quis  fuerit,  quaeve  ei  cum  Thesmo- 
phoris  deabus  necessitudo  intercedat  non  liquet;  hoc  certum  existimo 
non  Prienensem,  sed  Cyprium  fuisse  heroem  (adgnovit  enim  Philius 
speciem  eins  per  somnium  oblatam),  eiusque  auxilio  illum  feliciter 

iter  navi  fecisse  nomen  NauXoxoc  probare  videtur.'    Waddington 
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bemerkt  in  seiner  erklärung  der  inschrift:  'Naulochus  6tait  un  petit 
port  situe  a  l'embouchure  du  M6anclre,  et  dependant  du  territoire 
de  Prione  (Pline  H.  N.  V  29  *) ;  cet  endroit  eut  möme  pendant  quelque 
temps  une  existence  ind6pendante;  car  il  en  existe  des  m6dailles  ä 

la  I6gende  NAY,  ecrite  au  milieu  d'un  meandre.  c'est  sans  doute  le 
hferos  Naulocbus,  fondateur  de  cette  petite  ville,  que  Pbilius  avait 

vu  en  songe,  et  que  les  d^esses  lui  ordonnent  d'honorer.' 
Mir  scheint  die  unbekannte  grösze  eines  'beros  Naulochos'  zur 

erklärung  des  epigramms  ganz  ohne  not  herbeigezogen  zu  sein ;  wir 
brauchen  sie  nicht,  wir  kommen  mit  den  bekannten  gröszen  aus: 
Thilios  sah  im  träume  Naulocbon,  den  hafen  von  Priene,  und  die 
beiden  Thesmophoren  in  weiszen  gewändern ;  dreimal  sah  er  sie 
dort,  und  jedes  mal  befahlen  sie  ihm  den  heros,  dessen  statue  man 
hier  sieht,  zu  verehren  als  einen  sehützer  für  die  stadt,  und  sie  wiesen 
dabei  auf  den  platz  hin,  auf  dem  jetzt  im  hafen  Naulocbon  die  statue 

sich  befindet,  darum  hat  Philios  den  gott  hier  aufgestellt.'  dasz 
das  pronomen  TÖvbe  v.  4  und  6  nicht  auf  einen  vorher  genannten 
namen,  sondern  lediglich  auf  die  statue  hinweist,  deren  sockel  das 
epigramm  trägt,  das  ist  zweifellos,  dasz  der  name  des  dargestellten 
heros  im  epigramm  nicht  genannt  ist,  darf  nicht  auffallen:  man  sah 

ihn  ja  vor  sich  und  erkannte  ihn  an  seiner  gestalt  und  seinen  attri- 
buten.  dasz  die  Thesmophoren  seinem  culte  die  statue  im  hafen 
Naulocbon  errichtet  wissen  wollten,  legt  die  Vermutung  nahe,  dasz 
es  ein  heros  war,  der  zu  ihrem  kreise  gehörte,  ganz  in  der  nähe  von 
Priene,  beim  Vorgebirge  Mykale,  war  ein  heiligtum  der  eleusinischen 

Demeter,  und  nicht  weit  davon  vielleicht  eins  der  beiden  Thesmo- 

phoren, vgl.  Herodotos  IX  97  dTTiKÖjuevoi  be  irapa  t6  tujv  TToTVie'uuv 
ipöv  Tfic  MukoiXtic  ec  faicujvd  le  Kai  CKoXoTTÖevTa,  xrj  ArijuriTpoc 

'Qeuciviric  ecii  ipöv ,  tö  OiXictoc  ö  TTaciKXeoc  löpucaxo  NeiXeuj 
TUJ  Köbpou  eTTiCTTÖ|uevoc  usw.  Waddington  ao.  bemerkt  mit  recht 

zu  dieser  stelle :  'les  commentateurs  ont  toujours  traduit  TToTVieuJV 

par  Eumenides,  mais  rien  nempöche  que  ce  mot  ne  s'applique  aux 
deesses  d'Eleusis;  car  toute  la  cöte  ionienne  etait  impr6gn6e  des  tra- 
ditions  de  l'Attique,  apportees  par  les  Nelides  et  leurs  compagnons.' 

*  Plinius  n.  h.  V  c.  29  §  113  inde  inons  Laimus,  oppida  Heraclea 
viontis  eins  cognominis,  Carice,  Myus,  quod  primo  condidisse  lones  narrantur 
Alhenis  profecti,  Nauloc/ium,  Priene. 
Leipzig.  Richard  Meister. 
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25. 

ZU  PLATONS  EÜTHYPHRON. 

Ein  zufälliger  umstand  veranlaszte  mich  jüngst  den  genannten 

dialog  wieder  rasch  durchzulesen,  ich  nahm  die  ausgäbe  von  MWohl- 
rab  zur  band,  welche  als  zweites  heft  des  dritten  teiles  meiner  Schul- 

ausgabe ausgewählter  Schriften  des  Piaton  bezeichnet  ist,  dessen 
erstes  heft  den  dialog  Laches  enthält,  sonderbarerweise  verursachte 

mir  gerade  die  letzte  bemerkung  zu  den  schluszworten  15  ̂   bedenken, 

diese,  von  Sokrates  gesprochen,  lauten:  oia  rroieic,  iL  eiaipe!  dir' 
eXiriboc  \xe  KaiaßaXibv  jueYoiXnc  direpxei,  tiv  eixov,  ibc  rrapa  cou 

inaöujv  id  T6  öcia  Kai  nx]  Kai  Tfjc  irpöc  MeXrjTov  YpcKp^ic  dtraX- 

XdEo|aai,  evbeiHd)uevoc  eKeivoi,  öti  coqpöc  fibr)  irap'  6u8u(ppovoc 
Td  0€ia  Y^TOva  Kai  öti  ouKeri  vn  dYVoiac  aurocxebidZiuu  oübe 
KaivoTO|UUJ  TTepi  aüid,  Kai  bf]  Kai  töv  dXXov  ßiov  öti  djueivov 
ßiujcoifiriv.  man  sieht,  die  worte  sind  durchdrungen  von  hochgra- 

diger Ironie,  die  bis  an  die  grenze  des  Spottes  geht,  wie  es  sich  wohl 
geziemt  einem  manne  gegenüber,  der  von  der  einbildung  erfüllt  ein 

besonderer  kenner  göttlicher  dinge  zu  sein  —  ein  gottesgelehrter 
ersten  ranges  können  wir  schicklicherweise  hier  nicht  sagen  —  auch 
am  besten  zu  wissen  glaubt,  was  dazu  gehört  ein  frommer  mensch 
zu  sein  und  fromm  zu  handeln,  und  als  er  nun  der  Sokratischen  dia- 

lektik  gegenüber  mit  seiner  Weisheit  schmählichen  schifl'bruch  ge- 
litten, der  fortsetzung  des  gespräches  sich  entzieht,  ohne  seinem 

dünkelhaften  ansprach  zu  entsagen,  auffallend  ist  freilich ,  dasz  er, 
um  wegzukommen,  einen  so  nichtssagenden  vorwand  gebraucht,  da 
er  doch  dahin,  wo  er  mit  Sokrates  zusammentrifft,  nemlich  bei  der 

königshalle ,  gekommen  ist,  um  eine  anklage  gegen  seinen  vater  an- 
hängig zu  machen,  es  ist  daher  keine  unbegründete  annähme,  welche 

Wohlrab  ausspricht ,  indem  ihm  darin  eine  andeutung  zu  liegen 

scheint  Masz  Euthyphron  einen  process  gegen  seinen  vater  nicht  an- 
hängig machen  will,  und  darin  ein  indirectes  Zugeständnis,  dasz  er 

anfängt  seinem  wissen  über  die  frömmigkeit  zu  mistrauen'.  Soki'ates 
läszt  keine  solche  Vermutung  durchblicken,  sondern  gibt  nur  dem 

bedauern  ausdruck,  dasz  er  um  eine  grosze  hoffnung  gebracht  wor- 
den sei.  worauf  war  nun  diese  hoffnung  gerichtet?  ehe  wir  diese 

frage  beantworten,  empfiehlt  es  sich  die  Übersetzung  Schleiermachers 
zu  berücksichtigen,  welche  für  die  auffassung  der  stelle  maszgebend 

geworden  ist.  sie  lautet:  'was  thust  du  doch,  freund!  du  gehst  und 
wirfst  mich  von  der  groszen  hoffnung  herab,  die  ich  hatte,  teils  der 
anklage  des  Melitos,  von  dir  über  das  fromme  und  ruchlose  belehrt, 
glücklich  zu  entkommen,  wenn  ich  ihm  beweisen  könnte,  dasz  ich 
nun  schon  von  Euthyphron  weise  gemacht  wäre  in  göttlichen  dingen, 
und  nicht  mehr  aus  Unwissenheit  auf  meine  eigne  weise  grübelte 
oder  neuerungen  suchte,  teils  aber  auch  mein  übriges  leben  würdiger 

zu  verleben.'    man  sieht,   Schleiermacher  setzt  das  Kai  br]  Kai  im 
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letzten  Satzglied  in  beziehung  zu  dem  Kai  vor  rfic  oben  und  macht 
dies  durch  den  ausdruck  deutlicher  als  es  im  griechischen  ist.  dieser 
auffassung  schlieszt  sich  W.  an  mit  der  bemerkung:  «Ktti  bx]  Kai  .  . 

ßiuucoiiuriv  entspricht  dem  Kai  i^c  irpoc  Me'XrjTOv  Tpa^P^ic  dtTiaX- 
XdSojiai.  während  Piaton  im  ersten  gliede  iLc  mit  dem  indicativ 
gesetzt,  also  die  form  der  directen  rede  beibehalten  hatte,  geht  er 
hier  in  den  Optativ,  also  in  die  indirecte  rede  über,  indem  er  zugleich 
ÖTi  statt  UJC  braucht.»  Schanz,  der  im  ganzen  die  gleiche  auffassung 
vertritt,  glaubt  jedoch  die  eine  Ungleichheit  dadurch  beseitigen  zu 
müssen ,  dasz  er  ÖTi  vor  ßiuJCoi)nriV  streicht,  er  bemerkt  darüber  in 

seiner  ausgäbe  mit  deutschem  commentar  (68, 10):  'an  die  belehruug 
über  die  frömmigkeit  durch  E.  knüpft  S.  eine  doppelte  hofFnung 
1)  von  seinem  process  mit  M.  wegzukommen,  2)  in  zukunft  ein 
besseres  leben  zu  führen,  da  gleich  nach  )Lia9tJuv  xd  te  öcia  Ktti  )ar|, 
welche  worte  die  Voraussetzung  für  die  hoffnung  des  S.  bilden,  die 
doppelgliederung  durch  Kai  eingeleitet  wird,  so  wirkt  das  nach  ßiov 
hsl.  überlieferte  öxi  störend,  um  so  mehr  weil  der  abhängige  satz, 
zu  dem  das  glied  gehört,  mit  UJC  eingeleitet  ist,  und  weil  durch  einen 
unmittelbar  vorausgehenden,  von  evbeiHdjLievoc  abhängigen  satz  mit 
ÖTi  die  gefahr  einer  unrichtigen  beziehung  unseres  zweiten  gliedes 
entsteht,  wir  streichen  daher  OTi.  und  dasz  wirklich  in  dieser  weise 

interpoliert  worden  ist,  zeigen  Soyjh.  2:-i2^  Euvic)uev  ujc  aÜToi  xe 
avxemeiv  beivoi  xouc  xe  dXXouc  öxi  noioOciv  äirep  auxoi  buvaxouc, 
wo  Cobet  öxi  streicht.  Isaios  7,  4  aTTobeiSuu  be  ibc  ou  juövov  em 

xoTc  eYTuxdxuj  y^vouc  xöv  KXfjpov  'ArroXXöbujpoc  ou  KaxaXe'Xome, 
TToXXd  Kai  beivd  uttö  xovjxuuv  dbiKrjöeic,  dXXd  Kai  ujc  ejue  eTTOiricaxo 
biKaiujc,  wo  Hertlein  im  Hermes  XIII 12  das  zweite  ujc  streicht  und 
noch  mehrere  beispiele  der  Verletzung  der  concinnität  durch  solchen 
einschub  anführt,  wie  Xen.  Hell.  VI  2,  36.  Kyr.  II  3,  23.  Anab.  V 

7,  32.'  die  beweiskraft  dieser  stellen  zu  dem  angegebenen  zwecke 
ist  mir  teilweise  nicht  ganz  klar,  die  erste  stelle  ist  allerdings  der 

art,  dasz  die  Streichung  des  oxi  sehr  gerechtfertigt  ei'scheint.  fast 
möchte  man  vermuten,  dasz  eiciv  nach  beivoi  ausgefallen  sei,  da  die 
auslassung  des  verbums  bei  der  Verbindung  mit  doppeltem  xe  doch 
hart  erscheint,  in  der  folgenden  stelle  handelt  es  sich  nicht  um  ein 
nach  UJC  eintretendes  öxi,  sondern  um  die  Wiederholung  des  d)C  mit 

einer  leichten  Verschiebung  der  Stellung,  die  bei  der  gewählten  Ver- 
bindung der  Satzglieder  (aTtobeiEuj  be  ujc  ou  |liÖvov  .  .  oü  Kaxa- 

XeXoiTxe  .  .  dXXd  Kai  ujc  eine  erroiricaxo  usw.)  gar  nicht  zu  ver- 
meiden war,  die  Wiederholung  des  ujc  ist  aber  kaum  anzufechten, 

da  sie  nach  den  längern  Zwischengliedern  recht  passend  an  die  ab- 
hängigkeit  von  aTTObeiSuj  erinnert,  auch  dem  folgenden  beispiele 
kann  ich  keine  rechte  Zugkraft  zuerkennen,  die  worte  lauten:  u)C  f| 
7TpaHö)uevoc  irdiaTroXXa  XPilMCtxa  r\  ibc  TTU)Xr|CUJV.  auch  hier  könnte 
nur  die  Verschiebung  der  Stellung  des  i]  bei  der  Wiederholung  des 
UJC  beanstandet  werden,  dem  hilft  die  Streichung  des  zweiten  uJC 
ab ,  die  aber  leicht  den  eindruck  eines  inhaltlichen  hiatus  hervor- 
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bringen  könnte,  abhilfe  gegen  die  unregelmäszigkeit  würde  auch 
die  Umstellung  des  ibc  r]  gewähren,  zu  der  man  aber  noch  weniger 
greifen  möchte,  da  sie  noch  deutlicher  in  das  eigentümliche  recht  des 
Schriftstellers  um  einer  unberechtigterweise  gesuchten  regelmäszig- 
keit  willen  eingriffe,  wie  dies  freie  recht  des  Schriftstellers  in  dem 

bereiche  der  Wiederholung  und  Wortstellung  sich  geltend  macht,  da- 
von gibt  eine  andere  stelle  derselben  schrift  (III  5,  5)  eine  gute 

probe,  sie  lautet ••  dvejuijuvi^CKOVTO  be  Kai  iLc  Gueiv  t'  ev  AuXibi 
TÖv  'ATnciXaov  oOk  eiuuv  Kai  id  leGujueva  lepd  ujc  eppiqjav  dirö 
ToO  ßujjuoO  Kai  ÖTi  oüb'  eic  iriv  'Aciav  'AxilciXduj  cuvecTpdreuov. 
hier  haben  wir  alle  die  erscheinungen,  die  an  andern  stellen  anlasz 
zu  anfechtungeu  gegeben  haben :  die  Wiederholung  des  ibc  und  die 
abweichende  Stellung  des  zweiten  und  der  eintritt  von  ÖTi  statt  d)C 
an  dritter  stelle,  und  doch  wird  niemand  geneigt  sein  hier  eine 
Änderung  vorzunehmen:  denn  alles  ist  angemessen  und  wirksam, 
das  ÖTi  bringt  nur  die  thatsache  zum  ausdruck,  während  d)C  mehr 
die  Vorgänge  schildert,  die  Stellung  des  zweiten  ibc  vor  eppivjjav 
und  nach  rd  Te9u|ueva  lepd  ist  besonders  eindrucksam.  die  ganze 
darstellung  von  oi  juevTOi  AaKebai|UÖvioi  an  ist  auszerordentlich 
stimmungsvoll,  kehren  wir  zu  den  angeführten  stellen  zurück,  so 

scheint  auch  die  nächste  (Kyr.  II  3,  23)  keinen  anlasz  zu  einer  Strei- 
chung oder  sonst  einer  änderung  zu  bieten,  das  dreimal  gesetzte  ÖTi 

macht  im  Zusammenhang  mit  dem  dreimal  gesetzten  d|ua  die  drei- 
fache begründung  in  wirksamer  weise  bemerklich  und  der  Wechsel 

in  der  Wortstellung  von  öii  d]ua  juev  .  .  ctjua  be  ÖTi  .  .  d|ua  b'  ÖTi 
wird  auch  bei  keinem  leser  anstosz  erregen,  ich  möchte  hier  weniger 
die  schriftstellerische  freibeit  als  die  schriftstellerische  notwendig- 
keit  erkennen,  die  letzte  stelle  endlich,  aus  Xenophons  recbtferti- 
gungs-  und  strafrede  entnommen,  ist  zwar  in  kritischer  hinsieht  nicht 
ganz  anfechtungsfrei,  aber  doch  in  der  bezeichneten  richtung  ohne 
ertrag,  sie  lautet  in  der  ausgäbe  von  Rehdantz  (Berlin  18G3)  so: 
ei  luevTOi  vjjlxv  boKei  Bripituv  dXXd  ixx]  dvOpuuTriuv  eivai  id  TOiaOia 
epYa,  CKOTreTie  TrauXdv  iiva  auTiLv  ei  be  juri,  TTpöc  Aiöc  ttüjc 
[dv]  fi  6eoic  öucujiuev  fibeujc  noiouviec  epya  dceßfi,  r\  TroXejuioic 
TTiJUC  )aaxou|ue9a,  r\v  dXXnXouc  KataKaivuuiuev ;  andere  ausgaben  von 
LDindorf,  Krüger,  Yollbrecht  setzen  9uco|uev  statt  GucuujLiev.  be- 

halten wii"  letzteres  bei,  so  haben  wir  einen  ähnlichen  fall  wie  in  dem 
Wechsel  von  diraXXdEoiaai  und  ßiaicoi|LHiv.  doch  kommt  die  stelle 
wahrscheinlich  nicht  deswegen  hier  in  betracht,  sondern  wegen  des 
wechseis  in  der  Stellung  von  ttüjc  f]  GeoTc  und  f|  TToXe|uioic  ttuüc. 
dasz  dieser  aber  ganz  unanfechtbar  ist,  zeigt  die  fortsetzung  ttÖXic 
be  qpiXia  Tic  )i|udc  beSeiai  .  .  und  dxopdv  be  Tic  dEei  Gappüuv ;  und 
wollte  man  um  jeden  preis  ändern,  so  käme  mau  doch  nicht  weiter 
als  dasz  statt  r]  rroXejuioic  ttwc  es  biesze  i^  ttujc  TroXejuioic,  ein  ertrag 

an  grammatischer  regelmäszigkeit  welcher  der  einbusze  an  rhetori- 
scher Schönheit  wahrlich  nicht  wert  wäre. 

So  bleibt  von  den  angeführten  stellen  allerdings  nur  die  erst- 
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genannte  übrig,  die  aber  auch  ausreicht  zu  dem  bezeichneten  zwecke, 
nemlich  ein  beispiel  dafür  zu  bieten,  dasz  ein  nach  die  im  ersten 
gliede  eintretendes  ÖTi  im  zweiten  gliede  zu  streichen  ist ,  wenn  die 
Streichung  auch  sonst  sich  empfiehlt,  ein  zwingender  schlusz  auf 
eine  andere  stelle  ist  freilich  nicht  zulässig,  wenn  diese  nicht  selbst 
eine  handhabe  zu  diesem  kritischen  verfahren  bietet,  ob  dies  in 

unserer  stelle  der  fall  ist,  das  ist  eben  die  frage,  deren  erwägung 
uns  hier  obliegt,  beide  hgg.  nehmen  an  dem  Wechsel  des  modus  in 
dTTaX\dHo|uai  und  ßiuucoi)ur|V  keinen  anstosz.  damit  bin  ich  sehr 
einverstanden,  ich  habe  mich  auch  an  andern  stellen  für  die  Wah- 

rung dieser  schriftstellerischen  freiheit  erklärt,  wo  andere  hgg.  der 
Übereinstimmung  wegen  zu  einer  änderung  der  überlieferten  lesart 
sich  entschlossen,  ich  will  auf  eine  stelle  hinweisen,  wo  ich  meines 
Wissens  in  der  bewahrung  der  besten  Überlieferung  so  ziemlich  allein 

stehe,  die  mir  zugleich  den  Übergang  bahnen  wird  zur  dai'legung 
meiner  ansieht  über  die  fragliche  stelle  im  Euthjphron.  ich  meine 

Apologie  20 '^.  dort  stellte  ich  die  lesart  des  cod.  Clarkianus  Kai 
ifih  TÖv  €ur|VOv  e)iiaKdpica,  ei  ujc  dXriGujc  exoi  tauTriv  xfiv  Texvrjv 
Ktti  OÜTUUC  e)Li)ueXüuc  bibdcKei  wieder  her.  dasz  man  schon  frühzeitig 

an  dieser  modalen  Verschiedenheit  bei  sätzen  von  so  geringem  um- 
fang und  gleicher  abhängigkeit  anstosz  genommen  hat,  zeigen  die 

lesarten  von  hss.  geringern  wertes,  die  teils  exei  teils  bibdcKOi  bieten, 

letztern  'ausgleich'  erhob  HStephanus  zur  geltung  der  sog.  vulgata, 
die  auch  in  die  ausgaben  von  Fischer,  Heindorf,  P AWolf  überge- 

gangen ist.  Bekker  dagegen  zog  es  vor,  obwohl  er  die  lesart  des 

Clarkianus  kannte,  e'xei  zu  setzen,  offenbar  weil  es  ihm  sprach- 
gemäszer  schien  und  die  änderung  so  leicht  ist.  Keck  in  der  beur- 
teilung  meiner  ausgäbe  billigt  zwar  die  beibehaltung  der  über- 

lieferten lesart,  läszt  aber  die  Ungleichheit  des  modus  nur  so  gelten, 
dasz  er  bibdcKei  aus  der  abhängigkeit  von  CjuaKdpica  loslöst,  damit 

tritt  Keck  gewissermaszen  auf  die  seite  derjenigen,  welche  die  Über- 
einstimmung des  modus  in  den  beiden  gleicligeordneten  sätzen  durch 

aufnähme  der  lesart  bibdcKOi  herstellen,  da  er  meint,  wenn  beide 

Sätze  gleichmäszig  von  ei  abhiengen,  müsie  bei  dem  geringen  um- 
fang derselben  siehei'lich  der  gleiche  modus  stehen,  ich  habe  meinen 

Widerspruch  gegen  diese  auffassung  in  meinen  1864  veröffentlichten 
kritischen  und  exegetischen  bemerkungen  (jahrb.  f.  cl.  ph.  suppl.  V 
s.  86  f.)  ausgesprochen,  ich  glaubte  nemlich  und  glaube  auch  jetzt 

noch ,  dasz  die  Verschiedenheit  des  modus  in  den  auszerdem  gleich- 
geordneten aussagen  auf  der  verschiedenen  Stellung  beruht,  die  der 

schriftsteiler  zu  denselben  nimt.  durch  den  optativ  e'xoi  wird  dem 
leser  fühlbar  gemacht,  dasz  die  lobpreisung  des  Sokrates  ledig- 

lich auf  der  aussage  des  Kallias  und  diese  auf  dessen  urteil  beruht, 

dasz  nemlich  Buenos  tfic  dvBpoinivric  le  xai  iroXiTiKfic  dpexfic  eTTi- 
CTriiauJV  ecTiv,  ein  urteil  das  sich  Sokrates  wohl  schwerlich  aneignete 

und  darum  ganz  indirect  (ei  .  .  e'xoi)  mit  beigefügtem  d)C  dXiiGuJc 
wiedergibt,  wogegen  er  keinen  grund  hatte  die  zweite  aussage  nicht 
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so,  wie  sie  Kallias  ausspricht,  nemlich  als  thatsache  gelten  zu  lassen, 

dies  kann  um  so  leichter  geschehen,  wenn  man  in  e)LX|ue\ÜJC  einen  — 
freilich  auch  ironisch  zu  verstehenden  —  hinweis  auf  den  'civilen' 
preis,  wie  man  etwa  deutsch  sagen  würde,  sieht,  dieser  war  ja  auch 
wirklich  ein  raäsziger  im  vergleich  mit  den  forderungen  eines  Pro- 
tagoras  und  Gorgias  und  selbst  im  zusammenhält  mit  der  angeb- 

lichen leistung,  die  freilich  Sokrates  anders  mag  beurteilt  haben  als 
Kallias. 

Doch  kehren  wir  wieder  zu  Bekker  zurück,  dem  die  folgenden 

hgg.  —  ich  nenne  Stallbaum,  Ast,  die  Zürcher,  KPHermann,  Ludwig, 
Schanz,  Bertram,  Göbel,  Kral,  Wohl rab  —  sich  in  aufnähme  der 

lesart  e'xei  anschlieszen.  nur  Louis  Dyer  'assistant  professor  in  Har- 
vard University',  der  die  Apologie  und  den  Kriton  'on  the  basis  of 

Cron's  edition'  (Boston  1885)  herausgab,  folgt  mir  auch  in  der  bei- 
behaltung  des  exoi,  wogegen  JAdara,  der  in  der  vorrede  zu  seiner 
ausgäbe  der  Apologie  (Cambridge  1887)  erklärt  in  den  anmerkungen 
Cron  und  Göbel  am  meisten  verpflichtet  zu  sein,  in  der  lesart  dem 

'consensus  criticorum'  folgt,  denen  er  Riddell  beifügt,  obwohl  er  die 
annehmbarkeit  der  besser  beglaubigten  lesart  ausdrücklich  anerkennt, 
aber  doch  meint,  die  kleine  härte,  die  er  in  der  Verschiedenheit  des 
modus  sieht,  lieber  ausgleichen  zu  sollen,  wenn  man  aber  in  allen 
fällen,  in  denen  die  änderung  so  leicht  zu  bewerkstelligen  ist  wie 

hier,  wirklich  ändert,  dagegen  da  wo,  wie  in  der  stelle  des  Euthy- 
phron,  dies  nicht  ohne  gewaltsamkeit  möglich  wäre,  es  unterläszt, 
kommt  man  nie  zu  einer  richtigstellung  des  thatbestandes.  die  stelle 
in  der  Apologie  scheint  mir  aber  ganz  geeignet  in  dieser  bethätigung 
der  freiheit  des  Schriftstellers  die  stilistische  feinheit  des  ausdrucks 

hervortreten  zu  lassen  und  zugleich  die' gute  der  besten  Überlieferung darzuthun. 

Die  vorstehende  erörterung  läszt  erkennen,  dasz  ich  zwar  einen 

Wechsel  des  modus  in  gleichgeordneten  abhängigen  Sätzen  nicht  be- 
anstande, ihn  aber  doch  auch  nicht,  wo  er  vorkommt,  für  ganz  be- 

deutungslos ansehe,  denn  wenn  er  auch  keinen  wesentlichen  ein- 
flusz  auf  den  sinn  im  groszen  und  ganzen  hat,  so  geht  er  doch  zum 

mindesten  aus  dem  gefühl  des  schreibenden  hervor  und  verleiht  da- 
her auch  dem  ausdruck  eine  gewisse  Verschiedenheit  der  färbung 

oder  Schattierung,  dies  erkennt  auch  Wohlrab  an,  indem  er  bemerkt: 

*■  während  Piaton  im  ersten  gliede  ibc  mit  ind.  gesetzt,  also  die  form 
der  directen  rede  beibehalten  hatte,  geht  er  hier  in  den  opt.,  also  in 

die  indirecte  rede  über,  indem  er  zugleich  ÖTl  statt  ibc  braucht.' 
aber  warum  thut  er  das?  ich  könnte  mir  es  eher  erklären,  wenn  im 
ersten  gliede  der  opt,  und  im  zweiten  der  ind.  stände,  denn  dasz 
Sokrates  die  hoflfnung  oder  Überzeugung  mit  voller  entschiedenheit 
aussprechen  kann,  dasz,  wenn  er  nur  einmal  die  richtige  einsieht 
über  das  wesen  der  frömmigkeit  gewonnen  hat,  er  diese  auch  in 
seinem  leben  bethätigen  wird,  dies  wird  wohl  niemand  bestreiten 
oder  bezweifeln,  der  weisz,  dasz  der  grundgedanke  des  Sokratischen 
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philosopbierens  dabin  geht,  die  einsieht  oder  den  verstand  (eTncTruaii) 
als  einzigen  wahrhaft  maszgebenden  bestimmungsgrund  für  das  han- 

deln zu  beti'acbten.  mit  gleicher  entschiedenheit,  sollte  man  glau- 
ben, konnte  Sokrates  doch  nicht  der  hoflfnung  ausdruck  geben,  da3z 

Meletos  auf  die  Versicherung  des  Sokrates,  er  sei  von  Euthyphron 
über  das  wesen  der  frömmigkeit  belehrt  worden,  seine  anklage  so- 

fort zurückziehen  werde,  wenn  er  dieses  nun  gleichwohl  thut,  so 

stimmt  es  recht  gut  zu  der  art,  wie  die  beiden  männer,  einerseit-3 
der  eingebildete  Euthyphron  und  anderseits  der  gar  jünglinghafte 
Meletos  geschildert  werden,  für  letztern,  der  mit  besonderer  gering- 
schätzung  bebandelt  wird,  könnte  immerhin  ersterer  als  unbedingte 

autorität  gelten,  für  den  Übergang  des  ind.  in  den  opt.  im  gleich- 
geordneten satze  kann  ich  mir  aber  keinen  ausreichenden  grund  den- 

ken, man  müste  denn  den  verschiedenen  tonfall  als  solchen  gelten 
lassen,  dieser  würde  aber  doch  nicht  hinreichen ,  um  die  beifügung 
des  ÖTi  in  so  bedeutsamer  Stellung  zu  erklären,  dieses,  das  Schanz 
als  störend  und  zu  falscher  beziehung  verleitend  streicht,  scheint 
mir  vielmehr  im  zusammenhält  mit  dem  optativ  im  schluszsatz  zu 
beweisen,  dasz  dieser  nicht  Ton  dem  fernstehenden  eXniboc,  sondern 
von  evbeiHd|uevoc  abhängt,  auf  welches  schon  zweimal  ein  satz  mit 

ÖTi  gefolgt  ist  und  also  auch  noch  ein  dritter  abermals  mit  Wieder- 
holung des  ÖTI  folgen  kann,  und  zwar  in  so  nachdrucksvoller  Stel- 

lung, die  sowohl  die  vorhergehenden  worte  xöv  aXXov  ßi'ov  als  auch 
die  folgenden  schlnszworte  ajueivov  ßiuucoi|ur|V  in  dem  ganzen  ge- 

wicht ihres  Inhaltes  zur  geltung  bringt. 
Dies  ist  ein  grund,  der  für  die  abhängigkeit  von  evbeiEd)aevoc 

spricht,  ein  zweiter  liegt  in  der  Verbindung  durch  Kai  öf)  Kai.  jeder, 
der  zum  ersten  male  die  stelle  unbefangen  liest  oder  noch  besser 

vorlesen  hört,  wird  den  mit  Ktti  bi]  Koi  beginnenden  satz  dem  ge- 
wöhnlichen Sprachgebrauch  entsprechend  im  anschlusz  an  die  un- 

mittelbar vorhergehenden  worte  verstehen,  es  soll  damit  nicht  gesagt 
sein ,  dasz  die  beziehung  auf  ein  vorhergehendes  Kai  ausgeschlossen 
sei.  geAvöhnlicher  ist  freilich  ein  vorhergehendes  T6,  wenn  einem 
allgemeinen  ausdruck  das  besondere  mit  hervorhebung  folgt,  doch 

kommt  auch  Ktti  vor,  zb.  Prot.  348''^  üjcnep  Ktti  e^u)  ev€Ka  toutou 

coi  fibeujc  biaXeto^ai  laäXXov  f)  ctXXuj  iivi,  fiYoujuevöc  ce  ßeXTici' 
av  eTTicKeipaceai  Kai  nepi  tuuv  dXXuuv  irepi  d)v  eiKÖc  CKorreTceai 

TÖV  eTTieiKi],  koi  bf)  Kai  nepi  dpeinc.  hier  drängt  sich  die  rück- 
beziehung  auf  Ktti  rrepi  tüüv  dXXuuv  so  deutlich  auf,  dasz  jeder  zweifei 
ausgeschlossen  ist.  wie  ganz  anders  an  unserer  stelle!  hier  musz 
man.  erst  mit  Vorsatz  von  dem  unmittelbar  vorhergehenden,  ungefähr 
drei  zeilen  umfassenden  satzgliede,  das  mit  evbeiHdjaevoc  beginnt, 

absehen  und  das  vor  iy\c  Txpöc  MeXriTOV  Ypacpf]C  stehende  Kai  förm- 
lich suchen,  um  eine  gegenseitige  beziehung  der  beiden  Kai  zu  ent- 

decken, damit  aber  das  vor  den  beiden  schluszworten  stehende  ÖTi 

die  gedanken  des  lesers  nicht  doch  wieder  in  das  dazwischen  stehende 
Satzglied  mit  dem  zweimal  gesetzten  ÖTi  hineinzieht,  musz  das  dritte 
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ÖTi  zum  Opfer  fallen,  viel  gewalt,  die  man  sich  und  dem  überlieferten 
Wortlaute  antbun  musz,  wozu  man  sich  aber  doch  verstehen  raüste, 
wenn  man  mit  dem  oben  erwähnten  Kai  nichts  anzufangen  wüste. 

Hertlein  (jahrb.  1874  s.  155)  streicht  es;  warum,  ist  nicht  einzu- 
sehen. Sokrates  hatte  gehotft  sowohl  von  Euthyphron  über  das 

was  fromm  und  nicht  fromm  sei  belehrt  zu  werden ,  als  auch  von 

der  gegen  ihn  erhobenen  anklage  loszukommen,  wegen  der  Unter- 
ordnung des  ersten  gliedes  unter  das  zweite  mittels  des  participiums 

übersetzen  wir,  wenn  wir  diese  nachahmen  wollen,  Ktti  wie  so  oft, 

zb.  in  der  oben  angeführten  stelle  das  Kai  vor  ifdj^  durch  'auch'. 
dann  aber  entfällt  jeder  grund  es  zu  dem  Kai  br\  Kai  im  schluszsatze 
in  beziehung  zu  setzen. 

So  glaube  ich  denn,  dasz  sowohl  das  angefochtene  Kai  als  auch 
das  ÖTi  im  schluszsatz,  dessen  Streichung  übrigens,  wie  ich  aus 
Wohlrabs  beraerkung  im  kritischen  anhang  ersehe ,  auch  HSauppe 
billigt,  beizubehalten  und  dieser  von  evbeiHdjuevoc  abhängig  zu 
denken  ist. 

Diese  auffassung  wird  auch  dadurch  gerechtfertigt  und  bestätigt,, 
dasz  sie  mit  der  ganzen  anläge  des  dialogs  im  besten  einklang  steht, 
es  ist  gewis  ein  bedeutsamer  zug  in  der  künstlerischen  gestaltung 
des  gesprächs,  dasz  dieses  zu  der  anklage  des  Meletos  in  so  nahe 

beziehung  gesetzt  wii*d.  es  ist  gerade,  als  wollte  uns  der  Verfasser 
in  den  kundgebungen  des  dünkelhaften  Wahrsagers  zeigen ,  wie  es 
um  die  religiösen  Vorstellungen  stand,  zu  deren  Währung  Meletos 
gecfen  Sokrates  in  die  schranken  trat,  denn  dasz  die  Weisheit  des 
mit  solcher  geringschätzung  behandelten  jungen  mannes  nicht  tiefer 
gegründet  war  als  die  des  Euthyphron,  vielmehr  auf  den  gleichen 
Vorstellungen  von  dem  wesen  der  götter  und  der  menschlichen  fröm- 
migkeit  beruhte,  läszt  sich  mit  Sicherheit  annehmen,  darum  erklärt 
Sokrates  gleich  im  anfang  des  gespräches  dem  Euthyphron ,  er 
wünsche  sein  schüler  zu  werden,  um  infolge  seines  Unterrichtes  den 
Meletos  zu  überzeugen ,  dasz  er  nunmehr  rechtgläubig  sei  (opGÜJC 

VO)LtiZ;eiv),  und  durch  gütlichen  vergleich  zu  bewegen  auf  seiner  an- 
klage nicht  weiter  zu  bestehen,  diese  gieng  aber  auch  dahin,  dasz 

Sokrates  auf  die  jungen  leute,  mit  denen  er  verkehre,  einen  sitten- 
verderbenden einflnsz  ausübe,  da  nun  aber  dieser  gerade  in  Zu- 

sammenhang mit  seinen  religiösen  Vorstellungen  gesetzt  wird,  so  ist 
es  ganz  in  der  Ordnung,  dasz  er  mit  der  Versicherung  der  nunmehr 
gewonnenen  rechtgläubigkeit  auch  die  Zusicherung  verbunden  hätte, 
dasz  er  in  zukunft  einen  bessern  lebenswandel  führen,  dh.  ein  besseres 

staatsbürgerliches  verhalten  beobachten  würde,  natürlich  —  wenn 
Euthyphron  ihn  hinreichend  belehrt  hätte,  durch  diesen  Zusammen- 

hang mit  der  anklage  des  Meletos  gewinnen  die  schluszworte  erst 
ihre  volle  bedeutung  und  Wirksamkeit,  während  auszerdem  eine  solche 

äuszerung  um  so  weniger  am  platz  wäre ,  als  Euthyphron  im  ein- 
gange des  gespräches  eine  fast  auffallend  günstige  meinung  über 

Sokrates  ausgesprochen  hatte. 
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Diese  auffassung  vertritt  auch  Stallbaum  in  seiner  ausgäbe  mit 
berufung  auf  den  Vorgang  von  Böckh  und  FAWolf.  mit  dessen  latei- 

nischer Übersetzung  steht  auch  die  Asts  in  einklang,  und  beiden  voran 
geht  die  desFicinus,  während  Hieronymus  Müller  in  seiner  deutschen 
Übersetzung  Schleiermachers  auffassung  folgt,  es  aber  für  nötig  findet 
den  Satz  von  dem  vorhergehenden  loszureiszen  und  mit  Wiederholung 
des  ausdrucks  der  hoffnung  selbständig  zu  machen,  das  Ktti  vor  Tf)C 

Trpöc  MeXri^ov  YPC<P^c  geht  dabei  in  die  brüche.  merkwürdiger- 
weise ist  bei  Stallbaum  (Gotha  1836)  6  Ti  d|ueivov  gedruckt,  da  er 

nichts  darüber  bemerkt,  auch  kaum  anzunehmen  ist,  dasz  er  die  bei 
dem  Superlativ  gebräuchliche  Verstärkung  in  einer  prosaschrift  auch 
bei  dem  comparativ  zulässig  erachtet  habe,  so  liegt  wohl  nur  ein 
druckfehler  vor,  der  in  spätem  auflagen  vielleicht  schon  verbessert  ist. 

Damit  schliesze  ich  die  erörterung,  deren  Weitläufigkeit  damit 
entschuldigt  werden  möge,  dasz  einerseits  der  Wortlaut  der  stelle  die 
möglichkeit  einer  verschiedenen  auffassung  gewährt,  anderseits  die 

hier  bekämpfte  auffassung  von  so  namhaften  und  um  das  Verständ- 
nis der  Schriften  Piatons  verdienten  gelehrten  vertreten  wird. 
Augsburg.  Christian  Cron. 

26. 
ZU  HERODOTOS. 

III  19  wird  erzählt,  dasz  die  Phoiniker  eine  teilnähme  an  dem 
von  Kambyses  geplanten  feldzuge  gegen  Karthago  ablehnten,  weil 
sie  durch  eide  gebunden  waren  und  es  für  frevelhaft  hielten  gegen 
ihre  colonisten  zu  felde  zu  ziehen ,  und  dasz  somit  die  gefahr  von 
den  Karthagern  abgewendet  worden  sei,  da  die  übrigen  bestandteile 
der  persischen  flotte,  nemlich  lonier,  Aioler,  Syrer  und  Kyprier  sich 
der  karthagischen  Seemacht  nicht  gewachsen  gezeigt  haben  würden, 
nachdem  dann  noch  dazu  gefügt  ist,  dasz  Kambyses  keinen  zwang 
gegen  die  Phoiniker  habe  ausüben  wollen,  weil  sie  sich  freiwillig 
den  Persern  unterworfen  hatten  und  weil  auf  dem  phoinikischen 
contingent  die  stärke  der  persischen  flotte  beruhte,  heiszt  es  weiter: 

öövxec  be  Kai  KuTipioi  ccpeac  auiouc  TTepcrjci  ecTpareuovTo  in" 
Ai'yutttov.  da  jedoch  die  Kyprier  den  feldzug  gegen  Ägypten  nicht 
allein  unternahmen,  sondern  in  gemeinschaft  mit  den  übrigen,  so 
kann  man  wohl  mit  Sicherheit  annehmen,  dasz  früher  das  composi- 

tum cuvecxpaxeuovTO  im  texte  gestanden  hat,  dessen  erste  silbe 
wegen  der  ähnlicbkeit  mit  der  endsilbe  des  vorhergehenden  wortes 
durch  die  flüchtigkeit  eines  abschreibers  leicht  verloren  gehen  konnte, 
RUDOLSTADT.  KarL  JdMUS  LiEBHOLD. 
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27. 

DeMOSTHENES   rede  vom  KRANZE  FÜR  DEN  SCHULGEBRÄUCH  ERKLÄRT 

VON  Friedrich  Blass.    Leipzig,  druck  uud  verlag  von  B.  G. 
Teubner.    1890.    XIV  u.  208  s.  gr.  8. 

Dieses  neue,  sich  an  die  Teubnersche  von  Rehdantz  bearbeitete 
ausgäbe  Demosthenischer  reden  selbständig  anschlieszende  werk  ist 
zunächst  für  die  oberste  gymnasialclasse  bestimmt,  wenn  der  hg. 
sagt,  er  glaube  dasz  auch  die  kranzrede  sogar  auf  gy mnasien  mit 
nutzen  gelesen  werden  könne^  so  musz  ich  aus  vieljähriger  erfahrung 
bestätigen,  dasz  keine  rede  des  altertums  in  ähnlicher  weise  die  pri- 
maner  zu  packen  und  zu  begeistern  vermag,  selbst  bei  den  Philippi- 

schen reden  des  Demosthenes  hatt'  ich  nie  so  aufmerksame  und 
dankbare  schüler  wie  bei  diesem  meisterwerk.  aber  soll  der  Jüng- 

ling zum  rechten  genusse  kommen,  ist  allerdings  ein  commentar  für 
die  Vorbereitung  nötig. 

Ein  solcher  ist  von  Blass,  wie  sich  von  seiner  gelehrsamkeit 

und  Sorgfalt  erwarten  liesz,  mit  musterhafter  klarheit  und  gründ- 
lichkeit  gegeben  worden,  das  sprachliehe  wie  das  historische  Ver- 

ständnis des  Zusammenhangs  ist,  soweit  die  bisher  vorhandenen 
mittel  es  gestatten,  dem  schüler  ermöglicht ;  die  kritische  gestaltung 
des  textes  ruht  auf  genauer  prüfung  und  maszvollem  urteil,  und 
eingedenk  der  lehre  von  dies  dient  docet  scheut  der  hg.,  wenn  ein 
reiferes  erwägen  ihn  von  frühern  Irrtümern  überzeugt  hat ,  sich  nie 
vor  offenem  bekenntnis  derselben,  den  forderungen  des  vvohllauts 
und  der  eurythmie  hat  er  überall  nach  bestem  wissen  und  fühlen 
zu  genügen  gesucht;  aber  auf  diesem  gebiete,  wo  sich  ein  dem  ver- 

stände genügender  beweis  nur  selten  führen  läszt,  ist  er  naturgemäsz 
am  meisten  dem  Widerspruch  ausgesetzt,  vorzugsweise  da  wo  er  ver- 

meintlichen Interpolationen  gegenüber  rücksichten  auf  den  wohllaut 
ins  feld  führt. 

Mir  freilich,  der  ich  auch  in  deutscher  poesie  nicht  blosz,  son- 
dern auch  in  prosa  den  hiatus  und  die  unebenmäszigkeit  dergliede- 

rung  möglichst  bekämpfe,  könnte  nichts  erwünschter  sein  als  den 
grösten  redner  des  altertums  von  allen  Versündigungen  gegen  den 

Wohllaut  befreit  zu  sehen ;  aber  ich  musz  doch  einspruch  dagegen  er- 
heben, dasz  man  durch  gesetze,  die  noch  nicht  klar  erkannt  sind, 

athetesen  zu  begründen  sucht. 
Prof.  Blass  schreibt  mir  auf  die  bedenken,  die  ich  in  dieser  hin- 
sieht geäuszert  hatte,  folgendes:  Vas  zunächst  die  beseitigung  des 

hiatus  betrifft,  so  ist  zweierlei  zu  unterscheiden:  ä)  die  beseitigung 
der  wirklichen  hiate,  b)  die  der  scheinbaren,  wirkliche  hiate  sind 
die  mit  langen  vocalen  oder  diphthongen  oder  nicht  elisionsfähigen 
kurzen  vocalen  innerhalb  des  Satzgliedes,  zb.  iEeir]  auTUJ,  aijuari 
auToO.  solche  hiate  sind  dem  Demosthenes  in  ausgearbeiteten  stücken 
nicht  zuzutrauen;  sie  finden  sich  indes  hier  und  dort  überliefert, 
und  man  erstrebt  (seitBenselers  buch  de  hiatu  usw.)  ihre  beseitigung 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1891  hft.  X  12 
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durch  conjectur  (ausgenommen  und  gestattet  sind  jedoch  die  hiate 
mit  kleinen  Wörtern  wie  Kai  rj  |Lir|  ei,  toO  tlü  usw.,  welche  dann  wie 
bei  dichtem  ante  vocalem  corripiuntur).  dagegen  scheinbare  hiate 
sind  die,  welche  durch  elision  und  krasis  beseitigt  werden  können, 
hier  ist  man  nicht  verpflichtet  die  elision  im  schreiben  anzudeuten, 

aber  es  ist  im  allgemeinen  angemessen  es  zu  thun,  und  ich  hab'  es 
durchgeführt,  soweit  es  schicklich  schien,  was  die  hss.  bieten,  ist 
dabei  ganz  gleichgültig,  auch  Demosthenes  selbst  hat  vielleicht  oft 
genug  plene  geschrieben,  wie  die  Lateiner  immer  thun  und  wie  wir 
es  auf  griechischen  Inschriften  und  in  alten  hss.  auch  in  versen  ^ehen. 

wer  plene  schrieb,  überliesz  es  eben  dem  leser  zu  elidieren.'  was 
hier  von  den  scheinbaren  hiaten  gesagt  wird,  ist  sicherlich  durchaus 
richtig,  und  dasz  in  solchen  fällen  auch  die  schrift  vor  mislauten 
warnt,  musz  mit  dank  anerkannt  werden,  so  zb,  spricht  im  deutschen 

jeder  unverbildete  mensch  'das  hab'  ich  verstanden',  und  nur  ein 
pedantischer  leser  spricht  in  dem  satze  'das  habe  ich  verstanden' 
den  mistönenden  hiatns,  weil  er  nur  vom  äuge,  nicht  vom  obre  rat 
nimt.    auch  hier  sollte  die  schrift  immer  den  wohllaut  behüten. 

Weniger  sicher  ist  aber  das  was  mir  prof.  Blass  über  die  gliede- 

rung  der  rede  schreibt:  'dasz  die  kunstrede  in  kola  zerfällt,  ist  all- 
gemeine theorie  aller  rhetoren  seit  Aristoteles;  das  kolon  (mem- 

brum  bei  Cicero)  entspricht  dem  verse  der  dichter,  dh.  es  ist  die 
oinheit,  aus  der  sich  die  rede  zusammensetzt,  wie  aber  die  einteilung 
in  kola  zu  finden  sei,  ist  eine  nicht  immer  leichte  frage,  da  die  hss. 
nichts  bieten  als  die  gewöhnliche  interpunction,  welche  nicht  stets 
mit  dem  ende  der  kola  zusammenfällt,  kriterien  dafür  sind:  der* 
innerhalb  des  kolons  unerlaubte  hiatus,  der  am  ende  ganz  legitim 
und  unanstöszig  ist;  darum  also  §  12  Trpoaipecic  auTr|  |  ex6poö 
|Liev  usw.  ferner  bei  Isokrates  und  Demosthenes  die  rhythmen.  dafür 
musz  man  sich,  in  langer  zeit,  ein  gefühl  aneignen  und  wird  um  so 
besser  lernen  richtig  zu  scheiden,  je  länger  man  in  dieser  praxis  ist. 
ich  bin  meinerseits  noch  gar  nicht  sicher  genug  darin,  wie  ich  es 
sein  möchte,  ich  habe  gleichwohl  in  dieser  ausgäbe  versucht  die 
Scheidung  darzustellen,  vielleicht  nicht  in  der  richtigsten  weise, 
welche  vielmehr  die  sein  würde,  jedes  kolon  als  eigne  zeile  zu  drucken, 
wie  ich  es  in  meinem  demnächst  erscheinenden  programm  mit  stücken 

des  Isokrates  und  des  Demosthenes  thue.*  diese  Scheidung  ist,  wie 
Hieronymus  bezeugt,  zu  seiner  zeit  in  hss,  des  Cicero  und  des  De- 

mosthenes gewesen  und  ist  in  der  that  für  das  verstehen  auszer- 
ordentlich  bequem,  aber  sie  ist  natürlich  mit  einer  groszen  raum- 

verschwendung  vex'bunden.  also  hab'  ich  durch  die  gewöhnliche 
interpunction  mir  zu  helfen  gesucht;  dabei  aber  must'  ich  das  komma 
auch  da  verwenden,  wo  zwar  das  ende  eines  kolons  ist,  wir  aber 

nach  unserm  system  nicht  zu  interpungieren  pflegen,  der  gedanken- 

*  [dies  ist  geschehen  in  der  festschrift  zum  geburtstag  des  kaisers 
'commentatio  de  numeris  Isocrateis"  (Kiel  1891).] 
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strich  wäre  nach  meiner  meinung  noch  misverständlicher  gewesen 

als  das  komma;  ich  hätt'  etwa  das  zeichen  |  nehmen  können.' 
Gegen  diesen  letzten  satz  ist  zunächst  einzuwenden,  dasz  das 

unlogische  korama  nach  auTii  in  §  12,  nach  cuYKa9r|)Lievoi  in  §  143, 
nach  Ttapacxtuv  in  §  159,  nach  xpovou  in  §  203  den  schüler  auf 
den  irrtümlichen  gedanken  bringen  müste ,  dasz  hier  ein  wirkliches 
interpunctionszeichen  vorläge,  ist  in  diesen  vier  fällen  aber  nur 
das  ende  des  kolons  angedeutet,  so  musz  doch  der  redner  durch  eine 
Stockung  jedesmal  mitten  im  satze  darauf  hingewiesen  haben,  wie 
denn  auch  aurr)  und  irapacxuJV  ihren  acutus  behalten;  eine  pause 

jedoch  mitten  im  satze  —  wie  könnte  sie  besser  ausgedrückt  werden 
in  der  schrift  als  durch  einen  gedankenstrieh,  der  bezeichnen  würde, 
dasz  jetzt  etwas,  das  der  hörer  nicht  erwartet  hat,  folgt,  indessen 
beweisen  schon  diese  vier  fälle,  in  denen  ein  grund  zur  Stockung 
gar  nicht  ersichtlich  ist,  im  einklang  mit  dem  was  prof.  Blass  über 
das  gefühl  des  gliedernden  sagt,  wie  unsicher  noch  der  ganze  boden 
dieser  theorie  ist  und  wie  wenig  geeignet,  um  darauf  gar  athetesen 
zu  gründen. 

Es  ist  schade,  dasz  der  im  übrigen  so  conservative  herausgeber 
seiner  gliederungstheorie  zu  liebe  hinsichtlich  der  Säuberung  des 
textes  dem  radicalismus  eines Cobet  verfällt;  eher  läsztes  sich  tragen, 
dasz  er  viele  kommazeichen,  die  nach  unserm  interpunctionssystem 
berechtigt  sind,  aber  nicht  nach  der  satzbildung  der  Griechen,  in 
klammern  einschlieszt.  dadurch  jedoch  wird  der  schüler  verwirrt 
und  das  äuge  geärgert,  während  man  bei  der  einfachen  weglassung 
jener  unberechtigten  zeichen  keinen  übelstand  wahrnehmen  würde. 

Diesen  beiden  ausstellungen  aber  stehen  so  viele  Vorzüge  des 
buches  gegenüber,  dasz  ich  kein  bedenken  trage  es  für  den  schul- 

gebrauch warm  zu  empfehlen,  erstlich  ist  der  druck  auszerordent- 
lich  sauber  und  reinlich,  sowohl  im  text  wie  in  den  anmerkungen 
(die  ungefähr  zwei  drittel  jeder  seite  füllen);  bei  genauer  durchsieht 

hab'  ich  nur  einen  einzigen  fehler  gefunden,  nemlich  in  der  anm.  zu 
§  296,  wo  in  dem  citat  aus  Thukydides  über  ficav  accent  und  Spiritus 
abgesprungen  sind,  sodann  sind  die  grammatischen  und  sachlichen 
anmerkungen  so  durchdacht  und  so  kurz  und  bestimmt  gehalten, 
dasz  man  nur  höchst  selten  daran  anstosz  nimt,  fast  immer  jedoch 
anlasz  hat  sich  der  umfassenden  kenntnisse  wie  des  sichern  tactes 

des  hg.  zu  erfreuen,  namentlich  aber  ist  die  Übersicht  über  die  ein- 
zelnen teile  der  rede  wie  über  die  Unterabteilungen  so  klar  und  deut- 

lich, dasz  der  schüler  überall  in  den  stand  gesetzt  wird  dem  mit 
logischer  notwendigkeit  sich  fortbewegenden  gedankengange  des 
redners  zu  folgen,  über  Zwischenbemerkungen,  welche  zuweilen 
zwischen  die  auffoiderung  an  den  Schreiber  etwas  zu  verlesen  und 

die  wirkliche  Vorlesung  eingeschoben  werden,  vgl.  m.  den  gehalt- 
vollen commentar  zu  §  180. 

Dasz  die  einlagen,  welche  Demosthenes  durch  den  staatsschreiber 

verlesen  läszt,  in  diesem  buch  überall  weggelassen  sind,  beklag'  ich 

12* 
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keineswegs,  zwar  bin  ich  nicht  durch  Böckh,  Winiewski  undDroysen 
überzeugt,  dasz  diese  einlagen  auf  fälschung  beruhen;  aber  sie  sind 

für  die  schüler  jedenfalls  überflüssig,  wie  ich  denn  auch  in  der  schul- 
lectüre  sie  stets  übergangen  habe.  — 

Nachdem  so  der  plan  und  die  ausfährung  des  ganzen  buches 

dargelegt  ist,  wend'  ich  mich  einzelnen  stellen  zu,  an  denen  ich  Über- 
lieferungen des  textes  vor  anfechtungen  sicher  stellen  zu  können 

glaube  oder  neues  zur  erklärung  streitiger  worte  beizubringen  hoffe, 
wenn  ich  in  diesem  bestreben  für  die  Wissenschaft  ein  wenig  leiste, 
so  möge  der  verdiente  hg.  darin  den  dank  für  die  anregung  sehen, 
welche  mir  sein  buch  gegeben  hat. 

Zu  §  8  bemerkt Blass  sehr  richtig  Mie  boEa  wird  natürlich  eine 
solche  des  ganzen  slaates  sein,  daher  hier  KOivrj  zugesetzt  (und  in 
den  hss.  auch  ̂ koictlu  zu  euceßeiav,  weil  das  gute  gewissen  sache 

des  einzelnen).'  wenn  er  dann  aber  hinzufügt  'doch  versteht  sich 
dies  von  selbst'  und  darauf  hin  eKdcTUJ  als  unecht  beseitigen  will, 
so  möcht'  ich  doch  fragen,  ob  der  unbefangene  hörer  hier  nicht 
schmerzlich  eine  lücke  fühlen  würde,  wenn  das  'selbstverständliche' 
eKOtCTLU  fehlte,  und  hier  veranlaszt  nicht  einmal  die  rücksicht  auf 

den  Wohllaut  die  ausstoszung. 
Ähnliches  ist  zu  sagen  von  der  athetese  des  biupobOKriceTe  in 

§  49,  des  Ktti  THV  eTTicToXfiv  iriv  toO  «PiXittttou  in  §  73,  des  ir) 
KOiviQ  qpuuvf]  in  §  170,  des  avöpujTTOC  in  §  197  und  vieler  andern 

worte.  was  würd'  überhaupt  aus  den  texten  der  alten  Schriftsteller 
werden,  wenn  man  jedes  wort,  das  notdürftig  entbehrt  werden  könnte, 
btreichen  wollte? 

Andere  gründe  veranlassen  anderswo  den  hg.  Wörter  als  unecht 
zu  bezeichnen,  so  klammert  er  in  §  114  das  erste  fäp  ein.  das  er- 

klärende asyndeton  würde  hier  allerdings  die  rede  lebhafter  machen, 

das  YOtP  könnte  fehlen,  und  wenn  es  nicht  überliefert  wäi'e,  würd' 
es  niemand  vermissen;  aber  an  dieser  stelle  spricht  der  redner  durch- 

aus ruhig,  viel  weniger  erregt  als  in  §  152 ,  wo  Blass  doch  das  YOtp 
unbeanstandet  gelassen  hat  in  r|pe9n  T^P  £K  toutuuv  fiYejuuuv  (hier 
würde  freilich  durch  die  ausstoszung  ein  hiatus  entstanden  sein). 

In  §  138  sucht  er  koi  X^PITOC  zu  beseitigen,  indem  er  dem 

wort  eine  nicht  richtige  bedeutung  beilegt;  "^es  passt  nicht  gut'  meint 
er,  'da  das  schimpfen  doch  keine  gefälligkeit  gegen  das  volk  ist.' 
aber  X^PIC  helszt  hier  'freude',  wie  es  denn  auch  in  Piatons  Gorgias 
mit  fibovri  verbunden  ist:  der  athenische  pöbel  fand  ebenso  wie  der 
heutige  vergnügen  und  lust  an  tapfern  Schmähungen. 

In  §  143  scheidet  er  die  worte  Kai  hl  öv  ripeQ)}  aus  mit  der  be- 

merkung  'sie  geben  ein  hysteron  proteron  und  schwächen  gewaltig' ; 
aber  ist  nicht  gerad  an  dieser  stelle  das  hysteron  proteron  auszer- 
ordentlich  charakteristisch  für  die  innere  bewegung  des  redners? 

Zu  §  161  behauptet  er  sogar,  dasz  fiövov  den  sinn  fälsche. 

In  §  201  stöszt  er  die  worte  be  Kai  vor  KUpioc  ripe8r|  OiXm- 
KOC  aus  mit  der  bemerkung,  dasz  be  dem  vorhergehenden  )uev  eine 
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ganz  falsche  beziehung  gebe,  hier  hatte  Westermann  bereits  das  rich- 
tige gesehen ,  dasz  erst  das  zweite  be  dem  voraufgegangenen  )aev 

entspricht,  das  erste  jedoch  nur  eine  fortführung  des  mit  )uev  ein- 

geleiteten gliedes  anzeigt,  'an  dieser  und  ähnlichen  stellen  wird 
dem  logischen  bedürfnis  der  accent  des  redners  zu  hilfe  gekommen 

sein.'  gewis,  wie  zb.  an  der  von  Bl.  unbeanstandet  gelassenen  stelle 

§  266  eTiu  )aev  unep  toO  ciecpavuuGfivai  boKijidZ!o)Liai,  tö  be  }xr]b' 
ÖTioOv  dbiKeiv  dvuJiaoXÖTJmcxi,  coi  be  usw. 

In  §  214  wird  toO  ßiou  verdächtigt  mit  der  bemerkung:  'es 
fehlt  in  einer  nachahmung  des  Aristeides  und  ist  auch  sonst  im  grie- 

chischen nicht  belegt.'  aber  was  will  das  sagen,  dasz  Aristeides  in 
seiner  nachahmung  des  Demosthenes  ein  von  ihm  gebrauchtes  wort, 

sei  es  absichtlich  oder  infolge  von  einem  gedächtnisfehler,  übei'geht? 

und  wenn  die  redeweise  'das  möcht"  ich  für  mein  leben  gern'  den 
Griechen  ungewohnt  gewesen  wäre,  wie  möchte  dann  ein  falscher 
dazu  gekommen  sein  diese  Wendung  hier  zu  erfinden? 

In  §  287  scheidet  Bl.  ijrroXa)aßdvovTec  aus,  ohne  dasz  er  einen 
grund  dafür  angibt,  das  wort  läszt  sich  aber  recht  gut  halten,  wenn 

■wir  aus  dem  schlusz  von  §  285  ergänzen:  exeipoTÖvricav  e)ae.  es 
werden  hier  eben  die  verschiedenen  gründe,  aus  denen  das  volk  den 
Demosthenes  gewählt  habe,  aufgeführt. 

Mupia  TOivuv  e'iep'  eirreiv  e'xuüV  TiapaXemuj.  denn  die  ange- 
führten beispiele  dürften  genügen  um  darzuthun,  dasz  Bl.,  anfangs 

wohl  nur  durch  rücksichten  auf  den  wohllaut  veranlaszt  interpola- 
tionen  aufzuspüren,  in  seinem  stürmischen  eifer  dann  weiter  ge- 

gangen ist  und  auch  solche  worte,  die  nicht  gegen  den  wohllaut  ver- 
stieszen,  wohl  aber  entbehrlich  zu  sein  schienen,  verdächtigt  hat. 
ich  wende  mich  jetzt  zu  solchen  stellen,  die  auch  nach  seiner  im 
ganzen  musterhaften  erklärung  noch  nicht  ihre  erledigung  gefunden 
zu  haben  scheinen. 

Der  schlusz  von  §  13  ou  faß  brjTTOu  KrriciqpüuvTa  )Liev  buvaxai 

biiuKeiv  bl'  e|Lie,  eine  b'  emep  egeXefHeiv  evö|uiZ;ev  ouk  dv  ef pdvpoiTO 
musz  als  parenthese ,  die  mit  gedämpfter  stimme  vorzutragen  war, 

aufgefaszt  werden:  'denn  das  ist  doch  wohl  nicht  anzunehmen,  dasz, 
während  er  jetzt Ktesiphon  um  meinetwillen  belangt,  er  mich  nicht 
belangt  haben  würde,  wenn  er  anders  glaubte  mich  überführen  zu 

können  —  an  seinem  willen  hafs  wahrlich  nicht  gefehlt.'  §  14 
setzt  dann  über  die  parenthese  hinweg  die  vor  derselben  begonnene 
gedankenreihe  fort. 

Zu  )j6TaHu  TUJV  öpKOiv  in  §  26  bemerkt  Bl. :  «genauer  irjc 

eiprjVJic  Kai  tojv  öpKUJV».  wäre  dies  richtig,  so  hätte  sich  Demo- 
sthenes einer  unverzeihlich  dunklen  und  kurzen  ausdrucksweise 

schuldig  gemacht,  aber  schon  Westermann  hatte  klar  erkannt: 

«Tiijv  ÖpKUJV,  der  beiderseitigen»,  nemlicb  des  eides  den  die  make- 
donischen gesandten  in  Athen  in  empfang  nahmen ,  und  desjenigen 

den  Philippos  den  athenischen  gesandten  zu  leisten  hatte. 

In  §  87  gehört  das  uqp'  ujuujv,  das  in  den  hss.  vor  eHriXd9r|  steht, 
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hinter  toTc  )Liev  ottXoic.  nur  so  kommt  ein  klarer  und  bestimmter 

gegensatz  heraus :  'nachdem  also  Philippos  aus  Euboia  vertrieben  vrar, 
mit  waflfengevfalt  durch  euch,  mit  politischen  maszregeln  aber  und 

antragen  durch  mich.'  kein  fehler  ist  bekanntlich  häufiger  in  der 
Überlieferung  der  alten,  als  da^z  einzelne  wörter,  zuerst  aus  versehen 
des  abschreibers  übergangen,  später  vom  öiop0uuT»iC  am  rande  nach- 

getragen wurden  und  so  an  einen  unrichtigen  platz  gerieten. 
In  §  141  ist  zu  den  worten  ei  )uev  aXTiGii  Ttpöc  ujuäc  eiTTOijui 

Ktti  eiTTOV  tot'  euGuc  ev  tuj  br||ULu  der  opt.  eiTTOi|Ui  weder  von  Blass 
noch  von  irgend  einem  bg.  genügend  erklärt  worden,  ich  sehe  kein 
anderes  mittel  als  durch  conjectur  die  stelle  zu  heilen,  etwa  so:  ei 

|uev  iv'  dXriBfj  rrpöc  ujuäc  eiTTOiui  Kai  emov  tot'  euöuc  'wenn  ich, 
damit  ich  meiner  pflicht,  euch  die  volle  Wahrheit  zu  sagen,  nach- 

käme, auch  damalri  sogleich  in  der  volksversamlung  sie  sagte'. 
Blass  wird  nach  seiner  theorie  vom  tonfall  dagegen  einwenden  dasz 
so  drei  kurze  silben  hinter  einander  folgen  würden,  aber  er  selbst 
schreibt  in  §  63  TxepiibeTv,  in  §  64  sogar  rrepie  o  poKUiac  (dagegen 
in  §  248  euupaKuuc). 

Die  vielbesprochene  stelle  §  169  Touc  i'  eK  Tuuv  CKrivüJv  TUJv 
KttToc  ifiv  dYopdv  eHeipYOV  Kai  Tct  T^PP'  eveniiuTTpacav,  zu  der  sich 
Blass  mit  recht  gegen  die  annähme  Harpokrations  ausspricht,  dasz  die 
anzündung  des  weidengeflechts  den  zweck  gehabt  habe  den  müszigen 
marktverkehr  zu  entfernen,  gibt  ihm  veranlassung  zu  dem  anbang  I, 

in  welchem  er  sich  schlieszlich  für  die  conjectur  Girards  TCt  Y^PP' 
dverreTawucav  entscheidet  in  diesem  sinne:  ""sie  zäunten  den  markt- 
platz  ab  (richteten  in  den  dahin  führenden  straszen  die  bürden  auf), 

um  die  bürger  davon  auszusperren.'  doch  möcbt'  ich  glauben,  dasz 
auch  ohne  conjectur  hier  auszukommen  ist.  freilich  können  unmög- 

lich die  Worte  'sie  versuchten  das  weidengeflecbt  in  brand  zu  stecken' 
beziehung  haben  auf  die  anzündung  der  marktbuden,  das  war  ein 

ebenso  gewaltsamer  eingriff  in  die  rechte  des  Privateigentums  ge- 
wesen, wie  es  seinen  zweck  verfehlt  hätte:  denn  abgesehen  von  der 

gefahr,  dasz  dadurch  die  ganze  stadt  hätt'  in  brand  geraten  können, 
lag  der  marktplatz  zu  niedrig,  als  dasz  man  von  dort  aus  mit  erfolg 
den  landbewohnern  ein  zeichen  gegeben  hätte,  aber  Harpokrations 
erklärung  beginnt  mit  einigen  worten,  die  auf  die  richtige  spur  zu 
führen  geeignet  sind,  er  sagt:  TTepciKd  Tiva  ÖTrXa  Td  Y^ppa.  aber 
um  ihre  marktbu^len  mit  einem  Schutzdach  zu  versehen ,  brauchten 
die  Athener  doch  nicht  bei  den  Persern  in  die  schule  zu  gehen,  das 
konnten  sie  selbst  erfinden  und  haben  es  auch  wahrscheinlich  gethan; 
dagegen  mochten  sie  von  ihnen  einrichtungen  mancher  art  lernen,  die 
zur  Überwindung  der  Schwierigkeiten  groszer  entfernungen  dienten. 

so  den  postenlauf,  vgl.  Aisch.  Agam.  267  drr'  dYYdpou  TTupöc  und 
die  scholien  dazu,  danach  bin  ich  auch  an  unserer  stelle  fest  über- 

zeugt, dasz  es  sich  hier  um  ein  von  den  Persern  entlehntes  fanal  han- 
delt, die  landleute  musten  zur  volksversamlung  erscheinen,  und  sie 

herbeizurufen  gab  es  in  der  eile  kein  anderes  mittel  als  vor  tages- 
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anbruch  auf  höhen  ein  feuerzeichen  anzuzünden,  von  einer  dafür 

getroffenen  einrichtung  mag  Aischjlos  veranlassung  genommen  haben 

zu  der  prächtigen  Schilderung  des  feuertelegraphen  in  seinem  Aga- 
memnon, nehmen  wir  nun  an,  dasz  auf  verschiedenen  bügeln  in  der 

nähe  der  stadt  anstalten  getroffen  waren,  um  durch  ein  hoch  in  der 

luft  schwebendes  zeichen  die  landbewohner  in  dringlichen  fäHen  her- 
beizurufen,  bei  tage  durch  gewöhnliche  signale,  bei  nacht  durch 

feurige  kugeln  oder  balle,  und  dasz  eben  diese  TTepciKd  Tiva  oirXa 

gewesen  sind ,  so  muste  der  ausdruck  ev6m'|UTTpacav  xa  ̂ eppa  (die 
leicht  entzündlichen  balle  von  weidengeflecht)  für  die  Athener  ohne 
weiteres  verständlich  sein,  wir  finden  dieser  art  von  T^PPCi  freilich 
anderweitig  nicht  erwähnung  gethan,  aber  was  will  das  bedeuten 
für  eine  zeit,  von  deren  zuständen  wir  überhaupt  so  wenig  wissen? 
wer  wird  in  Deutschland  nach  Jahrhunderten  den  noch  vor  kurzer 

zeit  jedem  kinde  verständlichen  ausdruck  begreifen  *die  kugeln  sind 
schon  aufgezogen'?  (die  balle,  welche  der  nahe  bevorstehenden  ein- 

fahrt in  den  bahnhof  als  signal  dienten),  ich  möchte  demnach  die 

erklärung  zur  erwägung  stellen :  'von  den  prytanen  versuchten  die 
einen  die  käufer  und  müsziggänger  aus  den  marktbuden  zu  ent- 

fernen und  die  fanale  zu  entzünden,  die  andern  schickten  zu  den 

Strategen  und  riefen  den  trompeten'  alle  diese  maszregeln  waren 
freilich  verfrüht,  es  hätte  genügt,  wenn  sie  eben  vor  Sonnenaufgang 

getroffen  wären ;  aber  Demosthenes  schildert  hier  ja  gerade  die  auf- 
regung  und  kopflosigkeit  der  prytanen. 

Zu  §  200  TÖte  b'  dSioöca  TTpoecxdvai  tüuv  '€\Xr|Vuuv,  eii'  dtro- 
cidca  TOUTOU  ̂ iXiTTTTLU  bemerkt  Blass  ganz  richtig,  dasz  dHioOca 

logisch  dem  diTOCTdca  untergeordnet  sei,  doch  hätt'  er  den  zu- 
sammenbang klarer  gemacht,  wenn  er  auf  die  bekannte  thatsache 

hingewiesen  hätte,  dasz,  wenn  auf  ein  part.  das  verbum  fin.  mit 

€iTa  folgt ,  dieses  immer  einen  gegensatz  gegen  das  im  part.  enthal- 
tene moment  bezeichnet,  danach  ist  dies  der  sinn  des  satzes:  ̂ wenn 

die  stadt  damals,  während  sie  immer  den  anspruch  erhoben  hatte 
an  der  spitze  der  Hellenen  zu  stehen,  trotzdem  diesen  anspruch  an 
Philippos  abgetreten  hätte,  so  würde  der  Vorwurf  ihr  nicht  erspart 
sein  alle  verraten  zu  haben.' 

Zu  §  203  bemerkt  Blass,  dasz  dveKtd  mitten  zwischen  ndipia 
und  e|iiq)UTa  stehe,  wodurch  ein  anstosz  gegeben  sei;  dann  aber  fährt 

er  wörtlich  so  fort:  'wiewohl  man  es  doch  in  dieser  hochpathetischen 
rede  mit  der  Ordnung  der  begriffe  nicht  so  genau  nehmen  kann.' 
dieser  zusatz  hat  mich  überrascht:  ich  habe  stets  geglaubt,  dasz  auch 
der  schwungvollste  dichter  inmitten  der  höchsten  begeisterung  nie 
gegen  die  gesetze  der  logik  verstoszen  dürfe,  und  bald  nachher  zu 
§  208  sagt  Blass  selbst,  worin  ich  ihm  mit  freuden  beistimme,  dasz 
der  vf.  Trepi  üvjjouc  c.  16  darauf  hinweise,  dasz  der  redner  trotz  aller 
begeisterung  doch  mit  vollem  bedacht  lauter  verba  wähle,  die  nichts 
von  sieg  enthalten,  um  so  die  kämpfer  von  Chaironeia  mit  denen  von 
Marathon  und  Plataia  und  Salamis  crleichstellen  zu  können:  begreiste- 
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ruDg  und  klare  besonnenheit  finde  sich  bei  Demosthenes  immer  neben 

einander,  das  hätt'  er  auch  in  §  203  festhalten  sollen;  dann  hätt'  er 
gefühlt,  dasz  die  überlieferte  reihenfolge  der  begriffe  nicht  haltbar 

sei.  es  ist  vielmehr  mit  Umstellung  zu  lesen :  dXX'  OUK  fjv  Taö6'  ÜJC 
eoiKC  ToTc  'Aönvaioic  dveKx'  oube  Ttdipi'  oub'  ejutpuia  dh.  'es  ver- 

trug sich  nicht  mit  den  Ehrbegriffen  der  Athener,  noch  war  es  ihnen 

angeboren  oder  eingeimpft',  über  die  Umstellung  vgl,  was  oben  zu 
§  87  gesagt  ist. 

In  §  247  bleibt  mir  verdächtig  die  von  Blass  beliebte  structur 
Ktti  }xr]V  TOu  Ye  bia{p0apfivai  xP^M«civ  KeKpdiriKa  OiXittttov  mit 

der  hinzugefügten  bemerkung  Vas  das  bestochenwerden  anbetrifft', 
trotz  der  berufung  auf  Kühner  kann  ich  nicht  an  diesen  gebrauch 
des  gen.  glauben,  etwas  ganz  anderes  ist  die  bei  Thukydides  öfter 

vorkommende  Verwendung  des  TOÖ  mit  inf.,  wo  der  leitende  beweg- 
grund  angegeben  wird.  Westermanns  lesung  tu»  bmcpöapfivai  .  .  r\ 
^XT]  scheint  mir  weit  annehmbarer. 

§  261  wird  statt  KttiriYOpeic  wohl  zu  lesen  sein  KairiYÖpeic. 

denn  ganz  richtig  erklärt  Blass  TidvO'  et  als  Schwindeleien  und  be- 
stechlichkeit,  wie  dergl.  von  den  Schreibern  häufig  geübt  sei ;  solcher 
dinge  jedoch  kann  Aischines  nicht  jetzt  die  andern  (seine  collegen) 
anklagen,  sondern  er  musz  solche  vorwürfe  früher  erhoben  haben, 

ich  halt'  es  demnach  für  notwendig  das  imperf.  zu  lesen. 
Zu  §  263  schreibt  Blass:  «TrXriYncecGai]  im  eig.  sinne  vom 

hasen;  im  übertragenen  ähnlich  wie  XricpÖrjcecGai  und  wie  dieses 
mit  erri  =  bei  construiert.*  darin  sind  ungenauigkeiten  zu  tadeln, 
das  bild  vom  hasen  ist  mit  elr]C  verlassen:  denn  dies  tier  ist  sich 
doch  keines  Unrechts  bewust;  der  redner  denkt  vielmehr  wohl  an 
einen  hund  oder  an  einen  sklaven,  der  aufgrund  seiner  schandthaten 
immer  eine  Züchtigung  erwartet,  ini  heiszt  hier  wie  immer,  wenn 

es  mit  dem  dativ  verbunden  ist:  'auf  grund'. 
In  §  268  ist  die  anm.  zu  eK  TUiV  TToXe)uiujv  eXucd)ar|V  nicht  ganz 

klar,  denn  wenn  Demosthenes  bei  Philippos  'die  freie  rückgabe 
sämtlicher  gefangenen  erreichte',  so  stimmt  dazu  nicht,  dasz  er 
seinen  losgekauften,  damit  sie  nicht  zu  kurz  kämen,  das  lösegeld 
einfach  erliesz. 

Wenn  ich  noch  erwähne,  dasz  in  §  306  zu  iiTrfipxev  die  hinzu- 
fügung von  dv  mir  notwendig  scheint  (denn  die  politischen  masz- 

regeln,  auf  welche  Demosthenes  hindeutet,  sind  ja  eben  nicht  von 

erfolg  gewesen,  vgl.  Blass  zu  §  248  oub'  dxvujjuovficai),  so  hab'  ich 
im  wesentlichen  meinen  ausstellungen  und  bedenken  ausdruck  ge- 

geben; wie  weit  aber  überwiegt  die  menge  derjenigen  stellen,  in 
denen  Blass  zum  ersten  male  das  richtige  gesehen  und  den  text  oder 

die  erklärung  ins  reine  gebracht  hat!  möge  die  Universität  so  fort- 
fahren der  schule  zu  hilfe  zu  kommen!  dann  wird  der  Unterricht 

im  griechischen  sich  immer  mehr  offenbaren  als  die  gediegenste  grund- 
lage  der  heutigen  Jugendbildung. 
Kiel.  Karl  Heinrich  Keck. 
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28. 
ZU  LUKIANOS. 

(fortsetzung  von  Jahrgang  1886  s.  597 — 600.) 

Die  beurteilung  meines  'Lucianus,  Berolini  apud  Weidmannes 
1886.  1889  (vol.  I  pars  I.  II)'  durch  hrn.prof.  dr.  Eduard  Schwartz  in 
Rostock  (Berliner  philologische  Wochenschrift  1890  n.  31.  32.  33) 
veranlaszt  mich  einige  stellen  nochmals  einer  prüfung  zu  unterziehen. 

'AXieuc  c.  2  sagt  Sokrates  von  Lukianos:  Ka9'  eKttCTOV  touv 
biKttiöc  ecTiv  fi^iv  dTToXuüXevai.  so  steht  in  meiner  ausgäbe ;  in  der 
adn.  crit.  I  2  s.  LXV  entschied  ich  mich  mit  cod.  Q  (Marc.  434), 
¥  (Marc.  436)  und  f  (Vat.  90)  für  den  zusatz  emdKic.  hr.  Schwartz 

erklärt  sich  dagegen,  'es  gehört  wahrlich  nicht  viel  Scharfsinn  dazu' 
sagt  er  'um  zu  sehen,  dasz  emdKic  nur  eine  pedantisch  genaue  be- 

stimmung  von  KttS'  eKttCTOV  ist.  der  interpolator  hat  nemlich  nur 
die  bis  dahin  genannten  sechs  philosophen  und  den  Sprecher  gezählt, 
aber  nicht  daran  gedacht,  dasz  im  folgenden  noch  andere  wie  zb. 

Empedokles  und  Pythagoras  vorkommen.'  das  wäre  freilich  ein  sehr 
wenig  schlauer  interpolator.  ich  glaube  nicht  an  das  rechenexempel 
und  den  rechenfehler.  ^tttokic  ist  meines  erachtens  nicht  eine  nähere 

bestimmung  zu  Kttö'eKacTov,  sondern  eine  komische  Verstärkung 
von  dTToXuuXevai,  wie  sie  der  gereizten  Stimmung  selbst  des  Sokrates 

nicht  unangemessen  ist,  etwa  wie  wir  mit  noch  gröszerer  Übertrei- 
bung sagen:  er  verdiente  hundert  und  tausendmal  zu  sterben,  wie 

die  zahl  enid,  so  wird  auch  die  zahl  eKKaibeKtt  zu  dergleichen  unbe- 

stimmten angaben  gebraucht.  vgl.'Giaip.  bidX.  XIII  1  eiri  toutouc 
ifOj  CTTacd)U€VOc  Trjv  CTidGriv  drcavTi  tuj  0u)uiu  eneXdcac  dvarpenLU 
luev  öcov  eTTTd  touc  TTpoecTUJiac  auTiJuv  irj  eiußoXri  toO  ittttou. 

'AXeKTp.  12  baKTuXiouc  ßapeic  öcov  CKKaibeKa  eHr))a)iievoc.  TTpo|i. 
ei  ev  XÖToic  3  dEioc  dv  )lioi  öokuj  vjttö  eKKaibeKa  tutiOuv  kei- 
pec6ai.  Geuuv  bidX.  I  1.  mit  mir  erklären  sich  Bekker  und  Fritzsche 
für  beibehaltung  von  eiridKic. 

ebd.  c.  5  opdxe  ouv  jjii]  t6  tOüv  vöv  cpiXocöqpujv  auTÖ  noi- 
eiie,  dxdpiCTOi  Kai  öptiXoi  Kai  dYvuujaovec  cpaivöiuevoi  Ttpoc  dvbpa 
euepTfeTTiv.  so  Jacobitz  in  der  Teubnerschen  ausgäbe,  in  A  (Gorl.), 
Y  (Marc),  B  (Vindob.)  —  diese  drei  gehören  nach  ERohde  und 
Rothstein  der  ersten  classe  (ß)  der  aus  6inem  urcodex  hervorgegan- 

genen hss.  an*  —  fehlt  tö;  jur)  TTOifiTe  statt  jur)  TTOieTie  haben  Q 
(Marc.434),  T  (Vat.  90),  5i(Vat.87),  Urb.121.—  ATürb.  schieben 
auszerdem  hinter  fxx]  vor  tüjv  vOv  cpiXocöqpuJV  noch  Kttid  touc  ttoX- 

Xouc  ein.  Schwartz  meint,  eine  durchschlagende  emendation  'der 
schwer  verdorbenen  stelle'  werde  sich  kaum  finden  lassen,  ich  glaube 

*  die  gründe,  warum  ich  mich  bisher  der  aufstellnng  eines  Stamm- 
baums der  hss.  enthalten  habe,  ß.  in  der  Berliner  philol.  Wochenschrift 

1890  n.  41  sp.  1290  und  in  meiner  ausgäbe  I  1  s.  VIII. 
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dasz  ihr  wohl  aufgeholfen  werden  kann,  wenn  man  mit  aufnähme 
des  hsl.  TTOifiTe  statt  Troieire,  was  zwei  hss.  der  zweiten  classe  f: 
Q  (Marc.  434),  T  (Vat.  90),  auszerdem  %  (Vat.  87)  und  Urb.  121 
haben,  und  der  besserung  Cobets,  welcher  auTÖ  in  auTOi  ändert, 
mit  Bekker  und  Pritzsche  liest:  opäie  ouv,  jar)  tö  toiv  vOv 

cpiXocöqpiuv  auTOi  TTOifJTe,  dxapiCTOiK.  opx.  usw.  'hütet  euch, 
dasz  ihr  nicht  selbst  thut,  dessen  sich  die  philosophen  von  heute 

schuldig  machen,  indem  ihr  euch  undankbar  usw.  erweiset.'  dem 
sinne  nach  kommt  das  dem  von  Schwartz  vermuteten  jur)  TUJv  vOv 
(piXocöqpuuv  dpi9)Lieic6e  gleich,  was  er  freilich  nicht  wird  in  den  text 
aufnehmen  wollen,  jedenfalls  aber  ist  der  conj.  TTOifiTe  erforderlich, 
da  die  Warnung  sich  auf  eine  noch  bevorstehende  handlung  bezieht, 

dasz  KttTCt  Touc  TToXXouc  als  Interpolation  zu  entfernen  ist ,  unter- 
liegt wohl  keinem  zweifei;  es  ist  auch  von  keinem  der  neuern  hgg. 

aufgenommen  worden. 
ebd.  c.  10.  TTAATQN.  Ti  TroiiJL))Liev,  ai  TTuGaYÖpa  Ktti  CuuKpaTec; 

e'oiKe  TotP  ouk  äXoT«  6  dvr]p  TrpoKa\eic9ai  dEiijjv.  die  hss. 
bieten,  abgesehen  von  einigen  ab  weichungen  in  der  Wortstellung, 
folgende  lesarten:  1)  eoiKC  ydp  ouK  dXoT«  6  dvrip  frpoKaXeTcöai 
dHiiiJV,  2)  eoiKe  fdp  ouk  dXoYa  6  dvfjp  rrpOKaXeicGai  biKd- 
Z;ec9ai  dEiüJV.  erstere  TrpoKaXeicöai  dEiüuv  gehört  der  ersten 
classe  von  hss.  (s.  oben)  an:  A  (Gorl.),  B  (Vindob.),  Y  (Marc.  436) ; 
die  andere  TrpoKaXeTc9ai  biKd2!€c9ai  dHiuJV  der  zweiten  aus  einem 
urcodex  stammenden  classe  von  hss.  an:  Q  (Vat.  434),  0  (Laur.  77); 

auszerdem  haben  sie  '5i(  (Vat.  87),  Urb.  121  und  V  am  rande.  diesen 
gegenüber  schlag  ich  vor:  eoiKC  Tdp  OÜK  dXoYW  6  dvfjp 
d  E 1 0  0  V  mit  weglassung  von  TrpoKaXeTc9ai  und  biKälecQai.  Schwartz 

entscheidet  sich  für  die  erste  lesart:  eoiKe  'fap  ouk  dXoY«  6  dvfjp 
TTpOKaXeTc9ai  dEiuuv.  «ouk  aXoT«»  sagt  er  «gehört  zu  dEiuiv  und  ist 
vorangestellt,  weil  es  den  ton  hat,  auszerdem  hüte  man  sich  davor, 
als  Inhalt  des  dXoYCi  das  einfache  TrpoKaXeTc9ai  anzusehen,  das  müste 

OUK  dXoYCt  .  .  npoKaXou)nevoc  dEiouv  heiszen;  gemeint  ist  die  spe- 
cielle  art  der  gerichtsverhandlung,  die  Parrhesiades  (Lukianos)  ge- 

fordert hat.»  ich  gestehe  dasz  mir  das  gesagte  nicht  klar  ist.  Schwartz 
hätte  besser  getban  eine  Übersetzung  der  stelle  zu  geben ,  aus  wel- 

cher der  sinn  des  wortes  TTpoKaXeic9ai  hervorgetreten  wäi-e,  —  Er 
tadelt  an  meiner  änderung,  dasz  ich  gerade  das  «seltene,  charakte- 

ristische» wort  TrpoKaXeTc9ai  gestrichen  habe,  allein  passt  das  wort 
hierher?  was  bedeutet  Trp0KaX6Tc9ai,  wohl  zu  unterscheiden  von 
TTpoCKaXeTc9ai,  mit  dem  es  oft  verwechselt  wird?  Luk.  gebraucht 

es  gewöhnlich  in  der  speci eilen  bedeutung  'zum  kämpfe  heraus- 
fordern oder  vor  gericht  laden',  immer  mit  ausgesprochenem  oder 

aus  dem  zusammenhange  zu  ergänzendem  accusativder  person: 

vgl.  6eu)v  bidX.  VII  3  x6ec  be  TrpoKaXecdjuevoc  töv  "GpuuTa  Kate- 
TrdXaicev.  'Eraip.  bidX.  XIII  2  irpoTTribricac  ec  tö  )iecov  npoÜK«- 
XeiTO  61  TIC  eGeXoi  (vertritt  die  stelle  des  objectsacc.)  auTuJ  )liovo- 

laaxncai.  Timon  46  7TpoKaXoO|aai  ce  TpaujuaToc  eic''Apeiov  TidYOv  ua. 
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mit  dieser  bedeutung  vermag  ich  in  keiner  der  beiden  lesarten  einen 

sinn  zu  finden :  iTpOKaXeicGai  äXoT«  läszt  sich  nicht  verbinden  'er 
ruft  nicht  unverständiges  in  die  schranken',  weil  dXoYa  kein  per- 

sönliches object  ist.  ebenso  unstatthaft  wäre  der  absolute  gebrauch 

von  TvpoKaXeTcGai :  'er  ladet  vor  gericht,  indem  er  nicht  unverstän- 
diges verlangt.'  doch  nur  die  philosophen  könnten  das  ausgelassene 

object  sein,  aber  nicht  die  philosophen  sollen  vor  gericht  gefordert 
werden,  sondern  er  selbst,  der  angeklagte,  will  sich  vor  gericht 

rechtfertigen.  — Vielleicht  ist  aber  irpoKaXeTcGai  in  der  allgemei- 

nern bedeutung  'fordern,  verlangen'  am  jolatze.  in  diesem  sinne 
würde  es  sich  mit  der  zweiten  von  Bekker  und  Fritzsche  aufgenom- 

menen lesart  vertragen :  eoiKe  Ydp  ouk  dXoYa  ö  dvfip  TtpoKaXeTcOai, 

öiKttZlecBai  dEiÜJV:  '^er  scheint  nicht  unverständiges  zu  fordern,  in- 
dem er  auf  gerichtlichen  process  anspruch  macht.'  freilich  wäre 

wohl  der  ausdruck  rrpOKaXeicGai  'verlangen'  insofern  zu  stark  in 
Luk.  munde,  als  er  so  eben  erst  dem  tode  entronnen  und  es  ihm  darum 
zu  thun  ist,  beruhigend  auf  seine  gegner  einzuwirken,  wozu  bitten 
mehr  geeignet  sind  als  forderungen.  auszerdem  erregt  der  plur. 
dXoYCt  bedenken,  da  es  sich  doch  nur  um  das  eine  biKdZ!ec6ai  handelt. 

—  Zu  der  ersten  lesart  (rrpoK.  ohne  biKdZiecGai)  aber  würde  TTpOKtt- 

XeTcöai  auch  in  dieser  bedeutung  'verlangen'  nicht  passen,  da  in 
dem  satze  entweder  zu  npOKaXeicGai  oder  zu  dHiOuv  ein  object  fehlen 
würde,  überdies  bliebe  derselbe  anstosz  hinsichtlich  des  plur.  dXoY« 
statt  des  sing,  ich  glaube  daher,  dasz  sowohl  TTpOKaXeTcGai  als  biKtt- 
ZiecGai  eingeschoben  ist,  und  zwar  in  dem  bedürfuis  eine  nähere 
bestimrauug  für  dXoY«  zu  gewinnen,  die  angäbe  einer  nähern  be- 
stimmung  ist  aber  nicht  nötig,  weil  sie  unmittelbar  aus  dem  vorher- 

gehenden sich  ergibt.  Luk.  ist  angeklagt  und  will  sich  vor  gericht 

verantworten,  'das  wäre  dir  ganz  willkommen'  sagt  Piaton,  *du 
würdest  durch  deine  beredsamkeit  die  richter  für  dich  zu  gewinnen 

wissen.'  —  Luk.  beruhigt  ihn:  die  Philosophie  selbst  soll  den  Vor- 
sitz im  gerichte  haben.  —  'Wer  aber  ist  kläger,  wenn  wir  richter  sind?' 

—  'Meinetwegen  mag  die  anklage  zugleich  das  richteramt  ausüben, 
ich  bin  meiner  guten  sache  gewis.'  um  alle  diese  vorschlage  und 
antrage  handelt  es  sich  (daher  der  plur.  dXoY«).  Piaton  tritt  mit 
Sokrates  in  beratung  Ti  Troid)|uev;  und  kommt  zu  dem  schlusz 

€OiK€V  OÜK  dXoYCi  ö  dvf]p  dEioöv :  'alles  was  der  mann  für  ange- 
messen hält,  scheint  nicht  unvernünftig  zu  sein',  worauf  die  sämt- 

lichen philosophen  mit  der  Philosophie  und  Luk.  sofort  sich  an- 
schicken zum  gerichtshofe  zu  gehen.  —  Für  die  änderung  dEioOv 

statt  dHlÜJV  erhalte  ich  wohl  leicht  ein  verdict,  zumal  da  es  durch 
eine  ganz  ähnliche  stelle  im  Ate  KarriY-  15  euYVoujuovd  y£  lauTa 
€01K€V  dSloOv  eine  erwünschte  Unterstützung  erhält. 

Allein,  wird  man  einwenden,  die  besten  hss.  der  ersten  (ß)  wie 

der  zweiten  classe  (y)  der  von  je  einem  verlorenen  urcodex  her- 
stammenden hss.  bieten  doch  die  eine  oder  die  andere  der  von  mir 

verworfenen  lesarten.    was  die  hss.  und  deren  Verwertung  anlangt, 
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über  die  ich  anderswo  ausführlicher  zu  handeln  gedenke,  so  stimme 
ich  vollkommen  dem  bei,  was  Eßohde  in  seiner  rec.  von  Fritzsches 

ausgäbe  im  philolog.  anzeiger  1872  s.  490  ausgesprochen  hat:  'die 
sache  scheint  bei  reiflicher  Überlegung  so  zu  liegen,  dasz  man  keines- 

wegs die  familie  ß  kurzweg  als  die  von  Interpolationen  reine  überall 

zu  bevorzugen,  sondern  dasz  man  hier  einmal,  auf  kosten  der  be- 
liebten kritischen  reinlichkeit,  ein  freilich  recht  scrupulöses  eklek- 

tisches verfahren  zu  beobachten  habe;  denn  wirklich  ei'gänzen  sich 
die  beiden  familien ,  wo  sie  aber  mit  gleich  guten  —  ich  möchte 
hinzusetzen :  oder  mit  gleich  schlechten  —  verschiedenen  lesarten 
einander  schroff  gegenüberstehen,  da  fehlt  es  an  jedem  zureichenden 
gründe,  der  uns  in  der  einen  lesart  die  eigne  band  des  Luk.,  in  der 
andern  eine  spätere  Veränderung  erkennen  liesze.  ich  fürchte 
sogar,  dasz  in  solchen  fällen  oft  genug  keine  von  beiden 

lesarten  den  ursprünglichen  Wortlaut  darstellt.'  noch 
heute  ist  dies  urteil  für  die  kritik  des  Lukianos  maszgebend.  die 
hauptaufgabe  der  kritik  jedes  Schriftstellers  ist  unzweifelhaft  die, 
sinn  und  gedankenzusammenhang  des  Schriftstellers  überall  richtig 
zu  erkennen  und  den  entsprechenden  ausdruck  dafür  zu  finden,  dasz 
dabei  das  gewicht  und  der  wert  der  hss.  an  erster  stelle  in  betracht 
kommt,  bedarf  keines  beweises.  wo  aber  die  hss.  nicht  zu  diesem 

ziele  führen,  tritt  die  divination  in  ihr  i'echt  und  in  ihre  pflicht  ein. 
und  wenn  dieses  recht  und  diese  pflicht  bei  Luk.  in  weit  gröszerm 
umfange  als  bei  andern  Schriftstellern  auszuüben  ist,  so  beruht  das 

auf  der  beschaffenheit  der  hss.,  die  ich  vol.  I  1  und  2  kurz  geschil- 
dert habe.  —  Nach  diesen  grundsätzen  haben  gelehrte  wie  Madvig, 

Cobet,  Fritzsche  sich  mit  Lukianos  beschäftigt,  und  wenn  auch,  wie 
es  in  der  natur  der  sache  liegt,  durch  ihr  verfahren  keineswegs  alle 
schaden  geheilt  sind,  so  haben  sie  doch  wesentlich  zur  Verbesserung 

des  textes  beigetragen  und  zugleich  durch  ihre  anregung  in  Däne- 
mark, Deutschland,  Frankreich,  Holland,  Italien  und  Schweden 

nach  allen  richtungen  hin  ein  lebhaftes  andauerndes  Interesse  für 
diesen  vielseitigen  geist  hervorgerufen,  auch  für  die  folgezeit 
wird  der  conjecturalkritik  in  Lukianos  Schriften  noch  immer  eine 
grosze  aufgäbe  bleiben,  da  die  bereits  veröffentlichten  sowie  die 
neuerdings  zur  Veröffentlichung  vorbereiteten  hss.  im  ganzen  eine 
geringere  ausbeute  gewähren,  als  gehofft  worden  ist. 

ebd.  c.  12  zieht  Schwartz  die  lesart  eciövTCUV  Kai  eHioVTUuv  in 

BAY  vor,  mit  dem  hinzufügen:  'die  Verbindung  xe  icai  in  OfQ 
und  bei  Sbdt.  ist  nicht  Lukianisch.'  verhält  sich  das  in  der  that  so  ? 
sollte  es  Schwartz  wirklich  entgangen  sein,  dasz  die  Verbindung  re 
Kai  bei  Luk.  im  gegenteil  sehr  oft  vorkommt?  ich  führe  nur  wenige 

beispiele  an:  uirep  TuJv  eiKÖvuuv  19  erri  le  toTc  dXXoic  Kai  in' 
auTiI)  TOUTUJ  ludXicia  tuj  acjuaii.  'AXriOric  icx.  I  8  iicrrdZiovTÖ  le  Kai 
ebeEioOvTO.  21  oi  le  eiaipoi  Kai  6  '€vbu|uiuuv  auiöc.  40  ßori  le 
TToXXr)  Kai  eöpußoc  II  25  ̂ efac  le  uuv  koi  KaXöc.  27  Gpövov  xe 
Ktti  KXiciav  ua. 
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Eine  besondere  besprechung  widmet  Schwartz  der  stelle  c.  16 

'Apeif)  )aev  f)  dvbpuubric  aütri,  Cuuqppocuvri  be  eKeivr)  Kai  AiKaiocuvr) 
r\  irap'  aÜTt'iv.  fi  be  TrpoiiYOUjaevri  TTaibeia,  fi  d|uubpd  be  aÜTTi 
Kai  dcaqpric  tö  XP^^M^t  h  'AXrjGeid  ecTiv.  so  B  (Vindob.);  AY  und 
TQ  lassen  aÜTr)  weg,  ebenso,  was  Schwartz  übergebt,  C  (Paris.)  und 
^(  (Vat.  87).  Schwartz  sagt,  dasz  avTY]  neben  den  gleich  darauf 

folgenden  worten  oux  öpuj  fiVTiva  Kai  Xe'Yeic  nicht  stehen  bleiben 
könne  —  wahrscheinlich  weil  er  annimt,  Luk.  müsse  die  'AXrjGeia 
doch  gesehen  haben,  wenn  ihre  stelle  durch  avxx]  genau  genug  be- 

zeichnet wäre.  Schwartz  selbst  gibt  den  grund  nicht  an,  er  schlägt  vor : 

v]  d)Liubpd  b'  ctt'  auTTi  Kai  dcaqpric  tö  xP^J^M«  ̂   'AXriGeid  ecxiv.  mir 
scheint  es  nicht  nötig  die  lesart  der  Wiener  hs.  B  zu  verlassen,  die 
Schwartz  selbst  die  perle  von  allen  hss.  nennt,  die  Philosophie  stellt 

Luk.  die  mitglieder  des  gerichtshofes  vor,  vor  denen  er  sich  vertei- 

digen soll:  'Apexfi  )aev  f\  dvbpuubric  auiri,  sodann  die  Sophrosyne, 
die  Dikaiosyne,  voran  die  FTaibeia  und  hier  (auir))  die  unschein- 

bare, die  Wahrheit,  ist  es  nicht  ein  ganz  feiner  zug,  dasz  Luk.  unter 

den  vielen,  die  ihm  vorgestellt  werden,  gerade  die  bescheiden  zurück- 

tretende'AXi^Geia  übersieht  und  deshalb  fragt:  ''ich  sehe  nicht,  welche 
du  meinst'  ?  worauf  die  Philosophie  nochmals  mit  EKei'vri  (wohl  zu 
beachten,  es  ist  dieselbe,  auf  die  er  vorher  mit  aüir]  gezeigt  hatte) 
auf  sie  hinweist,  sie  genauer  nach  ibren  eigenschaften  charakterisiert 
und  sie  zuletzt  als  UTTOqpeuYOUca  und  bioXicGdvouca  bezeichnet, 
eben  weil  sie  dcacpric,  UTTOcpeuYOUca  und  bioXicGdvouca  ist,  war 
es  erklärlich,  dasz  sie  Luk.  anfangs  entgieng.  es  wird  also  die  lesart 

des  B  (Vindob.)  aüiri  den  vorzug  verdienen  vor  ett'  aüirj,  der  con- 
jectur  von  Schwartz. 

ebd.  c.  20  TTXr]v  dXX'  oXiTOi  ndvu  lauiric  aSioi  xfic  le'xvric,  oi 
be  iiTTÖ  Tiii  evavTia  xaiTÖiuevoi  Kai  tuj  uicei  oiKeiöiepoi  irev- 

TaKlC|Uupioi,  dh.  ̂ die  unter  der  fahne  dergegnerin  dienen',  die  Luk. 
geläufige  construction  TdirecGai  uttÖ  tivi  hätte  Schwartz  veran- 

lassen sollen  auch  hier  anzunehmen,  was  er  als  regel  und  gesetz  auf- 
stellt ao.  s.  1038,  dasz  bei  der  ersten  classe  (ß)  leichte  versehen,  wie 

verschreibungen,  nach  der  zweiten  (y)  zu  verbessern  sind,  also  hier 
nicht  die  lesart  von  B  AY  UKÖ  xfic  evavtiac  beizubehalten,  sondern 
nach  0rQ  in  uttö  ifii  evaviirii  zu  ändern  ist,  so  dasz  es  seiner 
eignen  conjectur  im  xfic  evavxiac  statt  uttö  x.  e.  nicht  bedarf. 

xdxxecGai  uttö  mit  dativ  ist  ein  militärischer  ausdruck  'unter  jemandes 
commando  stehen',  wie  sich  aus  folgenden  beispielen,  namentlich 
dem  damit  verbundenen  tTriYpdcpecGai  xouvojua  oder  xivd,  ergibt: 

ApaTTexai  c.  4  dEioOci  youv  utt'ciuoi  xdxxecGai  Kai  xouvo)ua 
xö  fijuexepov  eTTiYpdqpovxai.  c.  16  e)LiTTeTTXr|cxai  TTdca  r]  ttöXic  xfic 
xoiauxnc  pabioupYiac  Kai  judXicxa  xujv  AioYevriv  .  .  eTTiYpaqpo- 

luevujv  Kai  uttö  xuj  kuvi  xaxxojuevujv.  "Gtticx.  Kpov.  c.  27  dve- 
X€cGai  utt'ciXXlu  xaxxo|Lievujv  und  oft. 

ebd.  C.34  oi  be  Kai  auxd  xaöxa  eTTi  juicGoi  bibdcKOuci  Kai  xouc 
hXouciouc  xeGnTTaci  Kai  TTpöc  xö  dpYupiov  Kexr|vaciv  .  .  xoi- 
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Yttpoüv  Yc^uuia  öqpXiCKdvouciv  u)0i2;ö|uevoi  eiri  laOia  Kai  Tiep 
rdc  TUJV  ttXouciuuv  6upac  dXXriXooc  TrapuuOovjiaevoi,  bemva  ttoXu- 
dvGpujTTa  beiTTVoOvTec  usw.  zwischen  Kex'ivaciv  und  xoiYapouv 
schieben  VQ  öpYiXujTcpoi  )uev  tOuv  Kuvibiuuv  öviec  .  .  öviuv  ein. 
ich  gebe  Schwartz  recht,  wenn  er  meint,  dasz  niemand  im  stände 
sein  werde  zwischen  diesen  beiden  sätzen  (ohne  die  als  einschub  von 

ihm  bezeichneten  sätze)  eine  fuge  des  gedankens  zu  erkennen;  'die 
Schilderung'  fährt  er  fort  'geht  lückenlos  weiter',  dagegen  kann  ich 
ihm  nicht  beistimmen,  wenn  er  weiter  sagt:  'es  kommt  in  der  rede 
des  Parrhesiades  (Lukianos)  sowie  in  dem  ganzen  dialog  lediglich 
auf  den  nach  weis  an,  dasz  die  jetzigen  philosophen  hab- 

gierige Schmarotzer  sind.'  damit  ist  keineswegs  die  aufgäbe 
erschöpft,  sondern  es  handelt  sich  in  der  that,  was  Schwartz  leugnet, 
um  ihre  allgemeine  lasterbaftigkeit.  es  soll  gezeigt  werden,  dasz 
die  Philosophen  von  allem  was  sie  reden  und  lehren  das  gegenteil 
thun,  wie  sich  aus  den  unmittelbar  vorhergehenden  Worten  ergibt: 
TrdvTtt  laev  ydp  öca  qpaciv,  oiov  xpnMaxujv  Kaxaqppoveiv  kqi  b6lx]c 

Kai  iLiövov  TÖ  KaXov  o'i€c9ai  dxaGöv  Kai  döpY^TOV  eivai  .  .  ibc 
dXriGiJuc.  Ol  be  Kai  aurd  Taura  .  .  (s.  oben),  dies  ist  in  den  worten, 
die  Schwartz  tilgen  will,  weiter  ausgeführt,  nur  gehören  sie,  wie 

Fritzsche  nachgewiesen  hat,  vor  die  mit  ndvia  )aev  tdp  beginnen- 
den worte.  das  ganze  lautet  also  so:  Kai  ydp  au  Kai  TÖbe  TrdvTUuy 

dTOKuuiaTÖv  ecTiv,  öti  touc  juev  Xötouc  .  .  dKpißoOciv  oi  ttoXXoi 
aiiTUJV,  KaGdnep  be  im  toOtlu  juövov  dvaTiviOcKOViec  aurouc  Kai 
jieXeTÜJVTec,  ibcxdvavTia  eniTribeuoiev,  oütuu  ßioOciv.  |  öpTiXuOrepoi 
.  .  dXcKTpuövuuv.  ;  ndvia  juev  ydp  öca  qpaciv,  oiov  xp^M^touv 
KaiaqppoveTv  Kai  boHric  Kai  jnövov  tö  KaXöv  oiecOai  dTa9öv  Kai 
dopfTiTov  eivai  Kai  tüuv  XainTTpuJv  toutujv  utrepopav  •  .  KaXd,  iJu 
Geoi,  Kai  coqpd  Kai  Oau/idcia  Xiav  die  dXriöüuc,  oi  be  Kai  auxd 
(s.  oben)  .  .  Kexrivaciv.    xoiTütpoOv  TcXaiia  69XiCKdvouciv  usw. 

In  demselben  c.  34  tadelt  Schwartz,  dasz  ich  'die  unschul- 

digen Worte'  Kai  TOV  aKpaiov  ou  qpe'poviec  gestrichen  habe,  es 
geschah  dies  erstens  aufgrund  der  der  ersten  classe  ß  angehörigen 

hss.  AY  (auszerdem '3lUrb.C;  dasz  21  und  Urb.  völlig  wertlos  seien, 
wie  er  behauptet,  bleibt  noch  zu  beweisen),  zu  denen  Jacobitz  noch 
die  vortreffliche  Wiener  hs.  B  hinzufügt,  alle  diese  lassen  den  zusatz 
aus.  dann  aber  und  hauptsächlich  bestimmte  mich  dazu,  dasz  sie 
nach  dem  in  demselben  satze  vorhergehenden  rrepa  Tou  KaXojc 

e'xovTOC  e|Liq)opou)aevoi  überflüssig  sind  und  an  ungehöriger  stelle 
nachschleppen,  eher  noch  hätten  sie  sich  an  diese  worte  Tte'pa  .  . 
e)Li(popou|aevoi  anschlieszen  können  als  an  die  folgenden  etri  ific 
KuXiKOC  diepTTfi  Kai  diriubd  qpiXococpoOviec,  wo  von  dem  überniasz 

an  leiblichen  genüssen  zu  ihrem  unerquicklichen  und  widerspruchs- 
vollen philosophischen  geschwätz  übergegangen  wird,  warum  also 

hier  von  den  besten  hss.  abweichen? 

ebd,c.  35  öiav  be  Tic  drTiKOupiac  beö)aevoc  eiaipoc  eK  TcaXaioö 

Kai9iXoc  diTÖ  rroXXoiv  oXiYaaiTrj  TTpoceXGouv,  ciujTrfi  Kai  dno- 
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pia  Kai  dfiaGia  Kai  iraXiviubia  tujv  Xötujv  rrpoc  tö  evavTiov.  oi 
be  TToXXoi  Tiepi  qpiXiac  CKeTvoi  Xötoi  Kai  f]  dpein  Kai  tö  KaXöv 

oÜK  oib'  ÖTTOi  TTOte  01X6X01  TTdvTtt  TttuTa  dTTOTTTdjueva.  so  Bekker, 
Fritzscbe,  Jacobitz  in  der  Teubnerscben  ausgäbe  mit  cod.  Q  0  (2e  classe), 

dir'  oXiYUJV  M^BC  (Par.),  dirö  oXitujv  A,  dir'  ouk  oXifuuv 
9t  (Vat.  87)  Urb.  Schwartz  äuszert  hierzu :  'in  der  Schilderung  des 
bittenden  alten  freundes,  der  den  philosophen  ersucht  die  armut 
mit  ihm  zu  teilen  zerstören  FQ  (die  zweite  familie  y)  durch  die 

mutwillige  änderung  des  dir' oXiTwv  öXiYa  airrj  irpoceXGujv 
in  dTTÖ  TToXXuJv  das  ethos  der  stelle;  doch  ist  dies  immer  noch 
nicht  so  schlimm  als  die  unsäglich  geschmacklose  conjectur 

im  Vat.  87  {%)  und  Urb.  121  dir'  OÜK  oXiTuuv,  die  hr.  S.  zu 
ehren  bringen  will.'  Schwartz  trägt  etwas  in  die  stelle  hinein, 
was  meines  erachtens  nicht  darin  liegt:  der  alte  freund  bittet  den 

Philosophen  'die  armut  mit  ihm  zu  teilen'  würde  voraussetzen, 
dasz  der  philosopb,  der  um  Unterstützung  gebeten  wird ,  selbst  arm 
ist  oder  arm  wird,  wenn  er  ihm  etwas  mitteilt,  ist  es  nicht  ungleich 
wahrscheinlicher,  dasz  der  arme  sich  an  jemand  wendet,  von  dem  er 
weisz  dasz  er  wohlhabend  ist  und  also  leicht  etwas  von  seinem  reich- 
tum  abgeben  kann,  ohne  wesentlich  in  seinem  besitze  geschmälert 
zu  werden?  wie  vertrügen  sich  sonst  damit  die  folgenden  worte, 

in  welchen  die  entrüstung  über  die  abweisung  des  bittenden  aus- 
gesprochen wird:  CiiUTTri  usw.  wenn  der  angesprochene  selbst  arm 

ist,  so  würde  doch  wenigstens  die  abweisung  minder  auffällig  sein. 

dTTÖ  TToXXOuv  ist  also  für  den  sinn  gewis  allein  richtig,  dir' 
oXiYUJV  m.  e.  als  sinnwidrig  ausgeschlossen,  wenn  nun  neben 

der  lesart  änö  TroXXiIiV  die  lesart  dn'  öXiyujv,  und  zwar  selbst  in 
der  von  Schwartz  als  besonders  gut  ausgezeichneten  Wiener  hs.  B  sich 
findet,  so  liegt  die  Vermutung  nahe,  dasz  die  ursprüngliche  mit  dirö 

TToXXüjv  im  sinne  übereinstimmende  lesart  dir'  ouK  oXiYUJV  ge- 
wesen sei,  Mie'  wie  Schwartz  sagt  'unsäglich  geschmacklose  con- 
jectur' der  hss,  5(  (Vat.  87)  und  Urb.  aus  nachlässigkeit  gieng  das 

OUK  später  verloren,  und  da  das  dn'  oXiYUJV  sinnwidrig  war,  so  wurde 
an  dessen  stelle  das  dem  sinne  entsprechende  dirö  ttoXXujv  gesetzt. 
möglich,  dasz  Schwartz  vom  richtigen  Verständnis  der  stelle  dadurch 

abgeleitet  worden  ist,  dasz  sich  die  lesart  dir'  ouK  öXiYWV  nur  im 
Vat.  87  (31)  und  Urb.  121  findet,  denen  er  allen  wert  abspricht, 
während  sie  an  vielen  stellen  allein  oder  mit  andern  guten  hss.  das 

richtige  bietet,  worüber  an  anderer  stelle  zu  sprechen  ich  mir  vor- 
vorbehalte. 

Am  ende  dieses  c.  35  hat  in  den  Worten  ciujTTiri  Kai  dTTopia 
Kai  d)Lia9ia  (Hemsterhuis  wohl  richtiger  dTTa0ia)  Kai  TraXiVLubia 

TUJV  XÖYUJV  TTpoc  TÖ  ̂ vavTiov  cod.  M^,  der  mit  zur  ersten  classe  ge- 
rechnet wird,  zwischen  Kai  und  ditopia  eingeschoben  Movr],  also 

ciuJ7Tf]Kai)aövridTropia.  es  wollte  mir  nicht  einleuchten,  dasz 

dieser  zusatz  juövn  ohne  grund  in  diese  wesentlich  gute  hs.  gekom- 
men sein  sollte  und  ohne  weiteres  zu  eutfi^rnen  sei.    Fritzsche  riet 
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ciuuTrf]  Ktti  fiovri  'silentium  et  mora'.  ich  kam  auf  den  gedanken  mit 
bloszer  Umstellung  von  ciiUTTri  Ktti  ILIÖVT]  zu  lesen  ciuuTrfi  |Liövri  Kai 

diTopia  Ktti  dTTttGia  usw.  das  heiszt  wörtlich:  'wenn  aber  ein  alter 
freund  vom  freunde  hilfe  begehrt,  da  nichts  als  (|Liövr|)  stillschwei- 

gen, ratlosigkeit,  gleichgüitigkeit  und  Verleugnung  aller  schönen 

tugenden'  usw.  oder  ausführlicher  und  dem  deutschen  ausdruck  an- 
gemessener: 'da  erfolgt  gar  keine  antwort  (da  zuckt  er  schweigend 

mit  den  achseln,  da  ist  schweigen  die  einzige  antwort),  da  weisz  er 
keinen  rat,  da  bleibt  er  teilnahmlos,  da  werden  alle  tugenden,  die 

man  sonst  im  munde  führt,  lügen  gestraft.'  an  den  Substantiven  ohne 
verbum  wird  niemand  anstosz  nehmen,  der  Luk.  kennt:  vgl.  CUY- 

*fvüj|ari  in  nepi  tluv  im  mcGuj  cuvövtuuv  c.  8  und  oft,  dvotTKn, 

öpY^l  Ktti  |nTcoc  in  den  'Ettict.  Kpov,  c.  37  ua.  die  beobachtung,  dasz 
gern  noch  eine  nähere  adjectivische  oder  adverbiale  bestimmung  hin- 

zutritt (wie  \fipoc  caqpr|c  in  NeKp.  bidX.  XX  2,  eXeTXOc  dKpißrjc  ebd. 
XXI  2 ,  oubeic  cpöövoc  in  Geujv  bidX.  XVIII  1 ,  Tiäca  dvdTKr)  Her- 
mot.  27,  TToXXf)  aicxOvri  in  NeKp.  bidX.  XV  1,  üßpic  dvTiKpuc  Kai 
dTi|Liia  in  irepi  tüuv  eiri  |aic6uj  cuvövtuuv  c.  26),  unterstützt  die  ein- 
fügung  des  hsl.  )aövn,  und  man  wird  jedenfalls  |iövri  ciuuTrri  ebenso 
gut  sagen  können  wie  |aövn  oijUUJYri  in  NeKp.  bidX.  I  1. 

Ist  das  nun,  wie  Schwartz  sich  ausdrückt,  'unverständliches 
kauderwälsch',  was  aus  dem  unparlamentarischen  in  das  parlamen- 

tarische der  philologischen  polemik  übersetzt  wohl  heiszen  soll: 

'unverständlich,  zusammenhanglos,  sprachwidrig'?  es  hätte  wohl 
der  mühe  gelohnt  zu  erklären,  worin  alle  diese  fehler  bestehen, 
jedenfalls  wird  hr.  Schwartz  zugeben  müssen,  dasz  dieser  Vorwurf 
den  ganzen  satz  ebenso  treffen  müste  ohne  das  hsl.  juövri,  was  er 

verwirft,  wie  mit  novx].  —  Über  den  ton,  dessen  hr.  Schwartz  sich 
hier  wie  anderwärts  bedient,  mögen  andere  urteilen. 
Breslau.  Julius  Sommerbrodt. 

29. 
ZU  ARISTOTELES  A0HNAIQN  nOAlTGIA. 

Cap.  38  s.  99,  20  — 100,  1  hat  Kenyon  so  geschrieben:  irpo- 

eiCTrjKecav  b'  auTÜuv  jnaXicra  Tivuiv  te  6  TTaiavieuc  Kai  OdüXXoc 
ö  'Axepbouc  uiöc.  aber  weder  findet  sich  sonst  der  name  'Axe'pbJic, 
noch  scheint  er  überhaupt  griechisch  sein  zu  können;  überdies  zeigt 
das  vorhergehende  TTaiavieuc,  dasz  auch  in  dem  zweiten  gliede  ein 

demosname  stehen  musz.  es  war  zu  schreiben:  OdüXXoc  6  'Axep- boucioc. 
Kopenhagen.  Martin  Clarentius  Gertz. 
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30. 
KLEINE  BEOBACHTUNGEN  ZUM  LATEINISCHEN 

SPRACHGEBRAUCH. 

(fortsetzung  von  Jahrgang  1890  s.  463— 466.  860—865.) 

11.  Vitare  mit  ne.  wie  bei  einem  verbum  timendi folgt  stets 

ne  für  unser  'dasz'  oder  'zu'.  Dräger  citiert  (II  293):  Cornif.  ad 
Her.  II  14.  IV  38.  Cic.  de  or.  II  239.  or.  part.  §  60.  Liv.  XLII 

40,  10  'und  so  noch  im  silbernen  latein'.  Georges  citiert  noch  je 
eine  stelle  aus  Quintilian  und  Celsus.  in  allen  diesen  stellen  steht 

entweder  vifandum  est  {erit)  oder  vitare  mit  debere  {vitare  debet 
Celsus  de  med.  II  17)  und  posse  {vitare  potuisti  Livius).  ebenso  ist 
es  bei  zahlreichen  andern  medicinischen  Vorschriften  des  Celsus,  zb. 
vitandum  erit  (III  27);  ähnlich  neque  alienum  est  .  .  vitare  (IV  28). 

dasz  diese  wendung  mit  'müssen'  oder  'können'  nicht  unerläszliche 
bedingung  ist,  lehren  folgende  neue  stellen:  1)  Cic.  ad  Att.  III  10,  2 
quem  ego  .  .  vitavi  ne  viderem.  2)  XII  32,  1  illud  autem,  quod  fore 
Video,  ipsum  volo  vitare,  ne  illae  ad  me  veniant.  3)  Vell.  I  7,  1  qui 
vitavit ,  ne  in  id  quod  Homerus  incideret.  4)  Plinius  epist.  V  6,  40 
vitassem  iam  dudum,  ne  viderer  argutior,  nisi  usw. 

12.  Defendo  mit  acc.  c.  inf.,  mit  ut  oder  ne.  Madvig 

(§  395  anm.  2)  nennt  es  unter  den  'verben,  die  sonst  nicht  eine 
meinung  oder  eine  aussage  bezeichnen',  aber  'bisweilen  in  gewissen 
Verbindungen  eine  solche  bedeutung  erhalten'  und  übersetzt  es  mit 
'behaupten'.  FSchultz  (§  387  anm.l)  umschreibt  es  mit  defensionis 
causa  dicere  und  citiert  zwei  stellen  aus  Ciceros  reden  (p.  Mur.  5 
und  in  Verrem  III  211);  auch  nennt  er  defendi  mit  nom.  c.  inf. 
(§  392,  3  u.  §  385  anm.  1)  und  citiert  wieder  eine  stelle  aus  Ciceros 

reden  (in  Vat.  2).  defendcre  wird  nicht  'bisweilen',  sondern  sehr 
häufig  so  gebraucht,  allein  aus  zwei  Verresreden  haben  wir  es  uns 

7  mal  in  der  bedeutung  'zum  zweck  der  rechtfertigung  vorbringen, 
zu  seiner  Verteidigung  geltend  machen,  sich  damit  rechtfertigen' 
notiert:  1)  II  102  Romae,  cum  haec  acta  res  est  in  senatu,  omnes 
istius  amici,  in  his  et  iam  pater  eins  hoc  defendebat  licere  fieri.  2)  II 105 
defendere  non  potuit  se  non  in  ipsius  Slhenii  nomine  litteras  publicas 

corrupisse.  3)  III 194  an  vero  idrecte,  ordine,  e  re  publica,  sinecuius- 
quam  iniuria  factum  esse  defendis?  4)  III  205  tu  in  hac  re  publica 
atque  in  hac  hominum  libidine  .  .  non  ex  iure,  non  ex  aequitate,  non 
ex  lege,  non  ex  eo  quod  oporiuerif,  non  ex  eo  quod  licuerit,  sed  ex  eo 
quod  aliqui  feccrit,  id  quod  reprehenditur  recte  factum  esse  defendes? 
5)  HI  211  quod  nemo  nisi  improbus  fecerit,  id  aliorum  exemplo  feeisse 
se  defendat?  6)  III  213  si posset  defendere  nihil  in  vita  se  M.  Än- 
tonii  simile  feeisse.  7)  III  222  quod  ab  isto  recte  factum  esse  defendes. 
dasz  dieses  verbum  aber  nicht  blosz  auf  juristische  Verhältnisse  an- 

gewendet, sondern  auch  allgemein  in  der  bedeutung  'die  ansieht  ver- 
treten, die  behauptung  verteidigen,  den  satz  verfechten'  gebraucht 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1S91   lill.  3.  13 
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wird,  lehi-en  beispiele  wie:  8)  Cic.  acad.  pr.  II  105  non  possis  id 
verum  esse,  quod  videbatur  oculis,  defendere.  9)  II  144  nos  enim  de- 
fendimus  etiam  inslpientem  multa  comprehendere.  10)  de  off.  III  39 
quasi  vcro  ille  aut  factum  id  esse  mit  fieri  potuisse  defendat.  andere 

beispiele  citiert  Georges;  auch  eins  aus  Tacitus:  Jiunc  tu  igitur  im- 
peratorem  esse  defendis?\  ein  anderes  mit  dem  nom.  c.  inf.  bei  defendi, 
nemlich  Cic.  de  inv.  II  98  necessitudo  autem  infertur,  cum  vi  quadam 

reus  id  quod  fccerit  fecisse  defenditur.  —  Ähnlich  wie  contendere  als 
verbum  declarandi,  um  die  herkömmliche  benennung  zu  gebrauchen, 
den  acc.  c.  inf.,  dagegen  als  verbum  efficiendi  ut  oder  ne  regiert,  so 

ist  es  auch  mit  defendere.  es  heiszt  ('in  jemandes  interesse'  zb.  ijro 
alqo)  'dafür  eintreten'  und  regiert  ut\  es  heiszt  auch  'dagegen  an- 

kämpfen' und  regiert  nc.  beispiele:  1)  Cic. ^.  SRoscio  136  sciunt  ii, 
qui  me  norunt,  me  pro  mea  tenui in flrmaque parte, posteaquam  id  quod 
maxime  volui  fieri  non  potuit,  ut  componeretur,  id  maxime  defendisse, 
ut  ii  vincerent,  qui  viccrunt.  2)  in  Verrem  V  59  exigere  te  oportuit 

navem  .  .  quae  defenderet  ne  provincia  spoliaretur,  non  quae provin- 
ciae  spolia  portaret. 

13.  Addere,  adicere,  adiungere  als  Vertreter  der 
verba  dicendi.  alle  drei  verba  übersetzt  der  schüler  mit  'hinzu- 

fügen', darf  er  .sie  wie  dicere  construieren?  Dräger  (II  396)  sagt: 
'Vell.  II  27,  2  adicio  (=  addo)  und  dann  öfter  im  silbernen  latein.' 
also  scheint  es,  als  erlaube  er  addere,  verbiete  adicere,  übersehe  ad- 

iungere.   statt  aller  regeln  stehen  folgende  beispiele.    I.  addere: 

I)  Cic.  epist.  II  15,  4  fortasse  etiam  illud  adderent  senatum  eos  vo- 
luisse  provinciis  praeesse  (nach  dicerent).  2)  ad  Ätt.  II  20,  2  addit 

etiam  se  prius  occisum  iri  ah  eo  quam  me  violaium  tri  (nach  denun- 
tiat,  affirmat,  adiurai).  3)  II  24,  3  addidit  ad  extremum  se  audisse 
usw.  (nach  dixit).  4)  XII  48  addidisti  te  putare  (nach  scripsisti). 
5)  XVI  7,  1  addehant  etiam  me  desiderari  (nach  nuntiabant).  6)  Cic. 
p.  r.  Deiot.  24  addit  etiam  illud  equites  non  optimos  {cum)  misisse  (als 

altera  pars  accusationis).  7)  Phil.  1  8  addebant  praeterea  rem  con- 
venturum  (nach  edictum  adfertur).  8)  Cic.  Brut.  43  addidit  fuisse 
suspicionem  (nach  scripsit).  9)  ebd.  88  addebat  etiam  . .  scriptores  illos 
male  mulcatos  exisse  (nach  diceret  §  85).  10)  ebd.  105  addebat  indu- 
strium  etiam  .  .  multum  operae  solitum  esse  ponere  (nach  narrabat). 
II)  Plinius  epist.  VIII  18,  3  addunt  etiam  non  fuisse  ei  liberum  alio 
testamento  mori.  VIII  21,  3  addidi  hunc  ordinem  me  in  scribendo 

sequi  tit  usw.  (vgl.  noch  IX  31,  2).  anderseits  steht  ut ,  zb.  Livius 
XL  43  a  praeiore  additum  erat,  ut  quaereret  (nach  Pisanis  gratiae 
ab  senatu  adae).  Plinius  epist.  III  9,  17  additum  est  ut  pecuniae, 
quas  creditoribus  solverat,  revocarentur  (vgl.  ebenso  paneg.  40).  einen 
andern  sinn  hat  epist.  VI  22 ,  2  flagitiis  addidit  ut  quem  deceperat 

accusaret.  —  II.  adicere:  1) Livius  XXXIX  5  is  cum gratias patribus 
conscripiis  egisset,  adiecit  ludos  magnos  se  lovi .  .  vovisse.  2)  XXXIX 
26  elatus  deinde  ira  adiecit  nondum  omnium  dierum  solem  occidisse 

(nach  questus  est).    3)  XL  42  ad  ea  Duronius  adiecit  multis  .  .  iniu- 
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rlas  fadas  ■  .  et  cives  Romanos  dici  Corcyrae  retinerl  (nach  dicerent). 

4)  XLII  42  et  his  criminis  augendi  causa  cum  exercitu  me  isse  adici- 
tur.  *im  silbernen  latein  öfter'  sagt  Dräger  mit  recht,  zb.  5)  Plinius 
epist.  I  14,  9  nescio  an  adiciam  esse  pairi  eius  amplas  faculiates. 
G)  ebd.  II  11,  19  in  fine  sententiae  adiecit  arhltrari  senatum  usw. 
7)  ebd.  III  15, 1  adicis  M.  Tullium  mira  henignitate  poetarum  ingenia 
fovisse.  8)  ebd.  IV  11,  13  adiecit  etiam  non  esse  verecundiae  eius 
instandum  (vgl.  noch  VI  IG,  22.  VII  11,  1.  32,  2.  IX  13,  10.  28,  5. 

ad  Trai.  81,2).  9)  Suet.  d.  Aug.  11  adicit  his  Aquilius  Niger  altei'um 
e  consulihus  Hirtium  in  pugnae  tumidtu  ah  ipso  interempttmi.  allein 
Curtius  hat  den  acc.  c.  inf.  bei  diesem  verbum  12  mal.  anderseits 

.steht  ut  oder  ne,  zb.  Suet.  d.  Aug.  40  lioc  quoque  adiecit,  ne  vinctus 
umquam  tortusve  quis  lülo  Ubeiiatis  genere  civitatem  adipisceretur. 
Curt.  X  7,  9  adiecit ,  id  in  Europa  Craterus  et  Antipater  res  admini- 
strarent.  eine  stelle  des  Jüngern  Plinius  vereinigt  beide  verba  {epist. 
VI  5,2):  addidit  etiam  petendum  a  consulibus,  ut  referrent  .  .  an 
placeret  vn  futurum  ad  eam  legem  adici ,  ut ,  sicut  accusatorihus  . .  ita 

reis  quoque  fier et.  ferner  vgl.  YWn.  paneg.  69  adiecisti.,  ut  te  imita- 
rentur.  72  siposses,  in  fine  votorum  adiecisses .,  ut  ita  precihus  tuis 

dii  adnuerent  usw.  —  III.  adiungere:  1)  Cic.  epist.  V  2,  1  quod 
cum  dicerem,  illud  adiunxi  mihi  tecum  ita  dispertitum  officium  fuisse 
usw.  2)  acad.  pr.  II  104  quae  cum  exposuisset,  adiungit  dupliciter 
dici  adsetisus  sustinere  sapientem.  einmal  steht  es  als  Vertreter  eines 

verbum  sentiendi:  3)  epist.  V  17,  5  tibi  nihil  merito  accidisse  repu- 
tahis  et  illud  adiunges  homines  sapientes  turpitudine,  non  casu,  et  de- 

licto suo,  non  alioriim  iniuria  commoveri.  anderseits  steht  auch  hier 

ut,  zb.  Cic.  de  off.  II 42  adiuncto  vero,  ut  iidem  (sc.  quorum  de  iustitia 
magna  esset  opinio  midtitudinis)  etiam  prudentes  hoher entur,  nihil 
erat  quod  usw. 

14.  Servare  und  ohservare  mit  ut  oder  ne.  über  servare 

sagt  Dräger  (II  240):  'mit  ne  schon  Plautus,  dann  Livius  und  spä- 
tere; servare  ut  bei  Cornif.  ad  Her.  I  7.  Livius  III  36,  3  (aber  nach 

?Ya).'  über  ohservare  schweigt  er,  wenn  wir  recht  gesehen,  ser- 
vare mit  ne  ist  uns  bisher  auch  nicht  weiter  begegnet.  Livius  bietet 

es  zb.  XXXIX  14  triumviris  capitalihus  mandatum  est,  ut  servarent, 
ne  qui  nocturni  coetusfierent.  Georges  (G)citiert  Plinius  n.h.  XXXIII 
30  servatum  in  hodiernum  est,  ne  quis  e  novis  civihus  in  iis  iudicaret ; 
und  Ter.  Andr.  212  me  infensus  servat,  ne  quam  faciam  in  nuptiis 
fallaciam  (eine  nicht  hierher  gehörige  stelle),  mit  xä  gibt  es  auszer 
Drägers  beiden  stellen  in  spätem  autoren  noch  einige.  Celsus  de 
med.  III  5  illud  tarnen  in  his  servandum  est,  ut  post  eas  fehres  minus 
cihi  detur,  post  qiias,  si  per  corpus  liceret,  omnino  non  daretur.  IV  23 

alterum  quoque  in  hoc  maxime  servandum  est:  ut,  cum  pleraque  'täilia 
insuavia  sint,  . .  ea  potissimum  ex  his  dentur,  quae  maxime  aeger  volet. 
Plinius  n.  h.  XXVIII  78  (G)  alihi  scrvatur,  ut  {mulieres)  nudis  pedi- 
hus  eant.  doch  selbst  in  der  beschränkung,  welche  in  diesen  stellen 

sich  zeigt,  dasz  servare  unpersönlich  gebraucht  ist,  kann  die  cnnwen- 
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düng  dieses  verbums  scbwerlicb  erlaubt  werden.  —  observare  aber 

mit  ut  und  ne  ist  gebräuchlich,  das  verbum  'beobachten*  bedeutet 
entweder  'gewahr  werden,  die  thatsache  feststellen'  oder  aber  'streng 
darauf  achten,  sich  zur  festen  regel  machen',  in  jenem  ftüle  nimt 
man  etwa  animadvertere  mit  acc.  c.  inf.  (zb.  Plinius  paneg.  3  ani- 
madverto  dcos  ipsos  non  tarn  accuratis  adorantium  precibus  quam 
innocentia  d  sanditate  laefarf),  ahme  aber  nicht  Suetons  ohservare 
mit  acc.  c.  inf.  nach  [Galha  1  ohservatum  est  arborem  elanguisse;  ebd. 
18  observatum  est  sacrificanticoronamdecapiteexcidisse).  im  zweiten 
falle  heiszt  es  observare  mit  ut  oder  ne.  I.  persönlich:  1)  (0)  Cic. 
de  amic.  58  divitior  mihi  et  adfluentior  videtur  esse  amicitia  vera  nee 

observare  rcstride,  tiie  plus  reddaf  quam  acceperit.  2)  Suet.  Claud.  22 
observavit  sedulo,  ut^  qudtiens  terra  in  urbe  movisset,  ferias  advocata 
contione praetor  indiceret.  II.  unpersönlich:  1)  (G)  Liv.  II  5, 10 post 

illum  observatum,  ut,  qui  ita  liberati  essent,  in  civitatem-accepti  vide- 

rentur  =  'es  werde  die  praxis  beobachtet'.  2)  (G)  Cic.  or.  190  quod 
ne  accidat,  observari  nee  potest  nee  necesse  est.  3)  Suet.  d. Äug.  57  ob- 

servatum etiam  est ,  ne ,  quotiens  introiret  urbem ,  supplicium  de  quo- 
quam  sumerdur.  später  ist  observare  besonders  in  der  medicini- 
schen  und  juristischen  spräche  in  gebrauch:  1)  Plin.  n.  h.  XXX  44 
id  quoque  observant ,  ut  numero  impari  sumantur  (eine  medicinische 
Vorschrift).  2)  Marc.  Emp.  II  13  si  vir  aut  adulescens  aut  infans 

emicranium  patietur,  observet^  ut  semper  luna  septima  et  septima  de- 
cima  et  vicensima  septima  sc  tondeat.  3)  VIII  127  omnino  observabis, 
ne  umquam  Ulis  XV  diebus  (olla)  deoperiatur.  4)  XIX  52  hcrbam 
radicibus  avelles  observans  prorsus,  ne  ferro  eam  contingas.  5)  VII  17 
observandum ,  ne  in  calidam  corpus  mergas.  6)  Just.  inst.  IV  17  et 
quidem  in  primis  illud  observare  debet  iudex,  ne  aliter  iudicet.,  quam 
legibus  aut  constiiutionibus  aut  moribus  proditum  est.  ideo  si  noxali 
iudicio  addidus  est,  ut,  si  condemnandus  videbitur  dominus,  ita  debeat 
condemnarc  usw.  Marcellus  Empiricus  weist  diesen  Sprachgebrauch 
nicht  weniger  als  20 mal  auf  (VIII  29.  31.  49.  XV  9.  XVI  18. 
XX  119.  XXII  24.  XXIII  35.  71.  XXVI  132.  XXIX  23.  26  (2  mal). 
XXXII  49.  XXXIV  34.  XXXV  32).  vgl.  Plinius  n.  h.  XVII  163  (G) 
quondam  in  observatione  erat  ut. 

15.  Usque  eo  ut.  Schmalz  sagt  (285):  'usque  eo  wird  nur  bei 
Terentius  angetroffen,  adeo  non  nicht  bei  Cicero  gefunden.'  die 

zweite  hälf'te  dieser  behauptung  scheint  richtig  zu  sein,  die  erste 
hälfte  wird  widerlegt:  a)  durch  19  stellen  aus  Ciceros  reden  (M), 
18  mit  ut,  1  mit  ne  {p.  Quindio  59);  6)  durch  3  stellen  aus  Caesars 

b.  G.  (M):  VI  37.  VII  17.  VIII  14;  c)  durch  folgende  von  uns  ge- 
sammelte stellen:  1)  Cic.  de rep.  II 35  rcgi  familiaris  est  fadus  usque 

eo  ut  consiliorum  omniiim  particeps  putaretur.  2)  Cic.  adAtt.  I  16, 11 
multa  et  iucunda  consuetudine  coniundi  inter  nos  sumus,  usque  eo  ut 
nostri  .  .  illum  in  sermonibus  Cn.  Ciccronem  appellent.  3)  Caelius 
bei  Cic.  epnst.  VIII  10,  2  consules  omnino  senatum  haberi  nolunt, 
usque  eo  ut  parum  diligentes  in  re  publica  videantur.  4)  Nepos  Chabr. 
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] ,  3  hoc  usqiie  eo  ioia  Graecia  fama  celehratum  est,  ut  illo  statu  Cha- 
hrias  sihi  statuam  fieri  voluerit.  5)  Scrib.  L.  100  (=  Marc.  Emp. 
XX  4)  usque  eo  tarnen  vexantur,  ut  interdum  vitae  pericuhim  acleant. 

6)  Sen.  epist.  15,  7  usque  eo  naturale  est  paulatim  incitari,  nt  litigan- 
tes  quoque  a  sermone  incipiant,  ad  vociferationem  transeant.  7)  ebd. 
li),  2  numquam  usque  eo  te  abigam,  ut  latehram  tibi  aliquam  parari 
oblivione  velim.  vgl.  usque  adeo  ut:  a)  ps.  Cic.  ad  Octav.  2  usque 

adeo  mimicus  est  ut-,  b)  Marc.  Emp.  XXVII  132  usque  adeo  certum 
est  ut. 

16)  Inquam  c.  dat.  ist  selten,  aber  es  kommt  vor.  in  sämt- 
lichen briefen  Ciceros,  in  denen  so  oft  gespräche  in  directer  rede 

mitgeteilt  vrerden,  fanden  wir  nur  6in  beispiel,  nemlich  1)  Cicero 

ad  Att.  V  1,  3  tum  Quintus  ̂ en'  inquit  mihi:  'haec  ego  patior  cotidie'. 
doch  findet  es  sich  sonst  häufiger:  2)  acad.  pr.  II  63  tum  mihi  Ca-» 

tidus  'si  te'  inquit  ̂ Luculli  oratio  flexif  usw.  3)  de  sen.  11  (Fabius) 
Salinatori,  qui  amisso  oppido  fugerat  in  arcem,  glorianfi  atque  ita 

dicenti  *mea  opera,  Q.  Fabi,  Tarentum  recepisti\-  'certe:'  inquit  ridens 
'nam  nisi  tu  amisisses,  numquam  recepissem'.  4)  p.  Plancio  65  huic 

ego  iam  stomachans  fastidiose  ̂ immo  ex  Sicilia'  inquam  (Cicero  pflegt 
stomachari  absolut  zu  gebrauchen  oder  mit  re,  alqd,  cum  alqo,  nicht 
mit  alci  zu  construieren).  5)  de  or.  II  250  Africano  Uli  maiori  .  . 

C.  Licinius  Varus  'noli  admirari'  inquit  'si  non  convenif.  6)  L  i  v  i  u  s 
XXXIX  43  Quinctius  scorto  'vis  tu'  inquit  usw.  7)  Nepos  Epam. 
4,  2  at  nie  Diomedonti  coram  'nihiV  inquit  'opus  pecunia  est*  (Halm 
liest  hier  Diomedonte).  8)  ebd.  5,3  huic  ille  'fallis'  inquit  'verbo  cives 
tuos\  9)  Nepos  Fhoc.  1,  4  his  ille  'si  mei  similes  erunt,  idem  hie' 
inquit  'agellus  illos  aleV.  10)  ebd.  4,  3  huic  ille  'at  non  inopinata' 
inquit.  11)  Nepos  Con.  3,  3  huic  ille  ' nulla'  inquit  ' mora'  usw. 
12)  S  ue  tonius  Claud.^2  cuidam  barbaro  Graece  ac Latine disscrenti 

'cum  idroque'  inquit  'sermone  nostro  sis  paratus\  13)  Ner.  33  ex- 
cusantique  . .  'sane'  inquit  'legem  luliam  timeo'.  14)  Vesp.  20  petenti 
ut  et  in  se  aliquid  diceret  'dicam'  inquit  'cum  ventrem  exonerare  de- 
sieris'.  15)  Tit. binopinantipatrl'veni' inquit'pater, venu'  16)Pli- 
n  i  u  s  epist.  15,5  ecce  tibi  Begulus  'quaero'  inquit,  'Secunde,  quid  de 
Modesto  sentias\  17)  III  16,  9  eadem  apud  Claudium  uxori  Scribo- 

nianiy  cum  illa  proßteretur  iudicium,  'ego'  inquit  'te  audiam'  usw. 
18)  IV  13,  3  Jiuic  ego  'studes?'  inquam.  vgl.  noch  epist.  VI  16,  11. 
man  vergleiche  endlich  die  zahlreichen  beispiele  in  Cic.  de  or.,  zb. 

11  259.  260.  268.  269.  274.  —  Die  anwendung  aber,  die  wir  früher 
von  diesem  Sprachgebrauch  auf  Curtius  VIII  7,  8  machten  (jabresb. 

s.  235  in  der  zs.  f.  d.  gw.  XXXII,  1888),  ist  nach  dem  Zusammen- 
hang der  betreffenden  stelle  unmöglich. 
Berlin.  Max  C.  P.  Schmidt. 
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31. ZU  OVIDIUS  METAMORPHOSEN. 

V  546  nie  sibi  aUatus  fulvis  amicitur  ab  älis 
inque  caput  crescit  longosque  reflecUtiir  ungues 
vixque  movet  natas  per  inertia  bracchia  pennas. 

so  hat  der  Marcianus  von  der  band  des  correctors,  während  der  Am- 
plonianus  amicitur  in  aus  bietet,  der  autorität  des  letztern  folgen 
Merkel  (Leipzig  1875),  Korn  in  der  kritischen  ausgäbe  (Berlin  1880), 
Magnus  (Gotha  1885  [erkl.:  nemlich  plumis,  bedeckt  sich  mit  federn 

an  braunen  flügeln]),  Zingerle  (Leipzig  1884),  Siebelis-Polle  (Leipzig 
1888),  während  Korn  und  später  HJMüUer  in  der  Hauptschen  aus- 

gäbe, zuletzt  Berlin  1885,  auch  Riese  1882  mit  ab  alis  der  lesart 
des  Marcianus  folgen,  neuestens  suchte  in  aZis  Guttmann  (Dortmund, 

gymn.-programm  1890  s.  24)  zu  verteidigen:  'alae  hat  der  mensch 
sowohl  als  der  vogel,  es  soll  zwischen  ihnen  nicht  geschieden  wer- 

den ;  in  dem  momente,  wo  sie  sich  mit  federn  bedecken,  werden  die 
menschlichen  alae  zu  flügelknochen  und  eben  durch  die  federn  fulvae. 
in  diesem  fulvae,  prolej^tisch  gefaszt,  steckt  somit  gewissermaszen 

etwas  von  der  nähern  bestimmung  ̂ ?Mm?5,  die  man  zu  amicitur  ver- 
miszt'  usw.  es  nimt  also  wohl  auch  Guttmann  wie  Magnus  ala 
=  flügel.  es  kann  mich  diese  deutung  nicht  überzeugen ,  dasz  die 
lesart  der  besten  hs.  ab  alis  unhaltbar  sei.  wenn  man  übersetzt  'er 
bekleidet  sich  von  den  braunen  achseln  an',  so  dürfte  ein  leidlicher 
sinn  gewonnen  sein,  womit  er  sieh  bekleidet,  geht  aus  545  spar- 
sumque  caput  .  .  in  rostrum  et  phimas  et  grandia  lumina  vertit  sowie 
aus  548  unzweifelhaft  hervor,  wenn  auch  amicire  ohne  ablativ  bei 
Ov.  nicht  nachweisbar  ist  (es  findet  sich  3 mal:  fast.  II  298  lana, 

met.  X  100  und  ex  Ponto  III  8, 13  vitibus).  dasz  ala  'achsel'  bei  Ov. 
bedeuten  kann,  erweist  a.  a.  III 193,  vielleicht  auch  met.  XII  570.  566. 
letztere  beide  stellen  würden  alae  in  dem  angenommenen  sinne  auch 
dem  vogel  zuweisen,  wer  jetzt  noch  fulvis  proleptisch  fassen  will, 
mag  es  immerhin  thun,  obscbon  es  nicht  nötig  ist,  da  die  natürliche 
beschaffenheit  der  menschlichen  achsel [höhle]  das  epitheton  fulvis 

allein  rechtfertigt:  vgl.  Hör.  cpod.  12,  5  hirsutis  .  .  in  alis.  man  ver- 
gleiche schlieszlicb  die  ganz  ähnliche  stelle  met.  XIV  500  ff. :  erst 

entstehen  die  plumae  am  köpf,  hals,  brüst,  rücken  (also  auch  an  den 
achseln),  die  arme  bedecken  sich  mit  Schwungfedern,  und  nun  erst 
krümmen  sich  die  ellenbogen  zu  flügeln. 
Breslau.  Philipp  Loewe. 
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32. 
ZU  CAESARS  BELLUM  GALLICUM. 

VI  1,  3  magni  Interesse  etiam  in  reliqiium  tempus  ad  opinionem 
Gälliae  existimans  tantas  videri  Italiae  facultates,  ut,  siquid  esset  in 
hello  detrimenti  acceptum,  non  modo  id  hrevi  tempore  sarciri,  sed  etiam 
maioribus  augeri  copüs  posset.  Caesar  will  die  hilfsmittel  Italiens  als 
so  grosz  darstellen,  dasz  ein  etwaiger  schade  nicht  nur  in  kurzer  zeit 

wieder  gut  gemacht,  sondern  noch  beträchtlich  —  vergröszert  wer- 
den könne!  das  ist  wenigstens  wo  nicht  der  sinn,  so  doch  die  un- 

befangene Übersetzung  der  stelle,  es  ist  klar,  dasz  entweder  die 
werte  dem  wahren  sinn  entsprechend  anders  gedeutet  oder  eine  Ver- 

derbnis der  Überlieferung  angenommen  werden  musz.  der  erstem 
ansieht  huldigen  die  hgg. ;  so  nehmen  Kraner  und  Walther  an,  dasz 
augeri  zeugmatisch  mit  dem  subjecte  detrimentum  verbunden  sei :  es 
habe  dem  schriftsteiler  eine  verwandte  Vorstellung  Mas  durch  den 

Verlust  zusammengeschmolzene  beer'  vorgeschwebt,  doch  die  sonst 
so  natürliche  und  ungezwungene  darstellungsweise  Caesars  läszt 
meiner  meinung  nach  eine  so  gekünstelte  erklärung  nicht  zu,  und 
die  einzige  stelle  {b.G.Y  48,9),  anf  die  sich  Kraner  als  stütze  seiner 
ansieht  beruft,  ist  von  ganz  anderer  art.  wenn  Caesar  das  subjeet  id 
{detrimentum)  hätte  beibehalten  wollen,  so  wäre  es  viel  natürlicher 
gewesen  statt  augeri  ein  anderes  verbum  zu  wählen ,  etwa  sanari. 
wozu  die  stelle  h.  G.  VII  29,  5  id  (incommodum)  tarnen  se  celeriter 

maioribus  commodis  sanaturum  als  beleg  dienen  mag.  Kraffert  'beitr. 

zur  kritik  und  erkl.  lat.  autoren'  (Aurich  1881)  s. 33  schreibt  resar- 
cire  und  faszt  Itälia  als  subjeet  des  abhängigen  satzes  auf.  diese 

erklärung  ist  wegen  des  weiten  abstandes  von  Italiae  eine  zu  ge- 
zwungene; man  würde  auszerdem  berechtigt  sein  eine  hinweisung 

darauf  durch  illa  vor  non  modo  zu  erwarten,  vergleicht  man  nun 
b.  ö.VII  30,3  liuius  .  .  dignitas  incommodo  accepto  in  dies  augcbatur 
und  b.  c.  I  85,  5  quibus  rebus  opes  augeantur  sitae,  so  wird  man 
annehmen  müssen  dasz,  jenem  dignitas  und  diesem  opes  entsprechend, 
an  unserer  stelle  das  subjeet  von  augeri  ausgefallen  sei.  da  aber  aus 
dem  ganzen  zusammenhange  ersichtlich  ist,  dasz  gerade  die  facul- 

tates Italiae  als  solche  bezeichnet  werden  sollen,  die  nicht  nur  keine 
einbusze  erleiden,  sondern  im  gegenteil  stets  mächtiger  anwachsen 
können ,  so  schlage  ich  vor  zu  lesen :  tantas  videri  Italiae  facultates, 
ut,  siquid  esset  in  bello  detrimenti  acceptum,  non  modo  id  brevi  tem- 

pore sarciri,  sed  etiam  <^illaey  maioribus  augeri  copiis  posse<^nyt. 
die  subjecte  id  und  illae  sind  einander  ebenso  gegenübergestellt  wie 
illud  und  id  in  b.  c.  III 17, 4  si  illud  tenerent,  se  qnoque  id  retenturum. 

VI  8,  6  Uli  uhi  praeter  spem,  quos  fugcre  credebant,  infestis 
signis  ad  se  ire  viderunf,  impetum  modo  ferre  non  potuerunt  ac primo 
concursu  in  fugam  coniecti  proximas  Silvas  j)etierunt.  auch  an  dieser 
stelle  scheint  mir  die  annähme  des  ausfalls  eines  wortes  wahrschein- 
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lieh,  wenn  nicht  notwendig  zu  sein,  sicherlich  ist  die  auslegung  der 
hgg.  eine  zu  gekünstelte :  denn  was  soll  wohl  bedeuten :  die  Treverer 

konnten  den  angriff  nicht  einmal  aushalten ,  wie  Walther  erklärt  — 
abgesehen  davon  dasz  modo,  so  wie  es  seine  jetzige  Stellung  andeutet, 
nicht  den  begriff  von  ferre ,  sondern  das  subst.  impetum  beschränkt 

—  oder  was  berechtigt  Kraner  zu  der  Übersetzung:  die  Treverer 
konnten  nicht  einmal  den  ersten  angriff  aushalten,  da  von  primum 
modo  impetum  an  obiger  stelle  keine  rede  ist?  wenn  aber  Hartz  im 

Programm  von  Altena  1886  s.  9  f.  an  die  notwendigkeit  einer  Um- 
stellung von  modo  denkt,  dergestalt  dasz  er  schreibt:  quos  modo 

fugere  credebant . .  impetum  ferre  non  potuerunt,  so  ist  eine  derartige 

Umstellung  nicht  nur  an  und  für  sich  höchst  unwahrscheinlich,  son- 
dern es  erbebt  sich  dagegen  auch  noch  das  bedenken,  ob  hier  das 

imperf.  credebant  statt  eines  plusquaraperf.  am  platze  wäre ,  beson- 
ders da  wir  letzteres  in  gleicher  Verbindung  angewandt  finden  b.  c. 

in  27,  1  qui  modo  stbi  timuerant,  hos  tutissimus  portus  recipiebat. 
alle  die  vorgenannten  bedenken  schwinden  aber,  wenn  wir  vor  modo 
eine  lücke  annehmen  und  deragemä^z  lesen:  impetum  (^paulumy 
modo  ferre  non  potuerunt .  der  ausfall  von  pauhim  rechtfertigt  sich 
nemlich  durch  die  ähnlichkeit  mit  dem  vorausgehenden  wortschlusz 
-petum.  dasz  aber  die  vorgeschlagene  textesänderung  vollkommen 
dem  sprachgebrauche  Caesars  entspricht,  zeigen  stellen  wie  b.  G.  IV 
25,  2  barbari  constiterunt  ac  paulum  modo  pedem  rettulerunt.  VII 
77,  5  pauUsper  inopiam  ferre  non  posse.  VI  30,  3  paulisper  equitum 
nostrorum  vim  sustinucrunt.  ebd.  35,  3  manus  erat  nulla,  quae  par- 
vam  modo  causam  iimoris  adferret.  VII  52,  2  ne  parvum  modo  de- 
trimentum  in  contenfione  .  .  accideret.  IV  35,  2  commisso  proelio 
diutius  nostrorum  militum  impetum  host  es  ferre  non  potuerunt  ac  terga 
verterunt.  b.  c.  I  70,  5  nee  minimam  partem  temporis  equitum  vim 
cetrati  sustinere  potuerunt. 

V  7,  6  ff.  qua  re  nuntiata  Caesar . .  magnam  partem  equitatus  ad 
eum  (Dumnorigem)  insequendum  mittit  retrahique  imperat;  si  vim 

faciat  neque  pareat,  interfici  iubet,  nihil  hunc  se  absente  pro  sano  fac- 
turum  arhitratus ,  qui  praesentis  imperium  neglexisset.  ille  enim  re- 
vocatus  resistere  ac  se  manu  defendere  suorumque  fidem  implorare 
coepit.  schon  Kraner  bemerkt  zu  dieser  stelle  mit  vollem  recht,  dasz 
die  causale  conjunction  enim  (in  diesem  zusammenhange)  nicht  richtig 
sein  könne,  dasz  aber  eine  befriedigende  Verbesserung  bis  jetzt  nicht 
gefunden  sei.  aber  auch  mit  dem  verbesserungsvorschlage  Walthers 
in  seiner  ausgäbe:  ille  autem  revocatus  und  mit  dem  von  WPaul 

zs.  f.  d.  gymn.-w.  XXXII  s.  190:  ille  vero  revocatus  kann  ich  mich 
nicht  befreunden,  da  die  adversative  conjunction  durchaus  nicht  dem 

Zusammenhang  der  sätze  entspricht  und  eine  änderung  der  hsl.  les- 
art  enim  in  autem  oder  vero  etwas  misliches  hat.  letztern  grund 
glaube  ich  auch  einwenden  zu  müssen  gegen  Em.  Hoffmann,  der  iam 
für  enim  vermutet,  nach  meiner  ansieht  liegt  ein  teil  der  schuld 
davon,  dasz  man  die  richtige  beziehung  des  em>w  bisher  nicht  erkannt 
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hat',  in  der  falschen  auffassung  des  relativsatzes  qui praescntls  Im- 
perium neglexisset.  Walther  bezeichnet  ihn  ganz  ausdrücklich  als 

causalen  relativsatz,  und  Kraner  identificiert  seine  bedeutung  mit 
der  von  V  4,  3  magni  Interesse  arhiirahatur  eins  auctoritatem  inter 

suos  quam  plurimum  valere,  cuius  tarn  egregiam  in  se  vohmtatem  per- 
spexisset.  doch  während  im  letztern  satze  von  Cingetorix  ausgesagt 
wird ,  dasz  er  schon  jetzt  genügende  beweise  seiner  treue  und  an- 
hänglichkeit  an  den  tag  gelegt  habe  (es  könnte  ohne  wesentliche  ände- 
rung  des  sinnes  auch  heiszen :  cuius  tarn  egregiam  in  se  völuntatem 
perspexerat) ,  ist  hingegen  an  unserer  stelle  nicht  von  einem  schon 
eingetretenen  ungehorsam  die  rede,  also  obiger  satz  nicht  gleich  qui 
praesentis  Imperium  neglexerat,  sondern  von  einem  zu  erwartenden, 
zu  befürchtenden,  denn  allerdings  lag  schon  darin  eine  Verletzung  des 
gehorsams,  dasz  Dumnorix  sich  heimlich  aus  dem  lager  entfernt  hat, 
aber  nicht  davon  ist  jetzt  die  rede,  sondern  von  der  als  möglich 
vorausgesetzten  Weigerung  des  Dumnorix  der  aufforderung  zur  um- 
kehr  folge  zu  leisten,  was  deutlich  in  den  werten  ausgedrückt  liegt: 
relraJiique  imperat;  si  vim  faciat  neqtie  pareat ,  inter fici  iuhet.  also 
ist  in  neglexisset  ein  futurbegriff  enthalten  (=  nihil  Jiic  me  absente 
pro  sano  facturus  est,  qui  praesentis  imperium  neglexerit),  und  der 
Zusammenhang  zwischen  diesem  und  den  folgenden  werten  fordert 
naturgemäsz  eine  ausdrückliche  hinweisung  darauf,  dasz  der  von 
Caesar  vermutete  fall  eingetreten  ist:  denn,  heiszt  es  weiter,  er 
widersetzte  sich  thätlich  und  mustedemgemäsz  getötet  werden,  wir 
werden  also  auch  hier  eine  lücke  anzunehmen  haben;  welche  vvorte 
aller  Wahrscheinlichkeit  nach  ausgefallen  sein  werden,  zeigen  uns 
folgende  stellen:  h.  c.  III  41,  3  sperans  Pompeium  aut  Byrrhachium 
compelli  aut  ah  eo  intercludi  posse^  quod  omnem  commeatum  totiusque 
helli  apparatum  eo  contulisset,  ut  accidit.  Pompeius  enim  primo 
ignorans  usw.  ebd.  44,  2  relinquehatur,  ut  .  .  quam  plurimos  colles 
occuparet  et  quam  latissimas  regiones  praesidiis  teneret  Caesarisque 
copias,  quam  maxime  posset,  distineret;  idque  accidit.  castellis 
enim  XXIIII  cffectis  XV  milia  XMSSuum  circuitu  amplexus  usw. 
II  4,  4  communi  enim  fit  vitio  naturae,  ut  .  .  exterreamur ,  ut  tum 
accidit.  adventus  enim  usw.  180,1  crehroque,  ut  s int  auxilio  suis, 
SU hsistunt ,  ut  tum  accidit.  milia  enim  progressi  IUI  usw.  h.  G. 
VII  3,  2  Jmnc  alii  deinceps  excipiunt  et  proximis  tradunt,  ut  tum 
accidit.  nam  quae  usw.  b.  c.  III  68, 1  sed  fortuna,  quae  plurimum 
potest  cum  in  reliquis  rebus  tum  praccipue  in  bello ,  parvis  momentis 
magnas  rerum  commutationes  efficit,  ut  tum  accidit.  munitionem 
enim  usw.,  wo  Paul  mit  vollem  rechte  das  in  den  hss.  fehlende  enim 
wiederhergestellt  hat.     diese   Zusammenstellung  läszt  wohl  keinen 

'  der  Wahrheit  am  nächsten  g-ekonimen  sind  Doberenz  unfl  Köchly- 
Rüstow,  die  enim  auf  den  zn  ergänzenden  gedanken  'und  darin  hatte 
Caesar  recht,  und  so  kam  es  auch'  beziehen,  die  aber  ebenfalls  ilie 
wahre  bedeutung  von  neglexisnel  nicht  erkannt  haben. 
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zweifei  darüber,  dasz  an  unserer  stelle  zu  lesen  ist:  qid praesentis 

imperium  neglexisset  <^,  ui  accidity.  ille  enim  revocatus  resistere  .  . 
coepit.  eine  weitere  stütze  findet  unsere  ansieht  darin,  dasz  bei  ge- 
legenheit  einer  ähnlichen  Situation ,  der  erraordung  des  Treverers 
Indutiomarus  durch  ausgesandte  reiterei  (V58,  4),  gesagt  wird; 

proterritis  hostibus  atque  in  fugam  coniectis  —  quod  fore,  sicut  ac- 
cidit,  viäebat  —  unum  omnes peterent  Indutiomarum. 

I  16  beklagt  sich  Caesar  über  die  Saumseligkeit  der  Aeduer, 
die  ihm  getreide  versprochen  haben ,  aber  die  lieferung  desselben 
hinhalten  (§4):  diem  ex  die  ducere  Aedui:  conferri,  comportari, 
adesse  dicere.  gleich  auf  den  ersten  blick  leuchtet  ein,  dasz  in  con- 
ferri^  comportari,  adesse  eine  Steigerung  der  begriffe  enthalten  sein 
soll.  Kraner ,  Walther  (und  Doberenz)  unterscheiden  scharfsinnig 
conferri  und  comportari  so  von  einander,  dasz  ersteres  die  lieferung 
des  einzelnen  an  die  gemeinde,  letzteres  die  lieferung  der  gemeinde 
an  den  staat  (Doberenz;  an  Caesar)  bezeichne;  adesse  solle  dann  die 
bereitschaft  des  Staates  zur  lieferung  an  Caesar  ausdrücken,  doch 
von  einem  solchen  unterschied  in  der  bedeutung  der  worte  conferri 
und  comportari  ist  in  dem  sonstigen  Sprachgebrauch  Caesars  nicht 
die  geringste  spur  vorhanden;  im  gegenteil,  beide  worte  werden 
ganz  unterschiedslos  gebraucht,  um  sich  davon  zu  überzeugen,  braucht 
man  nur  stellen  zu  vergleichen  wie  h.  G.  III  9,  8  frumenta  ex  agris 
in  oppida  coinp>ortant  =  IV  31,  2  frumentum  ex  agris  cotidie  in 
castra  conferehat.  VI  10, 2  suaque  omnia  ex  agris  in  oppida  con- 
ferant.  h.  c.  II  25,  2  ex  agris  in  urbem  conferantur.  ebd.  37,  4 
Jnic  frumentum  comportare,  castra  munire,  materiam  conferre 
coepit.  dasz  ebenso  wenig  inferri  und  importari  einen  unterschied 
in  der  bedeutung  aufweisen,  ersieht  man  aus  6.  G.  II  15,  4  nihil 
pati  vini  reliquarumque  rerum  inferri  =  IV2, 6  vinum  ad  se  omnino 
importari  non  sinunt.  instructiv  in  dieser  beziehung  ist  auch 
h.  Alex.  73,  wo  conferri  und  comportari  als  völlig  gleichbedeutend 
und  in  derselben  Verbindung  in  kurzen  Zwischenräumen  einander 
ablösen:  aggerem  comp)ortari  iubet  .  .  quo  celeriter  collato  .  .  liuc 
omnem  comportatum  aggerem  usw.  hiernach  dürfte  man  sich 
schwerlich  von  der  Stichhaltigkeit  des  von  den  hgg.  vermuteten  Unter- 

schieds zwischen  beiden  verben  überzeugen;  zugleich  musz  aber  auch 
zugestanden  werden,  dasz  jetzt  die  lesart  conferri,  comportari,  weil 
von  dem  einen  zum  andern  verbum  durchaus  eine  Steigerung  des 
begriffs  vorhanden  sein  musz,  unhaltbar  ist.  auch  hier  bringt  uns 
die  natur  der  Sache  und  die  beobachtung  des  j^prachgebrauches  Cae- 

sars auf  die  richtige  fährte,  denn  bevor  das  getreide  zusammen- 
getragen wird,  musz  es  ja  erst  bei  den  einzelnen  besitzern  aufgesucht 

werden,  und  auch  bei  Caesar  bildet  das  conquirere  die  Vorbedingung 

zum  comportare  bzw.  conferre;  vgl.  h.  G-.  I  27,  4  dum  ea  conqui- 
riintur  et  conferuntur.  b.  c.  III  42,  5  frumentiimque  omne 

conquisitum  spoliatis  effossisque  eorum  domibus per  equites  com- 
portarat.     b.  Cr.  VII  12,  3  befiehlt  Caesar   den  einwohnern  von 
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Noviodunum ,  dasz  die  waffen  zusammengetragen  würden :  arma 
conferri,  und  schickt  zu  diesem  zwecke  die  centurionen  und  einige 
Soldaten  in  die  stadt  (§  4),  qui  arma  .  .  conquirerent.  vgl.  auch 
Cicero  in  Verrem  IV  23, 50  omne  argentum  conquireret  et  ad  se  com- 
portari  iuberet.  wir  werden  demnach  nicht  fehl  gehen,  wenn  wir  an 
unserer  stelle  lesen:  con quirl,  comportari,  adesse  dicere.  dasz  con- 
quiri  sehr  leicht  wegen  der  lautähnlichkeit  mit  conferri  von  einem 
abschreiber  vertauscht  werden  konnte,  braucht  nicht  besonders  be- 

tont zu  werden,  die  einzelnen  worte  schreiten  jetzt  in  natürlichem, 
lebhaftem  flusse  vorwärts:  zuerst  sagen  dieAeduer,  dasz  das  getreide 
zusammengesucht,  dann,  als  Caesar  ungeduldig  zu  werden  anfängt, 
dasz  es  zusammengetragen  werde,  schlieszlich ,  als  sein  unmut  den 
höchsten  punkt  erreicht  hat,  es  müsse  jeden  augenblick  da  sein. 

VI  14,2  ff.  tantis  excitati praemiis et  sna  spontemulti  indiscipli- 
n a m  con veniunt  et  a  parentihus  propinqxäsque  mittuntur.  magnum 
ibi  numerum  versuum  ediscere  dicuntur.  itaque  annos 
nonnulli  vicenos  in  disciplina  permanent,  neque  fas  esse 
existimant  ea  litteris  mandare,  cum  in  reliquis  fere  rebus,  puhlicis 
privatisque  rationihus,  Graecis  litteris  utantur.  id  mihi  duabus  de 
causis  instituisse  videntur,  quod  neque  in  vulgum  disciplinam  efferri 
velint  neque  eos,  qui  discunt,  litteris  confisos  minus  memoriae  studere ; 
quod  fere  plerisque  accidit,  ut  praesidio  litterarum  diligentiam  in  per- 
discendo  ac  memoriam  remittant.  inprimis  Jioc  volunt  persuadere, 
non  interire  animas,  sed  ab  aliis  post  mortem  transire  ad  alios,  atque 
hoc  maxime  ad  viiiutem  excitari  ptutant ,  metu  mortis  neglecto.  multa 
praeterea  de  sideribus  atqne  eorum  motu,  de  mundi  ac  terrarum  magni- 
iudine,  de  rerum  natura,  de  deorum  inmortalium  vi  ac  potestate  dis- 
putant  et  iuventuti  tradunt.  hss.  und  hgg.  sind  in  bezug  auf  diese 
stelle  einig,  was  ich  trotzdem  daran  auszusetzen  habe,  ist  folgendes, 
es  wird  erzählt,  dasz  viele  zu  den  Druiden  in  die  schule  gehen, 
dort  sollen  sie  eine  grosze  zahl  verse  auswendig  lernen,  deshalb 
bleiben  einige  zwanzig  jähre  lang  in  der  schule,  auffallend  er- 

scheint hierbei  dasz,  während  zuerst  ganz  regelrecht  ibi  zur  Vermei- 
dung der  Wiederholung  auf  das  kurz  vorhergehende  disciplinam  zu- 

rückweist, unmittelbar  darauf  nicht  wieder  ibi,  wie  zu  erwarten 
wäre,  sondern  dafür  m  disciplina  geschrieben  ist.  wie  steht  es  ferner 
mit  der  angäbe  dasz,  weil  viele  verse  auswendig  zu  lernen  sind, 
manche  sogar  zwanzig  jähre  studieren?  als  ob  nicht  schon  in  einem 
jähre  eine  ganz  erkleckliche  zahl  verse  auswendig  gelernt  werden 
könnte!  denn  an  faule  oder  gedächtnisschwache  schüler,  die  zum 
Studium  viel  mehr  zeit  gebrauchen  als  fleiszige  und  talentvolle,  ist 
an  unserer  stelle  dem  ganzen  zusammenhange  nach  nicht  zu  denken; 

im  gegenteil  scheint  Caesar  dies  verlängerte  studium  als  ein  frei- 
williges aufzufassen  und  dasselbe  lobend  hervorheben  zu  wollen, 

worauf  soll  sich  endlich  in  den  worten  ea  litteris  mandare  das  jDron. 
ea  beziehen?  doch  nicht  etwa  auf  versuum  (worauf  es  freilich  in 
dem  jetzigen  zusammenhange  bezogen  werden  zu  müssen  scheint), 
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da  man  doch  in  diesem  falle  eos  oder  illos  erwarten  würde,  die  an- 
gedeuteten Schwierigkeiten  schwinden,  wenn  wir  annehmen,  dasz  im 

ursprünglichen  text  in  bezug  auf  die  reihenfolge  der  sätze  eine  Ver- 
wirrung eingetreten  ist.  wenn  wir  nemlich  den  ganzen  abschnitt 

itaque  annos  nonnulU  .  .  memoriam  remittant  aus  seinem  jetzigen  zu- 
sammenhange ausscheiden  und  demselben  seine  gebührende  stelle 

am  ende  des  capitels  hinter  tradunt  anweisen,  so  begreifen  wir  jetzt, 
weshalb  einige  sogar  zwanzig  jähre  studieren:  die  menge  des  ver- 

schiedenartigsten Unterrichtsstoffes  ist  es,  die  den  lernbegierigen 
vcranlaszt  länger  als  nötig  zu  verweilen  und  sich  ein  gröszeres  masz 
von  kenntnissen,  als  zum  praktischen  leben  erforderlich  ist,  anzu- 

eignen, jetzt  erklärt  sich  auch,  dasz  nach  längerer  digression  in  dis- 
ciplina,  nicht  ibi  geschrieben  ist,  und  ea  erhält  jetzt  erst  seine  wahre 
bedeutung  durch  bezugnahme  auf  das  vorhergehende,  besonders  auf 
multa  praeterea.  endlich  erscheint  auch  der  stoff  besser  geordnet, 
das  zusammengehörige  ist  zusammengestellt,  indem  zuerst  die  ver- 

schiedenen arten  des  Unterrichtsstoffes,  dann  die  gründe  für  die 
nichtaufzeichnung  der  lehren  behandelt  werden. 

I  49, 1  ff.  ultra  eum  locum,  quo  in  loco  Germani  consederant, 
circiter  passus  sexcentos  ah  Ms,  castris  idoneum  locum  delegit  acieque 
triplici  instructa  ad  eum  locum  venit.  primam  et  secundam  aciem 
in  armis  esse,  tertiam  castra  munire  iussit.  hie  locus  ab  hoste  circiter 
passus  sexcentos,  uti  dictum  est ,  aberaf.  eo  .  .  Ariovistus  misit.  wem 
wäre  hier  nicht  die  so  häufige  Wiederholung  des  wortes  locus  aufge- 

fallen, die,  so  oft  sich  auch  Caesar  in  Wiederholungen  ergeht,  den- 
noch als  übertrieben  und  höchst  ungeschickt  einem  so  gewandten 

Stilisten,  wie  es  der  Verfasser  der  schrift  de  analogia  ist,  kaum  zu- 
getraut werden  darf,  nun  ist  aber  bekannt,  wie  interpoliert  und  wie 

verdorben  der  text  des  Schriftstellers  ist,  so  dasz  wohl  noch  so  man- 
ches extravagante,  seltsame  und  unnatürliche,  was  die  abschreiber 

verschuldet  haben,  dem  Caesar  in  die  schuhe  geschoben  wird,  wie 
Aväre  es,  wenn  an  unserer  stelle  ein  ähnliches  anzunehmen  wäre? 
das,  meine  ich,  ist  nicht  zu  bezweifeln,  denn  allerdings  sind  die 
fälle  bei  Caesar  äuszerst  zahlreich  vertreten,  in  denen  etwas  früher 
gesagtes  nach  längerer  abschweifung  noch  einmal,  um  es  besser  dem 
gedächtnis  einzuprägen,  wiederholt  wird,  unter  beifügung  derartiger 
Wendungen  wie  uti  dictum  est,  aber  beinahe  in  einem  atem,  mit 
einer  Unterbrechung  von  zwei  zeilen,  zu  schreiben:  circiter  passus 
sexcentos  ah  Ms  .  .  locum  delegit  und  Mc  locus  ah  hoste  circiter  passus 
sexcentos,  uti  dictum  est,  aherat,  das  sollte  dem  Caesar  zugemutet 
werden?  credat  ludaeus  Apella!  ich  streiche  den  satz  hie  locus  .  . 
aherat.  ferner  weise  ich  nach  castris  idoneum  locum  delegit  die  worte 
ad  eum  locum  venit,  weil  sie  dem  sinne  nach  in  jenen  schon  enthalten 
sind,  zurück,  auf  diese  weise  ist  die  fünffache  Wiederholung  von 
locus  auf  eine  dreifache  reduciert,  die  für  Caesar  ganz  erträglich  ist. 
ich  lese  also:  ultra  eum  locum,  quo  in  loco  Germani  consederant, 
circiter  passus  sexcentos  ah  his,  castris  idoneum  locum  delegit  acieque 
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iriplici  instruda  primam  et  secundam  aciern  in  armis  esse,  tertiam 
Castro  muntre  iussit.  eo  .  .  Ariovistus  misit.  vgl.  auch  VII  67,  1  in 

tres  partes  distributo  equitatu  duae  se  acies  ab  duobus  lateribus  osten- 
dunt,  una  a  primo  agniine  iter  impedire  coepit. 

I  28,  5  Boios  petentibus  Aeduis  .  .  nt  in  finibus  suis  collocarent, 
concessit;  quibus  Uli  agros  dedenmt  qiiosque  postea  in  parem  iuris 
libertatisque  condicionem,  atque  ipsi  erant,  receperunt.  sehr  auffällig, 
obgleich,  so  viel  mir  bekannt,  von  niemandem  bisher  beanstandet, 
ist  die  Wiederholung  des  pron.  rel.  {quosque)  mit  demonstrativem 
sinne,  dasz  an  erster  stelle  statt  his  zur  anknüpfung  an  den  vorher- 

gehenden satz  quibus  gebraucht  ist,  das  ist  ein  ganz  gewöhnliches 
kunstmittel  der  lat.  spräche;  aber  im  weitern  verlauf  der  erzählung 

sollte  doch,  da  von  einer  anknüpfung  keine  rede  mehr  ist,  das  de- 
monstr.  zur  geltung  gelangen,  und  man  wäre  vollkommen  berechtigt 
eosque  zu  erwarten,  doch  wie  wir  sehen  werden,  ist  auch  dieses  an 
unserer  stelle  nicht  nötig,  vergleicht  man  nemlich  folgende  stellen: 
b.  G.  VII  81,  3  dat  iuba  Signum  suis  Vercingetorix  atque  ex  oppido 
educit  (wo  bei  educit  aus  suis  zu  ergänzen  ist  eos),  b.  c.  I  71,  4  quod 
certe  inde  decedendum  esset  Afranio  nee  sine  aqua  permanere passet 
(wo  bei  passet  aus  Afranio  der  nom.  zu  entnehmen  ist),  und  ganz 
besonders  b.  G.  I  45,  2  bello  superatos  esse  Arvernos  et  Rutenos  .  . 
quibus  populus  Romanus  ignovisset  neque  in  provinciam  redegisset 
neque  Stipendium  imposuissct  (wo  aus  quibus  zu  redegisset  ebenfalls 

der  entsprechende  acc.  zu  ergänzen  ist^),  so  ersieht  man,  dasz  die 
fälle,  in  denen  aus  einem  dativ  zum  nachfolgenden  Satzteile  ein  acc. 

bzw.  nom.  zu  ergänzen  ist,  nicht  gar  zu  selten  sind,  diese  eigentüm- 
lichkeit  hat  sogar  nachahmung  gefunden  bei  den  Verfassern  des 
b.  Alcxandrinum  und  Africum;  vgl.  b.  AI.  56, 6  edictum  tota  provincia 

proposuerat ,  quibus  pecunias  imperasset  neque  contulissent ,  se  ad- 
irent.  b.  Afr.  25,  3  quibus  cum  condicioncm  fcrret  .  .  condicionem- 
que  repudiassent,  postea  ab  eo  capti  interfcctique  sunt  omnes.  wir 
werden  also  kein  bedenken  tragen  an  unseier  stelle  das  wort  quosque 
als  tiberflüssig  und  die  eleganz  des  ausdrucks  beeinträchtigend  zu 
tilgen  und  zu  lesen:  quibus  Uli  agros  dederunt ;  postea  in  parem  iuris 
libertatisque  condicionem,  atque  ipsi  erant,  receperunt.  ähnlich  leitet 
postea  allein  ein  neues  Satzglied  ein  b.  G.  VI  39,4  redisse  primo 
legiones  credunt,  qiias  longius  discessisse  ex  captivis  cognoverant; 
postea  despecta  paucitate  ex  omnibus  partibus  impetum  faciunt. 

Die  eben  erläuterte  construction  ist,  wie  ich  glaube,  durch  cor- 
ruption  übertüncht  in  b.  G.  VII  33,  1  enthalten,  wo  es  von  dem 
Volke  der  Aeduer  heiszt :  ne  tanta  et  tarn  coniuncta  populo  Romano 
civitas,  quam  ipse  semper  aluisset  omnibusque  rebus  ornasset ,  ad 

2  Menge  über  das  relativuni  in  der  spräche  Caesars  (Halle  1889) 
s.  16  erblickt  in  dieser  stelle  den  einzigen  ausnabmefall  bei  Caesar, 
dasz  aus  dem  casus  eines  relativums  für  ein  späteres  Satzglied  ein  anderer 
casus  des  relativums  zu  ergänzen  ist. 
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vim  atque  arnia  descenderet.  der  ausdiuck  alere  wird  von  Kraner, 

Walther  und  Doberenz  erklärt:  'das  Wachstum,  die  Wohlfahrt  be- 
fördern ,  den  Staat  emporbringen.'  nun  musz  aber  dieser  ausdruck 

in  dieser  bedeutung  sehr  auffallen,  da  sonst  davon  bei  Caesar  keine 
spur  vorhanden  ist.  offenbar  soll  hier  durch  die  worte  quam  ipse 
semper  aluisset  dasselbe  bezeichnet  werden,  was  in  folgenden  stellen 

ausgesagt  ist:  1).  G.  VII  40,  1  quod  semper  Acduorum  civitati prae- 
cipue  indidserat.  ebd.  V  54,  4  Äeduos  et  Eemos,  quos  praecipuo 
semper  Jionore  Caesar  Jiahuit.  der  sinn  unserer  ganzen  stelle  deckt 
sich  aber  am  vollständigsten  mit  &.  c.  I  7,  1  a  quibus  deductuni  ac 
depravatum  Pompeium  queritur  invidia  atque  öbtrectaiione  laudis  suae, 
cuius  ipse  honori  et  dignitati  semper  faverit  adiutorque  fuerit.  in 
allen  diesen  stellen  ist  nicht  von  einem  emporbringen,  wohl  aber 
von  einer  begünstigung,  einem  wohlwollen  und  hochschätzen  seitens 
Caesars  die  rede,  wie  er  denn  auch  VII  43,  4  von  sua  in  Äeduos 

henevolentia  spricht,  und  wir  werden  nicht  fehlgehen,  wenn  wir  das- 
selbe auch  für  unsere  stelle  annehmen,  indem  wir  lesen:  cui  ipse 

semper  favisset  omnibusque  rebus  ornasset.  dasz  durch  einen  leich- 
ten Irrtum  aluisset  statt  faulsset  gelesen  und  dementsprechend  cui 

in  quam  verwandelt  werden  konnte,  ist  um  so  eher  erklärlich,  da  ja 
der  abschreiber  in  seiner  Oberflächlichkeit  das  object  zum  folgenden 
ornasset  vermiszte.  dasz  aber  letzteres  zufolge  des  Caesarischen 

Sprachgebrauchs  aus  cui  zu  entnehmen  ist,  haben  wir  oben  genug- 
sam gezeigt,  übrigens  sei  noch  bemerkt,  dasz  hier  die  vei'ba  favisset 

und  ornasset  in  demselben  sinne  zusammengestellt  sind ,  wie  sonst 
die  substantiva  gratia  atque  honos,  gratia  dignitasquc]  vgl.  h.  G.  I 
18,  8  in  antiquum  locum  gratiae  atque  honoris.  VI  12,  6  reliquis 
rebus  eorum  gratia  dignitateque  amplificata. 

IV  35  hält  Caesar  einen  etwaigen  sieg  über  die  Britannen  des- 
halb für  erfolglos,  weil  ihm  der  leicht  bewegliche  feind  schnell  ent- 

fliehen könne,  erst  als  ihm  Commius  dreiszig  reiter  zuführt,  ent- 
schlieszt  er  sich  zur  schlacht  und  schlägt  die  feinde  in  die  flucht,  die 

stelle  (§  2  f.)  lautet:  commisso  proelio  diufius  nostrorum  militum  im- 
petum  hostes  ferrc  non  potuerunt  ac  terga  verterunt.  quos  tanto  spatio 
secuti ,  quantum  cursu  et  viribus  efficere  potuerunt ,  complures  ex  iis 
occiderunt,  deinde  omnibiis  longe  lateqiie  aedificiis  incensis  se  in  castra 
receperunt.  merkwürdigerweise  beziehen  Kraner,  Walther,  Doberenz 

und  Köchly-Rüstow  die  worte  quos  tanto  spatio  secuti  .  .  receperunt 

auf  die  legionssoldaten  und  übersetzen  cursu  ̂ durch  lauf  (Köchlj- 
Rüstow  cursu  et  viribus  =  'im  Sturmschritt'),  in  cap.  26,5  schlägt 
Caesar  ebenfalls  die  feinde  in  die  flucht,  doch  kann  er  sie  nicht  ver- 

folgen, weil  er  keine  reiter  hat  {quod  equites  .  .  insulam  capere  ')ion 
potuerant)]  hier  kann  er  sie  plötzlich  verfolgen  mit  seinen  legions- 

soldaten? und  was  machen  wir  mit  den  worten  tarnen  nactus  equites 
circiter  XXX?  sollten  diese,  trotzdem  gerade  sie  den  Caesar  zur 
Schlacht  bestimmten,  bei  der  Verfolgung  keine  Verwendung  gefunden 
haben?    dar.n  sollte  man  doch  bei  secuti,  da  das  subject  wechselt, 
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irgend  ein  subst.  oder  pron.  {nostri  oder  Uli)  erwarten,  was  Doberonz 
wenigstens  für  die  Übersetzung  verlangt,  meiner  meinung  nach  lassen 
sich  die  Schwierigkeiten  nur  auf  die  weise  lösen,  dasz  man  schreibt: 

quos  tanto  spatlo  secuti  equifes  und  cursu  et  viribus  alsdann  über- 

setzt 'durch  angestrengten  ritt',  die  legionssoldaten  können  ebenso 
wenig  wie  in  cap.  26,  so  auch  hier  den  feind  verfolgen,  sondern  dies 
wird  eben  jenen  dreiszig  reitern  überlassen  und  nur  reiter  können 
auszerdem  noch  longe  lateque  die  gebäude  anzünden,  dasz  aber  equifes 
nach  secuti  irrtümlicherweise  als  dittographie  aufgefaszt  werden  und 
somit  leicht  ausfallen  konnte,  liegt  klar  auf  der  band,  ähnlich  heiszt 
es  6.  G.  III  26,  6  quos  equitatus  .  .  consectatus .  .  se  in  castra  recepit. 

VII  44  f.  berichtet  Caesar  dasz,  als  er  Gergovia  belagerte  und 
sich  schon  in  den  besitz  eines  hügels  gesetzt  hatte ,  Vercingetorix 
eine  andere  anhöhe,  für  die  er  sehr  fürchtete,  durch  verschanzungen 
zu  befestigen  beschlossen  und  Soldaten  aus  dem  lager  dazu  abcom- 
mandiert  habe,  um  die  Gallier  irrezuführen  und  auch  den  rest  ihrer 

truppen  zum  verlassen  ihres  lagers  zu  verleiten ,  setzt  Caesar  einen 

Scheinangriff  ins  werk  und  schickt  einige  detachements  zu  der  ver- 
schanzung, dann  heiszt  es  in  den  besseren  hss.  weiter  (45, 6):  augetur 

Gallis  suspicio  atque  omnes  illo  munitionum  copiae  traducimtur. 

diese  lesart  haben  Dinter  in  der  ersten  ausgäbe,  Rheinhard  und  Do- 
berenz  beibehalten,  während  Kraner,  Walther,  EHoffmannund  Dinter 

in  der  2n  ausgäbe  die  lesart  der  interpolierten  hss.  illo  ad  munitiO' 
nem  aufgenommen  haben,  doch  halte  ich  letztere  ausdrucksweise, 
welche  offenbar  im  sinne  der  hgg.  gleichbedeutend  mit  ad  illam 
miinitionem  ist,  für  zu  gekünstelt,  glaube  vielmehr,  dasz  die  lesart 

der  bessern  hss.  illo  munitionum^  wiewohl  corrumpiert,  der  ursprüng- 
lichen lesart  näher  kommt,  indem  ich  der  ansieht  bin,  dasz  es  ur- 

sprünglich geheiszen  hat:  atque  omnes  in  lo<^cumy  munitionum 
copiae  iraducuntur.  die  endung  -um  von  locum  ist  wegen  der  ähn- 
lichkeit  mit  der  ersten  silbe  von  munitionum  ausgefallen  und  in  loc 
bzw.  illoc  zu  illo  verkürzt,  die  Verbindung  von  locus  aber  mit  einem 
folgenden  gen.  bietet  bei  Caesar  nichts  auffallendes,  wenn  man 
stellen  vergleicht  wie  h.  G.  II  23,  5  pars  summiim  castrorum 
locum petere  coepif.  III  19,1  locus  erat  castrorum  editus.  V 4 3, 2 

in  omnem  locum  castrorum  distulerunt.  VIII  20,  1  locum  cas- 
trorum relicturos. 

VI  5,  3  his  rebus  constitutis,  quod  pro  explorato  habebat  Ambio- 
rigem  proelio  non  esse  concertaturum,  reliqua  eius  consilia  animo 
circumspiciebat.  ich  halte  hier  a^wmo ,  woran,  soweit  mir  bekannt, 
alle  hgg.  festhalten,  für  eine  corruptel  von  omnia  unter  hinweis 
auf  V  7,  3  dabat  operam,  ut  omnia  eius  consilia  cognosceret.  die 
Stellung  der  worte  reliqua  eius  consilia  omnia  circumspiciebat 
kehrt  wieder  b.  c.  III  61,  3  haec  ad  Pompeium  omnia  detulerunt; 
vgl.  auch  Livius  XXII  3,  2  considis  deinde  consilia  .  .  et  cetera  .  .. 

omnia  . .  inquirendo  exsequebatur.  was  bei  circumspiciebat  'er  suchte 
nach  allen  selten  zu  erforschen'  animo  zu  thun  hätte,  ist  mir  uner- 



208  JLange:  zu  Caesars  bellum  Gallicum. 

findlich ;  vielmehr  passt  zu  dem  begrifif  von  circumspicere  die  hinzu- 
fügung von  omnia  ganz  vortrefflich,  wie  folgende  stellen  aus  anderen 

Schriftstellern  deutlich  beweisen:  Livius  XXI  34,  5  circumspedans 
.  .  omnia  incedebat.  Sali.  lug.  72, 2  circumspedare  omnia.  Cic.  epist. 
I  9, 10  circumspedis  rebus  meis  omnibus.  zu  der  corruptel  von  omnia 
in  animo  ist  der  abschreiber  um  so  mehr  verleitet  worden ,  weil  er 

kurz  vorher  (§  l)  gelesen  hatte:  totus  et  mente  et  animo  in  bellum 
.  .  Ambiorigis  insistit,  wo  aber  animo  vollkommen  berechtigt  ist. 

II  19,  7  Jiis  facile  pulsis  ac  proturbatis  incredibili  celeritate  ad 
flumen  decucurrerunt,  ut  paene  uno  tempore  et  ad  Silvas  et  in  flumine 
et  iam  in  manibus  nostris  Jiostes  viderentur.  eadem  autem  cele- 

ritate adverso  colle  ad  nostra  castra  atque  eos ,  qui  in  opere  occupati 
erant ,  contenderunt.  zwischen  dem  an  seinem  obern  teile  bewalde- 

ten hügel,  auf  dem  sich  dieNervier  befinden,  und  der  anhöhe,  welche 
die  Römer  zu  verschanzen  beginnen,  flieszt  der  Sabisflusz.  die  feinde 
stürzen  nun  plötzlich  aus  dem  walde  hervor  und  eilen  an  den  flusz: 
ihr  erscheinen  oben  und  unten  ist  das  werk  eines  augenblicks.  was 
in  diesem  zusammenhange  die  weitern  worte  et  iam  in  manibus  nostris 
bezeichnen  sollen,  ist  nicht  recht  klar,  denn  wenn  Kraner,  Walther, 

Doberenz  und  Köchly-Rüstow  'in  unserer  unmittelbaren  nähe'  über- 
setzen, so  fällt  ja  diese  bedeutung  mit  ad  nostra  castra  zusammen; 

zu  dem  lager  aber  gelangen  die  feinde  erst  im  folgenden  satze,  aber 
es  wird  eine  Verderbnis  vorliegen,  und  ich  schlage  vor  zu  lesen:  ut 

paene  uno  tempore  et  ad  Silvas  et  in  flumine  et  iam  in(opyinan- 
tibus  nostris  hostes  viderentur.  ebendieselbe  Verbindung  von  etiam 
mit  einem  part.  finden  wir  VI  30,  2  ut  in  ipsum  incautum  etiam 
atque  inparatum  inciderd.  durch  die  worte  aber  etiam  inopinanti- 
bus  nostris  wird  das  überraschende  der  handlung  noch  mehr  hervor- 
gehoben. 

VI  40,  2  flZii,  cuneo  facto  ut  celeriter  perrumpant ,  censent,  quo- 
niam  tam propinqua  sint  castra,  et  si  pars  aliqua  circumventa  ceci- 
derit,  at  reliquos  servari  posse  confidunt;  alü,  ut  in  iugo  consistant 
atque  eundem  omnes  ferant  casum,  da  die  worte  alii,  ut  .  .  casu/m 
abhängig  sind  von  censent,  so  wirkt  die  einschiebung  eines  zweiten 
verbums  confidunt  sehr  störend  auf  den  Zusammenhang  des  ganzen 
Satzes,  vergleicht  man  nun  damit  b.  c.  I  67,  5  quare  omni  ratione 
esse  interdiu  perrumpendum :  dsi  aliquo  accepto  detrimento,  tamen 
summa  exercitus  salva  locum,  quem  petant,  capi  posse,  so  wird  man 
zu  der  Überzeugung  kommen ,  dasz  unsere  stelle  zu  lesen  ist :  alii, 
cuneo  facto  ut  celeriter  perrumpant ,  censent ,  quoniam  tam  propinqua 
sint  castra:  etsi  pars  aliqua  circumventa  ceciderit,  at  reliquos  servari 
posse;  alii,  ut  in  iugo  consistant  atque  eundem  omnes  ferant  casum. 
infolge  der  trennung  von  etsi  in  zwei  worte  hat  ein  abschreiber  ein 

zweites  zu  et  gehöriges  verbum  vermiszt  und  deshalb  confidunt  hinzu- 
gesetzt. 

Neumark  in  Westpreüszen.  Julius  Lange. 
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Bei  der  erklärung  der  worte  VI  10,  5  hanc  .  .  pro  nativo  miiro 
obkctam  Cheruscos  ah  Suebis  Suebosque  ab  Cheniscis  iniuriis  incur- 
sionibusque  prohibere  bildet  die  bestimmung  ab  Suebis  und  ab  Che- 
rnscis  eine  harte  nusz,  die  zu  knacken  nach  allem,  was  mir  an  ver- 

suchen zu  gesiebte  gekommen,  bis  jetzt  noch  nicht  gelungen  ist. 
denn  sie  einfach  mit  iniuriis  ineursionihusque  zu  verbinden,  wie 
Doberenz  will,  verbietet  die  Wortstellung,  und  der  Vorschlag  von 
Kraner-Dittenberger  iniuriis  prohibere  als  6inen  begriff  zu  fassen  und 
davon  dann  jene  bestimmung  abhängen  zu  lassen,  der  im  gründe 
genommen  dasselbe  will  wie  Doberenz  und  nur  jenem  einwand  die 
spitze  abbrechen  zu  wollen  scheint,  wird  allein  schon  durch  die 
Unterschlagung  des  incursionibus  unannehmbar,  auch  würde  die 

freie  wiedergäbe  durch  'sicher  stellen'  in  Wahrheit  die  bestimmung 
iniuriis  incursionibusque  nicht  mit  treffen,  sondern  nur  unterdrücken, 

da  niemand  leugnen  wird,  dasz  man  sagen  könnte  'vor  übergriffen 
und  einfallen  seitens  der  .  .  sicher  stellen',  ohne  irgendwie  eines 
pleouasmus  geziehen  zu  werden,  wenn  man  dagegen  blosz  sagt  'vor 
den  Sueben  bzw.  Cheruskern  sicher  stellen',  so  genügt  das  in  diesem 
falle  allerdings,  aber  nur  weil  nichts  anderes  als  iniuriae  incur- 

sionesque  von  ihnen  drohen  kann,  der  '6ine'  begriff  ist  also  nur  vor- 
geblich, aber  musz  denn  ab  Suebis  und  ab  Cheruscis  so  durchaus  ab- 

hängig sein  ?  ich  behaupte  nein,  es  ist  einfach  Ortsbestimmung  und 
zwar  der  sog.  terminus  a  quo,  wofür  sich  ein  schlagendes  gegenstück 
11,5  findet  in  den  Worten  attingit  etiam  ab  Sequanis  et  Helvetiis 

flumen  Rhenum.  demnach  übersetze  ich  unsere  stelle  so:  'dieser 
hindere  als  natürliche  mauer  die  Cherusker  nach  der  seite  der  Sueben 

und  die  Sueben  nach  der  seite  der  Cherusker  an  übergriffen  und  ein- 

fallen.' kann  es  eine  schlichtere,  lateinischere  und  vorzüglich  Caesar 
angemessenere  darstellung  des  Verhältnisses  geben? 
Metz.  Ferdinand  Weck. 

33. 
ZU  TACITÜS  GERMANIA. 

Die  stelle  in  der  Germania  des  Tacitus,  in  welcher  von  der  ent- 
stehung  des  namens  Germani  geredet  wird,  hat  den  hgg.  nicht  geringe 
Schwierigkeiten  bereitet;  man  hat  sich  mit  denselben,  so  gut  es  gehen 

wollte,  abzufinden  versucht,  hat  aber  meines  erachtens  die  Unklar- 
heit, die  in  dem  berichte  liegt,  trotz  alledem  nicht  zu  beseitigen  ver- 

mocht, die  worte,  um  die  es  sich  handelt,  sind  folgende:  ceferum 
Germaniae  vocabulum  recens  et  nuper  additum,  quoniam  qui  primi 
Rhenum  transgressi  Gallos  expulerint  ac  nunc  Tungri,  tunc  Germani 
vocati  sint:  ita  nationis  nomen,  nongentis,  evaluisse  paulatim,  ut 

omnes primum  a  Victore  ob  metiim,  mox  etiam  a  se  ipsis  in- 
Jnhi-böcher  für  class.  philol.  1891  lift.  ?.  14 
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venio  nomine  Germani  vocarentur.  Müllenboff  'deutsche 
altertumskunde'  II  s.  199  gibt  die  letzte  hälfte  dieser  worte  folgender- 
maszen  wieder:  'so,  auf  diese  weise  sei  der  name  eines  einzelnen 
Stammes,  einer  Völkerschaft,  nicht  der  des  ganzen  völkergeschlechts 
allmählich  emporgekommen ,  dasz  alle  erst  von  dem  sieger  um  der 
furcht  willen ,  dann  auch  von  sich  selbst  mit  dem  erfundenen  namen 

Germanen  genannt  wurden.' 
Gehen  wir  jetzt  näher  darauf  ein  die  Unklarheiten,  welche  in 

dem  überlieferten  texte  sowie  in  der  beigefügten  Übersetzung  liegen, 
aufzudecken,  um  alsdann  zu  zeigen,  auf  welche  weise  durch  eine 
änderung  desselben  jene  beseitigt  werden  können. 

Dasz  zu  additum  (==  'beigelegt',  wie  Schweizer- Sidler  richtig 
bemerkt)  esse  zu  ergänzen  und  der  ganze  gedanke  von  den  in  dem 

vorhergehenden  satze  befindlichen  worten  quidam  .  .  affirmant  ab- 
hängig zu  machen  sei,  ist  klar;  ferner  unterliegt  es  keinem  zweifei, 

dasz  zu  ac  nunc  Tungri  aus  vocati  sint  das  praesens  vocentur  zu  er- 
gänzen sei.  dasz  schlieszlich  zu  der  erklärung  der  worte  qui  primi 

Bhennm  transgressi  Gällos  expulerint  die  stellen  aus  Caesar  6.  G^.  II 
4,  1  u.  10  herangezogen  werden  müssen,  und  nuper  an  der  vor- 

liegenden stelle,  wie  auch  sonst,  einen  gröszern  Zeitraum  bezeichnet, 
darüber  herscht  unter  den  hgg.  keine  meinungsverschiedenheit.  was 
aber  den  erklärern  mit  fug  und  recht  Schwierigkeiten  bereitet  hat, 
das  sind  die  worte  omnes  primum  a  Victore  ob  metum,  die  doch  zu  dem 

Schlüsse  des  satzes  mox  etiam  a  se  ipsis  usw.  einen  gewissen  ge gen- 
satz bilden  müssen.  Egelhaaf  bemerkt  in  seiner  ausgäbe  der  Ger- 

mania (Gotha  1885)  zu  der  in  frage  stehenden  stelle  folgendes:  'man 
wird  das  wort  Victor  auf  die  T ungern  beziehen  müssen,  welche  sieg- 

reich über  den  Rhein  vordrangen  und  von  den  Galliern  wegen 
ihrer  furcht  Germani  genannt  wurden  (so  dasz  das  wort 

Germani  einen  furchterregenden  sinn,  wenigstens  nach  den  gewährs- 
männern  {quidam),  deren  ansieht  Tacitus  wiedergibt,  gehabt  haben 
musz);  mit  diesem  namen  nannten  sie  sich  später  aber  selbst,  ob- 

wohl er  ein  nomen  inventum,  nicht  verum  und  antiquum  war,  «ein 
künstlich  gemachter  name».  a  Victore  ist  dann  «nach  dem  sieger», 
während  a  se  ipsis  «von  ihnen  selbst»  bedeutet,  bemerkt  soll  indes 
werden,  dasz  andere  die  stelle  so  deuten:  so  dasz  alle  zusammen 
zuerst  von  den  siegreichen  Tungern,  welche  durch  ihren  hinweis  auf 
ihre  gewaltige  reserve  über  dem  Rhein  den  Galliern  furcht  einflöszen 
wollten,  später  auch  von  ihnen  selbst  mit  dem  gemachten  namen 

Germani  genannt  wurden.'  —  Dieselbe  Unsicherheit  in  der  erklärung 
findet  sich  auch  in  der  ausgäbe  von  Tücking  (Paderborn  1885),  wo 

es  heiszt;  'a  victore  scheint  einen  gegensatz  zu  a  se  ipsis  zu  bilden, 
dann  ist  der  sinn  der  stelle:  «alle  zu  dem  groszen  rechtsrheinischen 

stamme  gehörenden  Völker  sind  zuerst  von  dem  über  den  Rhein  sieg- 
reich vorgedrungenen  zweige  der  furcht  halber  (oft  metum  activ  = 

ut  Gallis  metum  incuterent,  oder  passiv  =  sihi  metuentes,  nemlich 
wegen   ihrer  geringen  zahl)   als  Germanen  bezeichnet,  und  dem- 
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nächst  haben  auch  diese  selbst  sich  mit  dem  (bei  jenen)  vorgefunde- 
nen namen  Germani  genannt.»  jedoch  kann  a  victorc  auch  heiszen 

«nach  dem  sieger»,  und  gerade  bei  Tacitus  ist  der  Wechsel  in  der 
bedeutung  einer  präp.  bei  anscheinend  correspondierenden  Satz- 

gliedern nicht  selten.'  Müllenhoff  wendet  sich  mit  entschiedenheit 
gegen  eine  solche  erklärung,  indem  er  ao.  sagt:  'der  v/dor  kann  nur 
das  siegreich  über  den  Rhein  vordringende  volk  der  Germanen  sein 
und  a  Victore  nicht  anders  als  a  se  ipsis  verstanden  werden,  wenn 
man  dem  Tacitus  nicht  die  unglaublichste  Verschrobenheit  oder  Un- 

geschicklichkeit des  ausdrucks  zutraut.'  —  Die  erklärung  a  victorc 
=  'nach  dem  sieger'  verwirft  auch  Schweizer- Sidler  in  seiner  aus- 

gäbe (Halle  1884),  indem  er  zu  a  Victore,  wie  ich  meine  mit  vollem 

rechte,  bemerkt:  'nach  dem  gegensatze  a  se  ipsis  =  '<von  dem 
sieger»  dh.  den  Germanen,  die  in  Gallien  siegreich  eingedrungen 

waren.'  derselbe  fügt  zu  oh  metum  zur  erklärung  hinzu :  'nicht  wegen 
des  Schreckens,  der  in  dem  namen  lag,  sondern  wegen  der  furcht, 
welche  der  umstand  erwecken  muste,  dasz  alle  über  dem  rechten 
Rheinufer  wohnenden  stamme  ebenfalls  Germanen  und  ihre  brüder 

seien.'  auch  in  der  ausgäbe  von  Kritz- Hirschfelder  (Berlin  1878) 
wird  gegen  die  erklärung  a  Victore  =  'nach  dem  sieger'  front  ge- 

macht, indem  zu  a  victorc  folgende  erklärung  gegeben  wird:  ̂ victor 
collectivo  sensu  dictum  de  illis  nationibus,  quaeRhenum  transgressae 
Gallos  expulerunt;  a  victorc  autem  non  e&t  secunduni  victorem  [nach 
dem  sieger),  cui  interpretationi  utique  obstat  oppositi  membri  struc- 

tura,  sed  significat  victorem  ipsum  usurpasse  hoc  nomen.'  —  Dasz 
oh  metum  in  causativem  sinne  zu  nehmen  sei,  wird  nicht  nur  in  der 
genannten  ausgäbe  hervorgehoben ,  sondern  ist  auch  die  ansieht 
Zernials ,  der  in  seiner  jüngst  erschienenen  ausgäbe  der  Germania 
(Berlin  1890),  indem  er  sich  an  Müllenhoffs  erklärung  anlehnt,  den 

ausdruck  oh  metum  wiedergibt:  'in  der  absieht  den  Galliern  furcht 
einzuflöszen  und  sie  zu  erschrecken.'  —  Ist  auch  ohne  weiteres  zu- 

zugeben ,  dasz  das  in  collectiver  bedeutung  gebrauchte  wort  victor 
auf  die  nationes  zu  beziehen  ist,  quae  Rhenum  transgressae  Gallos 
expulerunt,  so  ist  doch  nicht  zu  verstehen,  wie  die  worte  ut  omnes 
primtcm  a  victorc  oh  metum  zu  dem  folgenden  satzgliede  mox  etiam 
a  se  ipsis  invento  nomine  Germani  vocarentur  einen  gegensatz 
bilden  sollen,  nach  meinem  dafürhalten  würde,  wenn  Tacitus  in 
dem  oben  angegebenen  sinne  einen  gegensatz  hätte  zum  ausdruck 
bringen  wollen,  es  ungefähr  heiszen  müssen:  ut  omnes  primum  a 
victorc  (dh.  von  den  einzelnen  germanischen  Völkerschaften,  die 
über  den  Rhein  gegangen  waren),  mox  etiam  a  ceteris  omnihus 
(dh.  von  allen  andern,  die  auf  der  rechten  seite  des  Rheins  geblieben 
waren)  invento  nomine  Germani  vocarentiir.  einen  gegensatz  aber 
zu  a  se  ipsis,  wie  in  den  hss.  steht,  bildet  naturgemäsz  ah  aliis,  nicht 
tt  Victore,  worunter  ja  auch  wieder  germanische  Völkerschaften 
zu  verstehen  wären,  es  sei  auch  auf  die  auffallende  erscheinung  hin- 

gewiesen, dasz  Tacitus  durchweg  die  passive  construction  ange- 

14* 
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wendet  hat  {vocati  sint  und  vocarentnr) ;  dies  würde  er  kaum  gethan 
haben,  wenn  er  hätte  berichten  wollen,  dasz  die  über  den  Rhein  vor- 

gedrungenen Deutschen  sich  selbst  den  namen  Germanen  beigelegt 
hätten,  warum  sagte  er  nicht  in  leichtverständlicher  weise:  quoniam 
qui  primi  JRhenum  transgressi  Gallos  expulerint  ac  nunc  Tungri, 
tunc  Germanos  se  vocaverint:  ita  nationis  nonien,  non  gentis  eva- 
luisse  paulatim ,  ut  omnes  primum  vicfor  ob  meium  (sc.  vocaret),  mox 
etiam  ipsi  (oder  zur  bezeichnung  des  gegensatzes  schärfer  ceteri 
omnes)  invento  nomine  Germanos  se  vocarent?  schon  bei  der  form 
vocati  sint  ergänzt  man  sich  unwillkürlich  die  frage  a  quonam?  dasz 
man  aber  dort  ohne  weiteres  a  se  ipsis  zu  ergänzen  habe,  wird 
durch  nichts  angedeutet,  abgesehen  aber  davon,  dasz  ein  logischer 
gegensatz  in  den  beiden  Satzgliedern  überhaupt  nicht  vorhanden 
ist,  und  dasz  die  passive  construction  immerhin  die  gebührende 
beachtung  verdient,  ist  der  ausdruck  ob  metum  als  ein  durchaus  un- 

klarer zu  bezeichnen,  und  wenn  bei  Kritz- Hirschfelder  damit  die 

deutsche  Wendung 'der  furcht  halber'  zusammengestellt  wird,  so 
wird  dadurch  die  klarheit  der  fraglichen  stelle  absolut  nicht  geför- 

dert, da  aber  in  dem  vorhergehenden  satze  mit  klaren  Worten  gesagt 
wird,  dasz  die  Germanen  siegreich  über  den  Rhein  vorgedrungen 
sind  und  die  Gallier  vertrieben  haben,  so  ist  es  doch  wohl  natür- 

lich, bei  den  damaligen  Galliern  furcht  vorauszusetzen,  nicht  aber 
bei  den  Germanen,  die  bei  der  läge  der  dinge  gar  keine  veranlassung 
dazu  hatten,  es  heiszt  denn  doch  dem  ausdruck  ob  metum  eine  erkün- 

stelte deutung  unterlegen,  wenn  derselbe  erklärt  wird:  'welche  durch 
hinweisauf  ihre  gewaltige  reserve  über  dem  Rhein  den  Galliern  furcht 

einflöszen  wollten'  (Egelhaaf),  oder :  'wegen  der  furcht,  welche  der  um- 
stand erwecken  muste,  dasz  alle  über  dem  rechten  Rheinufer  wohnen- 

den stamme  ebenfalls  Gei'manen  und  ihre  brüder  seien'  (Schweizer- 
Sidler),  oder:  'sibi  metuentes ,  nemlich  wegen  ihrer  geringen  anzahl' 
(Tücking).  ich  stimme  vielmehr  den  Verfassern  des  lexicon  Taciteum, 
Gerber  und  Greef,  bei,  welche  zu  der  besprochenen  stelle  bemerken: 

'ut  omnes .  .vocarentur  i.  q.  ob  metum  Gallorum  ex  Germanis.' 
Wird  aber  ob  metum  dem  Zusammenhang  entsprechend  auf  die 

durch  das  siegreiche  vordringen  germanischer  Völkerschaften  in 
schrecken  gesetzten  Gallier  bezogen,  dann  erscheint  freilich  a  Vic- 

tore sinnwidrig;  man  erwartet  naturgemäsz,  dasz  die  bezeichnung 
Germani  nicht  von  jenen  deutschen  Völkerschaften,  sondern  von  den 
zurückgeworfenen  Galliern  aufgebracht  oder  erfunden  (vgl.  das 

folgende  invento  nomine)  worden  ist.  als  es  bereits  bei  mir  fest- 
stand ,  dasz  aus  den  angeführten  gründen  für  a  Victore  zu  schreiben 

sei  a  victOy  fand  ich  zu  meiner  genugthuung  in  der  4n  aufläge  des 
Tacitus  von  Halra  (Leipzig  1883),  dasz  a  victo  bereits  vorgeschlagen 
worden  ist,  und  zwar  von  Jacob  Grimm;  auffallender  weise  wird 
dieser  Vermutung  weder  in  den  oben  genannten  bearbeitungen  noch  in 
der  ausgäbe  von  Johannes  Müller  (Leipzig  1887)  erwähnung  gethan. 
durch  eine  freundliche  briefliche  mitteilung  habe  ich  in  erfahrung 
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gebracht,  dasz  der  genannte  gelehrte  in  seiner  'geschichte  der  deut- 
schen spräche'  (1848)  II  s.  785  f.  über  die  fragliche  stelle  gebandelt 

hat.  er  sagt  daselbst  treflFend:  'mit  Victore  ist  nichts  anzufangen: 
entweder  müste  es  den  siegenden  heerführer  der  Deutschen  bezeich- 

nen, und  da  wäre  schon  der  gegensatz  zwischen  ihm  und  dem  volk 
(a  Victore  und  a  sc  ipsis)  seltsam,  noch  seltsamer,  dasz  er  ein  ihm 
fremdes  wort  o&  mctum  (incutiendum)  verwandt  haben  sollte;  oder, 
was  ich  sonst  dachte,  den  weltbesiegenden  Römer,  insofern  die 
Römer,  als  sie  vom  einbruch  der  Deutschen  hörten ,  aus  furcht  vor 
ihnen  den  oft  an  fremde  verschwendeten  namen  amici^  consanguinei, 
germani  dh.  brüder  gebraucht  hätten,  um  den  eindringlingen  zu 

schmeicheln.'  nachdem  er  alsdann  stellen  aus  Strabon  (s.  290), 
Plutarch  (Marius  c.  24)  und  Vellejus  (II  67)  angeführt  hat,  in  wel- 

chen in  der  that  Germani  in  solchem  sinne  aufgefaszt  ist,  fährt  er 

fort:  'allein  diese  bedeutung  muste  sich  von  selbst  aufdringen  und 
konnte  sagenhaft  bestehen,  ohne  dasz  sie  wirklich  auf  den  Ursprung 
des  namens  führt;  es  liegt  doch  etwas  unrömisches  in  solcher  Zuvor- 

kommenheit gegen  barbaren.  am  richtigsten  scheint  mir  daher,  die 
benennung  von  den  gallischen  nachbarn  der  Deutschen  aus- 

gehen zu  lassen,  wie  auf  der  entgegengesetzten  Seite  die  der  Sueven 
von  den  slavischen :  sie  braucht  aber  blosz  zufällig  den  schrecklichen 
sinn  enthalten  zu  haben,  den  hernach  eine  auch  den  Römern  zu  ohr 

gekommene  Überlieferung  damit  verknüpfte.'  weiterhin  führt  Grimm 
das  wort  germani  auf  keltischen  Ursprung  zurück,  erklärt  es  als 

schreier,  rufer  (ßofiv  dyttGöc)  und  fährt  fort:  'Germani  bedeutet 
demnach  nichts  als  ungestüme,  tobende  krieger,  und  schon  ein 

solcher  name  mochte  den  Galliern  schrecken  einflöszen.'  —  In  dem 
der  ausgäbe  von  Schweizer- Sidler  beigefügten  anhange  wird  aus- 

geführt, dasz  K.  V.  Becker  in  seinem  buch  'versuch  einer  lösung  der 
Celtenfrage'  die  änderung  von  a  Victore  in  a  victo  oder  a  victis 
gleichfalls  für  notwendig  erachtet  hat. 

Unter  den  obwaltenden  umständen  würde  ich  selbstverständ- 
lich von  einer  besprechuug  dieser  stelle  überhaupt  abstand  genommen 

haben,  wenn  ich  nicht  auch  den  weg  anzugeben  beabsichtigte,  wie 
das  in  Verbindung  mit  oh  metuni  sinnwidrige  a  victore  in  den  text 
gekommen  ist.  indem  ich  der  festen  Überzeugung  bin,  dasz  JGiimm 
mit  der  Verbesserung  a  victo  das  richtige  getroffen  und  zuerst  klar- 
heit  in  die  schwierige  stelle  gebracht  hat,  vermute  ich,  dasz  die 
durch  die  hss.  überlieferte  lesart  a  victore  ob  metum  durch  corruptel 
entstanden  ist  aus  a  victo  ceterorum  oh  metum  =  von  dem  besieg' 
ten  (dh.  den  vertriebenen  Galliern)  aus  furcht  vor  den  übrigen  (dh. 
den  auf  der  rechten  seite  des  Rheins  wohnenden  Germanen),  nehmen 
wir  diese  lesart  auf,  so  erhalten  wir  einen  klaren  sinn,  wie  schon  in 
dem  vorhergehenden  satze  zu  vocati  sint  stillschweigend  zu  ergänzen 
ist  a  Gallis,  so  ist  auch  in  dem  vorliegenden  satze  klar  ausgedrückt, 
dasz  die  Gallier  die  erfinder  der  Bezeichnung  Germani  gewesen 
sind,    die  Übersetzung  der  worte  lautet  nunmehr:  'so  sei  der  name 
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eines  volksstammes  (nationis),  nicht  der  des  gesamten  volkes  {gentis) 
allmählich  zur  geltung  gekommen,  und  zwar  in  der  weise,  dasz  die 
gesamtheit  {onines)  zum  ersten  male  von  dem  besiegten  aus  furcht 
vor  den  übrigen,  alsdann  auch  von  ihnen  selbst  mit  dem  (von  den 

Galliern)  erfundenen  namen  Germani  genannt  wurde.'  dasz  durch 
den  ausfall  der  buchstaben  er  vor  or  in  dem  worte  ceterorum  und 

durch  die  bei  dem  folgenden  oh  metum  immerhin  erklärliche  auslas- 
sung  der  beiden  endbuchstaben  um  aus  a  victo  ceterorum  leicht  a  Vic- 

tore entstehen  konnte,  dürfte  einleuchten,  dafür  aber,  dasz  sowohl 
adjectiva  wie  auch  participia  bei  Tacitus  nicht  selten  substantiviert 

werden  und  der  singular  in  coUectivem  sinne  für  den  plural  einge- 
setzt wird,  hat  Dräger  (stil  und  syntax  des  Tacitus  §  7  und  §  5) 

eine  genügende  anzahl  von  beispielen  beigebracht,  schlieszlich  wird 
zugegeben  werden  müssen  dasz,  wenn  auch  oh  metum  eine  ergänzung 
durch  einen  gen.  obj.  nicht  gerade  unbedingt  verlangt,  doch  durch 
denselben  an  klarheit  nicht  wenig  gewinnt  (vgl.  Müllenhoff  ao.s.  199  : 

'oh  metum  ist  für  sich  freilich  zweideutig,  weil  metus  ntroque  versum 
dici  x>otest  et  metus  äuj^lex  inteUegi  potest,  quem  facimus  et  quem  pati- 

mur,  nach  Gellius  IX  12,  13  und  Quintilian  VI  2,  21'),  und  dasz 
erst  durch  diesen  zusatz  das  vor  primum  stehende  und  in  die  ton- 

stelle gerückte  omnes,  was  mir  die  ausleger  zu  wenig  beachtet  zu 
haben  scheinen,  seine  volle  berechtigung  und  erklärung  findet. 

Ob  das  vf ort  Germani  keltischen  Ursprungs  ist  und 'verbündete 
nachbarvölker'  oder  'rufer  im  streit'  bedeutet,  oder,  wie  andere 
wollen,  dem  deutschen  entstammt  'beute  begehrende  leute'  (s.  von 
Becker  in  der  oben  angeführten  schrift),  ist  für  die  vorliegende  ände- 
rung  gleichgültig;  es  steht  nach  der  oben  in  Vorschlag  gebrachten 
lesart  nur  so  viel  fest,  dasz  die  verschiedenen  deutschen  Völker- 

schaften, die  zuerst  über  den  Rhein  giengen,  von  den  dort  wohnen- 
den, von  ihnen  besiegten  und  deshalb  weitern  zuzug  befürchtenden 

gallischen  Völkern  einen  die  gesamtheit  der  Deutschen  begreifen- 
den namen  erhielten,  dieser  name  wurde  in  Gallien  und  alsdann 

bei  den  Römern  der  übliche,  es  ist  von  Zernial  mit  recht  hervor- 

gehoben worden,  dasz  an  der  besprochenen  stelle  a  se  i])sis  streng  ge- 
nommen eine  Unrichtigkeit  enthält,  da  Germanen  sich  die  Deutschen 

nie  genannt  und  diese  bezeichnung  höchstens  nur  im  verkehr  mit 
Römern  und  lateinisch  redenden  gebraucht  haben,  verzeihlich  aber 
erscheint  es  mir,  wenn  in  damaliger  zeit  ein  römischer  Schriftsteller 

der  irrigen  ansieht  war,  dasz  eine  gesamtbezeichnung  für  die  ver- 
schiedenen deutschen  Völkerschaften,  die  im  römischen  weitreich  all- 

gemein üblich  war,  auch  in  Deutschland  selbst  geltung  gehabt  habe. 
Bernburg.  Karl  Hachtmann. 
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34. 
Roms  Juristen  nach  ihrer  spräche  dargestellt  von  dr.  Wil- 

helm Kalb,  K.  STUDIENLEHRER  am  MELANCHTHONSaYMNASIUM 

IN  NÜRNBERG.  Leipzig,  druck  und  verlag  von  B.  G.  Teubner.  1890. 
VIII  u.  154  s.    gr.  8. 

Die  historische  grammatik  der  lateinischen  spräche  hat  trotz  der 
bedeutenden  fortschritte,  welche  zahlreiche  einzeluntersuchungen  ihr 

ermöglichten,  bis  jetzt  immer  noch  mit  einer  reihe  ziemlich  unbe- 
stimmter begriffe  arbeiten  müssen  und  daher  den  grad  von  Sicherheit 

nicht  erreichen  können,  zu  dem  ihre  Vertreter  sie  bringen  möchten, 
wenn  auch  heute  kein  grammatiker  mehr  die  briefe  an  Cicero  als 
Ciceronisch  aufführt  und  ebenso  wenig  fragmente  bei  Seneca  rhetor, 
Seneca  philos.,  Quintilianus,  Suetonius  ua.  zum  belege  für  die  spräche 

dieser  Schriftsteller  beibiüngt,  so  war  doch  nicht  genügend  aufge- 
klärt, was  die  zeichen  Inscrr.  Ecd.  Id.  in  sich  bergen,  und  ebenso 

ist  der  begriff  Sp.  L.  (spätlatein)  sehr  dehnbar,  da  man  in  der  regel 
diese  spracbperiode  mit  den  archaisten  beginnt  und  ins  sechste  jh. 
hinausführt,  leider  ist  für  erforschung  der  spräche  der  Inschriften 
noch  wenig  geschehen;  die  preisgekrönte  arbeit  von  Loth  (vgl.  w,  f. 
cl.  phil.  1887  sp.  1597)  scheint  nicht  gedruckt  worden  zu  sein,  sonst 
ist  auszer  Hoffmanns  index  gramm.  ad  Africae  titulos  latinos  (Strasz- 
burg  1878)  für  die  syntax  wenigstens  nichts  von  belang  geleistet 

worden;  auf  diesem  gebiete  dürfte  daher  der  grammatischen  foi'schung 
lohnende  ausbeute  zu  teil  werden,  besser  daran  sind  wir  bei  den 

Ecd.  (kirchenschriftstellern) :  nicht  nur  das  bibellatein  liegt  infolge 
der  forschungen  von  Rönsch,  Thielmann,  Kaulen,  Ziegler  ua.  ziem- 

lich klar  vor  unsern  äugen,  auch  die  spräche  der  einzelnen  kirchen- 
schriflsteller  können  wir  auf  grund  von  monographien  oder  mit  be- 
nutzung  der  indices  der  scriptores  eccles.  lat.  (Wiener  ausgäbe,  bis 
bd.  23  erschienen)  genau  verfolgen,  freilich  bleibt  auch  hier  noch 
viel  zu  thun  übrig;  aber  ein  guter  anfang  ist  gemacht,  und  die  arbeit 
schreitet  rüstig  vorwärts,  so  wird  denn  die  neubearbeitung  meiner 
syntax  auch  die  vage  bezeichnung  Sp.  L.  beseitigen  können ;  eine 
schärfere  einteilung  der  nachclassischen  und  spätlateinischen  periode 

wird,  etwa  im  anschlusz  an  Teuffel-Schwabes  RLG.\  die  entwick- 
lungsgeschichte  der  lateinischen  spräche  übersichtlicher  und  ein- 

gehender darstellen  lassen,  als  es  bisher  geschehen  ist.  von  wesent- 
lichem vorteil  wird  aber  schlieszlich  sein,  dasz  auch  die  bezeichnung 

Id.  (juristische  schriftsteiler)  wegfällt;  dasz  wir  auf  die.-em  gebiete 
nun  mit  namen  aufwarten  können,  verdanken  wir  den  forschungen 
von  Kalb,  dieser  gelehrte  begann  seine  Veröffentlichungen  mit  einer 

untei'suchung  über  die  latinität  des  Juristen  Gaius  (in  Wölfflins 
archiv  I  s.  82 — 92);  es  folgte  'das  juristenlatein'  (Nürnberg  1888, 
zweite  aufläge),  und  beute  liegt  uns  eine  abhandlung  'Roms  Juristen 
nach  ihrer  spräche  dargestellt'  zur  beurteilung  vor. 

Nach  allgemeinen  Vorbemerkungen  über  die  spräche  der  Juristen 
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unternimt  es  Kalb  die  einzelnen  Juristen  in  ihrer  Schreibweise  zu 
charakterisieren  und  zugleich  zu  untersuchen ,  in  wie  weit  sie  von 
einander  abhängig  sind  oder  mit  dem  Sprachgebrauch  der  andern 
autoren  ihrer  zeit  übereinstimmen,  dabei  hat  Kalb  viele  fragen  der 
historischen  syntax  durch  ausführungen  gestreift,  die  teils  zu  weiterer 
forschung  anregen,  teils  zum  Widerspruch  reizen,  im  folgenden  habe 
ich  versucht  meine  ansieht  über  diese  fragen  in  kurzem  darzulegen. 

Die  frage  nach  dem  vorkommen  von  utpote  cum  habe  ich  in 

m.  abh.  über  den  Sprachgebrauch  des  Asinius  Pollio'  s.  25  behandelt, 
zu  den  dort  angegebenen  stellen  kann  ich  nur  Min.  Felix  5, 1  beifügen ; 

es  hat  also  Min.  Felix  wie  der  arzt  Celsus  zweimal  utpote  cum  ge- 
braucht, im  übrigen  weisz  ich  auch  aus  dem  spätlatein  keine  belege 

vorzubringen ;  es  hat  eben  seit  Livius  die  Verbindung  von  utpote  mit 
jDarticipien  oder  adjectiven  überwogen ;  so  habe  ich  bei  Victor  Vit. 
1,  32  utpote  mit  adj.,  1,  35  mit  part. ,  bei  Orosius  an  vier  stellen 

utpote  mit  adj.  oder  subst.,  nirgends  aber  utpote  cum  gefunden,  wäh- 
rend quippe  cum  bei  letzterm  sich  öfters  findet,  nach  meinen  Wahr- 

nehmungen ist  somit  richtig,  dasz  utpote  cum  immer  eine  sehr  seltene 
Verbindung  war  (nur  bei  Cicero,  Asin.  Pollio,  Val.  Maximus,  Celsus, 
Curtius,  Min,  Felix  und  den  von  Kalb  s.  4  aufgeführten  Juristen) 
und  da&z  es  mit  dem  ende  des  zweiten  jh.  nach  Ch.  verschwindet. 

Wenn  Kalb  s.  5  fragt,  ob  auch  in  der  nichljuristischen  litteratur 
ein  überhandnehmen  des  concessiven  licet  zu  constatieren  sei,  so 
mögen  folgende  einzelangaben  die  antwort  vorbereiten,  bei  Plautus 

bedeutet  licet  nach  Pareus  'nihil  fere  aliud  quam  assensum';  doch 
citiert  Dräger  für  eoncessives  licet  Asin.  718,  wo  auch  der  neueste 
text  licet  laudem  Fortunam  aufweist,  bei  Lucretius  zeigt  licet  seine 
concessive  kraft  darin,  dasz  zb.  3,  1088  auf  licet  mit  infinitiv  ein 
satz  mit  tarnen  folgt;  als  conjunction  aber  gebraucht  Lucr.  licet  nur 
in  Verbindung  mit  quamvis,  zb.  6,  601  und  6,  620.  hierin  folgt  ihm 

Cicero,  zb.  Tusc.  4,  53  (aber  nicht  Lael.  73,  vgl.  Seyffert-Müller 
zdst.),  aber  er  hat  auch  licet  für  sich  als  concessive  conjunction. 
allein  wie  wir  quamvis  bei  Cicero  noch  nicht  ganz  erstarrt  finden, 

sondern  quam  vultis,  quam  voles,  quam  volumus  noch  antrefi'en  (Cic. 
in  Verrem  5,  11.  de  har.  resp.  19.  p.  Eab.  Post.  25),  so  ist  licet  bei 
Cicero  mehr  als  verbum  denn  als  conjunction  anzusehen.  Caesar 
kennt  licet  nicht,  quamvis  verbindet  er  h.  Galt.  4,  2  mit  dem  adj. 
paud,  sonst  hat  er  es  nicht,  von  seinen  fortsetzern  schreibt  der 
auctor  6.  Hisp.  16  quod  factum  licet  necopinantibus  nostris  esset 
gestum  ohne  jegliches  gefühl  für  die  verbale  natur  des  licet  ̂   und 
quamvis  steht  nur  &.  Hisp.  38  in  einem  verzweifelten  satze.  Varro 
hat  licet  nie  in  res  rust.^  in  l.  lat.  nur  einmal  7,  2;  Sali.  Nepos  Livius 
kennen  licet  nicht.  Vergilius  und  Horatius  folgen  dem  classischen 
gebrauch  ohne  besondere  hinneigung  zu  licet  ̂   denn  Verg.  hat  es  2, 
Hör.  5  mal.  beim  mediciner  Celsus  kommen  auf  6in  licet  (s.  69  D. 
licet  Sit  asperum)  16  quamvis  mit  ind.  und  5  mit  conj.,  dazu  4  quamvis 
im  sinne  des  quamquam  correctivum  und  9  quamvis  mit  adj.,  sogar 
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im  comparativ ;  quamquatn  ist  gerade  wie  licet  mit  einer  stelle  be- 
dacht (s.  8  D.).  Curtius  verbindet  quanwis  gerade  wie  Caesar  und 

Livius  nur  mit  adj.  (ausnähme  bei  Livius  2,  40,  7,  vgl.  Riemann 
etudes  s.  300  anm.  4)  oder  participien,  die  stellen  aus  Livius  hat 
MMüller  zu  1,  4,  4  gesammelt;  licet  wird  von  Curtius  an  drei  stellen 
(^4,  14,  19.  7,  4,  15.  9,  6,  13)  gebraucht  und  zwar  ganz  correct  mit 
conj.  praes.  der  ältere  Plinius  weist  15  stellen  mit  licet  auf.  Tacitus 
verwendet  es  in  den  kleinern  Schriften,  in  den  Historien  und  Annalen 

legt  er  es  höchstens  andern  in  dun  miind,  schreibt  es  selbst  aber  nie. 
bei  Juvenalis  überwiegt  licet  so  sehr,  dasz  auf  4  quamvis  17  licet 
kommen ;  allein  bei  Min.  Felix  entsprechen  2  licet  4  quamvis.  finden 
wir  sonst  noch  überall  licet  ganz  richtig  mit  dem  conj.  praes.  oder 
perf.  construiert,  so  tritt  mit  dem  ende  des  zweiten  jh.  der  schon 
vom  auclor  h.  Hisp.  und  einmal  von  Juvenalis  gewagte  conj.  imp, 
oder  plusquamp. ,  ja  selbst  der  indic.  ein.  so  hat  Porphyrio  einmal 
den  indicativ,  öfters  den  conjunctiv,  Firmicus  Maternus  in  der  schrift 
err.prof.  relig.  neben  licet  feceris  doch  auch  licet  nondum  illuminasset 
(aber  nie  quamvisl),  Commodianus  3  licet  mit  ind.  neben  9  licet  mit 
conj.  (nie  quamvis\)\  bei  Ammian  sind  die  beispiele  für  licet  mit 
ind.  bereits  sehr  zahlreich,  während  Priscillian  und  Sulp.  Sev.  sowie 
Claud.  Mam.  und  Sedul.  nur  den  conjunctiv  gebrauchen,  freilich 
meist  ohne  rücksicht  auf  den  verbalen  Ursprung  des  wortes.  bei 
Orosius  habe  ich  in  den  4  ersten  büchern  nur  licet  invitus ,  nie  aber 
licet  mit  verbum  gefunden,  während  quamvis  oft  anzutreffen  ist;  bei 
Dracontius  ist  in  den  Jugendschriften  licet  mit  conj.  die  regel,  später 
jedoch  verbindet  er  es  mit  ind.  sehen  wir  schlieszlich  bei  Ennodius, 
also  im  sechsten  jh. ,  nach  licet  ind.  wie  conj.,  so  ist  damit  gezeigt, 
dasz  der  ursprüngliche  conjunctiv  sich  auch  in  der  spätesten  zeit 

nicht  ganz  verdrängen  liesz.  so  viel  ist  zu  ersehen,  dasz  die  histo- 
riker  der  partikel  licet  feindlich  gegenüberstehen  und  zwar  von  Sal- 
iustius  bis  Orosius,  ferner  dasz  licet  im  spätlatein  mehr  in  den  Vorder- 

grund tritt,  dasz  es  ihm  aber  nicht  gelang  quamvis  völlig  zu  ver- 
drängen, abgesehen  von  einzelnen  autoren,  denen  licet  sympathisch, 

quamvis  aber  weniger  genehm  war. 

Auch  in  Verbindung  mit  adj.  adv.  part.  hat  sich  licet  als  con- 
current  von  quamvis  erhoben,  dies  licet  leitet  seinen  Ursprung  aus 
der  spräche  der  Augustischen  dichter  Propertius  (vgl.  3,  32,  72. 
5,  11,  17)  und  Ovidius;  in  prosa  hat  es  wohl  zuerst  Seneca  rhetor 
contr.  1,  5,  5,  wo  nach  Haase  dem  vorausgehenden  quamvis  a  te 
servatus  ein  nachfolgendes  licet  a  te  servatus  entspricht,  dann  Plinius 
w.  h.  30,  15.  häufig  wird  indes  dies  licet  erst  im  spätlatein.  wäh- 

rend es  Min.  Felix  nur  an  6iner  stelle  38,  5,  die  scr.  h.  Aug.  nur 
zweimal  aufweisen,  finden  wir  es  sehr  oft  bei  Ammianus,  bei  Sulp. 
Sev.,  ferner  bei  Sedulius,  Cassianus,  Victor  Vitensis;  bezeichnend 
ist,  dasz  Orosius,  wie  bereits  bemerkt,  nie  licet  mit  verbum,  wohl 
aber  einige  male  licet  invitus  schreibt,  wie  nun  Cicero  und  Caesar 
quamvis  nicht  mit  participien  verbinden,  so  setzt  Cassianus  nie  licet 
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zu  partieipien.  hier  können  wir  unbedenklich  sagen ,  dasz  licet  dem 
quamvis  den  rang  abgelaufen  hat:  denn  ein  Schriftsteller  wie  Sulp. 
Sev.,  der  doch  immer  nach  berühmten  mustern  arbeitet,  hat  quamvis 
nur  6inmal ,  licet  aber  sehr  häufig  gebraucht. 

Dasz  die  wendung  su^yra  scriptus  und  supra  dictus  im 
kanzleistil  viel  bequemer  war  als  das  classische  quem  supra  diximus, 

liegt  auf  der  band,  so  finden  wir  in  den  erlassen  des  Vandalen- 
königs  Hunirix  bei  Victor  Vit.  3,  12  supra  didae  fidei,  3,  13  supra 
dictis  legibus,  3,  14  nominis  supra  dicti.  doch  auch  in  der  übrigen 
prosa  fand  es  eingang,  vgl.  Firm.  Mat.  err.  prof.  rel.  25,  4  supra 

dictorum  hominum,  Orosius  3,  14,  4  dum  supi-a  scriptae  copiae  con- 
gregantur. 

Interessant  und  noch  nicht  hinreichend  aufgeklärt  ist  die  frage, 

wie  die  lat.  spräche  'wenn  aber'  ausdrückte,  in  betracht  kommen 
sin ,  sin  autem ,  si  autem ,  si  vero ,  sin  vero ;  bei  sin  vero  musz  man 
aber  das  spätlat.,  zb.  bei  Commodian,  Lucifer  ua.  übliche  sin  vero 
==  ei  be  |uri  unterscheiden,  ich  habe  bei  Corn.  Celsus,  Min.  Felix, 
Firm.  Mat.  err.  p)fof.,  Victor  Vit.,  Orosius  genau  auf  diese  ausdrücke 
geachtet  und  gefunden :  Celsus  hat  sin  1 1  mal,  gern  in  Verbindung 
mit  minus,  sin  autem  2 mal,  si  autem  und  si  quando  autem  je  Ein- 

mal, dagegen  si  vero  mehr  als  30mal;  nicht  findet  sich  sin  vero, 
das  also  in  des  Celsus  zeit  noch  nicht  üblich  war.  überhaupt  kennt 
CFWMüller  zu  Cic.  Laelius  s.  409  aus  der  zeit  vor  Fronto  sin  vero 

nur  aus  Columella  und  Plinius,  welche  es  danach  zuerst  gebraucht 
hätten,  die  lesart  bei  Fronto  s.  45, 14  sin  vero  potius  ist  sehr  zweifel- 

haft, bei  Min.  Felix  findet  sich  gar  keine  der  angeführten  Verbin- 
dungen, ebenso  wenig  bei  Firm.  Mat.  err, prof.-,  bei  Victor  Vit.  steht 

1,  47  si  autem,  bei  Orosius  2,  1,  4  si  autem,  3,  1,  2  und  3,  14,  9 
si  vero,  nirgends  sin  vero.  dagegen  hat  Priscillian  1  sin  vero  und 
Claud.  Mam.  4  sin  vero  gegenüber  von  3  sin  autem.  somit  ist  sin 
vero  erst  im  nachclassischen  latein  aufgekommen  und  nur  selten  be- 

vorzugt worden,  zumal  da  das  andere  sin  vero  =  ei  be  |ur|  seine  be- 
deutung  nicht  sofort  erkennen  liesz. 

Wie  sentire  dazu  kam  mit  damnum  uä.  sich  zu  phrasen  zu  ver- 
binden, zeigt  die  spräche  der  mediciner,  wie  zb.  Celsus  s.  32  D. 

totum  corpus  lassitudinem  sentit  schreibt,  für  damnum  sentire ,  das 
Georges  nur  aus  Curtius  citiert,  kann  noch  Orosius  2,  8,  12  sensit 
hoc  damnum  Dar ius  beigebracht  werden,  im  poenas  sentire,  das 
Kalb  gar  nicht  erwähnt,  Commodian  2,  21,  11. 

Die  concurrenz  der  partikeln  tarn  quam  und  quasi  ist,  wie 
Kalb  richtig  bemerkt,  noch  nicht  genügend  untersucht,  ich  glaube 
beobachtet  zu  haben,  dasz  Lucretius  sehr  oft  quasi,  aber  noch  nicht 
tamquam  hat.  auch  Sallustius  kennt  tamquam  nicht,  während  er 
quasi  mit  verbum  finitum  und  mit  einzelnen  Satzteilen  verbindet, 
dem  Caesar  ist  tamquam  gleichfalls  fremd,  dagegen  gebrauchter 
zweimal  quasi,  im  nachclass.  latein  kommen  bei  Corn.  Celsus  auf 
22  quasi  schon  12  tamquam,  und  bei  Curtius  stehen  beide  bereits 
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einander  gleich,  aber  im  spätlatein  schreitet  der  process  nicht  gleich- 
mäszig  «veiter;  im  gegentoil,  bei  den  scr.  h.  Aug.  lesen  wir  öfters 
cjuasi  und  velut,  aber  nur  einmal  tamquam,  bei  Min.  Felix  und  Firm. 
Mat.  err.  prof.  ist  keine  spur  von  tamquam  zu  entdecken ,  während 
ich  dort  8  mal  quasi  und  6inmal  velut,  hier  5  mal  quasi  fand,  aber 
Claud.  Mara.  hat  nur  tamquam^  ebenso  Sedulius,  dieser  mit  und  ohne 
51,  Priscillian  schreibt  2 mal  quasi,  dagegen  sehr  oft  tamquam,  bei 
Victor  Vit.  kommen  umgekehrt  2  tamquam  (eines  ist  zudem  citat) 
anf  7  quasi  und  bei  Orosius  in  den  ersten  vier  büchern  4  tamquam 

auf  29  quasi,  es  dürfte  kaum  gelingen  hier  sichere  gesetze  heraus- 
zubringen, wenn  auch  bei  Orosius  sich  das  auffällige  zahlenverhält- 

nis  aus  der  spräche  der  quellen  desselben  erklärt,  so  wird  bei  den 
andern  autoren  besondere  liebhaberei  für  das  eine  oder  das  andere 

wort  entschieden  haben,  immerhin  kann  aus  der  bevorzugung  des 
einen  oder  andern  wortes  auf  abhängigkeit  eines  Schriftstellers  von 
einem  andern  geschlossen  werden. 

Die  von  Kalb  aus  Quintilian  erwiesene  bevorzugung  der  perfect- 

formen  des  verbums  decedere  in  der  bedeutung  'sterben'  läszt  sich 
durch  den  Sprachgebrauch  des  Vell.  Pat.  und  des  Corn.  Celsus  gleich- 

falls erhärten,  der  grund  liegt  meines  eiachtens  darin,  dasz  mortuus 
est  als  logisches  perfect  galt  und  man  daher  decessit  in  die  stelle  des 
perf.  bist,  einrücken  liesz,  vgl.  zb.  Celsus  s.  178  D.  si  vero  infans 

intus  decessit  mit  s.  197  plurimi  suh  frigido  sudore  moriuntur.  übri- 
gens ersieht  man  aus  Georges  de  Vell.  Fat.  elocutione  s.  5,  wie  reich 

die  nachclass.  spräche  an  ausdrücken  für  *■  sterben '  ist ;  da  ist  es 
selbstverständlich ,  dasz  bei  der  auswahl  nach  bestimmten  gesichts- 
punkten  verfahren  wurde. 

Wie  man  mortuus  est  durch  decessit  vermied  (auszer  wo  es  ist 

'er  ist  tot'),  so  auch  meritus  sum  als  perfect  zu  mereri  =  ''empfan- 
gen' durch  meruit.  mit  mereri  =  'empfangen'  stehen  die  Juristen 

nicht  allein;  mir  sind  aus  der  latinität  nach  Fronto  aufgefallen: 

]\Iin.  Felix  13,  1  meiito  Socrates  de  oracido  testimonium  meruit  pru- 
dentiae  Singular is;  5,  12  numquam  mereretur  Dionysius  regnum, 

numquam  Socrates  venenum\  Oros.  3,  9,  4  occursum  iuvenum  nobi- 
Jium  non  meruit]  ebd.  4,  12,  3  steht  mcruerunt  parallel  mit  impetrare^ 
4,  20,  27  veniam  meruit\  bei  Dracontius  und  Fulgentius  ist  mereri 
de  =  impetrare  a,  wie  Rossberg  und  Zink  nachgewiesen  haben,  ein 
ähnlicher  Übergang  der  bedeutung  zeigt  sich  bei  Victor  Vit.  1,  40 

quem  meruimus  salntare  'den  ich  begrüszen  durfte'. 
Eine  eingehende  behandlung  des  im  spätlatein  so  sehr  bevor- 

zugten denique  mit  berücksichtigung  der  bereits  gemachten  beob- 
achtungen,  zb.  von  Zink  zu  Fulgentius,  Urba  zu  Porpbyrio,  Hartel 
zu  Lucifer  und  zu  TertuUian  (patrist.  Studien  III  s.  4),  Petschenig 
zu  scr.  h,  Aug.,  Kretschmann  zu  Apul.,  Sittl  zur  Africitas  überhaupt 

ua.  wäre  sehr  wünschenswert  für  alle,  die  sich  mit  spätlatein  zu  be- 
schäftigen haben. 

S  tat  im  quam  im  sinne  von  simulatque  steht  bei  Lactantius 
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7,  5,  21,  wo  es  auch  Brandt  beibehalten  hat.  an  ein  statim  quam 
bei  Cic.  ad  Alt.  6,  1,  was  Bünemann  zu  Lact.  ao.  annahm,  ist  nicht 
zu  denken,  wie  schon  Lambin  richtig  gesehen  hat. 

Die  universalconjunction  quod  für  das  zurücktretende  quin 
ist  nun  auch  von  Hatfield  (a  study  of  Juvencus  s.  26)  aus  Juvencus 
2,  180  haud  duiium  est  quod  erwiesen,    man  kann  auch  Victor  Vit. 
3,  14  beifügen  non  duhitantes  quod  .  .  proficcre\  über  quod  mit  acc. 
c.  inf.  vgl.  meine  syntax  §  249  und  Kalb  selbst  s.  31. 

Die  construction  addidit  quod  pervenit  glaubt  Kalb  durch 
hinweis  auf  Livius  23,  5,  9  adicio  quod  schützen  zu  müssen,  dabei 
hat  er  übersehen,  dasz  gerade  addo ,  besonders  sein  imperativ  adde, 
zu  den  Wörtern  gehört,  welche  am  frühesten  einen  objectssatz  mit 
quod  zu  sich  nahmen;  wir  finden  adde  quod  schon  bei  Accius  v.  209 
(Ribbeck)  und  oft  bei  Lucretius;  näheres  in  m.  abh.  über  die  spräche 
des  Asinius  Pollio  s.  48. 

Wenn  Kalb  bemerkt,  dasz  si  tarnen  ̂ on  den  Jüngern  Juristen 
mit  zunehmender  häufigkeit  geschrieben  wurde,  so  teilten  diese  eben 
den  geschmack  ihrer  zeit,  wohl  kein  schriftsteiler  hat,  wie  dies  auch 
der  stoflF  mit  sich  bringt,  so  viele  bedingungssätze  wie  der  mediciner 
Celsus,  und  doch  habe  ich  nur  ein  einziges  si  tarnen  gefunden  (s.  191, 

16  D.);  zudem  hat  hier  tarnen  seine  concessive  bedeutung  'doch 
wenn',  aber  mit  dem  verfall  der  spräche  verliert  tarnen  diese  be- 

deutung, es  wird  abgeschwächt  und  übernimt  die  stelle  des  griech. 

YG  oder  des  deutschen  'übei'haupt'.  die  folge  davon  ist,  dasz  si 
tarnen  für  si  quidem  oder  si  modo  eintritt,  der  erstere  successions- 
process  vollzog  sich  um  so  leichter,  als  si  quidem  seit  classischer  zeit 

zusehends  in  die  causale  (begründende)  bahn  einlenkt  und  schliesz- 
lich  ganz  von  derselben  in  beschlag  genommen  wird;  der  letztere 
wurde  begünstigt  durch  die  Vieldeutigkeit  von  modo,  so  treffen  wir 
thatsächlich  bei  den  scr.  h.  Aug.  gar  kein  si  modo  mehr  an,  si  tarnen 
hat  seine  stelle  vollständig  eingenommen ;  auch  bei  Sulp.  Sev.  ist 

si  tarnen  =  si  modo,  bei  Orosius  2,  17,  17  ist  si  tarnen  (das  sich  in- 
des dem  Stoffe  entsprechend  hier  höchst  selten  findet)  brachylogisch 

im  lose  angefügten  irrealen  satze  ==  'leider  nicht'. 
Das  seltene  vorkommen  von  tamenetsi  und  tametsi,  wel- 
ches Kalb  für  die  juristischen  schriftsteiler  feststellt,  kann  ich 

auch  für  die  übrige  litteratur  der  spätem  zeit  bestätigen,  so  hat 
beispielsweise  Min.  Felix  quamquam,  quamvis,  licet^  etsi,  einmal  auch 
etiamsi,  niemals  aber  tamenetsi;  ferner  fehlt  dies  bei  Firm.  Mat.  «r. 
prof.f  bei  Priscillian,  Cyprian,  Victor  Vit.,  bei  sämtlichen  scr.  h.  Aug. 
auszer  Vopiscus,  der  es  zweimal  gebraucht;  Lucifer  hat  ein  beispiel, 
ebenso  Salvian,  Cassian  2,  Orosius  in  den  4  ersten  büchern  eins, 
schon  der  beginn  des  nachclassischen  lateins  läszt  ein  zurücktreten 
von  tamenetsi  erkennen :  so  habe  ich  bei  Celsus  etsi  5,  quamquam  1, 

quamvis  21,  concessives  si  1,  etiamsi  13,  licet  Imal  gefunden,  nir- 
gends aber  tamenetsi  oder  tametsi;  ferner  weist  auch  Curtius  kein 

beispiel  auf. 
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Über  das  vorkommen  von  anteqxiam  und  jiriusquam  kann 
ich  jetzt  genauere  und  richtigere  angaben  machen  als  in  meiner 
syntax.  zunächst  sei  bemerkt,  dasz  zu  den  liebhabern  von  antequam 
auch  Varro,  Celsus  und  Vell.  Fat.  gehören;  bei  Varro  finden  wir 
in  l.  lat.  7  antequam ,  1  priusquam ,  in  res  rust.  1 6  antequam  und 
&  prmsquam\  Celsus  schreibt  \m?i\  priusquam,  22  ras\  antequam  \ 
Vell.  Fat.  hat  antequam  oft,  priusquam  nur  2 mal.  dagegen  lesen 

wir  bei  Cato  7  priusquam  neben  6  antequam,  bei  Caesar  oft prms- 
quam,  nie  antequam  im  h.  Gatt.,  Iraal  im  6.  civ.]  bei  Sali,  immer 
jmusquam,  nur  lug.  97  antequam  zur  abwechslung,  weil  priusquam 
bereits  vorausgeht;  bei  Hör.  und  Verg.  sind  beide  conjunctionen 

gleich  selten,  beim  altern  Flinius  gleich  häufig,  doch  könnte  viel- 
leicht der  gebrauch  von  priusquam  etwas  überwiegen,  Juvenal  kennt 

nur  priusquam.  im  spätlatein  habe  ich  bei  Min.  Felix  7  antequam 
neben  5  priusquam,  bei  Firm.  Mat.  err.  prof.  keines  von  beiden,  bei 

"Victor  Vit.  2  antequam  neben  2  priusquam,  in  des  Orosius  4  ersten 
büchern  4  pyriusquam  und  nachher  2  antequam  gefunden,  ich  musz 
somit  meine  behauptung  über  das  vorkommen  von  antequam  dahin 
berichtigen,  dasz  es  in  classischer  zeit  zurücktritt,  bei  beginn  des 
silbernen  lateins  sich  um  so  beraerklicher  macht,  um  später  dann 
sich  ziemlich  gleichmäszig  mit  priusquam  in  den  besitz  zu  teilen, 
die  33  antequam  neben  2  priusquam  beim  Juristen  Gaius  finden  ihr 
treffliches  gegenstück  in  den  22  antequam  neben  1  priusquam  des 
mediciners  Corn.  Celsus. 

Wenn  Kalb  s.  42  behauptet,  dasz  sich  keine  sprachlichen  be- 
rührungspunkte  finden  zwischen  dem  Juristen  Alfenus  und  seinem 
vorbilde  Servius  Sulpicius,  so  ist  dies  ungenau,  in  zfdgymn. 
1881  s.  103  habe  ich  auf  die  bevorzugung  des  adjectivs  ̂ riwiarms 
durch  Ser.  Sulpicius  hingewiesen:  dazu  passt  dasz  Alfenus  extrarius 
statt  extraneus  gebraucht;  und  wenn  Alfenus  demolire  a,\s  activum 
verwendet,  so  erinnert  uns  dies  daran,  dasz  Ser.  Sulpicius  noli 
imitare  geschrieben  hat,  vgl.  zfdgymn.  1881  s.  126. 

Über  den  inf.  praes.  nach  polliceri  habe  ich  näheres  beige- 
bracht Asin.  Follio-  s.  22. 

Der  dativus  possessoris  wird  von  Kalb  nicht  richtig  ge- 

würdigt, gehen  wir  vom  deutschen  aus.  wenn  Gudrun  sagt:  'ist 
Hilde  noch  am  leben?  sie  war  der  armen  Gudrun  mutter',  so  kann 
*der  armen  Gudrun'  genitiv  oder  dativ  sein,  aus  der  antwort  'deine 
mutter  sah  ich  gesund'  geht  hervor,  dasz  es  genitiv  ist.  schreibt 
Cicero  p.  Clu.  33  quae  tum  ei  mulieri  socrus  erat,  so  erklären  uns 
seine  worte  p.  Sestio  6  ademit  Albino  soceri  nomen  mors  fliae  den 

dativ  ei  mulieri.  es  bezeichnet  somit  der  genitiv  das  dauernde  eigen- 
tums-  oder  Zusammengehörigkeitsverhältnis,  der  dativ  aber  das  zu- 

fällige, occasionelle.  so  verstehen  wir  auch  Cic.  in  Cat.  2,  27  nullus 

erat  portis  custos,  was  etwas  ganz  anderes  besagt  als  nullus  erat  porta- 
rum  custos.  nunmehr  ist  auch  klar,  warum  Cicero  an  Caelius  [epist. 
2, 11,  2)  schreibt  quidquid  erit,  tibi  erit,  sed  quid  esset,  nesciebamus ; 
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er  will  sagen:  die  pantber,  die  man  etwa  fängt,  werden  zu  deiner 

verfügung  stehen;  tu  um  erit  gäbe  einen  ganz  andern  sinn,  be- 
zeichnet somit  der  dativ  die  person ,  der  etwas  zur  Verfügung  steht, 

für  welche  also  etwas  vorhanden  ist ,  so  heiszt  milii  est  hortus  ̂ für 

mich  ist  ein  garten  vorhanden,  ich  habe  einen  garten',  zb.  Cic. 
p.  Quindio  75  cui  Eomae  domus  esset,  dann  wird  hie  hortus  est  mihi 

nur  bedeuten :  'dieser  garten  steht  (in  einem  bestimmten  falle)  zu 
meiner  Verfügung' ;  aber  der  sinn  'dieser  garten  gehört  mir'  (=  unter 
die  rubrik  'mein  eigentum')  kann  nur  durch  den  genitiv  oder  das 
ihm  entsprechende  possessiv  gegeben  werden,  vgl.  Cic.  de  domo 
sua  115  illam  domum  istius  numquam  esse  futiiram.  fassen  wir 
an  einem  beispiel  alles  zusammen,  so  konnte  Horatius  epist.  1, 16,  35 
nur  sagen  pone,  meum  est^  aber  sa^  1,9,26  nur  est  tibi  mater? 

danach  rechtfertigt  sich  auch  die  schulregel  'esse  mit  dativ  heiszt 
haben,  esse  mit  gen.  gehören',  ganz  unrichtig  ist,  was  Kalb  meint, 
dasz  esse  mit  dativ  von  concretem  besitz  in  classischer  zeit  nicht  vor- 

komme, dies  findet  sich  in  der  ganzen  latinität.  aus  Ciceros  reden 
ergibt  sich  eine  stattliche  anzahl  von  beispielen  aus  Merguet  u.  sum 
s.  616.  dasz  haheo  mit  esse  und  dativ  concurriert,  ist  selbstver- 

ständlich, aber  ebenso  klar  ist,  das/  wir  an  esse  m.  dativ  die  feinere 
construction  haben ;  ein  blick  in  die  spräche  Vitruvs,  der  habere  sehr 
bevorzugt,  zeigt  dies,  daher  schreibt  Gafus  viel  besser  mihi  est  tutor 
als  Ulpian  habeo  tutorem.  jedoch  im  nachclassischen  latein  ist  ein 
ausgleich  zwischen  beiden  constructionen  entstanden,  und  so  schreibt 
Celsus  s.  247  donec  ei  mellis  crassitudo  sit  und  s.  254  donec  meUis 

crassitudinem  habeat,  ferner  s.  42  his  dolores  erunt^  aber  s.  46  magnos 
dolores  habet. 

Das  richtige  Verständnis  des  wortes  quippe  kann  aus  Kühner 
II  608,  auf  welchen  sich  Kalb  beruft,  nicht  gewonnen  werden,  quippe 

ist  ursprünglich  fragewort,  gerade  wie  quia,  und  gelangte  so  zur  be- 

deutung  'denn',  wie  das  letztere  zu  der  von  'weil';  ja  quia  zeigt 
seine  Verwandtschaft  mit  quippe  noch  in  sätzen  wie  Celsus  s.  333, 18 
considerandum  est ,  lapide  an  ligno  an  ferro  an  alio  telo  os  percus- 
sum  sit,  et  hoc  ipso  levi  an  aspero,  vehementer  an  leviter;  qiiia  quo 

mitior  ictus  fiiit,  eo  facilius  os  ei  restitisse  credibile  est-,  hier  ist  quia 
=  'warum  denn'  sc.  considerandum  est?  die  antwort  ist  im  satze 

mit  quo  .  .  credibile  est  gegeben;  so  wird  aus  quia  'denn',  wie  aus 
an  eine  disjunctive  conjunction  ==  aut  geworden  ist,  vgl.  m.  syntax 
§  195  und  201.  so  betrachtet  erklärt  sich  5Mi2Ji2:)C  überall  höchst  ein- 

fach :  vgl.  zb.  Tac.  ann.  1,  5  quidam  scelus  uxoris  suspedabant ;  quippe 

rumor  incesserat  ('warum  denn?  nun  ja,  das  gerücht  hatte  sich 
verbreitet'  =  'denn  das  gerücht  hatte  sich  verbreitet'),  dasz  im 
nachclassischen  latein  quippe  sich  vordrängt,  zeigt  die  spräche  des 

Curtius,  wo  quippe  mit  nam  und  namque  ziemlich  gleichmäszig  ge- 
braucht wird,  [über  quippe  vgl.  KOMüller  zu  Festus  suppl.  ann. 

a.  399.] 
Über  den  gebrauch  des  part.  fut.  activi  handelt  Kalb  nicht 



JHSchmalz:  anz.  v.  WKalb  Roms  Juristen  nach  ihrer  spräche.      223 

genau;  er  beruft  sich  auf  Kühner  II  569,  spricht  aber  'vom  part, 
fut.  act.  mit  abhängigem  nebensatz',  während  Kühner  richtig  und 
genau  nur  condicionale  sätze  erwähnt,  dies  sog.  condicionale  pai*- 
ticip,  entsprechend  dem  griech.  part.  mit  dv,  haben  zuerst  Propertius, 
Horatius  und  Ovidius  (nicht  Vergilius  und  Tibullus),  in  prosa  zuerst 
Livius.  die  zahl  der  beispiele  bei  Livius  ist  gering,  immerhin  aber 
gröszer  als  Helm  s.  77  meint;  doch  hat  Vellejus  nur  zwei  stellen 
und  Tacitus  auch  nur  wenige;  man  kann  also  von  einer  häufigkeit 
dieser  construction  (wie  Kühner  und  nach  ihm  Kalb  thun)  nicht 
sprechen,  erhalten  hat  sie  sich  bis  in  die  späteste  zeit  herunter, 
wie  Victor  Vit.  1,  45  redditurus,  nisi  feceris,  rationem  domino  zeigt, 
es  hat  somit  der  Jurist  Celsus  an  der  durch  Sali.  lug.  35  urhem 
venälem  et  mature  perituram,  si  emptorem  mvenerit  vorbereiteten, 
durch  die  Augustischen  dichter  Propertius,  Horatius  und  Ovidius 

eingeführten  und  von  Livius  in  die  prosa  aufgenommenen  construc- 
tion des  condicionalen  part.  fut.  act.  gerade  so  wie  die  folgenden 

Prosaiker  teilgenommen,  näheres  über  das  part.  fut.  act.  s.  bei 
Sommer  de  usu  part.  fut.  act.  apud  aevi  Augustei  poetas  (Halle 

1881)  und  Helm  quaestiones  syntacticae  de  participiorum  usu  Taci- 
tino  Velleiano  Sallustiano  (Leipzig  1879). 

Dasz  Terentius  Clemens  in  dem  gebrauche  von  ad  =  apud 

und  von  unde  =  'deshalb'  nicht  gräcisiert,  liegt  auf  der  band,  in 
meiner  abh.  über  die  spräche  des  Vatinius  (Mannheim  1881)  habe 

ich  an  stellen  aus  der  latinität  aller  zeiten  gezeigt,  dasz  in  der  ge- 
richtssprache  ad  =  apud  gebraucht  wird;  ferner  hat  Stürenburg  zu 
Cic.  p.  Ärchia  s.  126  flF.  viele  stellen  aus  Cicero  zusammengestellt, 

wo  ad  ==  'unmittelbar  an'  ist  und  darauf  hingewiesen,  dasz  bei 
Caesar  und  Livius  das  locale  ad  bei  weitem  über  apud  überwiegt, 
causales  Inde  und  unde  kommt  im  silbernen  latein  auf;  man  kann 

bei  Com.  Celsus  recht  gut  die  entstehung  aus  der  localen  grund- 
bedeutung  erkennen,  vgl.  218,27.  217,8.  238,32  D.  dasz  Vell.  Pat. 
und  besonders  der  jüngere  Plinius  causales  m(?e  kennen,  darüber 

vgl.  Reisig-Haase  hg.  von  Schmalz-Landgraf  s.  296. 
Die  persönliche  construction  von  iwwo^esco  bei  Pom- 

ponius  kann  ich  nicht  auffällig  finden,  zunächst  schliesze  ich  aus 
Victor  Vit.,  wo  es  zweimal  in  einem  edict  des  VandalenkönigsHunirix 
vorkommt,  dasz  innotescere  in  der  officiellen  spräche  gleich  unserm 

«=  'kund  und  zu  wissen'  geworden  ist;  vgl.  3,  4  cunctis populis  feci- 
mus  innotesci,  3,  14  Jianc  legem  cunctis  praecipimus  innotescere.  dann 

ist  bekannt,  dasz  mit  dem  sinken  der  spräche  die  persönlichen  con- 
structionen  förmlich  überwuchern,  so  sagt  Commodian :  Silvanus 

unde  apparuit  deus  esse  und  Fulgentius :  quia  nuper  imperasse  di- 
nosceris]  vgl.  Zink  Fulgentius  s.  48.  so  nimt  Pomponius  an  der  seit 
Vitruvius  immer  häufiger  auftretenden  construction  des  nom.  c.  inf. 
teil,  vgl.  m.  Syntax  §  234. 

Über  die  häufigkeit  der  auslassung  des  subjectsaccu- 

sativs  beim  Infinitiv  habe  ich  Asin.  Pollio'  s.  33  näheres  beige- 
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bracht;  hier  möge  für  die  spätere  latinität  einiges  angefügt  werden, 
das  fehlen  von  se  in  Sätzen  wie  professus  est  probahcrum  hat  in  der 
zeit  des  Scaevola  durchaus  nichts  auffälliges;  dies  spricht  auch  Hartel 
patrist.  Studien  II  s.  33  aus,  wo  er  Tertullian  ad  nat.  4  s.  64,  13 
gegen  eine  einschiebung  von  se  schützt,  man  vgl.  auch  Victor  Vit. 

1,  46  promisit  esse  facturum  und  Orosius  3,  23,  21  Antigonus  red- 
difurum  pollicetur  ̂   Commodian  apol.  788  pollicetur  reddere  vitam. 
wenn  also  schon  in  der  vorclassischen ,  classischen  und  nachclassi- 
schen  zeit  se  beim  inf.  fehlen  kann ,  um  so  mehr  in  der  zeit  nach 
Hadrian;  es  stimmen  daher  die  Juristen  mit  der  spräche  der  übrigen 
autoren  überein. 

Die  construction  von  peto  mit  acc.  c.  inf.  hat  auch  Victor  Vit. 
3,  28  2}etit  sese  deponi\  die  reihenfolge  primum,  sie  (statt  deinde) 
findet  sich  auch  bei  Fulgentius,  vgl.  Zink  ao.  s.  58;  concordare 

wird  auch  von  Fulgentius  transitiv  gebraucht:  3,9  concordare paral - 
Mos,  vgl.  Zink  s.  57;  clamare  statt  vocare  ist  im  bibellatein  häufig 
und  sonst  nicht  selten,  daher  auch  in  ius  clamare  bei  Justinian  nicht 

auffällig,  vgl.  Rönsch  semasiolog.  beiti'äge  III  s.  13;  pulsare  ali- 
quem  ==  'anklagen'  wird  durch  Firm.  Mat.  err.prof.  11  non  desinit 
deus  summus  crimen  hoc  salutari  voce  pulsare  in  seiner  entstehung 
erklärt;  nee  non  et  ist  eine  alte  Verbindung,  sie  findet  sich  schon 
bei  Varro;  eodem  loci  und  die  entsprechenden  Verbindungen  haben 
sich  bis  in  die  spätesten  zeiten  herab  erhalten,  vgl.  Müller  de  Apoll. 
Sid.  latinitate  s.  57;  die  phrase  mortem  ohire  ist  classisch,  findet 
sich  öfters  bei  Cicero,  kann  also  bei  spätem  nicht  auffallen;  der 
abl.  loci  ohne  in  ist  in  meiner  syntax  §  101  anm.  2  behandelt 
und  durch  viele  autoren  belegt,  also  nicht  singulär;  dasz  cum  Äsiam 

venisset  (statt  in  Äsiam)  'sich  auch  die  besten  classiker  erlaubten', 
ist  unrichtig,  vgl.  §  54  meiner  syntax;  diver sus  =  'feindlich, 
gegnerisch'  hat  schon  Tacitus  und  noch  Tertullian  (Hartel  patrist. 
Studien  III  s.  36  'diversa  pars  ist  bei  Tert.  fast  stehender  ausdruck 
für  «gegenpartei»'},  sowie  Orosius  3,  23,  33  ceteris  ducibus  diversae 
partis  occisis.  superius  diximus  lesen  wir  auch  bei  Victor  Vit.  3,52, 
bei  Orosius  2,  6,  1  quem  superius  commemoraveram ]  compellere 
=  cogere  ist  häufig  in  der  spätesten  latinität,  vgl.  Victor  Vit.  2,48. 
3,  29 ,  oft  bei  Orosius  usw. 

So  lieszen  sich  die  einzelbemerkungen  noch  lange  weiterführen; 
Kalbs  angaben  bedürfen  begreiflicherweise  in  vielen  punkten  der 
nähern  ausführung  und  können  in  andern  widerlegt  werden;  sein 

verdienst  aber  einen  wirksamen  angrifi"  auf  die  spräche  der  Juristen 
gemacht  zu  haben  wird  ihm  niemand  schmälern,  möge  bald  eine 
neue  arbeit  das  begonnene  unternehmen  vertiefen  und  so  die  s^^rache 

der  einzelnen  Juristen  recht  scharf  unter  sich  und  von  der  ihrer  Zeit- 
genossen ,  Vorgänger  und  nachfolger  abheben. 

Tauberbischofsheim.  Josef  Hermann  Schmalz. 



ERSTE  ABTEILUNG 

FUß  CLASSISCHE  PHILOLOGIE 
HERAUSGEGEBEN  VON  ALFRED  FlECKEISEN. 

35. 
LACTANTIÜS  UND  LUCRETIUS. 

Unter  denjenigen  alten  Schriftstellern,  welche  Lucretius  am 
genauesten  gekannt  und  am  meisten  benutzt  haben,  nimt  Lactantius 
eine  hervorragende  stelle  ein.  in  jedem  der  uns  erhaltenen  vier 

prosawerke  dieses  autors  —  denn  die  schrift  de  mortihus  persecu- 
torum  halte  ich  für  die  arbeit  eines  andern  —  in  den  divinae  insti- 
iutiones,  in  der  epitome  derselben,  in  den  tractaten  de  opificio  dei  und 
de  ira  dei,  finden  sich  wörtliche  citate  aus  dem  dichter,  ab  und  zu 
auch  anlehnungen  an  einzelne  Wendungen  und  gedanken  desselben, 
sodann  aber  hat  Lactantius  in  seiner  bekämpfung  des  Epikurischen 
Systems  sich  überwiegend  an  die  darstellung  dieser  lehre  bei  Lucretius 

gehalten  und  in  längern  abschnitten  Epikuros  in  Lucretius  zu  wider- 
legen gesucht.  Lactantius  bietet  bekanntlich  dem  philologen  min- 

destens ebenso  viel,  wenn  nicht  mehr  als  dem  theologen,  und  wenn 

der  christliche  Cicero  sich  in  lebhafte  beziehungen  —  jedenfalls  in 
lebhaftere  als  der  heidnische  —  gesetzt  hat  zu  Lucretius ,  so  dürfte 
es  angemessen  erscheinen  diese  beziehungen  möglichst  nach  allen 
Seiten  dargestellt  auch  in  philologischem  kreise  zu  besprechen, 
geben  sie  doch  auch  einen  beitrag  zur  geschichte  des  fortlebens  von 
Lucretius,  die  noch  keineswegs  genügend  untersucht  ist,  so  weit  sich 

auch  die  spuren  des  groszen  dichters  in  der  spätem  litteratur  ver- 
folgen lassen. 

Um  zunächst  von  dem  werte  zu  sprechen,  den  die  wörtlichen 

citate  aus  Lucr. ,  die  bei  Lact,  im  ganzen  etwa  sechzig  verse  aus- 
machen, für  die  gestaltung  des  textes  des  erstem  haben,  so  stimmen 

sie  im  allgemeinen  mit  unserer  Überlieferung  des  Lucr.-textes  über- 
ein; einige  abweichungen  gehen  ohne  zweifei  darauf  zurück,  dasz  er 

aus  dem  gedächtnis  citiert,  so  inst.  VII  12, 5  caeli  fulgentia  (Lucr. 
rellatum)  templa  Lucr.  II  1001  nach  fulgentia  templa  V  491  (kaum 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1891  hft.4.  15 
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VI  387  f.),  VII  27,  6  ueridicis  hominum  (Lucr.  VI  24  igitur) 
purgauit pedora  dietis  und  limite  (Lucr,  v. 27  tramite),  III  17, 10 
aedis  ipse  suas  disturhet,  während  saepe  Lucr.  II  1102  besser  zu 
dem  gedanken  passt  und  auch  an  der  parallele  des  folgenden  verses 
telum  quod  saepe  nocentes  praeterit  eine  stütze  hat.  wohl  ebenfalls 
auf  Irrtum,  schwerlich  auf  absieht  beruht  es,  wenn  Lact.  inst.  I  21, 14 
die  beiden  versa  Lucr.  I  101  und  83  zu  6inem  citat  verbindet:  tan- 
tum  religio  potuit  suadere  malorum^  quae  peperit  saepe  (Lucr. 
religio  peperit)  scelerosa  atque  inpia  facta:  die  Verbindung  der 
beiden  verse  zog  die  änderung  des  textes  nach  sich.  inst.  I  16,  3 

schreibt  Lact,  religionum  animos  {animum  Lucr.  I  932),  wahr- 
scheinlich weil  er  vorher  ut  tandem  homines  usw.  gesagt  hatte. 

wenn  dagegen  die  Lact.-hss.  inst.  I  21,  48  in  dem  verse  Lucr.  II  14 
0  miseras  hominum  mentes  zwischen  o  miseras  (miserae)  und 
0  stultas  und  o  miseras  o  stultas  schwanken,  so  verrät  schon 
die  letzte  lesart  die  entstehung  der  differenz  durch  die  band  eines 
interpolators,  der  die  stelle  in  Übereinstimmung  mit  der  vorher- 

gehenden partie  des  Lact,  bringen  wollte,  wie  ich  in  den  prolego- 
menen  meiner  ausgäbe  s.  LIX  anm.  gezeigt  habe,  es  fehlt  nun  aber 
auch  nicht  an  solchen  stellen,  an  denen  Lact,  unsern  alten  Lucr.-hss. 
gegenüber  den  richtigen  text  gewahrt  hat:  so  ist  zum  teil  schon 
längst  von  den  hgg.  des  Lucr.  II 1102  in  deserta  recedens  für  deserta 

decedens  {in  haben  auch  junge  Lucr.-hss.  aus  conjectur)  nach  inst. 
III  17,  10,  Lucr.  III  1044  aetherius  sol  mit  Lact.  III  17,  28  und 
auch  nach  Lucr.  selbst  V  267.  281.  389  für  aerius  geschrieben 
worden,  ebenso  Lucr.  V  1198  nlla  est  uelatum  für  ulla  uelatumst 

mit  inst.  II  3,  11.  eine  stelle  des  Lucr.  ist,  wie  ich  überzeugt  bin, 
nicht  mit  recht  der  Überlieferung  bei  Lact,  gegenüber  unverändert 

gelassen  worden,  nemlich  II  999  flf.,  wo  die  Lucr.-hss.  haben:  cedit 
item  retro,  de  terra  quod  fuit  ante,  in  terras,  et  quod  missus  ex 
aetheris  oris,  id  rursum  caeli  rellatum  templa  receptant.  Lact,  schrieb 
inst.  VII 12,  5  im  zweiten  verse  abgesehen  von  dem  richtigen  missum 
est  das  meiner  ansieht  nach  ebenso  richtige  in  terram,  sed,  so  dasz 
sich  alsdann  in  den  beiden  versen  die  beiden  singulare  de  terra  und 
in  terram  entsprechen,  der  gegensatz  aber,  der  durch  sed  zwischen 
die  beiden  glieder  des  gedankens  gebracht  wird,  ist  mindestens 

ebenso  angemessen,  wenn  nicht  angemessener  als  die  einfache  fort- 
führung  durch  et.  auszerdem  personificiert  Lucr.  in  dieser  ganzen 

partie  991  fiF.  nach  Euripides  Chrjsippos  fr.  836  N.,  wo  die  entspre- 

chenden vex'se  8  f.  x^LipeT  b'  ötticuu  id  )n^v  eK  Yöiac  qpuvr'  eic  YCtiav 
ebenfalls  den  singular  bieten,  die  erde  als  die  mutter  aller  dinge ;  es 
ist  demnach  ganz  unwahrscheinlich,  dasz  er  das  bild  durch  einen 
Übergang  in  den  plural  zerstört  haben  sollte,  an  unserer  stelle  des 

Lact,  hat  zwar  der  älteste  codex  B(ononiensis ,  6s — 7s  jh.)  in  terra 
sed,  ebenso,  nur  mit  auslassung  von  in,  der  wenig  maszgebende 

H  (Palatino-Vaticanus ,  10s  jh.),  aber  in  B,  der  sehr  viele  willkür- 
liche und  auch  sinnlose  änderungen  hat  (vgl.  proleg.  s.  XXIII  ff.), 
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sind  ofifenbar  die  worte  in  dieser  Verbindung  gedacht:  cedit  item 
retro  de  terra,  quod  fuit  ante  in  terra,  sed  usw.  dagegen  steht  im 
Parisinus  P(uteani  1662,  9s  jh.)  von  erster  hd.  nur  sed,  der  corrector, 
der  P  in  demselben  jb.  mit  einem  andern  codex  verglichen  hat  (vgl. 
proleg.  s.  XXXIX.  XLII  f.  XLVI),  fügte  in  terra  hinzu,  doch  wurde 

das  "  ausradiert,  jedenfalls  von  einem  leser,  der  die  stelle  ebenso 
wie  in  B  auffaszte.  endlich  hat  der  Parisinus  1664  (S)  —  denn  in 
dem  V(alentianensis)  fehlt  das  siebente  buch  der  Institutionen  ganz, 

in  dem  Parisinus  R(egius)  fast  ganz  —  einfach  in  terra  sed:  stammt 
dieser  codex  oder  vielmehr  der  in  der  Wiener  ausgäbe  benutzte  alte 
teil  desselben  auch  erst  aus  dem  12n  jh.,  so  hat  er  doch  bisweilen 

allein  unter  allen  Lact.-hss.  die  richtige  Überlieferung  gewahrt  (vgl. 

proleg.  s.  XLVIII  f.). ' 
Von  einzelnen  gedanken  oder  ausdrücken  des  Lucr. ,  die  Lact, 

in  seine  darstellung  verflochten  hat,  möge  erwähnt  sein  die  anwen- 

*  ein  auch  für  Lucr.  interessantes  beispiel  findet  sich  inst.  VII  27,  6, 
wo  der  vers  Lucr.  VI  25  in  S  so  lautet:  et  finem  statuit  cupidinis  atque 
iimoris ,  die  übrigen  hss.  haben  torpedinis,  iorpidinis,  turpidinis ,  es  ist 
also  in  S  allein  das  echte  cuppedinis  im  wesentlichen  erhalten,  übri- 

gens ist  für  diese  stelle  des  Lucr.  wie  auch  für  manche  andere  (vgl. 
Lucr.  II  15  =  inst.  I  21,  48;  III  1044  =  III  17,  28;  V  51  =  III  14,  4; 
V  337  =  III  16,  14  ua.)  das,  was  Lachmann  über  die  lesarten  bei  Lact, 
angibt,  nach  den  besten  und  ältesten  hss.  zu  ändern,  über  welche  mau 
früher  nur  sehr  wenig  wüste.  Lachmann  benutzte  die  Berliner  hss.  (vgl. 
comm.  Lucr.  s.  21.  176.  311),  die  aber  zu  der  sehr  zahlreichen  inter- 

polierten gattung  des  15n  jh.  gehören;  über  eine  derselben,  welche 
Lachmann  besonders  ^zugezogen  hat,  ist  in  meinen  proleg.  s.  XLVII 
anm.  1  gehandelt.  —  Übrigens  hat  die  vergleichung  der  besten  Lact.-hss. 
auch  für  manche  stellen  anderer  autoren  einen  ertrag  gehabt,  so  zb. 
las  man  bisher  in  dem  fragment  aus  Cicero  de  re  publ.  III  bei  Lact.  inst. 
VI  8,  7 — 9  neque  est  quaerendus  explanator  (sc.  eins  legis)  aut  interpres 
eins  alius,  während  jetzt  aus  den  hss.  Sexliis  Aelius  emportaucht, 
in  dem  fragment  der  consolalio  (11  Baiter-Kayser)  inst.  III  19,  14  non 
nasci  lange  Optimum  nee  in  hos  scopulos  incidere  uitae ,  proximum  autem, 
si  natus  sis,  quam  primum  \jnori  eil  tamquam  ex  incendio  effugere  fortunae, 
verderben  die  eingeklammerten  worte,  die  auch  noch  bei  Baiter  und 
CFWMüller  zu  lesen  sind,  kraft  und  schwung  der  stelle,  aber  mori 
steht  nur  in  jungem  hss.,  in  manchen  ohne  et  (vgl.  Lenglet-Dufresnoy 
zdst.),  ist  also  offenbares  glossem  zu  ex  .  .  fortunae,  et  hat  schon  die 
erste  ausgäbe  des  Lact.  (1465)  zugefügt,  vielleicht  auch  aus  einem 
interpolierten  codex,  in  dem  fragment  des  Lucilius  inst.  VI  5,  3  (ex 
libris  ine.  fr.  I  LM.)  beruhte  bisher  der  anfang  von  v.  11  hos  magni 
facere  auf  conjectur,  jetzt  hat  sich  dies  als  lesart  des  Parisinus  S, 
den  wir  so  eben  schon  für  Lucr.  als  zuverlässigen  zeugen  kennen  lernten, 
herausgestellt,  die  übrigen  hss.  haben  hos  magnificare  oder  magis  facere, 
woraus  denn  in  den  ausgaben  magnificare  hos  gemacht  wurde,  auch  das 
fragment  des  Lucilius  (I  fr.  X  LM.)  inst.  V  14,  3  ist,  denke  ich,  jetzt 
in  der  form:  _  ̂   v^  _  non  Carneaden  si  ipsum  Orcus  remitlat  festgestellt 
(vgl.  proleg.  s.  XLIII).  auch  für  die  stelle  aus  Ovids  Fasten  IV  207 
— 214  hat  Lact.  inst.  1  21,40  eine  bessere  recension  als  die  Ovidius-hss., 
wie  Krüger  Me  Ovidi  Fastis  recensendis'  (1887)  s.  14  zeigt,  das  ge- 

sagte gilt  besonders  für  die  bei  Lact,  so  zahlreichen  stellen  aus  den 
Sibyllinischen  orakeln;  vgl.  meine  proleg.  s.  XCIV  if.  und  die  von  ßzach 
zu  seiner  ausgäbe  der  oracula  Sibyllina  (1891)  s.  XIII  f. 

15* 
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düng  von  Lucr.  I  64  auf  die  wahre  tugend  inst.  III  27,  10  quae  sese 
a  caeli  regionibus  ostentahat,  die  paraphrase  der  verse  I  936  ff.  an 
der  stelle  inst.  V  1,  14  circumlinatur  modo  poculum  caelesti  melle 
sapientiae,  ut  possint  ab  inxirudentibus  amara  remedia  sine  offensione 
potari,  die  anlehnung  inst.  V  6,  12  si  quidem  pater  idem  omnihus 
deus  est  und  14,  17  si  enim  cunctis  idem  pater  est  an  den  auch  inst. 
VI  10,  7  und  de  opif.  19,  3  citierten  vers  II  992  omnihus  ille  idem 
pater  est.  die  zunge  wird  inst.  VI  18,  6  und  de  opif.  10,  13  interpres 
animi  genannt,  de  ira  14,  2  cogitationis  interpres  nach  Lucr.  VI  1149 
atque  animi  interpres  manahat  lingua  cruore.  an  diesen  vers  denkt 

auch  Horatius  a.p.  111  post  effert  animi  motus  interprete  lingua,  viel- 
leicht an  die  erste  stelle  {nee  aliquando  committet  ut  lingua  interpres 

animi  a  sensu  et  cogitatione  discordet)  Prudentius ,  der  auch  sonst 
reminiscenzen  aus  Lact,  hat,  an  der  von  Bünemann  s.  1065  anm.  e 
beigebrachten  stelle  perist.  10,  770  ff.  lingua  .  .  interpres  animi, 

enuntiatrix  sensuum,  cordis  ministra]  sie  fehlt  bei  Breidt  'de  Aurelio 
Prudentio  Clemente  Horatii  imitatore',  Heidelberg  1887,  der  s.  39 
mit  jenem  Horazverse  nur  Prudentius  Harn.  325  ff.  quid  durum  .  . 
foret . .  deus  cognoscere  nosmet  attactu  uoluit  palpandi  interprete  sensu 
zusammenstellt,  inst.  VI  2,  6  sagt  Lact. :  aliut  uero  ille  (sc.  deus) 
a  nobis  exigit  lumen  et  quidem  non  fumidum,  sed,  ut  ait  poeta, 
liquidum  atque  darum,  mentis  scilicet.  für  liquidum  verwies 
schon  Cellarius  auf  Lucr.  V  281  largus  item  liquidi  fons  luminis, 
für  darum  habe  ich  in  der  ausgäbe  hinzugefügt  Lucr.  III  1  e  tenebris 
tantis  tarn  darum  extollere  lumen  qui primus potuisti.  da  Lact,  hier 
kurzweg  nur  von  dem j^oe^a  spricht,  so  könnte  man  denken,  er  meine 

den,  der  bekanntlich  für  jene  zeit  der  dichter  Kai'  eHoxr|V  war,  Ver- 
gilius,  und  er  habe  ecl.  6,  33  liquidus  ignis  und  Äen.  I  588 

daraque  in  luce  im  sinne,  allein  an  diesen  stellen  sind  jene  ad- 
jectiva  nicht  mit  lumen  verbunden ,  ferner  aber  hat  Lact. ,  wenn  er 
auch  inst.  I  20,  38;  IV  10,  7;  Vn  20,  10.  24,  12  unter  der  kurzen 
bezeichnung  poeta  den  Vergilius  versteht,  doch  inst.  V  9,  6  ueritas 
odium  parit  {Ändr.  68),  ut  ait  poeta  (ebenso  epit.  59  [64],  8)  in  der- 

selben weise  den  auch  inst.  II  8,  24 ;  III  4,  7.  18, 13.  26,  4;  VII  2, 3. 
27,  3  citierten  Terentius  benannt,  so  werden  wir  auch  an  jener 

stelle  die  beziehuncr  auf  Lucr.  festhalten.'    endlich  sind  die  verse 

^  diese  Verwendung  von  stellen  classischer  autoren,  wie  sie  oben 
in  bezug  auf  Lucr.  nachgewiesen  wurde,  ist  bei  Lact,  sehr  häufig, 
doch  sind  in  Wirklichkeit  manche  dieser  fälle  überhaupt  noch  nicht 
beachtet  oder  noch  nicht  verwertet  worden,  wenn  zb.  Lact.  insi.  VII  3,  9 
sagt  maria  extruuniur,  montes  exciduntur,  so  denkt  er  an  den  öfter 
von  ihm  genannten  oder  benutzten  Sallustius,  Cat.  20,11  in  extruendo 
muri  et  7nontibus  coaequandis :  hier  hatte  JFGronov  extrudendo  vorge- 

schlagen, was  auch  Dietsch  aufnahm,  gegen  die  besten  hss.  und 
ps.-Acron  zu  Hör.  ca.  II  18,  21,  zu  denen  also  noch  Lactantius  kommt. 
inst.  VII  1,  13  heiszt  es:  quia  7ion  possunt  uenditis  aut  dilargitis 
qiiae  amant  tenui  cuUu  uitam  degere.  hier  verwendet  Lact,  eine  stelle 
aus  den  Historien  des  Sallustius,  die  ihm  jedoch  nicht  unmittelbar  aus 
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auf  Epikuros  VI  24  jGF.  ueridicis  Jiominum purgauit pedora  dictis  usw. 
VII  27,  6  auf  Christus  angewandt. 

Wie  diese  fälle  zeigen ,  hat  Lact,  bisweilen  Lucr.  benutzt ,  um 

der  eignen  darstellung  mehr  leben  und  färbe  zu  geben,  häufiger  be- 
ruft er  sich  mit  Zustimmung  oder  lob  auf  Lucr. :  inst.  II  3, 10  nennt  er 

ihn  pJnlosophus  acpoeta,  desgleichen  sagt  er  II  12,  4  nach  Quintilian^ 
inst.  I  4,  4:  JEmpedocles^  quem  nescias  utrumne  inter  poetas  an  inter 
philosophos  numereSi  quia  de  renim  natura  uersihus  scripsit  ut  aput 
Bomanos  Lucretius  et  Varro  usw.  besonders  willkommen  ist  es 

Lact.,  dasz  er  manche  verse  von  Lucr.  als  waffen  gegen  den  heidni- 
schen götterglauben  benutzen  kann:  inst.  I  21,48  merito  .  .  igitur  Lu- 
cretius cxclamat:  o  miseras  Jiominum  mentes  usw.  (Lucr.  II  14 — 16) ; 

II  3,  10  quos  homines  idem  ille  philosophus  ac  pocta  graviter  accusat 
tamquam  Jiumiles  et  abiectos,  qui  contra  naturae  sitae  rationem  ad 
ueneranda  se  terrena  prosternant.  aü  enim :  et  faciunt  animos  humiles 

usw.  (Lucr.  VI  52  f.;  ebenso  epit.  20  [25],  4),  und  §  11  denique  alio 
loco  religiones  et  cultus  deorum  inane  esse  officium  confitetur:  nee 

pietas  Ulla  est  usw.  (Lucr.  V  1198 — 1202).  aber  auch  gegen  die 
heidnische  weltweisheit  musz  der  philosophische  dichter  dem  philo- 

sophierenden rhetor  helfen,  inst.  III  16,  12  ff.  will  Lact,  nach  einer 
stelle  aus  Ciceros  Hortensius  (fr.  20  Kayser)  einen  beweis  gegen 
wesen  und  Wahrheit  der  philosophie  darin  sehen,  dasz  diese  erst  in 
nachweisbarer  zeit  entstanden  sei,  also  unmöglich  von  anfang  an  im 
menschlichen  geiste  habe  begründet  sein  können,  um  nun  zu  zeigen, 
dasz  die  zeit,  in  der  die  philosophie  erwachsen,  bekannt  sei  und  nicht 
weit  vor  der  gegenwart  liege,  citiert  er  auszer  Seneca  (fr.  21  Haase) 

und  Persius  (6,  38  f.)  auch  Lucr.  V  335  —  337:  denique  naturae 
Jiaec  rerum  ratioque  reperta  est  nuper  usw.,  ohne  zu  beachten,  dasz 
Lucr.  hier  nur  von  der  philosophie  Epikurs  spricht,  wenn  Lact,  den 
satz  der  stoiker  bestreitet,  dasz  gott  die  weit  um  der  menschen  willen 
geschaffen  habe,  so  ist  er  wenigstens  in  der  negativen  kritik  dieses 

Satzes  mit  Lucretius -Epikuros  einig,  inst.  VII  3,  13  sed  Epicurus 
ignorat  ipsos  homines  quare  aut  quis  effecerit.    nam  Lucretius  cum 

diesem  werke,  sondern  aus  seinen  grammatischen  Studien  bekannt  war, 
da  Gellius  XV  13,  8  {Sallnslius  .  .  dilargitin  proscriptoriim  bonis)  und 
Priscianus  VIII  s.  392  H.  {Sallustius  in  I  historiarityn:  igitur  uenditis 
proscripiorum  bonis  aut  dilargitis)  sich  auf  Sallustius  für  den  gebrauch 
von  largior  als  eines  iierbum  commune  berufen,  die  stelle  des  Lact,  wäre 
in  einer  neuen  bcarbeitung  der  Fragmente  des  Sallust  bei  dem  fragment 
hist.  I  31  D.  zu  erwähnen,  ferner  läszt  die  offenbare  reminiscenz  epit. 
66  [71],  5  luna  sanguine  inficietiir  nee  amissae  lucis  damna  reparabit 
an  Horatius  ca.  IV  7,  13  damna  tarnen  celeres  reparant  caelestia  lunae 
Bchlieszen,  dasz  die  von  Kiessling  und  mit  ihm  von  Hirschfelder  (excurs 

zdst.  bei  Orelli'')  abgelehnte  Orellische  erklärung  des  verses  schon  im altertum  Vertreter  hatte. 

^  über  benutzung  von  Quintilians  Institutionen  bei  Lact.  vgl.  meine 
anm.  zu  inst.  V  9,  19  (s.  428,  6\  über  die  citate  aus  verlorenen  decla- 
mationen  desselben  {inst.  I  21,  17;  V  7,  6  f.;  VI  23,  30j  Eitter  'die  Quin- 
tilianischen  declamationen'  s.  211.  254  f. 
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mundum  diceret  non  esse  a  diis  constitutum,  sie  ait:  dicere  porro 
hominum  causa  uoluisse  parare  praeclaram  mundi  naturam  (Lucr. 

V  156  f.),  deinde  intulit:  desipere  est  usw.  (Lucr.  V  165  — 167). 
meriio.  öfter  citiert  oder  berührt  Lact.,  wie  schon  erwähnt,  die 
stelle  II  991  f.  denique  caelesti  sumus  omnes  semine  oriundi,  einmal 
{inst.  VI  10,  7)  mit  der  zustimmenden  einführung:  itaque  non  errat 
Lucretius,  cum  dicit  usw.  in  der  bekannten  auseinandersetzung  über 
die  etymologie  des  wertes  religio  inst.  IV  28,  .3  ff.  erklärt  sich  Lact, 
gegen  Ciceros  herleitung  des  wortes  von  religere  {de  nat.  deor.  II  28, 
71  f.)  und  vertritt  die  abstammung  von  religare  mit  dem  zusatze 

§  13  eo  melius  ergo  id  nomen  Lucretius  interpretatus  est,  qui  ait  reli- 
gionum  se  nodos  soluere  (I  932).  allerdings  liegt  streng  genommen 
in  den  worten  des  Lucr.  keine  nötigung,  diese  herleitung,  die  übri- 

gens nach  wohl  allgemeinem  heutigen  urteile  nicht  richtig  ist,  als 
die  von  dem  dichter  für  wahr  gehaltene  anzusehen ,  da  religionum 

nicht  notwendig  in  dem  bilde  nodos  soluere  bleiben  musz,  aber  immer- 
hin ist  die  deutung  von  Lact,  sinnig,  übrigens  hatte  nach  Gellius 

IV  9,  1  f.  auch  Nigidius  Figulus  die  etymologie  von  religio  be- 
handelt. 

Gegenüber  den  bisher  besprochenen  stellen  sind  nun  aber  die- 
jenigen bei  Lact,  durchaus  in  der  überzahl,  an  denen  er  mit  häufig 

sehr  heftigem  tadel  Lucr.  angreift,  hauptsächlich  deshalb,  weil  er  in 
ihm  einen  hauptvertreter  des  Epikureismus  sieht,  um  diese  polemik 
völlig  zu  verstehen,  musz  man  sich  daran  erinnern,  dasz  Lact,  in 
erster  linie  nicht  sowohl  die  heidnische  volksreligion  als  vielmehr 
die  heidnische  philosophie  bekämpfen  will,  wie  nach  inst.  V  4,  1  ff. 

der  plan  zu  seinem  hauptwerke  durch  zwei  dem  Christentum  feind- 
lich gegenübertretende  Schriften,  deren  eine  zum  Verfasser  einen 

Philosophen  hatte  (V  2,  1  ff.),  hervorgerufen  war,  so  wendet  sieb 

sogleich  das  erste  capitel  des  Werkes  vornehmlich  gegen  die  Philo- 
sophen, und  nicht  nur  das  ganze  dritte  buch  de  falsa  sapientia,  son- 

dern viele  kleine  und  gröszere  abschnitte  besonders  in  den  büchern 
II.  V.  VI.  VII  machen  die  lehren  der  verschiedenen  philosophischen 

schulen  zum  ziele  oft  sehr  leidenschaftlicher,  keineswegs  immer  be- 
rechtigter oder  glücklicher  angriffe,  auch  in  der  schrift  de  opificio 

dei,  einer  Vorarbeit  zu  den  Institutionen  (vgl.  II  10,  15),  weist  Lact, 
wiederholt  auf  dieses  werk  als  ein  solches  hin,  das  den  kämpf  mit 

den  Philosophen  aufnehmen  solle  (15,  6.  20,  1  ff.),  kein  philo- 
sophisches System  aber  muste  ihm  naturgemäsz  in  so  unversöhn- 

lichem gegensatze  zur  'wahren  philosophie'  {de  opif.  20,  1),  dem 
Christentum,  stehend  erscheinen  wie  das  Epikurs.  es  hat  jedoch  die 
feindschaft  des  Lact,  gegen  den  Epikureismus  nicht  nur  in  seiner 

christlichen  Überzeugung  ihren  grund,  sie  beruht  vielmehr  allem  an- 
scheine nach  ganz  besonders  auch  noch  daiün ,  dasz  Lact,  ursprüng- 

lich, ehe  er  Christ  wurde,  mit  seinen  philosophischen  anschauungen 
im  wesentlichen  auf  stoischem  boden  stand,  diesen  boden  hat  er 

auch  später,  nachdem  er  sich  für  den  neuen  glauben  erklärt,  nicht 
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so  völlig  verlassen,  dasz  sich  in  seinen  Schriften,  so  sehr  er  häufig- 
auch  die  stoiker  bekämpft,  nicht  doch  stoische  einflüsse  ganz  be- 

stimmt sollten  nachweisen  lassen,  der  stoische  gedanke  der  Vor- 
sehung und  die  mit  demselben  zusammenhängende  teleologische  be- 

trachtung  ist  nach  inst.  I  2,  1  (epit.  1)  die  erste  grundlage  seines 
philosophischen  und  theologischen  denkens,  hier,  im  anfange  des 
ganzen  vFerkes,  erscheinen  auch  schon  die  gegner  Demokritos  und 
Epikuros,  die  selbst  wrieder  hauptsächlich  von  den  stoikern  bekämpft 

worden  seien,  nach  §  6  soll  jene  lehre  in  den  Institutionen  eine  viel- 
fache erörterung  finden,  und  so  ist  es  auch  in  Wirklichkeit  der  fall, 

desgleichen  in  der  schrift  de  ira  dei,  und  auch  das  buch  de  opificio 

dei,  welches  die  göttliche  Vorsehung  aus  dem  bau  und  den  einrich- 
tungen  des  menschlichen  leibes  erweisen  will,  geht  von  jenem  fun- 
damentalsatze  aus.  auch  die  bei  Lact,  so  stark  und  für  einen  christ- 

lichen denker  so  auffallend  hervortretende  teleologische  auffassung 
des  Übels,  des  physischen  wie  des  moralischen,  ist  durchaus  stoisch 
(vgl.  meine  abh.  über  die  dualistischen  Zusätze  bei  Lactantius,  1889, 

s.  64  ff.) ,  ebenso  wesentliche  züge  in  seinen  psychologischen  an- 
sichten  (vgl.  Marbach  psychologie  des  Lactantius,  1889,  s.  53  ff., 
eine  schrift  die  jedoch  sehr  der  berichtigung  und  ergänzung  bedarf, 
vgl.  LStein  DLZ.  1890  sp.  1340).  in  gewissem  sinne  die  kehrseite  zu 
dieser  anlehnung  an  stoische  gedanken  ist  die  bekämpfung  des  Epi- 
kureismus,  der  damals  immer  noch  lebendig  gewesen  sein  musz  (vgl. 
Usener  Epicurea  s.  LXXVf.),  sie  tritt  in  allen  Schriften  unseres 
autors  energisch  in  den  Vordergrund,  in  der  schrift  de  opif.  dei  wird 

sie  6,  15  {uermn  alias  refellenius  Epicurum)  geradezu  als  eine  auf- 
gäbe, die  in  den  Institutionen  ihre  behandlung  finden  solle,  ins  äuge 

gefaszt.  das  meiste  Epikurische  material  hat  aber  Lact,  aus  Lucretius 
geschöpft,  während  Cicero  verhältnismäszig  wenig  nach  dieser  seite 
benutzt  ist;  Epikuros  und  Lucretius  sind  ihm  völlig  identisch,  de  opif. 
6, 1  heiszt  es :  non  possum  hoc  loco  teneri  qiiominus  Epiciiri  stultitiam 
rursus  coarguam:  iJlius  enim  sunt  omnia  quae  delirat  Lucretius,  und 
de  ira  8,  1  lesen  wir:  dissoluitur  aidem  religio,  si  credamus  Epicuro 

illa  dicenti:  omnis  enimperse  diuum  natura  usw.  (Lucr.  11  646 — 651). 
desgleichen  folgt  inst.  VII  3,  13  auf  den  satz  sed  Epicurus  ignorat 

ipsos  liomines  quare  aut  quis  effecerit  alsbald  das  zeugnis :  nam  Lu- 
cretius .  .  sie  ait  (es  werden  die  verse  V  156  f.  165  flf.  citiert).  auf- 
fallend ist  daher  das  misverständnis  inst.  III  14,  2 — 5,  wo  Lact,  die 

Worte  zu  Epikurs  preis  Lucr.  V  6 — 8.  50  f.  nicht  auf  diesen  bezieht, 
sondern  an  Pythagoras  oder  Thaies  denkt,  um  so  auffallender,  als 

er  inst.  III  17,  28  die  verherlichung  Epikurs  Lucr.  III  1042  ff.  be- 
achtet hat. 

So  hat  denn  Lact,  in  seinen  werken  so  zu  sagen  einen  Anti- 
Lucretius  geschrieben,  lange  vor  dem  so  betitelten  buche  von  Po- 
lignac,  das  jetzt  niemand  mehr  liest,  auszer  wer  es  aus  irgend  einem 
gründe  lesen  musz,  obgleich  es  nicht  geringe  geistige  kraft  und  auch 
bedeutende  gewandtheit  in  lateinischer  versification  bekundet,  merk- 
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würdig  trifft  es  sicli  übrigens,  dasz  das  gedieht  des  französischen 
cardinals  wie  das  seines  antipoden  als  opus  postumum  und  un- 

vollendet veröffentlicht  wurde,  doch  wenden  wir  uns  jetzt  zu  Lact, 

und  seinem  kämpfe  gegen  Lucretius -Epikuros.  wir  können  eine 
strenge  prüfung  des  Streites  schon  deshalb  nicht  unterlassen,  weil 
Lucr.  es  uns  zu  verdienen  scheint  und  wir  es  wie  eine  pflicht  gegen 

ihn  empfinden ,  dasz  einmal  der  harte  tadel ,  den  er  von  Lact,  er- 
fährt, und  dessen  in  der  hitze  des  gefechts  oft  sehr  derb  ausfallende 

scheltworte  gründlich  auf  ihre  berechtigung  hin  ins  äuge  gefaszt 
werden. 

Auf  erkenntnistheoretischem  gebiet  hat  sich  Lact,  mit  Lucr., 

bei  dem  ja  dieser  teil  des  Systems  sehr  zurücktritt,  nur  einmal  aus- 
einandergesetzt, de  opif.  8, 12  ff.  Lact,  trägt  in  diesem  cap.  von  §  9 

an  eine  theorie  des  Sehens  vor,  als  deren  erster  Vertreter  sich  Hera- 
kleitos  nachweisen  läszt.  der  beweis  hierfür  sowie  die  weitere  er- 
klärung  der  stelle  erfordert  eine  besondere  besprechung ;  ich  habe 
sie,  um  mich  hier  nicht  zu  weit  von  meinem  thema  zu  entfernen,  als 
excurs  an  das  ende  dieser  arbeit  gestellt,  nach  Lact,  ist  es  der  geist, 
der  das  sehen  vollzieht,  und  zwar  dadurch,  dasz  er  von  seinem  sitze 
im  innersten  des  gehirns  (8,  14  ah  intimis  xoenetralibus  capitis)  sich 
durch  die  äugen,  genauer  durch  die  pupillen,  auf  die  gegenstände 
richtet:  9,  2  uisus  oculorum  intentione  animi  constaf]  8,  16  per  eos 
igitur  orhes  (nemlich  die  äugen,  in  deren  mitte  die  pupillen  sind,  in 
quihuspuris  ac  subtilibus  cernendi  sensus  ac  ratio  continetur)  se  ipsam 
mens  intendit^  ut  uideat,  nach  den  weitern  worten  miraque  ratione 
in  unum  miscetur  et  coniungitur  amhorum  luminum  uisus,  und  nach 
der  ausführung  9,  3  wird  durch  dieselbe  thätigkeit  des  geistes  auch 
die  Vereinigung  der  sehbilder  der  beiden  äugen  in  6in  bild  bewirkt. 
die  äugen  sind  daher  gewissermaszen  fenster,  durch  die  der  geist 
die  dinge  betrachtet  (8,  11  uerius  et  manifestius  est  mentem  esse, 
quae  per  oculos  ea  quae  sunt  opposita  transpiciat  quasi  per  fenestras 
perlucente  nitro  aut  speculari  lapide  ohductas;  9,  2  mens  oculis  .  . 
tamquam  fenestris  utitur),  sie  haben  ihre  stelle  vorn  im  gesiebt,  sind 
gewölbt  und  beweglich ,  um  einen  möglichst  allseitigen  und  weiten 
Sehbereich  zu  haben  (8,  15).  Lact,  erinnert  sich  nun  daran,  dasz 
Lucr.  diese  erklärung  bekämpft  und  als  unsinn  bezeichnet  hat,  §  12 
quod  quidem  ut  refelleret  Lucretius,  ineptissimo  usus  est  argumento, 
nemlich  III  359  ff.  dicere  porro  oculos  nullam  rem  cernere  posse ,  sed 
per  eos  animum  ut  foribus  spectare  reclusis ,  desiperest.  doch  greift 
Lact,  nur  das  zweite  argument  von  Lucr.  an,  das  in  der  that  ver- 

kehrt ist,  367  ff.  praeterea  si  pro  foribus  sunt  lumina  nostra,  iam 

magis  exemptis  oculis  debere  uidetur  cernere  res  animus  sublatis  posti- 
bus  ipsis.  Lucr.  scheint  nichts  davon  zu  wissen ,  dasz  die  von  ihm 
angegriffene  theorie  die  äugen  mit  geöffneten  thüren  nur  insofern 
vergleicht,  als  sie  während  des  wachens  geöffnet  sind,  wie  die  stelle 
bei  Sextos  Empeir.  adv.  math.  VII  130  ev  be  eTPnTOpöci  TidXiv  biet 
Tujv  aicGriTiKuJv  Tröpujv  ujcirep  bid  tivuuv  Bupibuuv  TTpoKÜipac  (sc. 
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6  ev  fijuiv  VoOc)  zeigt  und  an  sich  schon  klar  ist,  die  thüren  können 
dann  streng  genommen  nur  die  augenlider,  nicht  die  äugen  selbst 

sein,  auch  ist  selbstvei'ständlich ,  dasz  mit  jenem  veranschaulichen- 
den vergleiche  keineswegs  die  function  der  äugen  erschöpfend  be- 

zeichnet sein  sollte.  Lucr.  aber  versteht  unter  den  thüren  die  äugen 
selbst  und  gebraucht  oder  vielmehr  misbraucht  jenen  vergleich  so, 
als  ob  in  ihm  die  volle  ansieht  der  gegner  von  der  leistung  des  auges 
enthalten  wäre,  er  musz  es  sich  daher  gefallen  lassen,  dasz  Lact.  — 
seine  antwort  beginnt  spottend :  nimirnni  ipsi  uel  potius  Epiciiro, 

qiii  eiim  docuit.,  effossi  oculi  erant,  ne  uiderent  —  auch  seinerseits 
übertreibt,  indem  er  mit  jenem  errewpfe  ocw?i5  ernst  macht,  wenn 
einem  menschen  wirklich  die  äugen  ausgerissen  würden,  so  könne 

doch  —  dies  ist  der  sinn,  nicht  der  Wortlaut  der  ironischen  antwort 
§  13  —  bei  der  so  gräszlichen  Zerstörung  von  einer  möglichkeit  des 
Sehens  erst  recht  nicht  die  rede  sein;  wie  wenig  Lucr.  die  von  ihm 
bestrittene  lehre  richtig  aufgefaszt  habe,  könne  man  allein  schon 
daraus  schlieszen ,  dasz  er  meine ,  es  genüge  zu  ihrer  Widerlegung 
seine  aus  ihr  gezogene  consequenz  (vgl.  die  citierten  verse  367  ff), 
die  doch  ebenso  billig  wie  unsinnig  sei.  während  nun  aber  hier  auf 
6ine  Übertreibung  mit  einer  andern  geantwortet  wird,  trifft  die 
weitere  Verteidigung  des  Lact,  einen  richtigen  punkt:  wenn  Lucr. 
gegen  die  annähme,  dasz  der  geist  sähe,  nicht  die  äugen,  geltend 
mache,  dasz  alsdann  die  äugen  gar  nicht  nötig  seien,  wonach  dann, 
nach  Lact.,  das  organ  des  sehens  etwa  wie  eine  röhre  und  dem  obre 
gleich  würde,  so  habe  er  dabei  übersehen,  dasz  in  diesem  falle  das 
Sehfeld  ebenso  sehr  beschränkt  würde,  als  wenn  man  durch  eine 
röhre  sehe :  denn  gerade  die  Stellung  und  gestalt  des  auges  sei  es, 

die  den  umblick  auf  einen  weiten  bereich  ermögliche.^ 
Was  die  Epikurische  ethik  betrifft,  so  konnte  Lact.,  der  sie 

überhaupt  sehr  kurz  inst.  III  7,  7.  8,  5.  10  f. ;  12,  13—16;  17,  2—9 
(§  3 — 6  nach  üsener  Epicurea  s.  LXXV  anm.  2  aus  Ciceros  Hor- 
tensius)  behandelt,  sie  nicht  mit  rücksicht  auf  Lucr.  besprechen,  da 

dieser  sie  so  gut  wie  gar  nicht  in  betracht  gezogen  hat.  um  so  häu- 
figer beschäftigen  sich  die  Schriften  des  Lact,  mit  der  Epikurischen 

■*  Marbach  ao.  s.  33  sagt,  der  einwand  des  Lucr.  werde  bei  Lact, 
widerlegt  'einmal  durch  «die  specifische  energie»  des  auges  —  denn 
dieser  uns  gebräuchliche  ausdruck  gibt  den  sinn  der  darstellung  des 
Lact,  vollkommen  wieder  — ;  wir  würden  dann  ebenso  gut  mit  den  obren 
oder  andern  Öffnungen  des  körpers  sehen,  ferner  würden  wir  viel  weni- 

ger sehen  können,  wenn  der  geist  wie  durch  ein  röhr  die  weit  ansähe' 
usw.  ich  kann  jedoch  in  den  Worten  des  Lact.  §  13  ff. ,  die  ich  hier 

nicht  ausschreiben  mag,  nur  das  e'ine  oben  von  mir  bezeichnete  argu- 
ment  erkennen,  das  bei  Marbach  in  dem  satze  'ferner  würden  wir' 
usw.  ausgesprochen  ist,  von  dem  ersten  arguraent,  das  er  annimt,  von 
der  hindeutung  auf  'die  specifische  energie  des  auges'  kann  ich  nichts 
entdecken,  übrigens  werde  ich  in  dem  excurs  über  diese  stelle  die  er- 
klärung,  die  Marbach  für  sie  vorbringt,  auch  nach  einer  andern  seite 
hin  beleuchten. 
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physik  nach  Lucr. ,  und  auch  seine  spräche  wird  hier  ganz  auszer- 
ordentlich  heftig  und  erregt,  da  gerade  in  diesem  teile  des  Epikuri- 

schen Systems  der  stärkste  und  einschneidendste  Widerspruch  gegen 
jede  theistische  und  teleologische  Weltanschauung  zum  ausdruck 
kommt.  Lact,  ist  allerdings  immer  der  festen  ansieht,  dasz  er  den 
gegner,  dessen  leugnung  der  Vorsehung  ihm  als  eine  ausgeburt  des 
Wahnsinns  erscheint,  mit  leichter  mühe  widerlegt,  aber  er  ist  darin 
in  groszem  irrtum  befangen,  es  fehlt  ihm  dazu  an  dem  allerersten 
erfordernis ,  daran  nemlich ,  dasz  er  das  gegnerische  System  völlig 
versteht,  vor  allem  ist  es  ihm  unmöglich  zur  erklärung  der  dinge 

an  stelle  des  zweckbegriflFs  überall  nur  den  causalitätsbegriff  zu  den- 
ken, daher  läuft  seine  auseinandersetzung  mit  Epikuros  nur  auf  eine 

geltendmachung  des  eignen  Standpunktes  hinaus,  und  er  bewegt  sich 
in  seinen  erwiderungen  auf  die  sätze  des  gegners  nicht  selten  in 
einer  offenen  petitio  principii.  diese  schwäche  des  Lact,  zeigt  sich 
zunächst  in  seiner  behandlung  der  grundlehre  von  Epikurs  physik, 

der  atomistischen  theoi-ie.  Lasswitz  hat  im  ersten  bände  seiner  ge- 
schichte  der  atomistik  vom  mittelalter  bis  Newton  (1890)  ein  be- 

sonderes capitel  (s.  18  ff.)  dem  Verhältnis  gewidmet,  in  dem  Lact, 
zu  dieser  lehre  steht,  und  in  einer  kurzen  allgemeinen  kritik  die 
hauptmängel  bei  Lact,  scharf  hervorgehoben,  auf  die  einwände  des 
Lact,  ist  er  im  einzelnen  nicht  eingegangen,  auch  hat  er  fast  nur  das 
lOe  capitel  der  schrift  de  ira  dei  berücksichtigt,  welches  allerdings 

eine  Zusammenfassung  der  ganzen  polemik  des  Lact,  gegen  die  ato- 
mistik und  deren  consequenzen  bildet,  dafür  aber  speciell  Lucr.  bald 

aus  den  äugen  verliert  und  auf  manche  seiner  sätze,  die  an  andern 
stellen  von  Lact,  besprochen  werden,  keinen  bezug  nimt.  daher  wird 
unsere  Untersuchung  auch  nach  Lasswitz  keineswegs  überflüssig  sein. 
es  hat  derselbe  freilich  für  die  Widerlegung  der  einzelnen  einwürfe, 
die  Lact,  gegen  die  atomistik  erhebt,  s.  25  auf  Gassendi  verwiesen, 
aber  dieser  hat  an  den  von  Lasswitz  bezeichneten  stellen  nur  einige 
Sätze,  die  Lact,  vorbringt,  kurz  abgelehnt,  ohne  jedoch  dessen  namen 
zu  nennen ;  der  domherr  von  Digne  wollte  den  altchristlichen  autor 
aus  dem  spiele  lassen. 

Die  lehre  von  den  atomen  ist  bei  Lact.,  abgesehen  von  vorüber- 
gehenden erwähnungen  inst.  VII  .3,  23  {ejnt.  [62],  7).  7,  8 ;  de  opif. 

2, 10  an  den  beiden  hauptstellen  über  den  Epikureismus  inst.  III  17 
und  de  ira  10  besprochen ,  an  letzterer  stelle  öfter  fast  wörtlich  wie 

an  der  erstem,  wie  überhaupt  die  schrift  de  ira  dei  sehr  viele  Wieder- 
holungen aus  den  Institutionen  enthält,  dasz  inst.  III  17  Lact,  ent- 

schieden Lucr.  bei  seiner  darstellung  im  äuge  gehabt  hat,  gebt  daraus 
hervor,  dasz  er  am  Schlüsse  dieser  partie  im  spott  über  Epikuros 

§  28  ausruft:  hie  est  ille  'qui  genus  humanuni  ingenio  super auit  et 
omnes  restinxit ,  Stellas  exortus  ut  aetherius  soV  (Lucr.  III  1043  f.). 
quos  equidem  uersus  numquam  sine  risu  legere  possum.  non  enim  de 

Socrate  hoc  sattem  aut  Piatone  dicehat,  qui  uelut  reges  hahentur  philo- 
sophorum ,  sed  de  homine  quo  sano  ac  uigente  nidlus  aeger  ineptius 
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deliraiiit.  itaque  poeta  inanissimiis  Iconis  laudihus  mureni  non  ornaiiit, 
sed  ohruit  et  ohtriuit.  desgleichen  werden  auch  de  ira  10  einige  verse 
von  Lucr.  citiert,  über  die  wir  später  noch  zu  sprechen  haben,  die 

haupteinwände,  die  Lact,  gegen  die  atomenlehre  an  den  beiden  ge- 
nannten stellen  geltend  macht,  indem  er  in  rede  und  gegenrede  die 

gegnerischen  sätze  und  seine  eignen  antworten  einander  gegenüber- 
stellt, sind:  man  könne  sie,  nach  des  gegners  eignem  Zugeständnis, 

nicht  wahrnehmen,  da  sie  ohne  färbe,  geruch  und  geschmack,  ohne 
wärme  und  feuchtigkeit  und  auszerordentlich  klein  seien  {inst.  III 
17,  22.  de  ira  10,  3.  5.  24  =  Lucr.  II  730  ff.).  Lact,  beachtet  also 
die  von  Lucr.  I  265  ff.  gegebenen  erfahrungsbeweise  nicht,  dasz  es 

kleinste  teilchen  gebe ,  ohne  dasz  man  sie  wahrnehmen  könne,  so- 
dann: wenn  der  gegner  sage,  dasz  aus  den  atomen  durch  verschie- 

dene Stellung  derselben  die  dinge  entstünden,  wie  aus  den  weni- 
gen buchstaben  die  unzähligen  worte  {inst.  §  24  =  Lucr.  I  823  ff. 

II  688  ff.),  so  seien  die  atome  ihrer  gestalt  nach  dazu  unfähig:  denn 
die  runden  und  glatten  könnten  nicht  zusammenhalten,  die  rauhen 
und  hakigen  dagegen  seien,  da  sie  hervorragende  teilchen  hätten, 

selbst  teilbar  (inst.  §  25  f.  de  ira  §  6 — 8).  allein  was  die  letztern 
betrifft,  so  hatte  Lucr.  aus  dem  bestände  der  dinge  geschlossen,  dasz 
eine  teilbarkeit  der  atome  ins  unendliche  nicht  möglich  sei  (I  551  ff.), 
und  der  widersprach ,  den  Lact,  hier  innerhalb  des  gegnerischen 
Systems  nachweisen  will,  ist  nicht  vorhanden;  was  aber  Lact,  über 
die  glatten  und  runden  atome  sagt,  behauptet  ja  Lucr.  ganz  ebenso 
selbst,  indem  nach  ihm  aus  solchen  atomen  nicht  das  feste,  sondern 

das  flüssige  entsteht,  und  umgekehrt,  wo  festes  ist,  es  nur  aus  ver- 
ästelten und  unter  einander  verhakten  atomen  entstanden  sein  kann 

(II  444 — 455),  ja  Lucr.  bedient  sich  in  bezug  auf  jene  erstem  des 
Vergleiches  mit  einer  band  voll  mohnkörnern ,  was  doch  erst  recht 
Lact,  hätte  abhalten  müssen  für  seinen  satz  denselben  vergleich,  nur 
dasz  es  hirsekörner  sind  (§  7),  vorzubringen  oder  vielmehr  wohl  aus 

jener  stelle  des  Lucr.  zu  entnehmen,  ferner  sagt  Lact. ,  es  sei  un- 
möglich,  dasz  diese  atome,  in  beständiger  bewegung  wie  Sonnen- 

stäubchen {de  ira  10,  9  =  Lucr.  II  114  ff.),  durch  zufälliges  zu- 
sammentreffen {inst.  III  17,  27;  de  ira  10,  3.  14.  27;  deojnf.  2,  10) 

die  dinge  bildeten,  denn  daraus  könne  nichts  wohlgeordnetes  und 

zweckmäsziges  entstehen  —  aber  hier  liegt  die  petitio  principii  ganz 
offen  zu  tage,  wenn  Lact.  inst.  III  17,  27  sagt:  si  sensu  carent  (sc. 
atomi\  nee  coire  tarn  disposite  possunt,  quia  non  potest  quicquam 
rationale perficere  nisi  ratio,  und  ganz  ähnlich  de  ira  10,25. 
er  versteht  nicht,  dasz  nach  Epikuros  der  begriff  des  Zweckes  ganz 
wegfällt  und  dasz  nur  für  eine  irrige  betrachtungsweise  das  in  der 
natur  durch  mechanische  notwendigkeit  gewordene  als  nach  einem 

voi'herigen  plane  geschaffen  erscheint,  wollte  man  aber  auch  zu- 
geben, fährt  Lact,  de  ira  10,  9  fort,  dasz  die  einzelnen  dinge  {artores 

usw.  vielleicht  nach  Lucr.  I  744.  820  f.)  aus  atomen  entstanden  seien, 

so  sei  es  doch  der  höhepunkt  des  unsinns  {impleuit  numerum  per- 
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fedae  insaniae  §  10),  wenn  Epikuros  annehme,  die  ganze  weit  sei 

aus  ihnen  gebildet;  aber  damit  noch  nicht  genug,  er  habe  es  ver- 
mocht jenen  höhepunkt  noch  zu  überschreiten,  nemlich  durch  die  be- 

hauptung,  es  gebe  unzählige  weiten  (Lucr.  II  1048  flF.).  hiergegen 
hat  Lact,  nur  das  nichtssagende  argument,  man  könne  sich  unmög- 

lich denken,  woher  eine  so  ungeheure  menge  von  atomen  komme, 
wie  sie  zur  bilduug  unzähliger  weiten  nötig  sei  (de  ira  10, 11).  doch 
wollen  wir  uns  auch  die  verrückte  behauptung  von  der  existenz  un- 

zähliger weiten  gefallen  lassen,  kann  man  denn  die  einrichtung  auch 
nur  der  einen  weit,  in  der  wir  leben,  aus  den  atomen  erklären  (de  ira 

10,  12)?  in  der  antwort,  die  Lact,  auf  diese  frage  gibt,  ist  ein  star- 
kes misverständnis  von  Lucr.  enthalten,  um  so  schlimmer,  als  er 

diesen  mit  gröbstem  tadel  anfährt,  es  heiszt  §  12  ff.:  ait  omnia  ex 
indiuiduis  corpusculis  fieri.  si  hoc  ita  esset,  nulla  res  umquam  sui 
generis  semine  indigeret:  sine  ouis  alites  nascerentur  aut  oua sinepartu, 

item  cetera  uiuentia  sine  coitu ;  arhores  et  quae  gignuntur  e  terra,  pro- 
pria  semina  non  haherent,  quae  nos  cotidie  tractamus  et  serimus.  cur 
ex  frumento  seges  nascitur  et  rursus  ex  segete  frumentum  ?  .  .  cur  sine 
terra ,  sine  radicibus ,  sine  umore ,  sine  semine  non  herha ,  non  arhor, 
non  fruges  oriri  aut  generari  possunt  ?  unde  apparet  nihil  ex  atomis 

fieri,  quandoquidem  imaquaeque  res  habet  propriam  certamque  natu- 
ram,  suum  semen,  suam  legem  ab  exordio  datam.  denique  Lucretius 
quasi  ohlitus  atomorum,  quos  adserehat,  ut  redargueret  eos,  qui  dicunt 

ex  nihilo  fieri  omnia,  his  argumentis  usus  est,  quae  contra  ipsum  uale- 
rent.  sie  enim  dixit:  nam  si  de  nihilo  fierent,  ex  omnibus  rebus  omne 

genus  nasci  posset,  nil  semine  egeret  (I  159  f.),  item  xoostea:  nil  igitur 
fieri  de  nilo  posse  fatendum  est ,  semine  quando  opus  est  rebus ,  quo 
quaeque  creaiae  aeris  in  teneras  possint  proferrier  aiiras  (I  205  ff,). 
quis  hunc  putet  habuisse  cerebrum,  cum  haec  diceret  nee  uideret  sibi 
esse  contraria  ?  nihil  enim  per  atomos  fieri  exinde  apparet,  quod  semen 
cuiusque  rei  certum  est.  zu  anfang  der  stelle  {sine  ouis  alites  usw.) 
benutzt  Lact,  unverkennbar  die  verse  des  Lucr.  I  161  ff.,  die  sich 
an  die  alsbald  von  ihm  angeführten  verse  I  159  f.  anschlieszen :  e  mare 
primum  homines ,  e  terra  posset  oriri  squamigerum  genus  et  uolucres, 

erumpere  caelo  armenta  atque  aliae  pecudes ,  genus  omne  ferarum  in- 
certo  partu  culta  ac  deserta  tenerent  (so  interpungiert  Langen  im 

Philol.  XXXIV  s.  29  f.).-  nee  fructus  idem  (nicht  richtig  isdem  Woltjer 
in  Jahrb.  1879  s.  769)  arboribus  constare  solerent  usw.  es  sind  die 
verse,  in  denen  Lucr.  den  gedanken  ausführt  dasz,  wenn  die  wesen 
aus  nichts  entstünden,  jedes  in  seinem  entstehen  gänzlich  unab- 

hängig von  seinem  boden,  seiner  Umgebung  wäre,  wie  kann  es 
Lact,  nun  wagen  die  von  Lucr.  gegen  die  lehre  von  der  entstehung 

der  dinge  aus  nichts  angeführten  exemplificationen  gerade  umge- 
kehrt zu  gunsten  dieser  lehre  sich  anzueignen?  der  grosze  fehler 

liegt  bei  Lact,  darin,  dasz  er  ganz  und  gar  übersieht,  dasz  Lucr.  für 
jede  gattung  von  wesen  und  dingen  je  eine  bestimmte  art  oder 
mischung  von  atomen  annimt.    natürlich  musz  daher,  wenn  jedes 
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wesen  aus  allen  möglichen  atomen  entstehen  kann,  was  Lact,  als  die 
lehre  des  Epikureismus  hinstellt,  die  atomistische  theorie  und  das  ent- 

stehen der  wesen  je  aus  einer  eignen  gattung  sich  gegenseitig  aus- 
schlieszen,  und  Lucr.  tritt  dann  in  Widerspruch  mit  sich  selbst,  wie 
Lact,  ihm  in  so  massiver  weise  vorwirft,  und  doch  hat  Lucr.  schon 

in  jener  anfangspartie  des  ersten  buches,  v.  159  ff.  {quijjpe  ubi  non 
essent  genitalia  Corpora  cuiquc  .  .  at  nunc  seminibus  qtiia  certis 

quacque  creantur  usw.),  dann  aber  II  529 — 729  in  aller  bestimmt- 
heit  gelehrt,  dasz  die  verschiedenen  wesen  je  nur  aus  gewissen  arten 
oder  Verbindungen  von  atomen  entstehen,  sich  nähren  und  wachsen, 
und  es  ist  eine  von  Lucr.  zwar  nur  angedeutete  (II  665  f.),  aber 
doch  sehr  leicht  auszuführende  consequenz,  dasz  bei  annähme  der 

atomenlehre  auszer  auf  diese  weise  die  fortpflanzung  und  die  con- 
stanz  der  gattungen  nicht  zu  erklären  ist.  —  Wenn  alsdann  im  fol- 

genden (§  18)  Lact,  fragt,  ob  denn  gar  auch  im  kiesel  und  eisen,  in 
so  kalten  stoffen,  atome  von  feuer  seien,  die  beim  zusammenschlagen 
beider  hervorsprängen,  so  hat  er  auch  hier  die  atomenlehre  nicht 
völlig  erfaszt.  Lucr.  hat,  allerdings  nicht  in  bezug  auf  den  kiesel 
und  das  eisen,  die  er  übrigens  in  anderm  zusammenhange  I  571 
nennt,  aber  doch  bei  besprechung  der  von  ihm  geglaubten  entstehung 

des  feuers  durch  gegenseitiges  reiben  von  bäumen  I  897  ff.  ausdrück- 
lich der  meinung  vorgebeugt,  als  ob  das  feuer  im  holze  eingeschlossen 

sei :  nur  atome,  die  hitze  erzeugten  {semina  ardoris  902),  seien  darin, 
die  durch  Veränderung  der  läge  und  durch  gegenseitig  auf  einander 
ausgeübte  bewegung  das  feuer  hervorbrächten,  im  letzten  gründe 
ist  der  fehler  hier  bei  Lact,  darin  zu  suchen,  dasz  er,  um  hier  eine 
formulierung  von  Lasswitz  zu  benutzen,  Men  grundgedanken  der 
corpusculartheorie,  neu  auftretende  eigenschaften  von  körpern  aus 

einer  lageveränderung  der  atome  zu  erkläi'en'  nicht  verstanden  hat. 
ebenso  ist  es  sehr  zu  verwundern,  dasz  Lact.  §  20  f.  zwei  Vorgänge, 
die  Lucr.  in  sehr  einleuchtender  weise  durch  die  atome  erklärt,  das 
feuchtwerden  der  gegenstände,  die  sich  in  der  nähe  des  meeres 
befinden,  wie  nahe  dem  meere  aufgehängte  gewänder  (I  305  ff. 
VI  470  ff.  503  f.) ,  und  die  bildung  der  wölken  und  des  regens 
durch  die  aufsteigende  ausdünstung  des  meeres  (VI  451  ff.)  gerade 

gegen  die  atomistik  geltend  macht,  ohne  einen  weitern  grund  vor- 
zubringen als  den:  nihil potest  consistere  in  eo,  quod  nee  tangitur  nee 

tiidetur.  und  diesen  satz  hatte  doch  Lucr.  nicht  nur  an  dem  vor- 
gange des  feuchtwerdens  der  gewänder,  sondern  auch  an  einer  reihe 

anderer  fälle  aus  dem  alltäglichen  leben,  in  denen  kleinste  teil- 
chen,  ohne  dasz  sie  wahrnehmbar  sind,  angenommen  werden  müssen 
(I  311  ff.),  zur  genüge  widerlegt. 

Die  einwände,  die  Lact,  gegen  die  atomenlehre  vorbringt,  wie 
wir  sie  so  eben  wiedergegeben  haben,  sind  allem  anschein  nach  nur 
auf  seinem  eignen  boden  gewachsen,  es  sind  entgegnungen,  wie  sie 
eine  populäre  betrachtungsweise  schnell  zur  band  hat.  er  hat  nicht 
einmal  den  mehrfach  bei  Cicero  sich  findenden  tadel,  dasz  die  von 
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Epikuros  angenommene  Seitwärtsbewegung  der  atome  im  Widerspruch 
stehe  mit  seinem  princip  nur  natürlicher  Ursachen  (vgl.  Usener  Epi- 
curea  s.  199  ff.),  wiederholt,  obgleich  doch  auch  Lucr.  II  216  ff.  diese 
erklärung  Epikurs  für  den  anfang  einer  Verbindung  der  atome  unter 
sich  vorträgt,  ebenso  musz  man  sich  darüber  wundern,  dasz  er  nie 
dem  gegner  vorhält,  dasz  auch  dieser  mit  seinen  atomen  ein  erstes 

unbedingtes  setzt  und  dasz  auch  bei  ihm  hier  ein  unerklärtes  be- 
ginnt, diesen  einwand  hätte  man  bei  Lact,  von  seinem  Standpunkt 

aus  in  erster  linie  erwarten  sollen.  —  Wir  wenden  uns  nun  zu  den- 
jenigen abschnitten  von  Lact.,  in  denen  er  verschiedene  einzellehren 

der  Epikurischen  physik  unter  benutzung  von  Lucr.  behandelt. 
Im  zweiten  buche  der  Institutionen,  in  welchem  Lact,  von  der 

Schöpfung  der  weit  und  dann  von  der  des  menschen  handelt,  bietet 

sich  ihm  cap.  11  die  gelegenheit  Epikurs  lehre  von  dem  ui-sprung 
der  lebenden  wesen  und  damit  auch  des  menschengeschlechts  nach 

Lucr.  V  783 — 820  zu  bekämpfen,  nach  einigen  offenbar  an  Cicero 
de  leg.  1  8,  24  sich  anschlieszenden  anfangsworten  geht  er  alsbald 
zu  Lucr.  über  unter  anführung  des  verses  808  crescebant  uteri  terram 

radicibus  apti.  gegenüber  dem  allerdings  wunderlichen  erklärungs- 
versuche,  den  Lucr.  vertritt,  dasz  die  menschen  aus  einer  art  von 
puppen,  die  überall  aus  der  erde  entstanden,  hervorgegangen,  dasz 

aus  der  erde  ein  sie  nährender  saft  entströmt,  dasz  damals,  im  Jugend- 
alter der  weit,  die  einflüsse  der  Witterung  nicht  so  streng  gewesen 

wie  jetzt  und  den  neu  entstandenen  wesen  nicht  geschadet  hätten, 

gegenüber  solchen  phantasien  hat  Lact,  leichtes  spiel,  er  fragt,  wes- 
halb nur  damals  so  unbegreifliche  Vorgänge  sollten  stattgefunden 

haben,  bei  denen  überdies  die  jungen  wesen,  jeglicher  hilfe  und  pflege 
entbehrend,  gleichwohl  hätten  elend  verkommen  müssen,  diese  kritik 
ist  richtig,  um  so  mehr,  da  Lucr.  selbst,  was  allerdings  Lact,  nicht 
bemerkt,  an  der  stelle  V  222  ff.  die  hilflosigkeit  des  neugeborenen 
menschen  im  Verhältnis  zu  den  jungen  tieren  so  sehr  hervorhebt, 
doch  musz  anderseits  bemerkt  werden,  dasz  Lucr.  durch  die  ein- 

wände von  Lact,  seinen  satz  von  einer  spontanen  entstehung  des 
menschengeschlechts  nicht  für  erschüttert  angesehen  haben  würde, 
da  bekanntlich  Epikuros  und  so  auch  Lucr.  nach  VI  703  ff.  sehr 
wenig  gewicht  auf  bestimmte  einzelne  erklärungen  der  erscheinungen 
und  Vorgänge  in  der  natur  legte,  vielmehr  alle  möglichkeiten  für 
andere  erklärungen  offen  liesz,  um  desto  mehr  den  allgemeinen  satz 
festzuhalten,  dasz  alles  nur  auf  natürlichem  wege  entstehe  und  vor 

sich  gehe. 
Auf  dieselbe  partie  des  Lucr.  wird  Lact,  nochmals,  de  opif.  dei  6 

geführt,  er  wendet  sich  hier  gegen  die  von  Lucr.  V  834  ff.  dar- 
gelegte annähme  (§  1):  in  princlpio  mundi  alias  quasdam  innumera- 

hiles  animantes  miranda  specie  et  magnitudine  fuisse  natas,  sed  eas 
permanere  nonpotuisse,  quod  illas  aut  sumendi  cibi  facultas  aut  coeundi 
gener andiqiie  ratio  defecisset.  diese  Vorstellung  kann  Lact,  nicht  für 
zulässig  ansehen,  sie  lasse  die  wesen  ja  duixh  zufall  entstehen  und 
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schliesze  ein  planmäsziges  schaffen  durch  die  göttliche  Vorsehung  aus. 
Lucr.  habe,  so  meint  er,  nur  um  für  seine  atome  räum  zu  schaffen, 

die  göttliche  Vorsehung  beseitigen  wollen;  sed  cum  uideret  in  omni- 
hus  quae  spirant  mirahUem prouidentiae  inesserationem,  quae  malum 
uanitas  erat  dicere  fuisse  animalia  prodigiosa,  in  quilus  ratio  nascendi 
cessasset?    man  sieht  dasz  auch  hier  Lact,  den  gedanken  des  Lucr. 
nicht  versteht,  er  kann  nicht  glauben,  dasz  dieser  wirklich  nicht  das 
walten  der  Vorsehung  erkannt  habe,  und  beschuldigt  ihn  daher,  er 

habe  in  schwindelhafter  weise  jene  behauptung  von  abnormen  tier- 
bildungen  aufgestellt,    dann  fährt  er  §  3  fort :  quoniam  igitur  omnia 

quae  uidemus  cum  ratione  nata  sunt  —  id  enim  ipsum^  nasci,  efßcere 
nisi  ratio  non  potest  —  manifestum  est  nihil  omnino  rationis  expers 
potuisse  generari.  es  ist  wieder  der  alte  zirkelschlusz,  indem  die  ratio, 
und  dazu  noch  ganz  unverhüllt,  in  die  prämisse  eingeführt  wird,  um 
dann  in  der  folgerung  in  gewünschter  weise  wieder  zum  Vorschein 
zu  kommen,    auch  weiterhin  dreht  sich  Lact,  wie  mit  verbundenen 

äugen  in  demselben  kreise  herum,  nicht  von  ferne  dämmert  ihm  die 
ahnung,  dasz  er,  um  den  gegner  zu  verstehen,  einmal  den  gedanken 
an  ein  planmäsziges  schaffen  durch  die  Vorsehung  aufgeben  und  die 
dinge  als  rein  auf  causalem  wege  geworden  betrachten  müsse,    er 
fügt  noch  einen  vergleich  hinzu  (§  5  f.):   wie  ein  baumeister  den 
plan  seines  werkes  vorher  bis  ins  einzelne  überlege  und  alle  teile 
dem  zwecke  des  ganzen  entsprechend  gestalte,  so  habe  auch  gott  von 
vorn  herein  die  wesen,  die  er  erschaffen,  in  der  weise  mit  Organen 
und  gliedern  ausgestattet,  dasz  sie  leben  und  bestand  haben  könnten, 

nun  erinnert  sich  aber  Lact.,  dasz  Lucr.  (IV  820  ff.)  eine  mit  rück- 
sicht  auf  ihren  zweck  geschehene  erschaffung  gerade  der  einzelnen 
Organe  und  teile  des  menschlichen  körpers  energisch  ablehnt  und 
dasz  er  deren  functionen  sich  erst  mit  und  aus  ihnen  entwickeln  läszt. 

in  überraschender  weise  hat  hier,  wie  an  manchen  andern  punkten, 
das  Epikurische  system  den  gedanken  der  neuern  naturwissenschaft 
anticipiert,  dasz  die  organe  sich  durch  anpassung  an  die  Umgebung 

und  die  für  die  existenz  des  wesens  notwendigen  bedingungen  ge- 
bildet haben,    man  musz  allerdings  zugestehen,  dasz  Lucr.  diesen  ge- 

danken nicht  gründlich  an  der  band  von  thatsachen  nachweist  und 
dasz  man  es  daher  bis  zu  einem  gewissen  grade  versteht,  dasz  Lact, 

die  nur  in  ihren  umrissen  angedeutete  lehre  nicht  durchschaut,  wenn- 
gleich er  ihre  summe  richtig  angibt  (§  8) :  dixit  enim  neque  oculos 

ad  uidendum  esse  natos  neque  aures  ad  audiendum  neque  pedes  ad 
amh^dandum,  quoniam  membra  haec  prius  nata  sunt,  quam  esset  usus 
uidendi  et  audiendi  et  amhulandi,  sed  Jiorum  omnia  officia  ex  natis 
extitisse.    diese  lehre  ist  für  Lact,  so  unverständlich,  dasz  er  glaubt, 
Lucr.  habe  nur  um  der  consequenz  willen,  um  sein  thörichtes  princip 
durchzuführen,  diese  Verrücktheit  hinzugefügt  (§  7).    seine  antwort 
ist  daher  zunächst  spott  und  höhn  (§  9),  dann  fährt  er  los:  quid  ais, 

Epicure?  non  sunt  ad  uidendum  oculi  nati?  cur  igitur  uident?  hier- 
mit beginnt  eine  Wiederholung  des  schon  mehrfach  bezeichneten  logi- 
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sehen  fehlers.  Lact,  behauptet  nur,  was  er  durch  eine  Widerlegung 
des  gegners  beweisen  müste,  und  beide  teile  stehen  sich  jetzt  gerade 

so  gegenüber  wie  vorher,  ein  unzulänglicher  einwand  ist  es  schliesz- 
lich,  wenn  Lact.  §  12  f.  sagt  dasz,  wenn  die  atome  alle  möglichen 
arten  von  lagen  und  Zusammenstellungen  durchmachten,  auch  jetzt 
noch  so  abnorme  wesen  wie  in  jener  urzeit  entstehen  müsten;  da 
dies  aber  nicht  der  fall ,  da  vielmehr  in  den  organen  jeder  gattung 
nur  zweckmäszigkeit  und  gleichmäszigkeit  wahrzunehmen  sei,  so 
liege  darin  ein  beweis  für  die  Vorsehung,  man  kann  darauf  die  nahe 

liegende  antwort  geben ,  dasz  allerdings  auch  jetzt  noch  genug  ver- 
kümmerte, verkrüppelte  oder  sonstige  misbildungen  hervortreten, 

und  wie  steht  es  angesichts  dieser  thatsachen  um  die  Vorsehung,  wie 
sie  Lact,  verficht? 

Mit  dem  glauben  an  das  walten  der  Vorsehung  hängt  aber  auch 
ein  anderer  zug  bei  Lact,  zusammen,  seine  ab  Weisung  der  thörichten 
klagen  des  pessimismus  über  die  Unzulänglichkeit  und  arraseligkeit 
der  natur  und  des  looses  der  menschen,  in  cap.  3  der  schrift  de  opi- 
ficio  dei  hat  Lact,  diese  klagen  zu  widerlegen  unternommen,  im 
groszen  und  ganzen  wohl  im  anschlusz  an  Cicero  derepuhl.  III  (vgl. 
Augustinus  c.  Julian.  Pelag.  IV  12  =  Cic.  de  rep.  III 1),  jedoch  auch 
an  Lucr.  V  222  S.  (vgl.  üsener  Epicurea  s.  250  f.),  §  1  hominem  nudum 
et  inermem  tamquam  ex  naufragio  in  huius  uitae  miserias  proici  et  ex- 
pelli  (vgl.  Lucr.  222  f.  tum  porro  puer ,  ut  saeuis  proiectus  ab  undis 
nauita,  nudus  humi  iacet)  . .  itaque  naturam  non  matrem  esse  Jiumani 
generis,  sed  nouercam  (dieser  vergleich  stammt  nach  Augustinus  aus 
Cicero) ,  quae  .  .  hominem  uero  sie  effuderit ,  ut  inops  et  infirmus  et 
omni  auxilio  indigens  (vgl.  Lucr.  223  ff.  infans,  indigus  omni  uitali 
auxilio ,  cum  primum  in  luminis  oras  nixihus  ex  aluo  matris  natura 
profudit),  nihil  aliud  possit  quam  fragilitatis  suae  condicionem  ploratu 
ac  fletihus  ominari  (vgl.  Lucr.  226  uagituque  locum  lugutri  complet) 

scilicet  'cui  tantum  in  uita  restet  transire  malorum'  (227).  unmittel- 
bar vor  dieser  stelle  stehen  bei  Lucr.  die  verse  220  f.  cur  anni  tem- 

pora  morhos  adportant?  quare  mors  inmatura  uagatur?  — ,  bei 
Lact,  aber  hat  das  folgende  cap.  4  die  klagen  über  krankheiten  und 
frühzeitigen  tod  zum  inhalt  (§  1  idem  queruntur  hominem  morbis 
et  inmaturae  morti  esse  suUectum).  es  ist  zu  vermuten,  dasz 
Lact,  eben  durch  diese  stelle  des  Lucr.  zur  Untersuchung  dieser  klagen 
veranlaszt  wurde,  inhaltlich  hat  er  sich,  wie  mir  sehr  wahrschein- 

lich ist,  in  cap.  4  mehrfach  an  Senecas  jetzt  verlorene  schrift  de  in- 
matura morte  angeschlossen,  die  er  nach  den  citaten  inst.  I  5,  26 

und  III  12, 11  noch  kannte,  was  die  von  Lact,  gegen  Lucr.  in  cap.  4 
vorgebrachten  gründe  angeht,  so  beruhen  sie  auf  dem  gedanken,  dasz 
dem  menschen  als  reichlicher  ersatz  für  die  geringere  körperliche 

ausstattung,  die  er  vielen  tieren  gegenüber  habe,  geistige  kräfte  ver- 
liehen seien. 

Doch  mehr  noch  als  die  Epikurische  lehre  von  dem  körper  und 
dem  äuszern  leben  des  menschen  haben  die  sätze,  die  Lucr.  über  die 
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seele  vorträgt,  den  heftigsten  Widerspruch  bei  Lact,  hervorgerufen, 

allerdings  in  der  schrift  de  opificio  deiy  in  der  c.  16 — 18  über  die 
Seele  gehandelt  wird,  äuszert  sich  dieser  Widerspruch  nicht,  es  findet 
sich  hier  nur  6inmal  (18,  2)  eine  beziehung  auf  den  dichter.  Lact, 
spricht  hier  über  die  frage,  ob  der  geist  (animus)  und  die  seele 
(anima)  identisch  seien  oder  nicht,  und  behauptet  in  diesem  zu- 

sammenhange: animum  et  animam  indifferenter  appellant  duo  Epi- 
curei  xjoeiae.  man  kann  nicht  zweifeln,  dasz  der  eine  dieser  beiden 
Epikurischen  dichter  Lucretius  ist,  alsdann  aber  hat  Lact,  mit  seiner 

behauptung  nicht  recht.  ̂   in  Übereinstimmung  mit  Epikuros  (vgl. 
Zeller  philos.  d.  Gr.  III  1^  s.  418  f.)  unterscheidet  Lucr.  im  dritten 
buche  sehr  bestimmt  zwischen  animus,  Vernunft,  geist,  identisch  mit 
mens  (94.  139),  und  anima^  seele,  lebensprincip  {tiitälis  sensus  633), 
und  er  weist  den  unterschied  94  If,  klar  genug  nach,  beide  sind 

zwar  auf  das  engste  vei'bunden  (136  fi".),  indem  der  animus  ein  teil 
der  anima  ist  (143.  150);  dasz  sie  nicht  identisch  sind,  zeigt  auch 
der  unterschied,  dasz  der  animus  in  der  brüst  seinen  sitz  hat  (140), 
die  anima  durch  den  ganzen  körper  verbreitet  ist  (117.  143).  auch 
dasz  Lucr.  beide  begriffe  oft  verbindet  (130  f.  136.  159.  167.  212 
usw.) ,  sowie  stellen  wie  die  verse  396  f.  et  magis  est  animus  uitai 
claustra  coercens  et  dominantior  ad  uitam  quam  uis  animai ,  hätten 

Lact,  zeigen  können,  dasz  Lucr.  beide  Wörter  nicht  indifferenter  ge- 
braucht, allerdings  wendet  Lucr.  im  weitern  verlaufe  des  dritten 

buches,  wo  er  die  Sterblichkeit  der  seele  lehrt,  bald  das  eine  bald 
das  andere  wort  an,  weil  nach  ihm  mit  der  anima  natürlich  auch 
deren  teil,  der  animus^  sterblich  ist,  und  er  begründet  auch  diesen 

•^  der  andere  der  beiden  dichter  ist  gewis  nicht  Vergilius,  wie  Heu- 
mann und  dazu  noch  unter  berufung  auf  Ciris  3  f.  meinte,  eher  hätte 

er  wenigstens  die  Epikurische  stelle  ecl.  6,  31  ff.  anführen  sollen,  wenn 
nun  aber  auch  Lact,  diese  stelle  vielleicht  bemerkt  hatte,  so  sagt  er 
doch  inst.  I  5,  11  ff.:  nostrorum  priiuus  Muro  non  lange  afiiit  a  ueritate, 
cuiiis  de  summo  deo,  quem  mentem  ac  spiritum  riojninauit,  haec  iierha  sunt: 
princfpio  caeliim  ac  terras  camposque  liquentis  usw.  {Aen.  VI  724—727). 
ac  ne  quis  forte  ignoraret,  quisnam  esset  ille  Spiritus,  qui  tantum  haberei 
poiestatis,  declarauit  alio  loco  dicens:  deum  namqiie  ire  per  omnis  terrasque 
tractusque  maris  caelumque  profundum  usw.  {georg.  IV  221 — 224);  die  verse 
Aen.  VI  726  f.  werden  auch  de  irn  11,  5  als  beweis  benutzt:  apparet 
ieslimonio  poetae  unum  esse  mundi  habitatorem  deum.  die  stelle  über  das 
Schicksal  der  Seelen  nach  dem  tode  Aen.  VI  735 — 740  wird  inst.  VlI  20, 
10  f.  mit  der  zustimmenden  bemerkung  begleitet:  haec  propemodum  uera 
sunt,  und  die  öfter  von  den  kirchenschriftstellern  als  Weissagungen  an- 

geführten verse  ecl.  4,  28 — 45  sieht  auch  Lact.  inst.  VII  24,  10—12  als 
solche  an.  es  ist  demnach  undenkbar,  dasz  er  Vergilius  als  einen 
Epikurischen  dichter  bezeichnet  haben  sollte,  er  meint  vielmehr,  wie 
Isaeus,  der  1646  Lact,  herausgab,  richtig  bemerkte,  Horatius,  den  er 
gut  kennt,  er  citiert  inst.  V  17,  18  ca.  I  22,  1—8,  inst.  V  13,  16  ca.  III 
3,  1  —  4,  ferner  inst.  II  4^  1  die  stelle  aus  den  Satiren  I  8,  1  —  4  und 
einen  vers  aus  den  episteln  I  1,  41 ,  inst.  VI,  5,  12,  und  eben  in  den 
episteln  scherzt  Hör.  über  sich  als  Epicuri  de  grege  porcum.  aber  auch 
in  bezug  auf  Horatius  hat  Lact,  mit  jener  bemerkung  über  den  gebrauch 
von  animus  und  anima  unrecht. 
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gebrauch  ausdrücklich  in  den  versen  421  ff.  tu  fac  utrumque  uni 
subkmgas  nomen  eorum ,  atque  animam  uerhi  causa  cum  dicere  per- 
gam,  mortalem  esse  docens,  aniniuni  quoque  dicere  credas,  quatenus 
est  unum  inter  se  coniunctaque  res  est.  diese  verse  haben  allem  an- 
schein  nach  Lact,  zu  jenem  irrtum  veranlaszt,  aber  eine  volle  entschul- 
digung  liegt  für  ihn  nicht  darin,  da  Lucr.  nur  für  einen  bestimmten 

zweck  den  wechselnden  —  nicht  identischen  —  gebrauch  beider 
Wörter  motiviert,  bei  Lact,  aber  jenes  ganze  capitel  sich  um  die  frage 
dreht  (§  1) :  idemne  sit  anima  et  animus.  und  diese  frage  war  im 
sinne  von  Lucr.  zu  verneinen,  die  untrennbare  Verbindung  zwischen 
anima  et  animus,  welche  nach  Lact,  mit  andern  die  beiden  Epikuri- 

schen dichter  annehmen  {ideoque  esse  non  posse  diuersum  id  quod 
non  potest  separari  §  2),  berechtigte  ihn  noch  keineswegs  zu  der  be- 
hauptung,  sie  nähmen  die  Identität  der  beiden  begriffe  an.  doch 
wenden  wir  uns  jetzt  zu  den  angriffen,  die  Lact,  auf  die  Epikurische 
lehre  von  der  Sterblichkeit  der  seele  macht.  Lact,  hat  beinahe  das 

ganze  lange  c.  12  des  siebenten  buches  der  Institutionen  ausgespro- 
chenermaszen  gegen  jene  bestreitung  der  Unsterblichkeitslehre  bei 
Lucr.  III  417  ff,  gerichtet,  die  einst  der  alte  Reiz  GHermann  gegen- 

über als  'gottlos,  aber  göttlich'  bezeichnet  hat,  und  auch  inst.  III 
17,  30  ff.  liegen  beziehungen  auf  diese  partie  vor.  jenes  cap.  12  be- 

ginnt :  nunc  argumenta  eorum,  qui  contra  (sc.  inmortalitatem  animae) 
disserunt,  refellamus :  quae Lucretius  tertio  libro  executus  est]  alsdann 
wird ,  selten  nur  mit  wörtlichen  citaten,  eine  anzahl  von  Sätzen  und 

vergleichen  aus  Lucr,  wiedergegeben,  an  die  sich  sogleich  in  leb- 
hafter i'ede  die  abwehr  anschlieszt.  es  läszt  sich  denken,  dasz  bei 

dem  fehlen  jeglichen  gemeinsamen  bodens  zwischen  den  beiden 
gegnern  das  gefecht  dem  Zuschauer  als  ein  geplänkel  erscheinen 
musz,  bei  dem  jeder  von  beiden  seine  position  hält,  es  wird  genügen, 
wenn  wir  nur  an  dem  einen  oder  andern  falle  die  kampfesweise  zeigen; 
das  ganze  capitel  zu  analysieren  würde  uns,  ohne  einen  besondern 
erfolg  zu  bringen,  zu  weit  führen.  Lucr.  sagt  (§  1):  quoniam  cum 
corpore  anima  nascitur ,  cum  corpore  intereat  necesse  est:  Lact,  er- 

widert unter  berufung  auf  Piatons  autorität  (vgl,  inst.  VII  8,  4  ff.), 
die  Seele  könne  nicht  wie  der  körper  untergehen,  da  sie  im  unter- 

schiede von  diesem  nichts  materielles,  nichts  irdisches  in  sich  habe, 
sondern  himmlischen  Ursprunges  sei;  dies  letztere  müsse  man  aus 
ihrer  kraft  und  Schnelligkeit  schlieszen.  auszerdem  entstünden  leib 

und  seele  zugleich  (^simul  nascuntw"),  sie  vergiengen  aber  nicht  zu- 
gleich, im  gegenteil  könne  der  körper,  wenn  einbalsamiert  (vgl.  Pia- 

tons Phaidon  80''),  noch  lange  bestehen,  wenn  also  der  körper  nicht 
sogleich  sich  wieder  in  erde  auflöse ,  von  der  er  genommen  ist ,  so 
müsse  die  seele,  die,  weil  ewigen  Ursprungs  {quoniam  origo  eins 
aeterna  est),  nicht  vergänglich  ist  {quae  fragilis  non  est),  ewige  dauer 

haben  (§  6 — 8).  man  sieht,  dasz  der  himmlische,  ewige  Ursprung 
der  seele  nur  nach  Piaton  angenommen  wird  und  wie  weit  diese  aus- 
einandersetzung  von  einer  Widerlegung  entfernt  ist.  dabei  will  Lact. 
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dem  gegner  noch  einen  Widerspruch  mit  sich  selbst  nachweisen  (§  5). 
Lucr.  sage  nemlich  (II  999  ff.):  cedit  item  retro,  de  terra  quod  fuit 
ante,  in  terram,  sed  quod  missum  est  ex  aetheris  oris,  id  rursum  caeli 
fulgentia  templa  receptant.  Lact,  fährt  fort:  quod  eius  non  erat  dicere 
qui  perire  animas  cum  corporihus  disserehat^  sed  uidus  est  ueritate  et 
inprudenti  ratio  uera  siibrepsit.  er  deutet  also  jene  verse ,  die  Lucr. 
in  ganz  anderm  zusammenhange  bringt,  dem  gegner  gewissermaszen 

im  munde  um,  indem  er  ihm  stillschweigend  die  Voraussetzung  unter- 
schiebt, die  seele  sei  himmlischen  Ursprungs,  sie  stamme  ex  aetheris 

oris,  so  dasz  sie  demgemäsz  auch  wieder  zum  himmel  zurückkehre, 
ein  anderes  beispiel.  Lucr,  hatte  geschlossen  (§  20):  sicut  oculus 

euulsus  ac  separatus  a  corpore  nihil  potest  uidere,  ita  et  anima  sepa- 
rata  nihil  sentire,  quia  et  ipsa  pars  est  corporis  (548  ff.).  Lact,  ent- 

gegnet, dies  sei  falsch  und  eine  parallele  zwischen  dem  äuge  und  der 
seele  sei  nicht  statthaft :  anima  enim  non  pars  corporis,  sed  in  corpore 
est,  und  zur  bestätigung  werden  vergleiche  mit  dem  gefäsz  und  seinem 
Inhalt,  mit  dem  hause  und  dem  was  darinnen  ist  beigebracht,  so 
steht  behauptung  gegen  behauptung,  vergleich  gegen  vergleich,  und 
die  frage  ist  nach  wie  vor  auf  demselben  punkte,  dies  musz  zugleich 
das  urteil  über  den  gang  des  ganzen  streites  sein,  den  in  diesem 
capitel  Lact,  gegen  Lucr.  führt. 

Aber  nicht  nur  die  ansichten  der  Epikurischen  schule  über  das 
wesen  des  menschen,  insofern  der  einzelne  ein  repräsentant  der 
ganzen  gattung  ist,  sondern  auch  die  betrachtungsweise,  welche  diese 

schule  für  die  erklärung  und  beurteilung  der  menschlichen  gemein- 

schaft  einschlug,  hat  Lact,  einer  prüfung  untei'zogen.  wir  sahen, 
wie  er  die  natürliche  Schöpfungsgeschichte,  die  Lucr.  im  fünften 
buche  lehrt,  abwies,  ebenso  wenig  kann  er  sich  befreunden  mit  der 
natürlichen  culturgeschichte,  um  diesen  ausdruck  zu  gebrauchen,  die 
Lucr.  in  demselben  fünften  buche  in  so  fesselnder  weise  uns  vor- 

führt. Lact,  bespricht  inst.  VI  10,  13 — 16  eine  erklärung  für  die 
entstehung  der  menschlichen  gemeinschaft  in  ihren  verschiedenen 
stufen,  welche  nur  als  eine  wiedergäbe  von  Lucr.  V  805  ff.  93 1  — 1090 
angesehen  werden  kann,  wie  Orelli,  nachdem  Mai  die  stelle  hatte  bei 
Cicero  de  re  puhl.  I  (25,  40)  unterbringen  wollen,  richtig  erkannte, 
die  herleitung  der  cultur  nun  aber  und  des  Zusammenlebens  der 
menschen  lediglich  aus  der  not  und  aus  dem  bedürfnis  gemeinsamer 
abwehr  und  gegenseitiger  hilfe  findet  keineswegs  die  billigung  des 
Lact.,  obgleich  er  sie  als  möglich  anerkennt  (§  19).  er  will  in  cap.  10 
nachweisen,  dasz  die  pflicht  des  menschen  gegen  seinen  neben- 

menschen in  dem  mitleid  oder  der  menschlichkeit  (§  2  ff.)  bestehe. 
die  erfüUung  dieser  pflicht  aber  kann  nur  bei  den  gerechten  und  den 

Verehrern  gottes  stattfinden  {quae  uirtus  propria  est  iustorum  et  cul- 
torum  dei  §  2)  —  dh.  bei  den  Christen  — ,  da  nur  sie  der  abstam- 
mung  von  einem  menschen,  den  gott  erschaffen,  und  damit  zugleich 
der  blutsverwandtschaft  (§  4),  des  bruderverhältnisses  zu  den  übrigen 
menschen  (§  6)  sich  bewust  sind,    die  Epikurische  ansieht  dagegen 

16* 
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ist  erstens  des  menschen  völlig  unwürdig :  denn  wenn  die  Verbin- 
dung der  menschen  nur  durch  die  not  veranlaszt  worden  ist,  so  sind 

die  menschen  nicht  besser  als  die  tiere,  die  ebenfalls  in  bedrängnis 

und  gefahr  sich  gegenseitig  aufsuchen  und  sich  helfen  (§  17).  zwei- 
tens aber  ist  diese  ansieht  auch  falsch,  da  sie  von  der  Voraussetzung 

ausgeht,  die  menschen  seien  als  natürliche  erzeugnisse  aus  der  erde 
entsprossen,  während  sie  doch  von  einem  Stammvater  herkämen, 
den  gott  erschaffen  (§19).  jedenfalls  aber,  so  schlieszt  Lact.  §  21  ff,, 
folge  auch  aus  der  Epikurischen  lehre  immerhin  so  viel,  dasz  der 
jetzige  zustand  der  menschlichen  gesellschaft  nur  bei  gegenseitiger 
hilfleistung  der  menschen  bestehen  könne,  solle  die  gemeinschaft 
sich  nicht  auflösen  und  das  leben  der  menschen  wieder  auf  eine  tie- 

rische stufe  hinabsinken,  so  erweist  auch  in  diesem  falle  das  mitleid, 

die  menschlichkeit  sich  als  die  notwendige  bedingung  für  den  be- 
stand der  menschlichen  gesellschaft.  was  nun  die  kritik ,  die  Lact, 

an  der  Epikurischen  lehre  übt,  betrifft,  so  wäre  sie  berechtigt,  wenn 
wirklich  der  zwang  der  not,  der  die  menschen  zusammen  getrieben, 
und  das  gefühl  des  mitleids  in  der  weise  sich  ausschlössen,  wie  Lact, 
annimt.  jedoch  findet  sich  bei  Lucr.  keineswegs  eine  so  äuszerliche 
und  gefühllose  auffassung,  sagt  er  doch  1019  ff.:  tunc  et  amicitiem 
coeperunt  lungere  auentes  flnüimi  inter  se  nee  laedere  nee  uiolari ,  et 
^ueros  commendarunt  muUehreque  saeelum,  uocihus  et  gestu  cum  halbe 
significarent  imhecillorum  esse  aequum  misererier  omnis. 
und  überhaupt  war  ja  Epikuros  weit  davon  entfernt  die  regungen 

der  menschlichkeit  und  des  mitgefühls  bei  sich  oder  andern  zurück- 

drängen zu  wollen  (vgl.  Zeller  ao.  III  1^  s.  463  f.). 
Endlich  hat  Lact,  auch  die  Epikuiüsche  lehre  von  den  göttern 

mit  bezug  auf  Lucr.  einer,  wie  sich  in  diesem  falle  denken  läszt,  zu- 
treffenden kritik  unterzogen,  in  der  schrift  de  ira  dei  8  erklärt  er 

den  Epikurischen  deismus,  dem  zufolge  die  götter  weder  in  huld 
noch  im  zorn  sich  den  menschen  mächtig  erwiesen,  für  die  aufhebung 
aller  religion :  §  1  dissoluitur  autem  religio,  si  credamus  Epicuro  illa 
dicenti:  omnis  enim  per  se  diuum  natura  necesse  est  inmortali  aeuo 
summa  cum  pace  fruatur  semota  a  nostris  rebus  seiunctaque  longe. 
nam  priuata  dolore  omni,  priuata  periclis,  ipsa  suis  pollens  opibus,  nil 
indiga  nostri,  nee  hene  promeritis  capitur  nee  tangitur  ira  (II  646  ff.). 
in  der  ausführung  der  polemik  schlieszt  sich  Lact.,  wie  schon  Büne- 
mann  bemerkt,  an  Cicero  de  nat.  d.  I  41,  115  ff.  an.  es  ist  thorheit, 
einen  gott,  der  sich  nicht  um  die  menschen  kümmert,  in  tempeln, 
mit  opfern  und  geschenken  zu  verehren  (§  2  vgl.  Cic.  §  115).  man 
könnte  einwenden,  ein  so  herliches  wesen  wie  gott  sei  an  sich  schon 
der  Verehrung  würdig  (§  3  at  enim  naturam  excellentem  honorari 
oportet  ==  Cic.  §  116  at  est  eorum  eximia  quaedam  praestansque 
natura  usw.).  aber  welchen  zweck  hat  es  einem  gott  ehre  darzu- 

bringen, der  sich  aus  dergleichen  erweisungen  nichts  macht  (§  3 
vgl.  Cic.  §  116),  der  so  hoch  über  dem  menschen  erhaben  ist,  dasz 
er  nichts  mit  ihm  gemeinsam  hat  (§  3  ei  qui  nihil  Jiaheat  commune 
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nöhisciim  ==  Cie.  §  116  cum  Jiomini  nuUa  cum  deo  sit  commtinitas)? 
daher  ruft  denn  Lact.  §  3  mit  Cotta  am  Schlüsse  seiner  rede  bei 
Cicero  §  124  aus:  deus  si  talis  est,  ut  nulla  gratia,  mala  hominum 
caritate  teneafur,  ualeat.  quid  enim  dicam:  propitius  sit — ?  esse 
enim  propitius  pofest  nemini.  wenn  aber  auf  diese  weise  die  religion 
aufgehoben  werde,  so  müsse  notwendigerweise,  da  die  furcht  vor 
gott  die  gewissen  nicht  mehr  binde,  auch  auf  dem  sittlichen  gebiete 

und  im  praktischen  leben  völlige  Zerrüttung  und  zügellosigkeit  ein- 
treten (§  6  haec  dum  sentit  Epicurus,  religionem  funditus  delet:  qua 

siihlata  confusio  ac  perturbatio  uitae  sequitur  =  Cie.  §  3  cum  qua 
[sc.  pietafe]  simul  sanditatem  et  religionem  tolli  necesse  est,  quihus 
siiilatis  pertKrhatio  uitae  sequitur  et  magna  confusio). 

Das  ergebnis  unserer  bisherigen  prüfung  der  polemik  von  Lact, 
gegen  Lucr.  ist  ein  für  den  erstem  nicht  günstiges,  es  fehlte  ihm 

gewis  nicht  an  einer  allgemeinen  philosopbisclien  bildung,  allem  an- 
scheine nach  hat  er  sogar,  ehe  er  Christ  wurde,  speciell  dem  stoischen 

System  gehuldigt,  aber  es  mangelte  ihm  zu  sehr  die  fähigkeit  eignen 
philosophischen  denkens  und  strenge  logische  Schulung,  dieser  mangel 
muste  ganz  besonders  sich  bekunden,  wo  er,  wie  im  vorliegenden 
falle,  eine  gewisse  partei  vertrat,  er  war  durch  sein  eintreten  für 
die  Sache  des  Christentums  in  viel  bestimmterer  weise  als  früher  auf 

das  philosophische  gebiet  geführt  worden  und  behandelte  nun  die 
fragen,  die  hier  zu  besprechen  waren,  in  der  weise  des  faches  in  dem 
er  meister  war,  als  rhetor.  seine  grosze  formale  gewandtheit  einen 
Streitfall  zu  constituieren  und  pro  und  contra  zu  erörtern,  die  leichtig- 
keit,  mit  der  er  einen  gegnerischen  satz  hin-  und  herzuwerfen  und 
in  das  kreuzfeuer  seiner  rhetorischen  mittel  zu  nehmen  weisz ,  ohne 
doch  ihn  anders  als  nur  äuszerlich  und  dilettantisch  zu  betrachten, 

diese  routine  hat  den  glaubenseifrigen  und  streitbaren  mann  öfter 
über  sich  und  sein  können  geteuscht,  so  dasz  er  meinte  den  gegner 
entscheidend  zu  treffen,  wo  er  doch  nur  luftstreiche  that.  diese 
schwäche  bei  Lact,  wird  selbst  sein  wärmster  Verehrer  —  und  mit 

recht  hat  es  ihm  an  solchen  nie  gefehlt  —  zugeben  müssen.  Lact, 
ist  ein  ehrenhafter  Charakter,  seine  Sittlichkeit  und  seine  frömmig- 
keit  ist  ernst  und  wahr,  er  besitzt  eine  fülle  von  kenntnissen  manig- 
fachster  art,  geist  und  witz  sprudeln  reichlich  bei  ihm  hervor,  kein 
kirchenschriftsteller  und  gewis  wenige  profanschriftsteller  sind  von 
eintönigem  wesen  und  pedanterie  weiter  entfernt  als  er,  und  seine 
kunst  der  darstellung  müssen  selbst  seine  gegner,  an  denen  es  ihm 

auch  nicht  gefehlt  hat,  anei'kennen;  aber  er  war  im  gründe  nur  eine 
formal  angelegte  und  reproductive  natur,  und  vollends  das  philoso- 

phieren gelang  ihm  nicht,  schon  Rau  hat  in  seiner  übrigens  sehr 

altmodischen  und  unbeholfenen  *diatribe  historico-philosophica  de 

philosophia  Lactantii'  (Jena  1733)  s.  63  (ähnlich  s.  29.  121)  ge- 
urteilt: 'ueritate  cogor  .  .  cpod  alii  de  aliis  doctissimis  quibusque 

Patrum  uere  iudicauerunt,  etiam  de  Lactantio  non  dissimulare,  illum 
quidem  fortiter  orandi,   sed  nihil  minus   quam   recte  ratiocinandi 
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artem  sciuisse,  et  quod  inde  consequitur,  spuriis  saepe  ac  futilibus 

uti  avgumentis  in  tuende  uero.'  dieses  urteil  ist  streng,  aber  nicht 
ungerecht;  für  ungerecht  dagegen  musz  ich  die  äuszerung  von 
JBernays  ges.  abh.  hg.  von  Usener  II  s.  130  halten,  der  von  einer 

'bedauerlichen  geistesarmut'  des  Lact,  spricht,  in  allgemeinerm 
sinne  kann  man  einen  Schriftsteller,  der  den  leser  so  wenig  lang- 

weilt wie  Lact.,  unmöglich  gedankenarm,  man  möchte  ihn  im  gegen- 
teil  eher  geistreich ,  aber  ohne  tiefe  nennen ;  wenn  aber  im  engern 
sinne  unter  gedankenarmut  mangel  an  Originalität,  kraft  und  tiefe 
der  gedanken  verstanden  wird,  so  darf  man  doch  sagen,  dasz  es  auf 
lateinischem  gebiete  sehr  wenige  nicht  nur  kirchen- ,  sondern  auch 
profanschriftsteller  gibt,  die  das  bedauern  nicht  verdienten,  mit  dem 
Bernays  Lact,  gegenüber  so  freigebig  ist. 

Es  war  im  altertum  der  letzte  litterarische  kämpf  gegen  den 
Epikureismus,  als  Lact,  wie  die  andern  philosophenschulen,  so  auch 
diese  niederzuwerfen  unternahm  (vgl.  üsener  Epicurea  s.  LXXV  f.). 
wenn  es  aber  nachher  still  wurde  von  Epikuros ,  so  hat  Lact,  höch- 

stens etwa  d6n  anteil  daran,  dasz  durch  ihn  Epikurs  lehre  noch  ein- 
mal in  ihrem  unversöhnlichen  gegensatz  zum  Christentum  gezeigt 

worden  war,  die  eigentlichen  Ursachen  jenes  verstummens  lagen 
vielmehr  in  der  völligen  Umwandlung,  die  sich  mit  der  christlichen 
kirche  hinsichtlich  ihrer  Stellung  und  macht  unter  Constantin  d.  gr. 
vollzog.  Lucr.  aber  gieng  nicht  unter  mit  dem  Epikureismus.  wird 
sein  name  von  jetzt  an  auch  nur  sehr  selten  noch  genannt,  so  lassen 
sich  doch  noch  lange,  wie  wir  schon  oben  bemerkten,  seine  spuren 
verfolgen,  die  spätem  und  spätesten  generationen  des  altertums 
haben  wohl  nicht  mehr  den  kühnen  denker  in  ihm  bewundert,  aber 
den  groszen  dichter  haben  sie  in  ihm  festgehalten. 

Doch  unsere  Untersuchung  ist  noch  nicht  zu  ende:  es  bleibt 
noch  eine  ganz  eigenartige  frage  zu  besprechen ,  die  für  mich  auch 
der  anlasz  war,  überhaupt  einmal  das  Verhältnis  von  Lactantius  zu 
Lucretius  ins  äuge  zu  fassen,  an  der  einen  und  andern  stelle  spricht 
nemlich  Lact,  von  Lucr.  in  einem  tone,  als  ob  er  ihn  für  verrückt 

gehalten  habe,  de  opif.  6,  1  Ulms  (sc.  Epicuri)  sunt  omnia  quae  de- 
lirat  Lucretius;  de  ira  10,  17  nach  anführung  der  verse  Lucr. 
I  159  f.  205 — 207:  quis  hunc putet  habuisse  cerehrum,  cum 
Tiaec  diceret?  man  könnte  vielleicht  in  diesen  stellen  eine  bestätigung 
der  viel  besprochenen  notiz  von  der  geistesstörung  des  Lucr.  bei 
Hieronymus  ad  a.  Abr.  1923  finden  wollen:  T.  Lucretius  x)oeta  nas- 
citur.  postea  amatorio  poculo  in  furorem  uersus  cum  aliquot  libros 
per  interualla  insaniae  conscripsisset ,  quos  postea  Cicero  emendauit, 
propria  se  manu  interfecit  anno  aetatis  XLIV.  allein  jene  stellen 
führen  viel  eher  darauf,  dasz  Lact,  von  dem  Wahnsinn  des  dichters 

nichts  gewust  hat.  wäre  ihm  diese  Überlieferung  bekannt  gewesen, 
so  würde  er  ganz  gewis  mehr  als  einmal  in  seinen  heftigen  angriffen 
auf  Lucr.  erklärt  haben,  man  könne  dessen  äuszerungen  nicht  im 
ernst  nehmen,  da  er  verrückt  gewesen  sei.    und  wie  willkommen 
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müste  es  ihm  gewesen  sein ,  wenn  er  den  Vertreter  des  von  ihm  so 
oft  als  narrheit  hingestellten  Epikurischen  Systems  selbst  als  naiTen 
im  eigentlichsten  sinne  hätte  bezeichnen  können!  jedenfalls  also 

dürfen  wir  das  schweigen  des  Lact,  so  deuten,  dasz  ihm  jene  nach- 
richt  fremd  war.  jene  beiden  stellen  können  auszerdem  aber  um  so 
weniger  als  eine  bestätigung  der  angäbe  des  Hieronymus  gelten, 

weil  Lact,  überhaupt  sehr  häufig  seinen  gegnern  prädicate  wie  'ver- 
rückt' an  den  köpf  wirft,  zb.  inst.  III  3,  16  wird  den  philosophen 

delirare  ac  mentiri  zugeschrieben ;  nach  8 ,  1  sind  sie  litigatores  fu- 
riosi\  8,  29  quidquid  de  caelo physici  delirant]  23,  11  non  minor  in 

aliis  (sc. Philosoph is)  dementia-,  VII  12,  31  qiiae  sententia  deliri  ho- 
minis (sc.  Pythagorae)',  III  19,  18  ego  plane  contenderim  numquam 

quiequam  in  rel>i(s  humanis  dictum  esse  delirius,  nemlich  als  das  §  17 
angeführte  wort  von  Piaton  ;  20,  15  o  hominem  scurram  (vgl.  Cic.  de 

nat.  d.  I  34,  93),  iit  ait  Zeno  Epicureus  (nemlich  von  Sokrates)  in- 
epfuni  perditum  desperatum  . .  dementem;  23,  8  furiosi  hominis  (nem- 

lich des  Stoikers  Zeno)  error  \  VII  13,  9  quo  nihil  dici  delirius  potest, 
in  bezug  auf  eine  ansieht  des  Aristoxenos;  ganz  besonders  häufig 
sind  dergleichen  ausdrücke,  wo  von  Epikuros  und  seinen  Vorgängern 
gesprochen  wird:  epit.  65  [70],  6  delirare  Demoeritiim  et  Epicurum 
et  I)icaearchum\  de  ira  10,  3  Leucippus  .  .  qui  ea  loqueretur,  quae 
nee  aeger  quisquam  delirare  nee  dormiens  posset  somniare]  III 17,  29 
(Epicurus)  quo  sano  ac  uigente  nullus  aeger  ineptius  delirauit]  §  23 
sie  eum  (sc.  Epicurum)  consequentinm  rerum  necessitas  ad  delira- 
menta  perduxit ;  de  opif.  2,  10  philosophorum,  qui  Epicurum  sequun- 
tur,  amentiam  soleo  mirari;  6,  7  Epicurus  .  .  adiecit  aliud  deliramen- 
tum  superiori  congruens\  de  ira  10,  6  uereor  ne  non  minus  delirare 
uideatur  qui  haec  putet  refellenda.,  mit  bezug  auf  einen  satz  Epikurs ; 
§  10  impleuit  numerum  perfeetae  insaniae  und  §  12  sed  concedamus, 
ttt  impune  de  mundis  deUrauerit  (sc.  Epicurus).  diese  stellen,  die 
keineswegs  sämtliche  dieser  art  sind,  werden  genügen,  übrigens 
sind  bekanntlich  manche  alte  philosophen  und  gelegentlich  auch 

Lucretius  (zb.  I  692.  698.  704.  III  359  flf.  V  164  f.)  mit  solchen  aus- 
drücken über  andersdenkende  Lact,  vorausgegangen. 

Aber  wir  dürfen  noch  weiter  gehen,  dasz  nemlich  Lact,  die 
ganze  von  Hieronymus  aufbewahrte  notiz  nicht  gekannt  hat,  ergibt 
sich  daraus,  dasz  er  auch  von  der  Überlieferung,  Lucr.  habe  sich 
selbst  das  leben  genommen,  keine  kenntnis  besitzt.  Lact,  spricht 
inst.  III  18  von  dem  Selbstmord,  er  sagt  hier  §  5 :  midti  ergo  ex  iis, 

qui  aeternas  esse  animas  suspicaTiantur ,  tamquam  in  caeliim  migra- 
turi  essent,  sihi  ipsi  manus  intiderunt,  ut  Cleanthes,  ut  Chrt/sippus, 
ut  Zenon,  ut  Empedocles,  qui  se  in  ardentis  Aetnae  specus  intempesta 

nocte  deiecit,  ut  cum  repente  non  apparuisset ,  ahisse  ad  deos  credere- 
tur,  et  ex  Homanis  Cato,  qui  fuit  in  omni  sua  uita  Stoicae  uanitatis 

imitator.  bis  hierher  hat  Lact,  von  solchen  philosophen  gei-edet,  die 
an  die  Unsterblichkeit  der  seele  geglaubt  und  in  diesem  glauben  sich 
selbst  den  tod  gegeben  hätten,     hier  konnte   er  also  Lucr.   nicht 
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nennen,  er  fährt  nun  aber  fort  §  6:  nam  Democritus  in  alia 

fuit  persiiasione,  sed  tarnen  'sponte  sua  leto  caput  oh- 
uius  ohtulit  ipse'  (Lucr.  III  1041),  quo  nihil  sceleratius  fieri 
potest.  nam  si  Jiomicida  nefarius  est,  quia  hominis  extinctor  est, 
eidem  sceleri  ohstrictus  est  qui  se  necat,  quia  hominem  necat.  immo 

uero  malus  esse  id  facinus  existimandum  est^  cuius  ultio  soll  deo  suh- 
iacet.  nam  sicut  in  hanc  uitam  non  nostra  sponte  uenimus,  ita  rursus 
ex  hoc  domicilio  corporis,  quod  tuendum  nohis  adsignatum  est^  eiusdem 
iussu  recedendum  est,  qui  nos  in  hoc  corpus  induxit . .  homicidae  igitur 
Uli  omnes  philosophi  et  ipse  Romanae  sapientiae  princeps  Cato  usw. 
mit  §  6  geht  Lact,  zu  Demokritos  über,  der  den  glauben  an  die 
Unsterblichkeit  nicht  teilte,  hätte  nun  Lact,  von  einem  Selbstmord 

des  Lucr.  gewust,  so  hätte  er  wahrhaftig  doch  neben  Demokritos 

auch  ihn  genannt,  der  ebenfalls  in  alia  ftiit persuasione y  der  auszer- 
dem  durch  vermittelung  von  Epikuros  gewissermaszen  ein  nach- 
folger  von  Demokritos  war,  er  hätte  es  um  so  mehr  gethan,  da  er  ja 
gerade  aus  eben  diesem  Lucr.  einen  vers  über  den  Selbstmord  Demo- 
krils  anführt,  er  hätte  endlich  gewis  die  gelegenheit  nicht  vorüber- 

gehen lassen,  Lucretius,  den  Vertreter  des  von  ihm  so  heftig  be- 
kämpften gottesleugnerischen  Systems,  den  frevlern,  die  schlimmer 

sind  als  mörder,  beizuzählen  und  den  leser  aus  dem  ende  desselben 
einen  schlusz  auf  die  von  ihm  verbreitete  lehre  ziehen  zulassen,  mir 

wenigstens  ist  es  undenkbar,  dasz  Lact.,  wenn  er  die  von  Hierony- 
mus  berichtete  künde  wüste,  hier  und  überall  in  den  Institutionen, 
sowie  in  den  Schriften  de  opificio  dei  und  de  ira  dei,  völlig  darüber 
geschwiegen  haben  sollte,  oder  will  man  annehmen,  Lact,  habe  von 
der  Sache  wohl  gewust,  aber  nicht  daran  gedacht  sie  gegen  Lucr.  zu 
verwenden?  aber  6inmal  erstrecken  sich  jene  drei  werke  über  einen 
Zeitraum  von  etwa  zehn  jähren,  und  in  dieser  langen  zeit,  während 
der  Lact,  in  jeder  dieser  drei  schriften  sich  mit  Epikuros  und  Lucr. 
angelegentlich  beschäftigte,  sollte  ihm  nicht  einmal  der  gedanke  an 
den  Selbstmord  des  Lucr.  gekommen  sein?  zweitens  aber  war  Lact, 

ein  viel  zu  geschickter  rhetor,  als  dasz  er  sich  hätte  sollen  die  ge- 
legenheit entgehen  lassen,  von  dem  manne  auf  die  Sache  zu  argu- 

mentieren, auch  sonst  befolgt  er  diese  praktik:  so  erwähnt  er  das 
elende  ende  des  redlichen  Cicero,  während  der  frevler  Verres  ihn 
triumphierend  überlebte,  zum  beweise  dafür,  dasz  es  keine  götter 
gebe,  deren  bilder  doch  Verres  geraubt  hatte,  inst.  II  4,  30  ff.,  und 
wiederum  heiszt  es  VI  18,  27  ff.,  wo  die  fügend  der  p)atientia  em- 

pfohlen wird,  dasz  Cicero,  weil  er  sie  nicht  geübt  der  beleidigung 
gegenüber,  sondern  in  den  Philippischen  reden  sich  gerächt  hätte, 
die  rostra,  auf  denen  er  sonst  geglänzt,  mit  seinem  blutigen  haupte 

befleckt  habe;  was  für  ein  vortrefflicher  lehrer  der  jugend  Ai'istippos 
gewesen  sei,  wird  aus  der  bekannten  anekdote  von  ihm  und  der 
hetäre  Lais  gefolgert  III  15,  15  ff.,  ebenso  in  bezug  auf  die  kyniker 
§  20,  quibus  in  propatulo  coire  cum  coniugihus  mos  fuit ;  Pythagoras, 
ineptus  ille  senex,   wird  wegen  seiner  behauptung,   seine  seele  sei 
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früher  in  Eupborbos. gewesen,  verspottet  11118,15,  Sokrates  wegen 
seines  auftrags  an  die  freunde  dem  Asklepios  einen  hahn  zu  opfern 
III  20,  16  f.,  Seneca  wird  verrückt  gescholten,  dasz  er  Annikeris 
getadelt,  weil  er  Piaton  um  ein  so  geringes  lösegeld  aus  der  Sklaverei 
losgekauft  (fr.  23  Haase):  er  hätte  am  ende  wohl  gar  wie  für  den 
toten  Hektor  gold  darwägen  sollen  III  25,  16  f.  Lact,  schont  also 
auch  die  persönlichkeit  seiner  gegner  nicht:  und  er  sollte  da  bei 
Lucretius  geschwiegen  haben?  rechnen  wir  nun  noch  sein  schweigen 
über  geistesstörung  bei  Lucr.  hinzu,  sowie  dasz  diese  angäbe  mit  der 

über  den  Selbstmord  zu  einer  notiz  verbunden  uns  vorliegt,  so  wer- 
den wir  sagen  dürfen,  er  kannte  weder  die  eine  noch  die  andere 

angäbe,  weil  er  eben  die  eine  notiz  nicht  kannte,  die  bei  Hieronymus 
überliefert  ist.  es  ist  allerdings  ein  argumentum  ex  silentio,  das  wir 
vorbringen,  aber  alle  umstände  liegen  in  unserm  falle  so,  dasz  wenn 
irgend  ein  solcher  beweis,  so  dieser  allen  ansprach  erheben  kann  als 
sicher  zu  gelten. 

Was  folgt  nun  aber  aus  diesem  wie  wir  es  wohl  nennen  dürfen 
Zeugnis  des  Lactantius?  zunächst  ist  hier  zu  sagen,  dasz  es  die 
gröste  bedeutung  hat,  dasz  Lact,  es  ist  der  von  diesen  dingen  nichts 
weisz.  er  war  grammatiker  und  rhetor  von  fach,  Verfasser  gramma- 

tischer Schriften;  für  wie  tüchtig  er  galt,  geht  daraus  hervor,  dasz 
Diocletian  ihn  aus  Africa  an  die  öffentliche  schule  der  neuen  reichs- 

hauptstadt  Nikomedien  und  Constantin  ihn  zum  lehrer  seines  sohnes 
Crispus  berief,  von  seiner  umfassenden  kenntnis  des  römischen  alter- 
tums  und  dessen  litteratur  zeugen  seine  Schriften  allenthalben ,  und 
auch  diese  unsere  abhandlung,  in  der  so  vieler  beziehungen  von  Lact, 
zur  classischen  litteratur  gedacht  wurde,  kann  schon  einen  begriff 
davon  geben,  wenn  diesem  manne  von  jener  Überlieferung  nichts 

bekannt  war,  so  ist  das  etwas  ganz  anderes  als  wenn  irgend  ein  ob- 
scurer  scribent  nichts  davon  weisz.  dazu  kommt  aber  folgendes. 
Lact,  war  nach  dem  zweimaligen  zeugnis  von  Hieronymus  (de  uir. 

inl.  80.  epist.  LXX  5,  bd.  I  427*^  Vall.)  ein  schüler  des  Arnobius, 
der  in  Sicca  Veneria  rhetorik  lehrte,  es  hat  aber  auch  Arnobius,  wie 
besonders  EKlussmanu  und  Jessen  gezeigt  haben,  Lucr.  gekannt  und 
benutzt,  ja  man  wird  nicht  irren,  wenn  man  bei  Lact,  das  eifrige 
Studium  des  dichters  auf  den  einflusz  des  Arnobius  zurückführt,  wir 
müssen  nun  weiter  schlieszen,  dasz  man  auch  in  der  schule  des 
Arnobius  jene  nachrichten  über  die  lebensschicksale  des  Lucr.  nicht 
kannte.  Lact,  und  Arnobius  repräsentieren  aber  die  tradition  von 
zwei  menschenaltern,  die  zugleich  die  von  Africa,  also  demjenigen 
teile  des  römischen  reiches  war,  der  damals  in  ganz  hervorragendem 
masze  sich  an  der  wissenschaftlichen  und  litterarischen  arbeit  be- 

teiligte, endlich  ist  es  die  zeit  gegen  scblusz  des  dritten  nachchrist- 
lichen jh.,  in  die  wir  geführt  werden:  bis  dahin,  sollte  man  meinen, 

hätte  sich  bei  dem  schon  lange  bestehenden  schulmäszigen  betriebe 
der  litterarischen  Studien  eine  derartige  nachricht  über  einen  der 
ersten  römischen  dichter  auch  bis  in  die  schulen  Africas  verbx'eiten 
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müssen,  kurz,  wenn  wir  die  persönlichkeiten,  Lactantius  und  Arno- 
bius,  wenn  wir  die  örtlichen  und  zeitlichen  Verhältnisse  ins  äuge 
fassen,  so  sind  wir  wohl  zu  der  frage  berechtigt,  wie  es  nur  kommen 
konnte,  dasz  man  damals  von  dem  geschicke  des  Lucretius  dasjenige 
nicht  wüste ,  was  etwa  ein  Jahrhundert  später  Hieronymus  in  seine 
chronik  schrieb. 

Dasz  an  sich  die  angäbe  des  Hieronymus  nichts  unglaubliches 

enthält,  musz  anerkannt  werden,  die  bisweilen  geisteskrankheit  ver- 
anlassende Wirkung  von  liebestränken  ist  durch  den  bekannten  fall 

des  Lucullus  (Plut.  Luc.  43.  Plin.  n.  h.  XXV  §  25.  Aur.  Victor  de 
uiris  inl.  74)  und  des  Caligula  (Suet.  50.  Juven.  6,  610  flf.  mit  den 
schollen)  verbürgt;  die  verse  Ovids  a.a.W  105 f.  nee  data profuerint 

pallentia  philtra  puellis :  ̂ j7«'Kra  noeent  animis  uimque  furoris  hahent 
hat  man  meines  wissens  hierfür  noch  nicht  angeführt,  mit  recht 
macht  man  auch  auf  das  Schicksal  von  dichtem  wie  Tasso  und 

Hölderlin  aufmerksam,  auch  ist  der  versuch  von  Jessen  'zu  Lucrez' 

leben  und  dichtung'  (festgrusz  zur  Kieler  philol.-vers.  1869)  s.  53, 
die  nachricht  des  Hieronymus  über  Lucr.  als  durch  Verwechselung 
mit  Lucullus  entstanden  zu  erklären,  von  HSauppe  quaest.  Lucret. 
1880  s.  7  als  nicht  zulässig  erwiesen  worden,  man  könnte  nun  die 
Unkenntnis  des  Lact,  in  bezug  auf  Lucr.  daraus  herleiten  wollen, 
dasz  die  angäbe  des  Hieronymus  eine  spätere  erdichtung,  eines 

Christen  vielleicht,  wäre,  die  Hieronymus  in  die  chronik  aufgenom- 

men hätte;  dem  'Epikureer  und  atheisten'  gegenüber  (so  TeuflFel  in 
den  ersten  vier  auflagen  der  RLG.)  wäre  eine  solche  erdichtung 
denkbar,  allein  es  ist  nicht  glaublich,  dasz  Hieronymus  eine  solche 
fabel  seinem  eintrag  über  Lucr.  hinzugefügt  haben  sollte,  vergleicht 
man  mit  dem  einzigen  von  Suetons  werk  de  uiris  inlustrihus  erhal- 

tenen buche  de  grammaticis  et  rhetorihus  die  allerdings  spärlichen 
und  sehr  kurzen  excerpte  des  Hieronymus,  so  findet  man,  dasz  dieser 
in  seiner  wiedergäbe  zuverlässig  ist,  nur  bei  Remmius  Palaemon  (ad 
a.  Abr.  2064  =  Suet.  c.  23)  steht  ein  zusatz:  qui  quondam  inter- 
rogatus ,  quid  inter  stillam  et  guftam  interesset ,  gutta ,  inquit ,  stat, 

stilla  cadit,  aber  diese  schulbemerkung  ist  doch  eine  hai'mlose  er- 
weiterung.  ein  geringes  versehen  ist  es  auch,  was  ihm  bei  L.  Volta- 
cilius  Plotus  begegnet  ist  (vgl.  Reifferscheid  zu  s.  124,1).  jedenfalls 
werden  wir  also  auch  für  das  buch  de  poetis  und  für  Lucr.  des 
Hieronymus  auszüge  weit  eher  als  genau  denn  als  ungenau  annehmen 
dürfen,  dazu  kommt  noch  dasz  mitten  zwischen  der  angäbe  über 
die  geisteskrankheit  und  der  über  den  Selbstmord  des  Lucr.  die 
werte  stehen :  {libros)  quos  postea  Cicero  cmendauit ,  diese  aber  sind 
doch  unmöglich  von  einem  falscher  erdichtet;  ebenso  wenig  ist  es 
wahrscheinlich,  dasz  Hieronymus  sie  und  ebenso  die  angäbe  über  das 
lebensalter  des  dichters  mit  der  fabel,  die  er  einem  falscher  ent- 

lehnt hätte,  verbunden  haben  sollte,  von  bedeutung  ist  es  auch,  dasz 
Hieronymus  an  den  beiden  sonstigen  stellen,  an  denen  er  Lucr. 

nennt  (bd.  HI  1024*;  II  558''  Vall.),  ohne  jede  gereiztheit  von  ihm 
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spricht,  wir  bleiben  also  dabei,  dasz  was  Hieronymus  über  Lucr. 
mitteilt  schon  bei  Suetonius  stand. 

Wenn  nun  also  schon  Suetonius  die  angaben  über  Lucr.  in  das 
buch  de  poetis  aufgenommen  hatte,  gleichwohl  aber  Arnobius  und 
Lactantius  sie  nicht  kannten,  so  folgt  daraus  erstens,  dasz  gegen 
ende  des  dritten  nachchristlichen  jh.  das  werk  des  Suetonius  in  Africa 
jedenfalls  noch  nicht  allgemein  bekannt  war.  dies  ist  auffallend, 
aber  nicht  unmöglich,  da  die  ältesten  nachweisbaren  leser  von  Sue- 
tons  büchern  de  iiiris  inlustrihus  der  grammatiker  Diomedes  und 
Hieronymus  sind,  autoren  aus  der  spätem  zeit  des  folgenden,  des 
vierten  jh.  zweitens  aber,  was  wichtiger  ist,  folgt  daraus,  dasz  jene 

angaben  bei  Suetonius  keineswegs  aus  einer  gemeintradition  ge- 
schöpft waren,  es  musz  eine  ganz  vereinzelte  Überlieferung  gewesen 

sein,  die  vielleicht  nur  durch  Suetonius  vor  dem  Untergang  gerettet 
worden  ist ;  unmöglich  war  Suetons  nacbricht ,  wie  Jessen  quaest. 
Lucret.  1868  s.  7  annimt,  zu  dessen  zeit  allgemein  verbreitet,  in 
demselben  Verhältnis  nun,  wie  die  nachricht  aufhört  als  eine  damals 

allgemein  bekannte  zu  gelten  und  wie  sie  auf  eine  sehr  schmale 
grundlage  gestellt  wird,  musz  sie  auch  von  ihrer  gewähr  einbüszen. 
aber  weiter  können  wir  nicht  gehen,  und  die  richtigkeit  der  Über- 

lieferung darf  allein  aus  diesem  gründe  nicht  geleugnet  werden, 

ohne  eine  entscheidung  zu  wagen,  möchte  ich  jedoch  darauf  hin- 
weisen, dasz,  wenn  auch  der  Selbstmord  des  Lucr.  nicht  unglaublich 

ist,  doch  bei  der  angäbe  von  intermittierendem  Wahnsinn  des  dichters 
man  sich  mit  Marx  im  rhein.  mus.  XLIII  136,  der  sie  gleichwohl 
nicht  bezweifelt,  darüber  wundern  darf,  dasz  Lucr.  selbst  sein  leiden 
in  den  versen  III  826  f.  bezeichnet  haben  soll:  adde  furorem  aninii 
proprium  atque  ohUuia  rerum ,  adde  quod  in  nigras  letliargi  mergitur 
undas.  ob  nicht  doch  diese  stelle,  indem  man  sie  als  einen  hinweis 

des  dichters  auf  eignen  {proprium)  Wahnsinn  deutete,  in  Verbin- 
dung mit  dem  zerstückelten  zustande  des  gedichts  die  entstehung 

jener  angäbe  veranlaszt  hat?  aus  der  stelle  des  Statins  silu.  II  7,  75  f. 
cedei  Musa  rudis  ferocis  Enni  et  docti  furor  arduus  Lucreti  ist  nichts 
für  diese  frage  zu  entnehmen:  wenn  furor  hier  wahusinn  bedeutet, 
so  kann  damit  ebenso  gut  auf  nur  erdichteten  wie  auf  wirklichen 
Wahnsinn  des  Lucr.  angespielt  sein,  wahrscheinlicher  jedoch  ist  mit 

Jessen  'zu  Lucr.  leben  und  dichtung'  s.  54  fu7-or  nur  im  sinne  von 
'dichterischer  begeisterung*  zu  verstehen,  endlich  darf  man  doch 
auch  in  anschlag  bringen,  dasz  nach  dem  buche  de  grammaticis  et 
rhetorihus  zu  schlieszen  (vgl.  dicitur,  tradunt  und  ähnliche  ausdrücke 
s.  105,  16.  23.  111,  2.  112,  12.  113,  5.  117,  1.  124,  1,  15  Reiff. 
[hier  ein  wundermärchen])  Suetonius  gar  manchmal  blosze  gerüchte 

wiedergibt,  wie  wenn  er  auch  in  bezug  auf  Lucr.  nur  ein  'on  dit' 
und  dazu  ein  unbegründetes  uns  aufbewahrt  hätte  ? 

Doch  wie  es  sich  auch  mit  der  richtigkeit  der  angäbe  von 
Suetonius -Hieronymus  verhalten  mag,  das  negative  Verhältnis,  in 
dem  Lact,  und  mit  ihm  Ai'nobius  zu  dieser  angäbe  stehen,  muste 
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einmal  zur  spräche  gebracht   und   in   seine   consequenzen  verfolgt 
werden,  und  dies  soll  hiermit  geschehen  sein. 

Excurs  über  Lact,  de  opificio  dei  8,  9  ff. 

Die  stelle  de  opif.  8,  9  ff. ,  in  der  Lact,  eine  erklärung  für  den 
Vorgang  des  sehens  gibt  und  bei  dieser  gelegenheit  auch  andere  er- 
klärungen  hierfür  bespricht,  scheint  aus  verschiedenen  gründen,  wie 
oben  s,  232  gesagt  wurde,  eine  nähere  betrachtung  zu  verdienen. 

Um  von  der  erklärung,  die  Lact,  selbst  annimt,  auszugehen, 

so  lautet  sie  folgendermaszen  §  9 :  m  Ms  (sc.  aurihus)  audiendi  tan- 
tum  officium  constitutum  est ,  sicut  in  oculis  uidendi.  quorum  prae- 
cipue  inexplicabilis  est  ac  mira  subtilitas,  quia  eonim  orhes  gemmarum 
similitudinem  praeferentes  ab  ea  parte  qua  uidendum  fuit  memiranis 
perlucentihus  texit  (sc.  deus  artifex  §  8),  ut  imagines  verum  contra 

positarum  tamquam  in  speculo  refulgentes^  ad  sensum  intimum  pene- 
trarent.  (§  10)  per  eas  igitur  membranas  sensus  ille,  qui  dicitur  mens, 
ea  quae  sunt  foris  transpicit.  dann,  nach  Widerlegung  anderer  an- 
sichten,  heiszt  es  §  11  weiter:  uerius  et  manifestius  est  mentem  esse 
quae  per  oculos  ea  quae  sunt  opposita  transpiciat  quasi  per  fenestras 

perlucente  uitro  aut  speciüari  lapide  ohductas.  weiter  wird  §  16  ge- 
sagt :  ergo  ineffahilis  diuinae  prouidentiae  uirtus  fecit  duos  simillimos 

orbes  eosque  ita  deuinxit,  ut  non  in  totum  conuerti,  sed  moueri  tamen 
ac  flecti  cum  modo  possent,  orbes  autem  ipsos  umoris  puri  ac  liquidi 

plenos  esse  uoluit,  in  quorum  media  parte  scintillae  luminum  con- 
clusae  tenerentur,  quas  pupillas  nuncupamus,  in  quibus  puris  ac  sub- 
tilibus  cernendi  sensus  ac  ratio  continetu/r.  per  eos  igitur  orbes  se 
ipsam  mens  intendit ,  ut  uideat,  miraque  ratione  in  unum  miscetur  et 
coniungitur  amborum  luminum  uisus.  dazu  ist  e.  9,  2  hinzuzunehraen : 
uisus  oculorum  intentione  animi  constat . .  mens,  ut  supra  dictum  est, 
oculis  tamquam  fenestris  utitur.  Lact,  bekämpft  an  dieser  stelle,  wie 

wir  oben  s.  232  f.  sahen,  Lucr.  (III  359  ff.),  dieser  aber  wieder  Hera- 
kleitos,  wie  aus  den  von  Munro  zdst.  beigebrachten  Worten  von 

Sextos  Empeir.  adv.  math.  VII  129  f.  hervorgeht:  (Ka9"HpdKXeiT0v) 
.  .  ev  be  efpriTopöci  TrdXiv  bid  tujv  aicöriTiKoiv  -rröpoiv  ujcirep  bid 

Tivuuv  Gupibuuv  irpoKunjac  (sc.  6  ev  n|uTv  voOc)  Kai  to)  Tiepie'xovTi 
CujußaXübv  XoYiKrjv  evbueiai  buvajuiv,  ähnlich  349  f/'  es  entspricht 
sich  bei  Lact,  und  bei  Sextos  die  gesamtvorstellung,  und  auch  im 
einzelnen  stimmt  zu  den  worten  des  letztern  ujcrrep  .  .  TipoKÜVjjac 
(vouc)  die  stelle  bei  Lact.  §  11  transpiciat  (mens)  .  .  obductas.  aber 
es  gibt  noch  eine  andere  stelle,  die  noch  weit  deutlicher  zeigt,  dasz 

^  es  bedarf  keines  weitern  beweises,  dasz  der  vergleich  des  auges 
mit  dem  spiegel  (vgl.  Siebeck  gesch.  der  psychologie  I  104  f.  115  f.)  als 
ein  fremdes  element  in  die  von  Lact,  vertretene  theorie  hineingeraten  ist. 

•^  die  ähnlichen  stellen  Cic.  Tusc.l  20,  46;  de  nat.  d.  III  4,  9;  Tertull. 
de  an.  14,  die  in  der  von  den  stellen  des  Sextos  ausgehenden,  zwischen 

Diels,  Zeller,  Pappenheim  einer-  und  Natorp  und  Hirzel  anderseits  ge- 
führten controverse  über  den  Heraklitismus  des  Aenesidemus  öfter  ge- 

nannt werden,  können  hier  unberücksichtigt  bleiben. 
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Lact,  hier  eine  ansieht  adoptiert  hat,  die  auf  Herakleitos  als  urheber 

zui'ückgeführt  wurde,  nemlich  in  dem  commentar  des  Chalcidius  zu 
Piatons  Timaios  §  237,  s.  272, 6  Wrobel:  at  uero  HeracUtus  intimum 
motuni,  qui  est  intentio  animi  siue  animaduersio  ^  porrigi  dicit  per 
oculorum  meatus  atque  ita  tangere  tractareque  uisenda.  dasz  hier  der 
Ephesier  Herakleitos  gemeint  ist,  kann  nach  der  parallele  bei  Sextos 
nicht  dem  geringsten  zweifei  unterliegen,  obgleich  Schleiermacher, 
Lassalle,  Schuster  und  By water  die  stelle  des  Chalcidius  nicht 
einmal  erwähnen,  es  deckt  sich  der  sinn  der  stelle  bei  Chalcidius 

mit  dem  gedanken  bei  Lact,  und  Sextos,  und  auch  einzelne  aus- 
drücke bei  diesen  dreien  stimmen  überein :  die  intentio  animi  bei 

Chalc.  findet  sich  bei  Lact.  9,  2  ̂(isns  oculorum  intentione  animi  con- 
stat ,  und  per  ocidorum  meatus  bei  Chalc.  besagt  dasselbe  wie  biet 
TUJv  alcGrjTiKÜav  rröpuuv  bei  Sextos. 

Lact,  erwähnt  8,  9  ff. ,  wie  wir  bemerkten ,  auszer  dieser  noch 
andere  theorien  des  sehens,  desgleichen  Chalcidius,  dessen  ganzes 

c.  10  (§  236 — 248)  de  uisu  handelt,  es  ist  nun  auffallend,  dasz 
beide  autoren  eine  gewisse  Verwandtschaft  in  diesen  partien  zeigen; 
auszerdem  aber  musz  ihnen  auch  noch  Gellius  zugesellt  werden,  der 
Y  IQ  de  ui  ocidorum  deque  uidendi  rationibus  handelt,  folgende 
Übersicht  wird  den  Zusammenhang  deutlich  machen: 

Lactantius  Gellius  Chalcidius 

8,10  ne  forte existi-  V  16,  3  Epicurus  s.  271,  13  Wr.  om- 
mes  aut  imaginum  afluere  semper  ex  om-  nes,  qui  verum  initia 
incursione  nos  nibus  corpoiihus  si-  corpora  censuerunt  uel 
cerner e,  ut  pMloso-  mulacra  quaedam  coetu  innumerahilium 

phi  disserunt "" ,  quo-  corporum  ipsorum  ea-  minutorum  congesto  in- 
niam  uidendi  officium  que  sese  in  oculos  ani  uel  perpetuorum 
in  eo  debet  esse  quod  inferre  atque  ita  continuata  proceritate, 

tiidet,  non  in  eo  quod  fieri  sensum  uidendi  dicunt  uidere  nos  si- 
iiidetur; 

aut    intentione 
aeris  cum  acie 

putant. 

§  2  stoici  cau- 
sas  esse  uidendi  di- 

cunt radiorum  ex 

oculis  in  ea  quae  ui-' 
deri  queunt,  emis- 
sionem  aerisque 
simul  intentionem. 

aut  effusione  ra- 
diorum, quoniam,si 

ita  esset,  tardius  quam 

oetdos  aduertimus,  xii- 
deremus,  donec  in- 
tentus  aer  cum  acie 

aut  effusi  radii  ad 
id  quod  uidendum  es- 

set peruenirent. 

*    die   Worte   ut   philosophi  disserunt   müssen   als  einfuhrung  der  nun 
folgenden  theorien  jedenfalls  hinter  existimes  gestellt  werden. 

mulacrorum  incur- 
sionihus. 

s. 272,8  stoici  uero 
uidendi  causam  in 

natiui  Spiritus  in- 
tentione constituunt, 

cuius  effigiem  coni  si- 
milem  uolunt  usw. 

s.  273,  10  geometrae 

cum  peripateticis  con- 
cinentes  radii  e ffu - 
sione  uisum  operari 

putant  usw. 
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Lactantius  Gellius  Chalcidius 

§  4  Plato  existi-  s.  278,  1  censetenim 
mat  genus  quod-  Plato  lumen  ex  ocu- 
dam  ignis  liicis-  lis  profundi  xmrum 
que  deoculis  exire  et liquatum.. {10)  c au- 
idque connindum con-  saque  principalis  ui- 
tinuatumque  uel  cum  dendi  lumen  est  inti- 
luce  solis  uel  cum  mum  nee  tamen  usque 

alterius  ignis  lu-  quaque  perfecta  et  suf- 
mine  sua  ui  et  ex-  ficiens  ad  muneris  com- 
terna  nixum  efficere,  petentis  perfunctionem. 

ut  quaecumque  offen-  opus  est  quippe  adiu- 
derit  inlustraueritque  mento  cognati  extimi 
cernamus.  luminis,  maxime   qui- 

demsolsiitialis,  alias 
tamen  etiam  cor  um 

quae  solis  lumen 
imitantur. 

Zunächst  ist  einiges  zur  erklärung  dieser  stellen  zu  sagen.  Lact, 
(ebenso  Chalcidius)  trennt  zwei  ansichten  {aut  intentione  aeris  cum 
ade  aut  effusione  radiorum),  die  Gellius  verbindet,  schon  daraus 
ergibt  sich ,  dasz  Lact,  bier  Gellius ,  den  er  nach  dem  langen  citat 

epit.  24  (29),  5  — 9  (=  Gell.  VII  1,  1—6)  kannte,  nicht  benutzt 
hat,  ferner  auch  daraus,  dasz  er  eine  begründung  gibt,  die  bei  Gellius 
fehlt,  die  trennung  bei  Lact,  ist,  wie  die  Übereinstimmung  mit 
Chalc.  zeigt,  das  ursprüngliche,  wenn  auch  die  Verbindung  bei  Gellius 
nicht  unbedingt  falsch  ist.  Lact,  bezeichnet  mit  den  werten  intentio 
aeris  cum  acie  die  stoische  theorie,  wie  sie  Chrysippos  ausspricht  bei 

[Plut.]  plac.  phil.  IV  15.  Stob.  ekl.  I  53  (aus  Aetios,  Diels  doxogr. 
gr.  s.  406) :  XpuciTTTroc  Kaid  Trjv  cuvevraciv  toö  jaeiaHu  depoc 
opäv  fifaäc  vuYevTOC  |uev  uttö  toO  opaiiKoO  TTveujaaToc,  örrep  otTTÖ 
ToO  fiY6MOViKoO  laexPi  Tfjc  KÖpric  birjKei  usw. ,  und  bei  Laert.  Diog. 

VII  157  opäv  be  toö  lueraEO  xfic  opdceujc  Kai  tou  uTTOKei|iie'vou 
qpujTÖc  evTeivo)aevou  KoivoeibOuc,  Kaöd  cprici  XpuciTTTTOC.  die  intentio 
aeris  cum  acie  (intentus  aer  cum  acie)  bei  Lact,  und  die  aeris  intentio 
bei  Gellius  bedeutet  demnach  die  zusammendrängung  (vgl.  cuvev- 
Tacic  TOÖ  depoc  und  toö  qpuuTÖc  evTeivo)aevou)  der  zwischen  dem 

äuge  und  dem  gegenstände  befindlichen  luft  durch  deren  zusammen- 

prall mit  dem  vom  äuge  ausgehenden  sebpneuma.^  Chalc.  sagt 
natiui  spiritus  intentio  dh.  der  tövoc  des  fjYeiLioviKÖv '" :  durch  diese 
bewegung  des  herschenden  teiles  der  seele  kommt  die  entsendung 
des  sehpneumas  zu  stände,  durch  die  das  sehen  sich  vollzieht  (vgl. 

'•*  das  nähere  über  die  stoische  theorie  des  sehens  gibt  Stein  'die 
Psychologie  der  stoa'  I  127  f.  *"  der  ausdruck  natiuus  spiritus  für  das 
T^Y^I^OviKÖv  ist  wohl  aus  der  stoischen  bezeichnung  der  seele  als  tö 
cu|Liqpuec  niuTv  uveOiaa  (La.  Diog.  VII  156),  irveOiaa  cu^cpuxöv  rjuiv  (Chry- 

sippos bei  Galenos  Hippocrat.  et  Plat.  V  287  K.)  entstanden. 
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Stein  auszer  an  der  in  anm.  9  angegebenen  stelle  auch  II 129).  man 
sollte  erwarten,  dasz  bei  Chalc.  eher  das  sehpneuma  genannt  wäre, 
da  er  fortfährt:  cuius  effigiem  com  similem  uolunt  usw.,  indem  er 
damit  die  kegelförmige  Wellenbewegung  bezeichnet,  welche  nach  den 
stoikern  das  sehpneuma  vom  äuge  aus  bis  zu  dem  gegenstände  erregt, 
allein  da  das  sehpneuma  nur  eine  äuszerung  des  f]Ye|aoviKÖv  ist  (vgl. 

[Plut.]  epit.  IV  21,  aus  Aetios,  Diels  s.  410  f.),  so  liegt  hier  ein 
wirklicher  anstosz  nicht  vor.  —  Was  sodann  die  lehre  von  dem  Zu- 

standekommen des  Sehens  durch  entsendung  von  strahlen  (nemlich 
aus  dem  äuge,  wie  Chalc.  ausführt)  betrifft,  so  wird  sie  bei  Chalc. 
auf  die  geometrae  und  die  peripatetiker  zurückgeführt,  in  bezug  auf 
die  letztern  musz  man  jedoch  sagen,  dasz  es  nach  dem,  was  wir  über 

Aristoteles'  und  seiner  schule  theorie  des  sehens  wissen  (vgl.  Siebeck 
gesch.  der  psychol.  12  s.  26  ff.  184  ff.  195  f.),  unmöglich  ist,  die 

angäbe  bei  Chalc.  mit  der  allgemeinen  peripatetischen  theorie"  in 
einklang  zu  bringen,  es  kann  höchstens  die  vereinzelte  meinung 
irgend  eines  peripatetikers  gewesen  sein,  wenn  nicht  vielmehr  hier 
ein  versehen  vorliegt,  ein  solches  ist  um  so  eher  denkbar,  als  die 
lehre,  dasz  das  sehen  durch  strahlen  zu  stände  komme,  die  vom  äuge 
entsendet  würden,  in  verschiedenen  fassungen  mancherlei  Vertreter 
hatte,  Akademiker,  Hipparchos  ua.  (vgl.  Diels  s.  403  f.) ,  und  sogar 
Chrysippos,  der  nach  Aetios  ([Plut.]  epit.  IV  15,  Stob.  ekl.  I  52, 

vgl. Diels  s.  406)  in  einem  gewissen  Zusammenhang  gesagt  hat  Trpo- 
Xeoviai  be  ck  ific  öijjeuuc  dKiTvec  irupivai.  nur  wenn  man  diese 
stelle  zu  hilfe  nimt,  kann  man  Gellius  eine  gewisse  berechtigung 
dafür  zugestehen,  dasz  er  die  theorie  vom  sehen  durch  entsendung 

von  strahlen  den  stoikern  zuschreibt,  aber  vergleicht  man  die  an- 
gaben von  Lact,  und  Chalc,  so  wird  man  nicht  daran  zweifeln,  dasz 

die  beiden  ursprünglich  zwei  verschiedenen  philosophischen  rich- 
tungen  gegebenen  ansichten  bei  Gellius  nur  durch  irrtum  verbunden 
und  als  stoisch  bezeichnet  sind.  '^ 

Nachdem  jetzt  die  stellen  von  Lact.,  Gellius  und  Chalc.  erklärt 
und  in  ihrer  engen  Verwandtschaft  erwiesen  sind,  erhebt  sich  die 
frage  nach  dem  Ursprünge  dieser  doxographischen  reihe  über  das 

sehen,    es  sind  hierfür  die  beiden  uns  sonst  erhaltenen  doxographi- 

"  noch  ein  so  später  peripatetiker  wie  Alexander  von  Aphrodisias 
hat  in  einer  bekämpfung  verschiedener  theorien  des  sehens  einen  be- 

sondern abschnitt  geschrieben  Ttpöc  TOÜc  öi'  dKTivuuv  XeYOVxac  yivecGat 
TÖ  öpäv,  de  anima  mant.  s.  127  Bruns.  '^  Marbach  ao.  s.  53  hat  den 
abschnitt  von  Lact.  8,  9  ff.,  was  den  geschichtlichen  nacliweis  der  ein- 

zelnen lehren  betrifft,  ganz  ungenügend  behandelt  und  die  gröbsten 

fehler  begangen,  von  einer  vergleichung  der  angaben  aus  dem  alter- 
tum  über  die  verschiedenen  theorien  des  sehens  ist  bei  ihm  nicht  die 
rede,  sie  würde  ihn  vor  folgender  wiedergäbe  des  §  10  bewahrt  haben: 
'denn  wir  würden,  wenn  wir  durch  die  ausdehnung[!]  der  luft  zwischen 
dem  äuge  und  dem  gegenständ  (Aristoteles)  [!]  oder  durch  vom  äuge  aus- 

gehende strahlen  (stoiker)[!]  sähen,  die  gegenstände  erst  dann  erblicken, 
wenn'  usw, 
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sehen  Verzeichnisse  über  das  sehen  zu  vergleichen ,  das  des  AStios 
(bei  [Plut.]  epit.  IV  13  und  Stob.  ekl.  I  52,  Diels  s.  403  f.)  und  das 
bei  Nemesios  rrepi  cpvjceuuc  dvGpoOnou  cap,  7  (nepi  övjjeuuc)  stehende, 
denn  vyenn  auch  bei  Nemesios  für  die  angaben  über  placita  der  ver- 

schiedenen Philosophen  Afe'tios  benutzt  ist  (vgl.  Diels  s.  49  f.),  so 
bat  er  doch  gerade  im  vorliegenden  falle  auch  manches,  was  von 
Aßtios  unabhängig  ist.  aus  Aftios  hat  Nemesios  s.l78  f.  Matth.  die 
lehren  von  Hipparchos  und  von  Piaton  s.  180,  die  Epikurische  s.  179 

Ol  be  '€mKOijpeioi ,  eibujXa  tujv  qpaivojjevuüv  irpocniTTTeiv  toTc 
öqp0aX)noiC,  ist  wohl  nicht  aus  AStios  entlehnt  (AeuKiTTTTOC  Ari)nö- 

KpiTOC   '€TTlKOUpOC    KttTCt    elbluXuUV    ClCKpiClV    OlOVTttl    TO    ÖpttTlKOV 
cu)ußaiveiv  irdBoc,  Stobaios  ao.).  ferner  sind  auch  bei  Nemesios 
s.  180  die  feuj^eTpai  vertreten,  doch  weicht  ihre  lehre  sehr  erheb- 

lich ab  von  der,  welche  bei  Chalcidius  den  geometrae  gegeben  wird, 
obwohl  auch  bei  Nemesios  die  grundlage  ihrer  lehre  die  theorie  von 
der  entsendung  von  strahlen  aus  dem  äuge  ist.  letzteres  ist  auch 
der  fall  bei  der  theorie  von  Hipparchos,  aber  auch  sie  deckt  sich 
keineswegs  mit  derjenigen  der  geometrae  bei  Chalcidius.  ebenso  ist 
die  Platonische  lehre  bei  AStios-Nemesios  anders  dargestellt  als  bei 
Gellius-Chalcidius.  des  Herakleitos  plaeitum  fehlt  bei  erstem,  ebenso 
das  der  stoiker.  eigentümlich  sind  Nemesios  die  theorien  von  Ari- 

stoteles, Galenos  und  Porphyrios,  Afe'tios  vollends  nennt  viele  theorien 
allein,  das  Verhältnis  zwischen  den  drei  Lateinern  einer-  und  den 

beiden  Griechen  anderseits  ist  aus  folgender  Zusammenstellung  er- 
sichtlich : 

Gellius       Lactantius    Chalcidius  Nemesios    AtJtios 

—  (Herakleitos)    Herakleitos  —  — 
Epikureer          (Epikureer)       Epikureer       Epikureer    Epikureer 

stoiker               (stoiker)             stoiker                    —                 ■ — 
(ursprünglich    (geometer  und  geometerund  geometer             — 
geometer  und   peripatetiker?)  peripatetiker 
peripatetiker?) 
—  —                    —  Hipparchos  Hipparchos 

Piaton  —  Piaton  Piaton  Piaton 
—  —  —  Aristoteles  — 
—  —  —  Galenos  — 

—  —  —  Porphyrios  — 
Ein  blick  auf  diese  liste  zeigt,  dasz  die  Lateiner  eine  ganz  andere 

tradition  haben  als  die  Griechen,  um  so  mehr  da  ja  die  lehre  der 
geometer  und  die  Piatons  bei  beiden  sich  nicht  decken,  uns  inter- 

essieren hier  nur  die  erstem,  besonders  da  es  bei  Nemesios  Verzeichnis 
ganz  unmöglich  scheint  etwas  über  die  Zusammensetzung  zu  sagen, 
dasz  die  Lateiner  nun  eine  und  dieselbe  gemeinsame  quelle  haben, 
geht  zunächst  daraus  hervor,  dasz  sie  im  wesentlichen  dieselben 
placita  enthalten,  es  ist  hierbei  ohne  belang,  dasz  bei  Lactantius 
Piaton,  bei  Gellius  Herakleitos  fehlt,  letzteres  ist  leicht  begreiflich : 
neben  den  groszen ,  noch  fortlebenden  namen  Piatons ,  der  stoiker, 
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der  Epikureer  mochte  der  zeitlich  wie  für  das  Verständnis  den 
Römern  so  fern  gerückte  dunkle  Ephesier  leicht  als  uninteressant 
und  unwichtig  zur  seite  geschoben  werden,  die  geraeinsamkeit  der 
quelle  ergibt  sich  aber  auch  aus  den  mehrfachen  fast  wörtlichen 
Übereinstimmungen  des  ausdrucks  bei  den  drei  autoren,  die  oben  im 

druck  kenntlich  gemacht  sind,  welches  war  nun  aber  diese  gemein- 
same quelle?  mit  Sicherheit  können  wir  sagen,  dasz  sie  eine  latei- 

nische war,  und  dasz  sie  vor  der  zeit  des  Gellius  liegt,  vielleicht  ist 
es  möglich,  dasz  wir  hier  an  Varro  denken,  Lactantius  nennt  in  der 
Schrift  de  opif.  öfter  (5,  6.  8,  6.  10,  1.  16.  12,  6.  17.  14,  3.  17,  5) 
Varro  als  gewährsmann.  diese  Varroniana  sind  wohl,  abgesehen  von 

der  ersten  stelle  (5,  6  ut  quidem  Varro  ad  Ciceronem  scrlbit,  Wil- 
manns  de  M.  Ter.  Varronis  libris  gramm.  fr.  38  s.  170)  aus  Varros 
logistoricus  Tuhero  de  origine  Immana  entnommen,  nach  meiner 
ansieht,  die  ich  vielleicht  an  anderer  stelle  begründen  werde,  nicht 
unmittelbar,  für  die  benutzung  des  Tubero  bei  Lact,  hat  hich  schon 

Krahner  'de  Varrone  ex  Martiani  satura  supplendo '  (1846)  s.  18, 
dann  Wilmanns  ao.  s.  36  anm.  1  ausgesprochen,  nachgewiesen  hat 
sie  durch  vergleichung  von  Censorinus  de  die  nat.  4  ff.  Diels  doxogr. 
s.  186  ff.  (vgl.  auch  Usener  Epicureas.LXXVanm.  2  und  zu  s.  250, 25; 
Dümmler  Akademika  s.  114).  es  ist  an  sich  wohl  denkbar,  dasz 

Varro  in  jener  schrift,  die  ja  auch  sonst  viel  doxographisches  ent- 
hielt (vgl.  Diels  ao.),  auch  placita  über  das  sehen  angeführt  hat; 

aber  gerade  hier  erhebt  sich  eine  grosze  Schwierigkeit.  Varro  hat 
nemlich,  wie  Diels  s.  201  schlieszt,  im  Tubero  dieselbe  samlung  von 
placita  wie  Aetios  benutzt,  aber  unsere  lateinische  doxographische 
reihe  zeigt  so  gut  wie  gar  keine  Verwandtschaft  mit  Aötios.  man 
müste  also  annehmen,  dasz  Varro  das  doxographische  material  für 

jene  schrift  keineswegs  aus  Aötios  allein  geschöpft  habe,  diese  mög- 
lichkeit  kann  man  zugeben,  da  ja  die  beschreibenden  teile  des  Tubero 
unmöglich  aus  Aötios  entnommen  werden  konnten,  es  könnte  also 
mit  diesen  partien,  die  Varro  jedenfalls  aus  einer  griechischen  schrift 
entlehnt  hat,  auch  doxographisches  von  ihm  aufgenommen  worden 
sein ,  das  aus  einer  uns  unbekannten  samlung  stammte,  aber  alles 
in  allem  genommen  musz  man  zugestehen,  dasz  die  Vermutung, 

Varro  sei  derjenige,  auf  den  jene  angaben  bei  Gellius'^,  Lactantius 
und  Chalcidius  zurückgehen,  keineswegs  sich  so  sicher  stellen  läszt, 
wie  wir  es  wünschen  möchten. 

'^  Diels  hat  s.  197  anm.  1  das  capitel  des  Gellius  erwähnt  und  für 
dieses  wie  das  vorhergehende  V  15  (corpusne  si(  uox  an  dccoficcrov  uarias 
esse  philosopkorum  sententias)  eine  gemeinsame  griechische  quelle  ange- 

nommen, für  die  jedoch,  wie  er  bemerkt,  der  uachweis  ihm  nicht  mög- 
lich gewesen  ist.  für  cap.  15  ist  diese  Vermutung  darin  begründet,  dasz 

es  mehrfach  griechisches  enthält,  ganz  denselben  charakter  trägt  IX  5 
{diuersae  nobilmm  philosopkorum  sententiae  de  genere  ac  natura  uoluptalis), 
von  beiden  capiteln  unterscheidet  sich  aber  das  unsere  dadurch,  dasz 
kein  einziges  griechisches  wort  darin  steht. 

Jahrbucher  für  class.  philol.  1891  hl't.  4.  17 
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Eine  kurze  betrachtung  müssen  wir  noch  dem  cap.  9  von  Lac- 
tantius widmen,  es  wird  hier  die  frage  nach  der  Wahrheit  der  sinn- 

lichen Wahrnehmungen  mit  besonderer  rücksicht  auf  die  des  auges 
besprochen,  der  inhalt  der  vorübergehend  an  Cic.  acad.  II  17,  52  f. 
27,  88  erinnernden  darlegung  ist  der,  dasz  optische  teuschungen, 
wie  das  doppeltsehen  von  gegenständen,  davon  abhängen,  ob  auch 
das  denken  sich  auf  die  objecte  des  sehens  richtet  {si  animum  rursus 
intenderis  §  3)  oder  nicht  {sl  intentionem  mentis  relaxes  §  3). 
der  meiner  meinung  nach  allerdings  nicht  ganz  correct  ausgedrückte 
schlusz  §  5  besagt:  die  äugen  irren  nicht,  vorausgesetzt  dasz  sie  in 
normalem  zustande  sind;  wenn  uns  dennoch  falsche  bilder  durch  sie 
zukommen,  so  ist  dies  nicht  ihre  schuld,  sondern  die  des  Verstandes, 
der  die  ihm  übermittelten  Wahrnehmungen  der  äugen  nicht  richtig 
verarbeitet  und  beurteilt,  nun  schlieszt  sich  aber  diese  erörterung 
an  diejenige  theorie  des  sehens  an  (§  2  uisus  oculorum  intentione 
animi  constat  usw.),  die  wir  als  Herakleitisch  nachgewiesen  haben, 
so  dasz  wir  nicht  an  der  frage  vorübergehen  können,  wie  der  inhalt 
von  cap.  9  sich  zu  dem  Herakleitischen  satze  verhält,  wir  brauchen 

hier  nicht  auf  die  controverse  einzugehen,  ob  Herakleitos  der  sinn- 
lichen Wahrnehmung  volles  gewicht,  nur  unter  controlle  des  denkens 

beigemessen  (Schuster  Herakleitos  s.  24  ff.  Hirzel  untersuch,  zu  Cic. 
philos.  sehr.  II  1  s.  160  ff.)  oder  ob  er  sie  für  unzulänglich  oder  gar 

trügerisch  gehalten  hat  (Zeller  philos.  d.  Gr.  1*  651  ff.  656  anra.  1, 
Siebeck  ao.  I  1  s.  120):  denn  selbst  wenn  erstere  auffassung  unbe- 

stritten wäre,  könnte  man  nicht  von  fern  daran  denken  die  wasser- 
klare belehrung  in  cap.  9  mit  einem  Herakleitos  in  Verbindung  zu 

setzen,  der  anfang  des  cajj.  führt  auszerdem  aufs  bestimmteste  dar- 
auf, dasz  es  gegen  die  skepsis  der  neuern  Akademie  sich  richtet: 

lihet  hoc  loco  illorum  reprehendere  uanitatem ,  qui  dum  uolunt  osten- 
dere  sensus  falsos  esse,  multa  coUigunt,  in  quibus  oculi  falluntur,  und 
zwar  ist  die  polemik  vom  stoischen  Standpunkt  aus  geführt,  da  der 
schlusz  des  capitels  (§  5)  die  stoische  lehre  vom  werte  der  sinnlichen 
Wahrnehmung  wiedergibt  (vgl.  Stein  ao.  II 144).  es  wäre  demnach 

diese  stoische  auseinandersetzung  an  den  satz  von  Herakleitos  ange- 
schlossen, es  sieht  dies  allerdings  befremdend  aus ,  ist  es  jedoch  in 

Wirklichkeit  nicht,  zwischen  Herakleitos'  intentio  animi  und  der 
stoischen  intentio  natiui  spiritus,  um  die  ausdrücke  von  Lact,  und 
Chalc.  neben  einander  zu  stellen,  besteht  eine  enge  Verwandtschaft, 

die  nur  wieder  die  nahe  beziehung  der  stoischen  physik  zu  der  Hera- 
kleitischen bestätigt  (vgl.  Zeller  IIP  1,  331  ff.  Hirzel  II  1,  120  ff.). 

bei  den  stoikern  kommt  nun  durch  diese  bewegung  des  fiYCMOViKÖv 
ebensowohl  das  sehen  wie  das  denken  zu  stände  (vgl.  Stein  ao. 
11  129),  so  dasz  Chalcidius  ebenso  das  sehen  auf  die  intentio  natiui 
Spiritus  zurückführen  kann  wie  zb.  Seneca  nat.  quaest.  II  4  das  denken 

auf  die  intentio  (animi).  bei  diesem  Verhältnis  konnte  es  leicht  ge- 
schehen, dasz  von  der  Herakleitischen  intentio  animi,  auf  welcher 

der  physische  Vorgang  des  sehens  beruht,  durch  eine  identificierung 
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desselben  mit  der  stoischen  mtenfio  animi^  dem  tÖvoc  des  fiTCMO- 
ViKÖV,  der  sowohl  das  sehen  wie  das  denken  bewirkt,  ein  Übergang 
zu  der  stoischen  lehre  von  der  notwendigen  controUe  der  Sinneswahr- 

nehmungen durch  das  denken  bewerkstelligt  wurde,  eine  andere 
lösung  der  frage  scheint  mir  nicht  möglich,  schwerlich  hat  übrigens 
Lact,  selbst  diese  manipulation  vorgenommen,  wahrscheinlich  fand 
er  die  verquickung  des  placitums  von  Herakleitos  mit  der  stoischen 
lehre  schon  in  der  schrift  oder  richtiger  wohl  in  einer  der  Schriften 
vor,  die  er  bei  der  abfassung  des  buches  de  opificio  del  benutzt  hat. 

Wir  brechen  hier  ab,  indem  wir  uns  damit  begnügen  den  ab- 

schnitt des  Lact,  ei-klärt  und  seine  zusammenhänge  nachgewiesen  zu 
haben,  die  weitere  aufgäbe,  auf  die  er  führt,  besteht  in  einer  ermit- 
telung  der  quellen,  deren  sich  Lactantius  für  dieses  buch  bedient 
hat.  schon  um  des  einen  umstandes  willen,  dasz  VaiTO  hierbei  in 
frage  kommt,  würde  die  Verfolgung  dieser  aufgäbe  ein  gewisses 
interesse  bieten. 

Heidelberg.     Samuel  Brandt. 

(29.) 
ZU  ARISTOTELES  A0HNAIQN  nOAlieiA. 

Es  ist  zu  bedauern,  dasz  Kenyon,  der  sich  ein  so  hohes  ver- 
dienst durch  die  entziflferung  der  Londoner  handschrift  erworben,  es 

auch  in  der  zweiten  aufläge  seiner  ausgäbe  nicht  gewagt  hat  ener- 
gischer mit  zufälligen  orthographischen  eigentümlichkeiten  derselben 

aufzuräumen.'  dahin  gehören  fehler  wie  edv  für  avs.  84, 8.  87,5. 140,  6. 
157, 12  (s.  van  Herwerden  in  der  Berl.philol.  woeh.  1891  sp.323)  uä.^ 
besonders  stark  tritt  die  willkür  der  verschiedenen  Schreiber  bei  den 

eigennamen  hervor  (s.  Herwerden  ao.).  sehr  oft  findet  sich ,  wie 

schon  der  häufige  Wechsel  zwischen  TTeicicTpaTOC  und  TTicicipa- 
TOC  erkennen  läszt,  ein  schwanken  zwischen  ei  und  i  (gewöhnlich  i 
für  ei).  Kenyon  hebt  dies  selbst  als  eine  eigentümlichkeit  der  zweiten 
band  hervor  (s.  Sß) ,  zieht  aber  an  vielen  stellen  nicht  die  nötigen 

consequenzen.  ich  verweise  nur  auf  einige  fälle,  wo  die  Wiederher- 
stellung von  ei  für  den  sinn  von  bedeutung  ist.  es  ist  zu  lesen  64,9 

biet  Triv  EepEou  cxpaieiav  für  cipaTidv  (Diels  DLZ.  1891  sp.  241 
deutet  vermutlich  auf  dieselbe  änderung  hin);  ebenso  96,  15  Kaid 

ifiv  cipaieiav,  r\v  eEriTciTOV  oi  xpidKOvra  (vgl.  Isokr.  4,  88  ycvo- 
l^evric  tfic  üciepov  cTpateiac,  f\v  auiöc  ZepHrjc  fJYaYev).  95,  2 
Trei9ö)uevoc  (vgl.  Demosth.  46,  14)  für  das  der  form  wie  dem  ge- 
danken  nach  unpassende  Tri9ö|uevoc.  eine  reihe  weiterer  fehler  kommt 
begreiflicherweise  bei  den  kurzen  wörtchen  vor,  namentlich  solchen 

1  manches  ist  wohl  g^eradezu  als  druckfehler  zu  betrachten,  so  aÜTUJV 
für  avJTÜJV  (49,  22).  ̂   anders  steht  es  natürlich  mit  gewissen  ander- 

weit bezeugten  formen,  wie  bueiv  (110,  2.   124,   16.  140,   19)  uä. 

17* 
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die  in  der  bandschrift  durch  abkürzungen  gegeben  werden,  ich  be- 
ginne mit  dem  artikel.  schon  Kenjon  hat  in  etwa  einem  halben 

dutzend  von  fällen  den  fehlenden  artikel  eingesetzt.  Blass  (litt. 
centr.  1891  sp.  301  ff.)  und  Herwerden  (ao.)  verbessern  eine  noch 
gröszere  zahl  von  stellen,  ich  füge  hinzu  97,  1  TÖvbe  <(töv^  xpÖTTOV 
(vgl.  Blass  zu  17,  8  und  Kenyon  zu  28,  22).  schwieriger  gestaltet 
sich  die  frage  an  stellen  wie  110,  6:  hier  ist  wohl  ittjuiou  cipaTiU)- 
TIKOUV  trotz  119, 16  und  124,  1  zu  belassen  als  dem  eigentümlichen 

gebrauche  entsprechend,  den  Hultsch  quaest.  Polyb.  I  s.  18  be- 

handelt. Km  ist  zu  streichen  65,  11  Kai  eTToXiieuGricav  'ABrivaioi 
KaXuJc  [Kai]  Kaict  toutouc  touc  KaipoOc,  falls  man  nicht  etwa  vor- 

zieht ein  zweites  adverb  hinter  Kai  einzusetzen;  Kai  ist  ja  nicht  selten 
durch  dittographie  vor  Karct  in  die  texte  eingedrungen,  auch  be- 

treffs anderer  conjunctionen  finden  sich  zahlreiche  ungenauigkeiten 
in  unserer  ausgäbe,  so  ist  le  zu  streichen  100,  2  OUTOI  Y^P  Ttpiv 

F|  TTaucaviav  [x']  dqpiKecöai  (vgl.  Blass  zu  116,  5). Ganz  besonders  zahlreich  sind  die  Verderbnisse  des  textes  hin- 

sichtlich der  Präpositionen,  mögen  sie  nun  selbständig  oder  in  com- 

positis  auftx'eten.  es  ist  dies  ja  leicht  erklärlich,  da  gerade  für 
sie  abkürzungen  üblich  sind  (s.  die  Übersicht  bei  Kenyon  s.  LH), 
wie  sich  die  einfügung  der  präposition  an  andern  stellen  nötig 
macht,  so  hat  man  wohl  auch  33,  5,  indem  man  die  Vermutungen 
von  Kenyon  und  Blass  vereinigt,  zu  schreiben:  Kai  TrdXiv  exei 
irejUTTTiu  <bid)>  iriv  auTfjV  aiiiav  dvapxiav  enoirjcav.  zu  streichen 
ist  die  präp.  111,  5  cuvdYOuciv  [eic]  rfiv  ßouXfiv  Kai  tov  bfiiuov 
(vgl.  113,  15.  Harp.  u.  Kupia  gkkX.,  Pollux  VIII  95).  bisweilen  ist 
auch  eine  präposition  durch  eine  andere  zu  ersetzen,  so  hätte  sich 

Kenyon  nicht  bedenken  sollen  99,  1  eqp'  statt  des  unmöglichen  ev 
in  den  text  zu  setzen:  eqp'  oic  juev  fjpeGricav  ouk  errpaiTOV  (vgl.  ecp' 
oic  66,  18.  89,  7.  eqp'  jj  le  92,  11.  ojuoXoYiav  em  ir)  .  .  cuuiripia 
51,  13).  unter  änderung  von  ev  in  ii  und  mit  Vermeidung  des 
hiatus  ist  die  lücke  5,  2  auszufüllen :  aüiri  fäp  eS  <^dpxnc  Kaxectri, 

beu^iepa  b'  eTTiKaxeCTTi  <7ToXe)>|Liapxia.  man  vergleiche  besonders 
137,  11,  wo  gerade  mit  beziehung  auf  die  archonten  gesagt  wird: 
TÖ  i^ev  ei  dpxnc  öv  xpönov  KaGicxavxo  <(TTpoeipTixai>;  ähnlich 
104,  12  x]  Kaxdcxacic  xujv  eE  dpxfic.  43,  5  xupavvic  eE  dpxfic 
Kaxecxr].  auch  in  den  compositis  finden  sich  falsche  präpositionen 
nicht  selten:  80,  14  ist  zu  lesen  |aexd  xriv  ev  CiKeXia  Tevo)Lievriv 

cujuqpopdv  (statt  biacpopdv,  Kenyon  vermutet  nicht  glücklich  bia- 
q)6opdv)  in  bekannter  ausdrucks weise;  vgl.  zb.  Lysias  16,  4  f]  ev 

'GXXriCTTÖvxuj  cujuqpopd  (s.  auch  50,  5.  90,  5).  statt  des  unmöglichen 
xouc  dcpaipeGevxac  xfic  ßouXfic  71,  7  schlägt  Herwerden  vor  eqpai- 
peöevxac.  doch  passt  die  angezogene  stelle  (Thuk.  IV  38,  1)  nicht 

hierher,  da  dort  von  einem  eigentümlichen  verfahren  des  hinzu- 
wählens  die  rede  ist.    es  ist  zu  lesen  eEaipeGevxac. 

Eine  weitere  betrachtung  der  Kenyonschen  ausgäbe  lehrt,  dasz 

die  auslassungen  im  text,   von  den  schon  angedeuteten  fällen  ab- 
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gesehen,  recht  zahlreich  sind,  auch  in  dieser  beziehung. haben  Blass 
und  Herwerden  eine  ziemliche  anzahl  stellen  gebessert,  ich  füge  ein 

weiteres  interessantes  beispiel  hinzu,  für  die  herstellung  der  woi'te 
95,  1  edv  Mn  liaviüJv  r|  yripujv  f)  TuvaiKi  TTeiBöjuevoc  (s.  o.)  hat 
Blass  glücklich  Demosth.  46,  14  herangezogen ,  indem  er  yIP^V  i^i 

YripUJC  ändert,  wie  er  aber  die  worte  liest,  lassen  sie  sich  nicht  con- 
struieren.  nimt  man  eine  lücke  an,  die  bei  dem  wiederholten  vor- 

kommen von  r\  durchaus  erklärlich  ist,  und  füllt  sie  mit  den  worten 
des  bei  Demosthenes  erhaltenen  gesetzes  aus,  so  braucht  man  keinen 
buchstaben  zu  ändern:  edv  jur]  juaviujv  f|  f'KP'^c  ̂   qpapjLidKiJüV  f| 
vöcou  evEKev  Trapavo^uJv  f|  YuvaiKi  7Tei0ö)aevoc. 

Ich  schliesze  diesen  allgemeinern  betrachtungen  einige  weitere 
vorschlage  an.  an  einigen  stellen  erfordert  der  gebrauch  des  wortes 
Kupioc,  das  sich  in  unserer  schrift  begreiflicherweise  recht  häufig  findet, 
eine  textesänderung.  absolut  gebraucht  findet  es  sich  nur  mit  säch- 

lichem subject:  112,  1.  117,  16.  18.  119,  10.  155,  1.  168,  7.  169,  6. 
ist  das  .subject  eine  person  oder,  was  gleichbedeutend  ist,  eine  körper- 
schaft,  so  steht  es  mit  dem  genitiv  eines  nomens:  15, 12.  26, 4. 5.  46, 11. 
52,16.  92,8.  93,15.  104,6.  106,9.  134,6.135,8.  137,10.  138,11. 
152. 4,  auch  mit  dem  genitiv  des  substantivierten  infinitivs :  (24, 10.) 
116.5.  135, 8  (s.o.).  142, 16.  146, 14,  oder  mit  dem  bloszen  infinitiv: 
7,  11.  83,  1.  117,  3.  118,  5.  121,  13.  142,  16.  151,  9.  (noch  anders 
ist  es  eonstruiert  94,  11  irepi  ToO  boOvai.  .Kupiov  und  in  der  etwas 

unsichern  stelle  129,  2  xd  juev  )ae'xpi  öeKa  bpax|uuJv  övrec  Kupioi.) 
sicher  hat  man  also  98,  3  den  infinitiv  herzustellen  :  Kai  Touc  xpid- 
Kovia  Kupiouc  eivai  Gavatouv  auTÖv  (statt  Gavaiouvrac) ;  vgl. 
über  dasselbe  ereignis,  die  tötung  des  Theramenes:  Xen.  Hell.  II 

3,  51  Tujv  b'  e'guLJ  ToO  KaiaXÖTOu  Kupiouc  eivai  touc  xpidKOvra 
eavaxoOv,  ebd.  Kai  toOtov  . .  fi|ueTc  9avaToO|U€v.  so  wird  wohl  auch 
hinter  Kupioc  und  dem  ihm  so  nahestehenden  auTOKpdToip  der  genitiv 

einzusetzen  sein  100,  19:  touc  ßouXo|uevouc  . .  e'xeiv  'GXeuciva  eiTi- 
Tijuouc  övTac  Kai  Kupiouc  Kai  auTOKpdxopac  <(dTTdvTa)>v  Kai  xd 
aÜTuJv  KapTTOUjaevouc,  während  Kenyon  ergänzt  Kai  Kupiouc  Kai 

auTOKpaTOpac  e<(TTi  Trdc^iv.  —  27, 1  läszt  Kenyons  herstellung  keine 
construction  zu:  öttuüc  ti  Tric  Kpiceuüc  <(e)>X']  *\0  bfjiuoc  K^upioc: 
ich  schlage  vor  Öttuüc  ti  Tric  Kpiceuüc  ex^l  (jö  TrXfi9oc  K)>upoc  unter 

hinweis  auf  94,  9  TÖ  Kupoc  ö  fjv  ev  ToTc  biKaCTaic.  —  76,  7  ist  zu 
lesen  cujußouXeuovTOc  auTUj  Aaiauuvibou  tou  Oir|0ev  (öc  ebÖKei 
TUJV  TToXiTiKuüv  [statt  TToXe|uuuv]  eicriYriTric  eivai  tuj  TTepiKXeT,  biö 

Ktti  UJCTpdKicav  aÜTÖv  ücTepov).  es  wird  bereits  in  allen  ausführ- 
lichen darstellungen  der  griechischen  geschichte  hervorgehoben,  dasz 

Damonides  oder  Dämon  (es  scheinen  nur  zwei  namensformen  für 
dieselbe  persönlichkeit  zu  sein:  vgl.  Duncker  gesch.  des  alt.  IX  s.  12 
anm.  1)  der  politische  ratgeber  des  Perikles  war,  welcher  immer 

hinter  der  scene  blieb*,  inwiefern  er  aber  veranlasser  'der  kriege' 
war,  lesen  wir  nirgends,  überdies  findet  sich  bei  Plut.  Per.  4  aus- 

drücklich: TU)  be TTepiKXeT  cuvf|v  KaGdirep  d6XTiTrj  tujv  ttoXitikujv 
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dXeiTTTTic  Ktti  bibdcKaXoc.  ähnlich  aber,  wie  Aristoteles  an  unserer 

stelle  von  einem  6icriY)lTr|C  spricht,  nennt  Plutai'ch  in  einer  auf  Ari- 
stoteles zurückgehenden  notiz  (Thes,  25  ==  fr.  346  Rose)  die  Eupa- 

triden  vö|UiJUV  bibacKaXouc  und  ociuuv  Kai  lepujv  eHriYTirdc.  — 
80,  20  ist  vielleicht  zu  ergänzen  Tf)V  be  Yvwiuriv  YPOM^öVioc  TTuSo- 
öcupou  TO<^0  TToXu2;r|\)>ou.  dieser  mann  war  nemlich  später  selbst 

einer  der  vierhundert  (La.  Diog.  IX  8, 5) ;  es  ist  daher  nicht  unwahr- 
scheinlich, dasz  er  mit  zu  denen  gehörte,  die  den  ersten  anstosz  zu 

einer  Staatsumwälzung  gaben.  —  86,  1  ist  zu  lesen  TTpuJTov  ]uev 
iepüjv,  beuxepov  be  KripuEiv,  xpiiov  Trpecßeiaic  (statt  Trpecßeia)  nach 
113,  3.  denn  nach  dem  feststehenden  gebrauch  der  griechischen 
schriftsteiler  (s.  meine  abh.  de  legationibus  Graec.  publicis,  Leipzig 

1885,  s.  14anm.  43)  pflegt,  da  die  KripuK€C  einzeln  kamen,  die  gesandt- 
schaften  aber  in  der  regel  aus  mehreren  personen  bestanden ,  neben 

einander  zu  stehen:  einerseits  KfipuE  und  Trpecßeia  (oder  Tipe'cßeic), 
anderseits  KripuKCC  und  Ttpecßeiai. 
Dresden.  Franz  Poland. 

s.  80,  16  ist  wohl  statt  |Lie<(TacTr|ca)vTec  Tf]V  bTHUOKpaTiav 
KaracTficai  tfiv  em  tujv  xeTpaKOciuuv  TroXireiav  zu  lesen  )U€<(Taßa- 
Xö^viec  usw.,  ferner  statt  oiibevöc  eTriXeiTTec6ai  tdiv  ttoXituuv 

s.  93,  5  vielleicht  dTToXeiTiecöai.  —  s.  100,  3  erwartet  man  cuve- 
CTTOubacav  Tiepi  iriv  Kd6obov,  doch  ist  der  transitive  gebrauch  des 
simplex  ciroubdZieiv  in  der  attischen  prosa  nicht  ohne  beispiel. 

Dresden-Striesen.  Friedrich  Hultsch. 

36. 
DAS   PHEIDONISCHE   MASZSYSTEM  NACH  ARISTOTELES. 

Über  die  regelung  der  attischen  masze,  gewichte  und  münzen 

durch  Solon  sagt  Aristoteles  in  der  'AGrivaiuuv  TToXiieia  c.  10  (s.27  f. 
Kenyon):  boKei  .  .  irpö  ific  vojuoGeciac  TT0ir|ca<(c9ai  Trjv  xp)euJ<v 

dTTO>KOTTr|v,  Kai  iLierd  xauTa  Tr|V  xe  tujv  lue'rpLuv  Kai  CTa6)LiÜJV  koi 
Triv  ToO  vo|uicjuaTOC  auEnciv  •  err'  eKCivou  ^dp  eTeveio  Kai  rd  jueipa 
|bieiZ!uj  TUJV  0eib(juveiujv,  koi  f]  )uvd  TipÖTepov  <(6'xo)>uca  [Kenyon  er- 

gänzt <()ixev  exo)>uca]  TTapa<^TTXric)>iov  eßbojuriKOVTa  bpaxiudc  dve- 

7iXTipuu9ri  TaTc  eKaTÖv.  fiv  b'  6  dpxaioc  xc^pct^Trip  bibpaxi^ov. 
eTToirice  be  Kai  cTaGjuöv  irpöc  t<(ö)>  vöiuic|ua  *T<(p)>eic  Kai  *egr|K0VTa 
lavdc  TÖ  TdXavTov  dYoucac,  Kai  e7Tibieve|ur|6ricav  <(ai>  |uvai  tlD 
CTaTTipi  Kai  ToTc  dXXoic  CTa9)LioTc.  als  die  hauptpunkte  treten  hier 

offenbar  hervor  1)  die  regelung  der  hohlmasze,  2)  des  münz- 
fuszes,  3)  des  gewichtes,  die  nachricht  über  den  neuen  Solo- 

nischen raünzfusz  lautet  bei  Aristoteles  kürzer  und  wegen  der 
lückenhaften  Überlieferung  auch  weniger  deutlich  als  bei  Plutarch 
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an  der  aus  Androtion  angeführten  stelle  (metrologie^  s.  200);  doch 
ist  wohl  nicht  zu  bezweifeln,  dasz  Aristoteles  dasselbe  wie  Andro- 

tion gemeint  hat,  und  es  bleibt  also  bei  der  von  Böckh  gegebenen 
erklärung:  eine  schuld  von  100  alten  drachmen  wurde  mit  100 
neuen  leichtern  drachmen,  die  nur  den  wert  von  ungefähr  70  (oder 
nach  Androtion  73)  alten  drachmen  hatten ,  zurückgezahlt,  ob 
auszerdem  noch  zu  gunsten  der  kleinen,  gänzlich  verschuldeten 
grundbesitzer  ein  voller  schuldenerlasz  eingetreten  ist,  musz  hier 
unerörtert  bleiben,  was  an  der  angeführten  stelle  als  drittes  über 
das  neue  gewicht  gesagt  ist,  entzieht  sich  zunächst  einer  sichern 

deutung.  der  hg.  bemerkt  zu  den  textworten  *T<(p)>eic  Kai  *eHr|- 
Kovta  )Liväc  TÖ  idXavTOV  dYOucac  'this  appears  to  be  the  reading 
of  the  MS.,  though  the  letters  of  the  first  word  are  rather  faint.  the 

words  TpeTc  Kai  must,  however,  be  corrupt'.  zunächst  wird  das  er- 
scheinen des  facsimilierten  papyrus  abzuwarten  sein,  wenn  dann 

das  vom  hg.  mit  *  bezeichnete  eSr|KOVTa  doch  als  sichere  lesart  sich 
herausstellt,  so  wird  der  fehler  allein  in  den  vorausgehenden  buch- 
staben,  die  vor  der  band  t  •  eic  Kai  gelesen  worden  sind,  gesucht 
werden  müssen,  und  ich  würde  dann  TOUxecTiv  als  diejenige  lesart 

vorschlagen,  auf  welche  hin  die  züge  der  hs.  zu  prüfen  wären:  *er 
führte  ein  [neues]  gewicht  [statt  des  frühern  aiginetischen]  ein, 
nemlich  so,  dasz  nun  60  minen  [gemünzten  geldes]  ein  talent 
wogen,  und  die  minen  hatten  als  teile  den  stater  [dh.  2  drachmen 

gemünzten  geldes]  und  die  andern  gewichte  unter  sich.'  —  Wir 
kommen  nun  zudem  ersten  punkte,  der  einführungvon  gröszern 
hohlmaszen  statt  der  Pheidonischen:  eY^veio  Ktti  id  jaexpa  |aeiZ!ai 

TUJV  0eibuuveiuJV.  da  die  von  Solon  festgestellten  attischen  hohl- 

masze  mit  der  fehlergrenze  von  etwa  ' /^q  des  betrages,  zb.  der  metre- 
tes  auf  39, .39  liter  (nach  meinem  ansatz)  oder  mindestens  38,79 
liter  (nach  Nissen)  bestimmt  sind,  so  werden  wir  nun  zunächst  sagen 
können,  der  Pheidonische  metretes  war  kleiner  als  39  liter,  und  ent- 

sprechend die  übrigen  Pheidonischen  hohlmasze  kleiner  als  die  gleich- 
namigen attischen  (denn  die  gleichen  namen  sind  mit  Sicherheit 

für  beide  maszsysteme  vorauszusetzen). 
Dasz  also  die  Pheidonischen  masze  kleiner  gewesen  sind  als 

die  attischen,  ist  das  neue  was  Aristoteles  uns  lehrt:  denn  nach  der 
bisher  zugänglichen,  allerdings  höchst  lückenhaften  Überlieferung 
muste  es  scheinen ,  als  sei  das  Pheidonische  hohlmasz  gleich  dem 
lakedaimonischen,  dh.  merklich  gröszer  als  das  attische  gewesen, 
nachdem  dies  nun  aufgeklärt  ist,  kann  die  auffindung  des  bestimmten 
Verhältnisses,  in  welchem  das  Pheidonische  masz  kleiner  war  als  das 
attische,  keine  Schwierigkeit  bereiten,  denn  wir  haben  es  mit  einer 
grösze  zu  thun,  die  zwar  auf  griechischem  boden  noch  nicht  nach- 

gewiesen, aber  doch  soweit  bestimmt  war,  dasz  man  mit  ihr  rechnen 
konnte,  das  ist  jenes  System  von  maszen,  aus  dem  durch  Solon  das 

attische  hohlmasz  durch  den  Zuschlag  von  ̂ /,2  des  ursprünglichen 
betrages  entstanden  ist.    dasz  die  erhöhung  um  Yjj  beim  hohlmasz 
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in  einem  innerlichen  Zusammenhang  mit  dem  aufschlag  von  Y24  beim 

münzgewichte  stand,  habe  ich  seiner  zeit  nachgewiesen  (metrol.^ 
s.  509  f.).  bis  in  die  zeiten  der  römischen  provincialverwaltung  haben 
sich  masze  nach  dem  ursprünglichen  niedern  betrage  und  andere 
nach  der  attischen  norm,  die  ich  kurz  als  die  gesteigerte  bezeichnet 
habe,  unterscheiden  lassen,  woher  aber  war  vor  auffindung  der 

^AGrivaiuuv  TToXiieia  jenes  kleinere  masz  bekannt,  aus  dem  durch 
den  Zuschlag  von  '/jj  ̂^^  attische  entstanden  ist?  es  ist  kein  anderes 
als  das  babylonisch -persische,  von  welchem  aus  eine  sichere  brücke 
weiter  zu  dem  altägyptischen  maszsysteme  führt,  das  nähere  darzu- 

legen ist  hier  nicht  der  ort:  es  genüge  der  kurze  hinweis,  dasz  das- 
jenige masz,  aus  welchem  mit  dem  mehrerwähnten  aufschlage  der 

attische  metretes  abgeleitet  ist,  gleich  der  altägyptischen  artabe  und 
dem  babylonischen  epha  war.  dieses  masz  nun  war  bisher  zwar  als 
jüngeres  provincialmasz  in  verschiedenen  gestalten,  nicht  aber  auf 
altgriechischem  boden  nachzuweisen,  jetzt  wissen  wir  durch  Aristo- 

teles, dasz  im  allgemeinen  das  Pheidonische  masz,  also  im  besondern 
auch  der  Pheidonische  metretes  kleiner  war  als  der  attische  metretes, 
und  sicherlich  liegt  unter  allen  möglichen  annahmen,  um  wie  viel 
der  eine  kleiner  gewesen  sei  als  der  andere,  keine  der  Wahrheit  näher 
als  die,  dasz  der  Pheidonische  metretes  dem  babylonischen  epha  und 
der  artabe  (im  betrage  von  80  hin)  gleich  gewesen  sei,  mithin  zwi- 

schen 36,37  und  36,45  liter  gestanden  habe  (metrol.*  s.  393  f.  366 ff., 
und  vgl.  die  tabellen  s.  713  f.).  wenn  wir  nun  diese  für  das  baby- 

lonische System  hinlänglich  gesicherten  grenzbeträge  auf  den  Phei- 
donischen  metretes  übertragen  und  daraus  mit  dem  Zuschlag  von 

Yj2  ̂^^  attische  masz  ableiten,  so  gelangen  wir  zu  einem  berechneten 
betrage  von  39,4  bis  39,5  liter,  der  von  der  oben  erwähnten  bestim- 
mung  zwischen  38,37  bis  39,39  liter  nur  unerheblich  abweicht,  doch 
wir  wollen  von  den  zehntein  und  noch  kleinern  teilen  des  liters  ab- 

sehen und  den  attischen  metretes  rund  zu  39,  den  Pheidonischen  zu 
36  liter  ansetzen,  demgemäsz  wird  der  Pheidonische  medimnos  auf 
48  liter  anzusetzen  sein,  woran  sich  die  teilmasze  des  flüssigen  wie 
des  trockenen  im  Verhältnis  anschlieszen,  zb.  das  hemihekton  = 
babylonische  addix  zu  4,  das  dichoinikon  =  kleinasiatische  kapithe 
zu  2,  das  dikotylon  =  babylonisches  sechzigste!  zu  Yj  liter. 

Dresden -Striesen.  Friedrich  Hültsch. 

37. 
ÜBER  DIE  BEDINGUNGSSÄTZE. 

In  keiner  der  mir  bekannten  grammatiken  der  lateinischen  oder 
der  griechischen  spräche  haben  die  regeln  über  die  bedingungssätze 
eine  brauchbare  form,  sachlich  kommt  KWKrüger  gr.  spr.  65,  5  der 
Wahrheit  am  nächsten,  aber  seine  form  ist  für  schüler  zu  schwer 
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verständlicb.    ich  schlage  folgende  fassung  vor,  zu  welcher  Verbesse- 
rungen und  berichtigungen  mir  willkommen  sein  werden. 

1)  der  theoretische  fall  (si  haheo ,  do\  ei  e'xuj,  bibuj|Hi)  ist derjenige,  wo  der  redende  durch  die  sprachliche  form  nicht  andeutet, 
ob  er  das  in  bedingung  gestellte  für  wahr  oder  nicht  wahr,  für  mög- 

lich oder  nicht  möglich  hält. 

Die  subjective  fassung  der  regel  ist  unerläszlich.  in  den  gram- 
matiken  liest  man  vielfach,  die  bedingung  oder  das  in  bedingung 
gestellte  sei  wirklich ,  sei  wahr,  sei  behauptung  und  der  von  mir 
theoretisch  genannte  fall  wird  mit  einer  contradictio  in  adiecto  der 

reale  genannt;  sie  verkennen  dasz,  was  hypothetisch  ist,  eben  des- 
halb nie  wirklich,  nie  behauptung  sein  kann,  nicht  daraufkommt 

es  an,  ob  das  in  bedingung  gestellte  —  so  musz  man  sagen,  'das  in 
bedingung  gestellte'  oder  'der  inhalt  des  bedingungsvordersatzes', 
nicht  'die  bedingung',  denn  die  bedingung  ist,  wenn  sie  einmal  auf- 

gestellt ist,  damit  sofort  eine  thatsache,  also  etwas  wirkliches;  und 

ebenso  verkehrt  und  irreführend  ist  es,  wenn  man  die  bedingungs- 
sätze als  real  oder  irreal  bezeichnet  —  ich  sage,  nicht  darauf  kommt 

es  an,  ob  das  in  bedingung  gestellte  wahr  usw.  ist,  sondern  wie  sich 
der  redende  dazu  stellt.  Ernst  Koch  sagt  griech.  schulgrammatik 

§  104:  'modi  nennt  man  diejenigen  formen  des  verbums,  durch 
welche  das  Verhältnis  der  ausgesagten  thätigkeit  zur  Wirklichkeit 

bestimmt  wird.'  das  ist  durchaus  unrichtig:  danach  würde  in  dem 
Satze  'zweimal  zwei  ist  fünf  der  indicativ  das  Verhältnis  dieser  aus- 

sage zur  Wirklichkeit  als  ein  thatsächliches  bestimmen,  dh.  zweimal 
zwei  würde  thatsächlich  fünf  sein ,  während  er  doch  nur  ausdrückt, 
wie  der  redende  das  Verhältnis  zur  Wirklichkeit  sich  denkt,  oder 
richtiger,  wie  er  es  hinstellt,  überhaupt  hat  es  die  grammatik  nicht 
mit  dem  inhalt  zu  thun  ,  sondern  lediglich  mit  der  sprachform,  der 

satz  'wenn  zweimal  zwei  fünf  ist,  so  ist  neunmal  zwei  dreizehn'  ist 
ein  grammatisch  durchaus  tadelloser  theoretischer  bedingungssatz. 

jener  Irrtum  beruht  auf  der  noch  immer  nicht  ausgerotteten  logi- 
schen betrachtung  der  spräche,  an  deren  stelle  die  psychologische 

zu  treten  hat.  man  unterscheidet  zu  wenig  zwischen  urteil  und  satz: 
das  urteil  ist  eine  thätigkeit  der  denkkraft,  der  satz  blosz  die  sprach- 

liche form  dieser  thätigkeit. 
2)  der  praktische  fall  (si  hdbeho  [accepero],  dabo]  ectv  cxuJ, 

bojcuu)  ist  derjenige,  wo  der  redende  durch  die  form  andeutet,  dasz 

er  die  Verwirklichung  des  in  bedingung  gestellten  der  zukunft  an- 
heimstelle. 

3)  der  potentiale  fall  (si  haheam,  dem,  ei  exoi)ai,  biboiriv 

äv)  ist  der,  wo  der  redende  das  in  bedingung  gestellte  als  willkür- 
lich angenommen  hinstellt  {exemplum  fidum)  und  vom  hörenden 

verlangt,  dasz  er  auf  diese  willkürliche  annähme,  wenn  auch  nur 
vorläufig,  eingehe. 

Die  grammatiker  fehlen  meist  darin,  dasz  sie  sagen,  das  in  be- 
dingung gestellte  sei  möglich,  oder  wohl  gar  (Eilend t-Seyflfert),  sei 
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blosz  möglich,  ob  es  möglich  ist  oder  nicht,  darauf  kommt  nichts 
an.  belehrend  ist  hier  Cicero  de  off.  III  38.  dort  erzählt  Cicero  die 
sage  vom  ringe  des  Gyges  und  fährt  dann  fort:  hunc  igitur  ipsum 
anulum  si  haheat  sapiens,  niJiilo  plus  sibi  licere putet peccare,  quam 
si  non  haberet.  das  habere  ist  nicht  möglich,  das  non  habere  ist 
wirklich,  und  dennoch  setzt  Cicero  jenes  in  den  potentialis,  dieses  in 
den  Irrealis,  weiterhin  in  §  39  rechtfertigt  er ,  was  die  regel  sagt, 

vom  hörenden  werde  verlangt ,  er  solle  dai'auf  eingehen,  das  thun 
die  gegner,  denen  er  sich  dort  gegenüberstellt,  zu  seinem  groszen 
verdrusse  nicht,  er  sagt  nemlich :  negant  id  fieri  posse.  nequaquam 
potest  id  quidem:  sed  quaero,  quod  negant  posse,  id  siposset,  quidnam 

facerent.  urguent  rustice  sane:^negant  enim  posse  et  in  eo  per- 
stant.  hoc  verbum  quid  valeat,  non  vident.  cum  enim  quaerimus,  si 
celare  possint,  quid  facturi  sint,  non  quaerimus,  possintne  celare. 

seine  gegner  scheinen  die  bedingungssätze  aus  EUendt-Seyffert  ge- 
lernt zu  haben. 

4)  der  irreale  fall  {si  haberem,  darem\  ei  eixov,  ebibouv 
äv)  ist  derjenige,  wo  der  redende  durch  die  form  andeutet,  dasz  er 
das  gegenteil  des  in  bedingung  gestellten  als  wahr  hinzudenke. 

Der  satz  'wenn  zweimal  zwei  vier  wäre,  würde  (müste  ja)  vier- 
mal zwei  acht  sein'  ist  ein  tadelloser  bedingungssatz  des  irrealen 

falles :  über  den  Inhalt  hat  nicht  die  grammatik,  sondern  die  zahlen- 
lehre zu  entscheiden. 

Es  ist  ferner  stark  zu  betonen,  dasz  der  Vordersatz  es  ist,  der 
die  art  bestimmt,  und  dasz  der  nachsatz  vom  Vordersatz  unabhängig 

ist:  auf  ei  \efei  kann  folgen  ecTiv,  ecrm,  ei'ri  ctv.  den  irrealen  fall 
hiervon  auszunehmen  empfiehlt  sich  aus  praktischen  gründen,  wie- 

wohl es  nicht  richtig  ist. 
Auf  die  benennungen  theoretisch  usw.  lege  ich  keinen  wert: 

sie  werden  sich  durch  weit  bessere  ersetzen  lassen.  Krüger  nennt 
die  beiden  ersten  fälle  objectiv,  die  beiden  letzten  subjectiv.  das 
kann  man  gelten  lassen,  innerhalb  dieser  Zweiteilung  könnte  man 
nun  wieder  unterscheiden,  ob  der  redende  mit  seinem  urteil  über 
das  in  bedingung  gestellte  zurückhält  oder  dies  urteil  andeutet,  so 
dasz  sich  die  vier  formen  ergäben:  objectiv  und  zurückhaltend,  ob- 

jectiv und  andeutend,  subjectiv  und  zurückhaltend,  subjectiv  und 
andeutend,  für  den  Schulunterricht  aber  genügt  es  vielleicht,  die 
annähme  zu  bezeichnen  als  1)  die  andeutungslose,  2)  die  abwartende, 
3)  die  willkürliche,  4)  die  ablehnende. 

Ich  wiederhole;  dasz  die  hier  vorgetragenen  vorschlage  weit  da- 
von entfernt  sind  mit  dem  anspruch  aufzutreten,  als  seien  sie  die 

bestmöglichen,  sie  wollen  nur  die  bisher  üblichen  formen  als  un- 
brauchbar nachweisen  und  dazu  anregen,  dasz  man  bessere  an  ihre 

stelle  setze. 
Dresden.  Friedrich  Polle. 
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38. 
ÜBER  DEN  GEBRAUCH  VON  PLURES  BEI  Q.  CURTIUS 

RÜFUS. 

Der  vf.  der  folgenden  abhandlung  hat  vor  kurzem  über  den  ge- 

brauch •von  plures  bei  Tacitus  eine  arbeit  veröfiFentlicht  (im  programm 
des  gjmn.  zu  Zerbst  1890),  in  welcher  nachgewiesen  wird,  dasz  der 
genannte  Schriftsteller  dieses  wort  nur  als  comparativ  benutzt  bat. 
das  gewonnene  ergebnis  ist  indessen,  während  es  von  andern  Seiten 
Zustimmung  gefunden  hat,  von  EWolff  in  der  Wochenschrift  für  class. 
phil.  1890  n.  49  sp.  1345  ff.  verworfen  worden,  dieser  gelehrte  hält 
vielmehr  an  der  von  mir  bekämpften  ansieht  fest,  dasz  plures  bei 

Tacitus  'häufig'  =  complures  oder  nonnulli  gebraucht  werde,  und 
bedauert  es,  dasz  ich  in  meinem  schluszsatze  so  weit  gehe,  alle  aus- 

nahmen von  der  regel  völlig  'hinwegzudisputieren'.  als  diejenigen 
beispiele,  in  denen  man  dem  wovie plures  eine  comparative  bedeutung 

'nur  mit  einiger  gewalt'  zusprechen  könne,  führt  er  aui  Ji ist.  V  20 
pluribus  nuntiis  huc  illuc  cursantem  posse  medio  intercipi\  IV  82 
Basüiden^  quem  procid  Alexandria  plurium  dierum  itinere  .  .  detineri 

haud  ignorabaf;  ann.  XII  '61  plurihus  gentihus  imperiiantem\  III  33 
quamquam  ipse  pluris  per  provincias  quadraginta  stipendia  explevisset] 
34  si  per  plures  annos  in  modum  discidti  ohlitterentur;  XIII  39  quia 

plura  simul  in  loca  ibafur.  indessen  verstehe  ich  nicht,  wie  man  zu- 
nächst an  den  beiden  letzten  stellen  die  comparative  bedeutung  von 

plures  leugnen  will;  der  gegensatz  zu  dem  zahlwort  eins  liegt  doch 

hier  beide  male  deutlich  vor.  aber  auch  III  33  zerstört ^Zt/res  den  ge- 

danken  des  satzes,  wenn  man  es  im  sinne  von  'einige'  oder  'mehrere' 
faszt.  man  braucht  sich  anstatt  'einige'  oder  'mehrere'  jähre  nur 
eine  bestimmte  summe,  also  3  oder  4  jähre  zu  denken,  um  sofort 

zu  empfinden,  wie  der  begriff  'einige'  neben  quadraginta  annos  den 
effect  des  gedankens  herabdrücken  und  überdies  ein  örtliches  inter- 
esse  einschieben  würde,  während  hier  lediglich  das  zeitliche  Verhält- 

nis in  betracht  kommt;  faszt  man  äagegtin  plures  in  der  bedeutung 

*mehr  als  1',  was  es  ja  auch  bei  berücksichtigung  des  vorliegenden 
falles,  wo  es  sich  um  die  in  der  regel  nur  auf  1  jähr  zu  verleihende 
Statthalterschaft  handelt,  nur  heiszen  kann,  so  läszt  der  ausdruck 
eine  unbegrenzte  reihe  von  zahlen  auszer  1  zu  und  ist  erst  so  mit 

quadraginta  annos  in  ein  erträgliches  Verhältnis  gebracht.  —  Um 
XII  37  richtig  zu  verstehen,  kann  man  Herod.  I  53  KpoTcoc  6  Au- 
bojv  Te  Ktti  ctXXuJV  eBveuuv  ßaciXeuc  heranziehen.  —  In  den  bei- 
spielen  hist.  V  20  und  IV  82  endlich  wird,  entsprechend  einigen  aus 

Curtius  nachzuweisenden  fällen,  plures  besser  im  sinne  von  'zu  viel' 
{eig.  plurihus  nuntiis  =  infolge  von  mehr  nachrichten,  als  dasz  der 
römische  feldherr  sich  dabei  hätte  ruhig  verhalten  können;  plurium 

diei-uni  =  mehr  tage,  als  dasz  man  von  Basilides  einen  besuch  des 
tempels  in  Alexandria  hätte  erwarten  dürfen)  zu  verstehen  sein. 
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Um  Jiist.  II  8  eoque  plurihus]  Agr.  29  pluribus  locis  und  inter 
plures  duces]  Germ.  1  pluris  populos]  Jiist.  I  25  ad  pertemptandos 
plurium  animos  die  coraparative  bedeutung  des  wertes  zu  beseitigen, 
führt  W.  eine  bisher  nicht  bekannt  gewordene  bedeutung  von  plures 

ein.  nach  ihm  heiszt  es  an  diesen  stellen  Wiele'  {multi)  oder  auch 
'die  menge'  (oi  ttoXXoi).  aber  abgesehen  davon  dasz  diese  bedeu- 

tung des  Wortes  rein  erfunden  ist,  läszt  sich  dieselbe  auch  geradezu 
als  unmöglich  erkennen,  wenn  man  beachtet,  dasz  es  bei  Tacitus  und 
andern  Schriftstellern  wiederholt  im  gegensatz  zu  multi  gebraucht 
wird,  so  Mst.  III  55.  ann.  III  27.  XIV  55.  XVI  5.  —  Auch  Ust. 

IV  30  soll  nach  W.  plura  struetantur  nicht  heiszen  'noch  mehr', 
sondern  'mancherlei  Vorrichtungen  w.  g.',  denn  im  vorhergehenden 
sei  nicht  'von  anderm  struere,  sondern  von  sehieszen  und  stoszen  die 
rede',  aber  was  waren  denn  die  validi  asseres  und  die  trabes,  mit 
denen  gestoszen  wurde,  anderes  als  machinamenta,  denen  gegenüber 
die  plura  als  noch  weitere  Vorrichtungen  bezeichnet  werden  sollten? 
die  comparative  bedeutung  des  Wortes  kann  hier  gar  nicht  bestritten 

werden.  —  Ebenso  wenig  ist  dies  in  ann.  XV  32  der  fall,  wenn  es 
an  dieser  stelle  heiszt:  spectacula  gladiatorum  idem  annus  Jiahuü 
pari  magnificentia  ac priora ;  sed  feminarum  inlustrium  senatorum- 

que  plures  per  harenam  foedati  sunt,  so  ist  es  offenbar,  d^z.'&z  plures 
einen  gegensatz  zu  pari  magnificentia  bildet  und  der  Schriftsteller 
sagen  will:  nur  dadurch  unterschieden  sich  die  aufführungen  dieses 
Jahres  von  den  früheren,  dasz  mehr  leute  aus  den  vornehmen  fami- 

lien  durch  die  teilnähme  an  denselben  sich  gemein  machten.  —  In 
ann.  II  62  plures  per  provincias  hat  schon  Nipperdey  die  comparative 
bedeutung  des  wortes  richtig  angedeutet,  wenn  W.  von  ann.  IV  16 
plures  causas]  VI  28  plura  amhigua\  XIV  53  pluribus  laboribus 

sagt,  es  lasse  sich  hier  plures  'ungezwungen'  im  sinne  von  nonnulU, 
quidam  oder  complures  auffassen,  so  kann  ich  einerseits  das  nicht  zu- 

geben, anderseits  genügt  eine  solche  rechtfertigung  nicht;  vielmehr 
musz  verlangt  werden,  dasz  die  bedeutung  von  plures  im  sinne  eines 
comparativs  ausdrücklich  als  unzulässig  nachgewiesen  wird,  wenn 

die  von  mir  vertretene  ansieht  sich  als  verkehrt  ergeben  soll.  — 
Wer  endlich  zugibt,  dasz  ann.  II  82  oder  Germ.  43  plures  soviel 

■wie  'ihrerseits  wieder  mehrere'  bedeutet  oder  dasz  ann.  XIV  4  plures 
sermones  soviel  wie  'immer  mehr  gespräche'  heiszt,  wird  auch  kein 
mittel  besitzen,  um  in  ann.  I  33  plures  liberos;  VI  13  und  IV  55 
pluris  per  dies  sowie  in  Mst.  1  1  pluribus  modis  die  comparative 
bedeutung  als  unmöglich  zu  erweisen,  während  sich  umgekehrt  die 
letztere  entweder  als  die  bessere  oder  als  die  allein  richtige  darthun 

läszt.  —  Auch  für  die  verhältnismäszig  wenigen  stellen,  an  denen 
W.  den  comparativen  gebrauch  von  pilures  nicht  zugestehen  will,  ist 
demnach  für  seine  widersprechende  auffassung  kein  stichhaltiger 
grund  beigebracht  worden,  und  so  kann  man  auch  W.  nicht  zu- 

geben, dasz  ich  mit  meiner  erklärung  von  ann.  II  8  ita  plures  dies 

efficiendis  pontibus  absumpti  'nicht  recht  behalten'  werde,    hat  viel- 
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mehr  Tacitus  plures  überhaupt  nur  im  sinne  eines  comparativs  ge- 
braucht, so  wird  er  es  auch  an  der  genannten  stelle  gethan  haben. 

Nun  nennt  freilich  W.  meine  behauptung,  'dasz  bei  den  übrigen 
Schriftstellern  plures  regelmäszig  von  complures  unterschieden  wird, 
dasz  es  bei  ihnen  nicht  im  sinne  von  «einigen»  oder  «mehreren»  ge- 

braucht wird,  hondern  die  bedeutung  eines  reinen  comparativs  be- 

sitzt', eine  irrige,  indessen  ist  es  ihm  auch  hier  nicht  gelungen  diese 
seine  abweichende  ansieht  irgendwie  zu  rechtfertigen,  wenn  er  Cic. 

Brut.  36  Lycurgus  et  Dinarchus  et  .  .  Demades  aliique  plures  gel- 
tend macht  und  meint,  dasz  hier  plures  in  demselben  sinne  gebraucht 

sei  wie  complures  in  de  or.  II  94  Lycurgus,  Äeschines,  Dinarchus 
aliique  complures,  so  musz  dem  widersprochen  werden,  denn  an  der 
erstem  stelle  kam  es,  wie  aus  dem  Zusammenhang  ersichtlich,  dem 
Schriftsteller  darauf  an,  die  zahl  der  fraglichen  beispiele  als  eine 
möglichst  grosze  erscheinen  zu  lassen,  was  an  der  zweiten  nicht  der 

fall  war.  das  erste  mal  heiszt  also  aliique  plures  soviel  wie  'und 
noch  mehr  andere',  das  zweite  mal  aber  heiszt  aliique  complures  nur 
soviel  wie  'und  mehrere  andere',  die  stellen  sind  also  verschieden 
von  einander,  aber  auch  wenn  sie  sonst  gleich  wären ,  so  würde  es 
gleichwohl  dem  schriftsteiler  gestattet  sein,  das  eine  mal  zu  sagen 

'und  noch  mehr  andere',  das  zweite  mal  aber  'und  mehrere  andere', 
ohne  dasz  in  dieser  abwechslung  ein  Widerspruch  festgeotellt  werden 

müste.  —  Auch  Liv.  X  30,  7  in  plurihus  annalihus  duorum  ea  con- 
sulum  propria  victoria  est  ist  die  auffassung  von  plures  =  nonnulli 
oder  quidani  unstatthaft,  denn  offenbar  soll  in  diesen  Worten  ein 
gegensatz  zu  dem  §  4  genannten  quidam  liegen,  der  Schriftsteller 
will  sagen:  einige  erzähler  haben  von  der  schlacht  bei  Sentinum  un- 

glaubliche berichte  geliefert  und  haben,  um  die  zahl  der  truppen  zu 
erhöhen,  auszer  den  beiden  consuln  auch  den  proconsul  Volumnius 
an  dem  kämpfe  teilnehmen  lassen,  die  mehrzahl  der  annalen 
schreibt  jedoch  den  sieg  lediglich  den  beiden  consuln  zu.  es  soll 
also  für  den  Schriftsteller  in  den  w orten  plurihus  annalibus  eine  recht- 
fertigung  dafür  liegen,  dasz  er  sich  dieser  letztern  auffassung  ange- 

schlossen hat.  eine  andere  erklärung  der  stelle  ist  nicht  zulässig.  — 
Wenn  nun  gar  W.  bei  Curtius  V  4,  14  die  comparalive  bedeutung 

von  plures  leugnet,  so  ist  diese  auffassung  erst  recht  unverständ- 
lich, denn  offenbar  handelt  es  sich  hier  um  eine  kriegslist,  die  darin 

bestand,  dasz  Krateros,  welcher  nur  mit  einem  teile  des  heeres 
im  lager  zurückgelassen  wurde,  von  Alexander  den  befebl  erhielt 

eine  gröszere  zahl  von  Wachtfeuern  zu  unterhalten,  als  der  an- 
zahl  seiner  truppen  entsprochen  haben  würde,  damit  den  feinden  der 
glaube  beigebracht  würde,  der  makedonische  könig  befinde  sich  mit 
dem  gesamten  beere  in  dem  lager  (ut  castrorum  specie  manente 
plures  de  industria  ignes  fieri  imperet,  quo  magis  harbari  credant 
ipsum  regem  in  caslris  esse),  die  comparative  bedeutung  von  plures 
ist  also  auch  hier  nicht  zu  bestreiten. 

Da  indessen  auch  von  andern  selten,  so  von  ThVogel  in  seiner 
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ausgäbe  des  Curtius  P  s.  15,  die  behauptung  aufgestellt  worden  ist, 
dasz  von  dem  letztgenannten  schriftsteWer  plures  häufig  =  complures 
gebraucht  worden  sei,  so  habe  ich  mir  die  mühe  genommen  sämt- 

liche stellen  auch  bei  diesem  autor  einer  Untersuchung  zu  unterziehen, 
bin  aber  auch  hier  zu  dem  ergebnis  gelangt,  dasz  die  behauptung, 
plures  werde  =  complures  gebraucht,  lediglich  auf  einem  mythus 
beruht. 

Es  sollen  auch  in  dieser  abhandlung  der  bessern  Übersicht  wegen 

die  beispiele  in  bestimmte  gruppen  zerlegt  werden,  die  sich  mit  ge- 
ringen ausnahmen  bei  Curtius  in  derselben  weise  wie  bei  Tacitus 

feststellen  lassen,  danach  gestaltet  sich  das  Verhältnis  folgender- 
maszen. 

1.  plures  in  Verbindung  mit  quam. 

III  1,  11  Phrygia  erat  .  .  pluriius  vicis  quam  urtibus  fre- 
quens.  IV  4,  2  famam  .  .  qua  plura  quam  armis  everterat.  8,  7 
parvum  navigium  conscendit  plurihus  quam  capere posset  inpositis. 
V  5,  7  plures  igitur  lacrimas  commovere  quam  profuderant  ipsi, 

13,  22  plures  captivi  quam  qui  caperent  erant.  VI  1,  10  specta- 
hant  ergo  plures  quam  inier ant  proelium.  3,  'i  plures  provincias 
complexus  sum  quam  alii  urbes  ceperunt.  VII  6,  1  pluresque  capti 
sunt  quam  occisi.    IX  1,  34  equidem plura  transcribo  quam  credo. 
3,  8  ut  plura  quam  sol  videt  victoria  lustres.  5,  5  missilia  ramis 
plura  quam  clipeo  incidehant.  5,  19  Indosque  plures  fugientes 
quam  congredi  ausos  ceciderunt.  6,  25  plures  a  suis  quam  ab 
hoste  interemptos  numerabitis.  10,  14  ergo  strati  erant  campi  paene 
pluribus  semivivis  quam  cadaveribus.  X  2 , 1 9  utpote  cum  plures 
dimiserim  quam  retenturus  sum.  9,  2  cum  pluribus  corpus  quam 
capiehat  (capitibus)  onerassent. 

2.  plures  in  Verbindung  mit  dem  abl.  differentiae  quo. 

IV  15,  3  ruebant  laxatis  habenis  aurigae,  quo  plures  .  .  ob- 
tererent.   VII  8,  20  quo  plura  haberes. 

3.  plures  mit  einem  andern  comparativ  zusammengestellt. 

VIII  12,  12  quaerenti  Alexandro,  plures  agricultores  haberet 
an  milites  .  .  sibi  maiore  militum  quam  agrestium  manu  opus  esse 
respondit. 

4.  plures   bezeichnet  eine  Steigerung  gegenüber  einer  durch   be- 
stimmte Zahlwörter  ausgedrückten  menge. 

IV  9,  5  utrimque  a  iugo  ternos  direxerant  gladios,  inter  radios 

rotarum  plura  spicula  eminebant  in  adversum.  VI  6,  22  Satibar- 
sanes  cum  duobus  milibus  equitum  —  nee  plures  subito  contrahi 
poterant  —  Bactra  perfugit. 
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5.  plures  bezeichnet  eine  Steigerung  gegenüber  einer  durch  die  un- 
bestimmten Zahlwörter  quidam ,  pauci,  alii,  midti  oder  durch  magna 

pars  ausgedrückten  menge  {plures  =  'mehr,  noch  mehr'  oder  auch 
=  'die  mehrzahl'.  ein  teil  der  hier  aufgeführten  beispiele  gehört 

also  auch  zu  9). 

III  2,  7  plurihus  aere  auf  ferro  praefixae  liastae,  quid  am 

lignum  igni  duraverant  (=  die  mehrzahl).  11,  ̂   pauca  in  hostem, 
plura  in  humum  innoxia  cadehant  (=  die  mehrzahl),  IV  15,  18 
multi  ergo  Macedonum primo  impetu ohtriti sunt,  plures  adAlexan- 
drum  refugerunt  {=  die  mehrzahl).  V  1,  19  magna  pars  Baby- 
loniorum  constiterat  in  muris  avida  cognoscendi  novum  regem,  plures 

oiviam  egressi  sunt  {=  noch  mehr).  3,  11  paucis  ad  moriendum, 
plurihus  ad  fugam  animus  fuit,  magna  pars  in  arcem  concessit 

(=  mehr  leute).  \1I  2,  31  dilapsis  plurihus  pauci  remanserunt 
(=  die  mehrzahl).  9,  16  multi s  interfectis,  plurihus  captis 
(=  noch  mehr).  VIII  1,  2  armis  quidam  suhacti,  plures  ante 
certamen  imperata  fecerunt  (=  die  mehrzahl).  11,  23  multi  .  .  prae- 
cipitati  occiderunt,  plures  aliqua  memhrorum  parte  mulcati  ah  in- 
tegris  deserti  sunt  (=  noch  mehr).  IX  7,  5  aliis  suspecta  erat  fraus 
Bitonis  et paidatim  in  plures  coepit  manare  suspicio  (=  noch  mehr). 
X  7,  12  pauci  Perdiccae  modo  electo,  plures  Philippo  .  .  imperium 
dahant  (=  die  mehrzahl). 

6.  plures  bezeichnet  eine  Steigerung  gegenüber  der  gleichheit. 

IV  \b,  2?)  plures  Persae  cadehant,  par  ferme  utrimque  nume- 
rus vidnerahatur. 

7.  plures  bezeichnet  eine   Steigerung  gegenüber  dem  ausdrücklich 
genannten  zahl w  orte  1. 

X  9,  2  quodque  imperium  suh  uno  stare  potuisset,  dum  a  plu- 
rihus sustinetur,  ruit  {plures  =  mehr  als  1). 

8.  plures  bezeichnet  eine  Steigerung  gegenüber  dem  nicht  ausdrück- 
lich genannten ,  aber  doch  gedachten  zahlworte  1  {plures  =  mehr als  1). 

IX  7,  19  Macedo  iusta  arma  sumpserat,  aereum  clipeum,  hastam, 
quam  sarisam  vocant,  laeva  tenens,  dextera  lanceam  gladioque  cindus, 
velut  cum  plurihus  simul  dimicaturus.  X  9,  1  sed  iam  fatis  ad- 
movehantur  Macedonum  genti  hella  civilia:  nam  et  insociahile  est 
regnum  et  a  plurihus  expetebatur.  V  1,  27  ac  ne  totam  quidem 
urhem  tectis  occupaverunt  .  .  nee  omnia  continua  sunt ,  credo ,  quia 
iutius  Visum  est  plurihus  locis  spargi.  VIII  10,  20  itaque  rationem 
belli  necessitas  mutavit.  divisis  enim  copüs  plurihus  simid  locis 

arma  ostendit.  VII  9,  8  vixque  ullum  fuit  scutum,  quod  non  pluri- 
hus simul  spiculis  perforaretur.  IV  15,  22  plura  simul  ahrupta  a 

ceteris  agmina. 
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Dasz  man  in  beispielen  wie  den  vorliegenden  die  comparative 
bedeutung  des  wertes  plures  bisher  nicbt  immer  richtig  erkannt  hat, 
erklärt  sich  wohl  durch  den  einflusz,  den  die  deutsche  Übersetzung 

auf  die  auffassung  gehabt  hat.  wir  pflegen  nicht  zu  sagen :  'er  kämpfte 
mit  mehr  leuten  zugleich',  sondern:  'mit  mehreren  zugleich.'  wir 
pflegen  nicht  zu  sagen:  'er  entwickelte  seine  Streitkräfte  an  mehr 
orten  zugleich',  sondern :  'an  mehreren  orten  zugleich.'  und  indem 
wir  infolge  einer  ungenauigkeit  unserer  spräche  auch  an  denjenigen 
stellen,  wo  entschieden  eine  comparative  bedeutung  vorliegt,  für 

plures  das  wort  'mehrere'  setzen,  so  wird  dadurch  die  iirige  auffas- 

sung hervorgerufen ,  als  sei  der  begriff'  'mehr'  überhaupt  gar  nicht 
vorhanden,  der  Lateiner  aber  unterschied  sehr  wohl  zwischen 'mehr' 
und  'mehrere',  und  es  ist  ihm  niemals  widerfahren ,  dasz  er  beide 
begriffe  mit  einander  verwechselt  hat.  das  ergibt  auch  hier  wie 

überall  eine  genauere  Untersuchung,  so  handelt  es  sich  bei  dem  erst- 
genannten beispiel  um  einen  Zweikampf,  den  ein  Makedoner  mit 

einem  athenischen  athleten  unternahm,  es  hatte  also  der  erstere 

wirklich  nur  mit  einem  einzigen  gegner  zu  kämpfen,  der 
schriftsteiler  erzählt  aber,  der  Makedoner  sei  mit  einer  bewaffnung 
in  den  kämpf  gezogen,  als  hätte  er  es  mit  mehr  als  6inem 
gegner  zu  thun  gehabt,  der  g  e  gen  s  atz  zwischen  1  und  mehr 
als  1  liegt  also  klar  vor,  und  die  comparative  bedeutung  des  wortes 
plures  läszt  sich  nicht  hinwegstreiten. 

Die  bedeutung  von  plures  in  dem  zweiten  beispiele  ergibt  sich 

aus  der  Zusammenstellung  mit  dem  worte  insocidbilis.  denn  insocia- 
düe  est  regnum  bedeutet :  das  königtum  ist  so  geartet,  dasz  es  keinen 
mitheischer  (soclus)  zuläszt.  also  liegt  im  wesen  des  königtums  die 
alleinherschaft.  wenn  der  schriftsteiler  daher  fortfährt:  und  doch 

wurde  das  königtum  von  mehreren  {a  plurihus)  in  anspruch  ge- 
nommen, so  soll  das  heiszen:  trotzdem  dasz  eigentlich  nur  6iner 

könig  sein  kann,  so  bewarben  sich  mehr  als  einer  um  den  thron. 
plures  ist  also  auch  hier  ein  comparativ.  man  vergleiche  noch  den 
ganz  ähnlichen  gedanken  des  bereits  unter  7  angeführten  beispieles : 

quodque  Imperium  sub  uno  stare  potuisset,  dum  a  plurihus  susti- 
netur,  ruit.  ebenso  Tac.  ann.  III  74  erantque  plures  simul  im- 
peratores. 

Was  das  dritte  beispiel  betriö't,  so  will  der  Schriftsteller  sagen : 
die  häuser  der  stadt  Babylon  stieszen  nicht,  wie  es  bei  andern 
Städten  beobachtet  wird,  derartig  an  einander,  dasz  alles  einen 
einzigen  complex  bildete,  sondern  es  befanden  sich  offene  felder 
zwischen  den  ansiedlungen,  so  dasz  das  ganze  aus  mehr  als  6iner 
häusermasse  bestand,  (dasz  jedes  haus  für  sich  gelegen  habe,  sagt 
der  Schriftsteller  nicht,    es  war  dies  auch  keineswegs  der  fall.) 

Auch  bei  dem  vierten  beispiele  liegt  das  Verhältnis  so,  dasz  das 
makedonische  beer,  von  dem  hier  die  rede  ist,  anfangs  nur  in  einer 
einzigen  richtung  vorrückte,  dann  aber  zwangen  die  umstände 
den  könig  Alexander  dazu  seine  Streitkräfte  zu  teilen  und  dieselben 
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nun  an  mehr  als  6iner  stelle  zugleich  zu  verwenden,  der  be- 

griff, von  dem  der  Schriftsteller  ausgeht,  ist  also  auch  hier  der  ein- 
heitsbegriff,  dem  gegenüber  plures  eine  Steigerung  bezeichnet. 

Das  Verständnis  der  beiden  letztgenannten  beispiele  wird  er- 
leichtert, wenn  man  sich  die  frage  vorlegt,  ob  der  Schriftsteller 

wirklich  mit  plures  die  Vorstellung  von  einer  gewissen  eventuell 
näher  zu  bestimmenden  zahl  in  dem  leser  hat  hervorrufen  wollen, 

wenn  ich  sage  'einige',  so  drücke  ich  damit  freilich  die  vorzustel- 
lende summe  nicht  bestimmt  in  zahlen  aus ;  immer  aber  musz  doch 

hinter  dem  unbestimmten  ausdruck  eine  ganz  bestimmte  zahl  ver- 

steckt liegen  derartig,  dasz  es  einem  andern  gestattet  ist  die  fi'age, 
wie  viele  es  denn  eigentlich  gewesen  seien,  aufzuwerfen,  oder  der- 

artig, dasz  es  einem  besser  unterrichteten  möglich  sein  musz  für  die 
unbestimmte  die  bestimmte  zahl  wirklich  anzugeben,  ein  solches 

Verhältnis  liegt  nun  aber  bei  keinem  der  in  frage  kommenden  bei- 
spiele vor.  wenn  der  Schriftsteller  sagt,  es  sei  kein  schild  dagewesen, 

der  nicht  durch  mehrere  {pliiribus)  geschosse  zugleich  durchbohrt 
worden  wäre,  so  hat  es  gar  kein  Interesse  zu  erfahren,  wie  viele 

pfeile  dies  in  jedem  einzelnen  falle  waren,  und  es  haben  dem  schrift- 
steiler bei  dem  werte  pluribus  gar  nicht  zahlen  wie  3  oder  4  vor- 

geschwebt; ebenso  kommt  bei  den  worten  plura  simul  dbrupta  a 
ccteris  agmina  der  leser  gar  nicht  auf  den  gedanken ,  die  frage  auf- 

zuwerfen, ob  es  4  oder  5  abteilungen  waren,  welche  von  dem  übrigen 

beere  losgesprengt  wurden,  vielmehr  ist  es  klar,  dasz  der  schrift- 
steiler die  begebenheiten  nur  insofern  als  ungewöhnlich  hinstellen 

wollte,  als  es  sich  jedesmal  nicht  um  1  pfeil,  welcher  durch  den 
Schild  drang,  nicht  um  1  abteilung,  welche  abgetrennt  wurde  (was 
ja  beides  nicht  so  auffällig  gewesen  sein  würde),  sondern  als  es  sich 
jedesmal  um  mehrere  gegenstände  überhaupt  gehandelt  hat. 
das  ist  es  aber  eben,  was  der  Lateiner  durch  den  ausdruck  p^wres 

bezeichnet,  es  ist  der  pluralbegriff  schlechthin,  welcher  ge- 
meint ist,  es  ist  mit  ausschlusz  von  1  jede  beliebige  der  folgenden 

zahlen  als  zulässig  hingestellt,  und  so  erhalten  wir  für  plures  an 

allen  genannten  stellen  die  bedeutung  'mehr  als  1'.  (in  demselben 
sinne  sind  auch  die  von  Wolff  beanstandeten  beispiele  aus  Tacitus 
ann.m  33  und  34.  XII  37.  XIII  39  zu  deuten,   vgl.  oben  s.  267.) 

Nicht  ohne  nutzen  ist  es  auch,  die  stellen,  an  denen  complures 
vorkommt,  zum  vergleich  heranzuziehen,  so  III  7,  15  qui  (Sisenes) 
quia  per  complures  dies  non  adierat  regem,  scelesto  consilio  eam 

Visus  est  siippressisse.  IV  7,  15  iamque  Jiaud  procid  oraculi  sede  ab- 
erant,  cum  complures  corvi  agmini  occurrunt.  V  6,  17  vastatis 

inde  agris Persidis  vicisque  complurilius  redactis  in potestatem  ven- 
tum  est  in  Mardorum  gentem.  VIII  13,  19  per  complures  dies 
Ptolomaeus  id  fecit.  14,  3  aurigae  erant  ceteri^  haud  sane  inermes, 
quippe  iacula  complura  .  .  otnissis  habenis  in  liostem  ingerehant. 
IX  6,  26  ceterum  per  com,plures  dies  ihi  stativa  liabuit.  an  allen 
diesen  stellen  hätte  der  schriftsteiler  anstatt  des  unbestimmten  aus- 

Jahrbücher für  class.  philol.  1891  hft.  4.  18 
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drucks  auch  ebenso  gut  eine  bestimmte  zahl  setzen  können,  dagegen 
ist  es  rein  unmöglich,  irgend  eine  der  bedeutungen,  welche  plures 
besitzt,  dem  worte  complures  unterzulegen. 

9.  plures  bezeichnet  eine  Steigerung  gegenüber  sämtlichen  andern 

gegenständen  derselben  gattung  (plures  =  'mehr  als  alle  andern' 
=  'die  mehrzahl'). 

III 2, 1  ai  Dareus  . .  statuit  ipse  decernere :  quippe  quae  per  duces 
suos  acta  erant,  cuncta  damnabat,  ratus plurihus  curam,  omnibus 
afuisse  fortunam.  VIII 14,  31  cum  Porus  destitutus  a plurihus  tela 
.  .  coepit  ingerere.  X  2,  25  in  Europam  ire  proper  aus  rege  deserto, 
cum  plurihus  vestrum  defuturum  viaticum  fuerit^  ni  aes  alienum 
luissem. 

10.  plures  bezeichnet  eine  Steigerung  gegenüber  gewissen  andern 

genannten  oder  doch  gedachten  gegenständen  {plures  =  'noch  mehr'). 

IV  4,  2  igitur  nequid  inexpertum  omitteret,  plures  naves  ad- 
moveri  iuhet  delectosque  militum  inponi.  in  dem  vorhergehenden 
capitel  war  bereits  erzählt  worden,  dasz  Alexander  mit  seiner  flotte 

auf  die  stadtTyros  einen  angrifi^  gemacht  hatte,  nun  heiszt  es  weiter, 
dasz  der  makedonische  könig  keine  lust  gehabt  habe  noch  längere 
zeit  vergeblich  vor  der  stadt  zu  liegen  (tarn  discedere  irritum  quam 

morari  pudehat) ,  sondern  entschlossen  war  durch  gesteigerte  an- 
strengungen  ihre  einnähme  zu  beschleunigen,  unter  diesen  um- 

ständen kann  plures  nicht  'mehrere'  heiszen.  hätte  Alexander  nur 
einige  oder  mehrere  schiffe  zum  angriff  aufgeboten,  so  würde  darin 
keine  Steigerung  seiner  anstrengungen  gelegen  haben,  da  ja  vorher 
bereits  eine  förmliche  flotte  im  kämpfe  gewesen  war.  da  es  ferner 
von  den  schiffen  dieser  flotte  c.  3,  24  ebenfalls  heiszt:  quae  muros 
suhihant,  so  würde  mit  dem  ausdruck  plures  naves  admoveri,  falls 

wir  plures  in  dem  sinne  von  'einige'  fassen  wollten ,  nichts  gesagt 
worden  sein,  was  sich  von  dem  frühern  verfahren  unterschieden 

hätte-,  vielmehr  kann  plures  naves  admoveri  iuhet  nur  heiszen,  dasz 
zu  den  bereits  aufgebotenen  noch  weitere  schiffe  verwandt  wer- 

den sollten,  diese  annähme  stimmt  auch  zu  der  mitteilung  IV  3,  11, 

dasz  vorher  eine  flotte  von  190  schiffen  denangi'iff  auf  Tyros  eröffnet 
hatte,  während  nach  der  angäbe  Arrians  noch  34  weitere  schiffe  dem 

könige  zur  Verfügung  standen,  dasz  aber  bei  dem  nunmehr  er- 
neuerten kämpfe  nicht  etwa  die  hauptmasse  der  schiffe  unthätig 

blieb,  sagt  der  Schriftsteller  c.  4,6  mit  den  werten  forte  rex  classem 
in  diversam  partem  agi  iusserat  XXX  minorihus  navihus  relictis  in 
litore  ausdrücklich. 

IV  4,  9  plures  deinde  Macedonum  naves  superveniunt.  hier 
sind  plures  naves  noch  mehr  schiffe  auszer  der  in  §  8  erwähnten 
trireme,  welche  bereits  dem  bedrohten  makedonischen  fünfdecker  zu 
hilfe  gekommen  war. 
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IV  6,  21  at  Alexander  .  .  aggerem,  quo  moenium  altitudinem 
aequaret,  exstruxit  pUiribus qne  cuniculis  muros suhrui  iussit.  auch 

an  dieser  stelle  sind  plures  cunicidi  ̂ noch  mehr  minen'  im  gegensatz 
zu  den  bereits  früher  angelegten,  von  denen  §  8  mit  den  worten 
Alexander  aestimato  locorum  situ  agi  cumcxdos  iussit  die  rede  war. 

IV  12,  7  pedites  his  pluritim  gentium  non  inmixtos,  sed  suae 
cuiusque  nationis  iunxerat  copias.  plures  gentes  sind  noch  mehr 

Völker,  als  die  bereits  in  den  voraufgehenden  paragraphen  er- 
vpähnten  Baktrer,  Daher  usw. 

IV  14,  5  intuerentur  barbarorum  incondiium  agmen:  alium  nihil 
praeter  iacidum  habere,  alium  funda  saxa  librare,  paucis  iusta  arma 
esse,  ifaque  illinc  plures  Stare,  hinc  plures  dimicaturos.  indem 

erstem  falle  bedeutet  jjhwes  'mehr  leute  als  auf  makedonischer', 
im  zweiten  falle  'mehr  leute  als  auf  persischer  seite'. 

IV  15,  31  Alexander  mutato  equo,  quippe  plures  fatigaverat, 
resistentium  adversa  ora  fodiebat,  fugientium  terga.  die  worte  quippe 
plures  fatigaverat  bedeuten:  hatte  er  doch  noch  mehr  pferdeals 
dasjenige,  welches  er  in  diesem  augenblicke  wechselte,  bereits  müde 
geritten. 

IV  16,  23  praefectum  equitatus  .  .  hasta  transfixit,  quo  ex  equo 
lapso proximum  ac  dein  plures  eodem  telo  confodit.  plures  sind  an 
dieser  stelle  noch  mehr,  als  der  bereits  erwähnte  reiterführer  und 
dessen  nebenmann. 

V  3, 15  a  vidore  Dareo  plura  mater  non  impetrasset,  dh.  mehr 
als  sie  von  Alexander  erreicht  hatte. 

V  11,  6  plura  dici  non  attinet,  dh.  mehr  als  bereits  gesagt 
worden  war. 

Yl  Sy  22  nee  plura  eloeutum  capite  velato  in  regiam  adducunt, 
dh.  mehr  als  er  bereits  gesagt  hatte. 

VII  4, 35  nee  plura  elocutus  equum  in  Jiostem  egit.  hier  ebenso. 

VII  8,  7  plura  nee  dici  res  desideravit  nee  rex  dicere  per  vale- 
tudinem  potuit.    ebenso. 

VIII  2,  14  ScytMae  confinis  est  regio  habitaturque  pluribus  ac 
frequentibus  vicis,  quia  uhertas  terrae  non  indigenas  modo  detinet, 

sed  etiam  advenas  invitat.  dasz  plures  nicht  'einige'  oder  'mehrere' 
heiszen  kann ,  leuchtet  ein.  denn  dasz  in  einer  von  einem  volke  be- 

wohnten gegend  einige  oder  mehrere  dörfer  sich  befinden,  versteht 
sich  von  selbst,  der  sinn  der  stelle  kann  daher  nur  der  sein,  dasz 

in  der  betreffenden  gegend  mehr  dörfer  als  in  sonstigen  ländern 
jenes  himmelsstriches  zu  finden  waren,  was  eben  durch  den  umstand 
erklärt  wird,  dasz  infolge  der  fruchtbarkeit  des  bodens  nicht  nur  die 

eingeborenen  an  die  schölle  gefesselt,  sondern  auch  noch  die  nach- 
barlichen Skythen  angelockt  wurden,  dasz  übrigens  nicht  auch  das 

adjectivum  frequens  die  comparative  form  angenommen  hat,  darf 
nicht  befremden,  der  Schriftsteller  wollte  nur  die  gröszere  zahl  von 
Ortschaften  im  gegensatz  zu  andern  ländern  erwähnen,  ohne  daran 

die  behauptung  zu  knüpfen,  dasz  diese  Ortschaften  auch  einzeln  volk- 

18* 
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reicher  gewesen  seien,  die  stelle  heiszt:  'die  gegend  war  von  mehr 
(verhältnismäszig  vielen) ,  und  zwar  volkreichen  dörfern  besiedelt.' 

VITI  10,  3  (2)  iussitque  ad  flumen  Indum  procedere  et  navigia 
facere,  quis  in  ulteriora  transportari posset  exercitus.  Uli,  quia  plura 
flumina  superanda  erant ,  sie  iunxere  naves ,  ut  solutae  plaustris  vehi 
possent  rursusque  eoniungi.  ob  mehrere  flüsse ,  dh.  3  oder  4  oder 
sonst  eine  bestimmte  zahl  von  Aussen  jenseits  des  Indus  zu  passieren 
waren,  muste  für  die  getroffene  maszregel  gleichgültig  sein,  die 
letztere  würde  auch  dann  sich  als  ersprieszlich  erwiesen  haben,  wenn 
auszer  dem  Indus  nur  noch  ein  flusz  dagewesen  wäre,  über  den  man 
setzen  muste.  es  kann  deswegen  j^Zura  flumina  nur  bedeuten:  nicht 
lediglich  der  bereits  vorher  erwähnte  Indus,  sondern  mehr  flüsse 
oder  noch  mehr  flüsse. 

X  1,  16  rex  cognoseendi  plura  eupidine  aecensus  rursus  eos 

terram  legere  iuhet.  plura  heiszt  hier  'mehr  als  er  bereits  sonst  er- 
forscht hatte'. 

X  2,  8  Alexander  senior ibus  militum  in  patriam  remissis  XIII 
milia  peditum  et  II  niilia  equituni,  quae  in  Asia  retineret,  eligi  iussit, 
existimans  modico  exercitu  continere  posse  Asiam^  quia  plurihus 
locis  praesidia  disposuisset  nuperquo  conditas  urdes  colonis  replesset 
res  nee  novare  cupientitus.  hätte  der  Schriftsteller  sagen  wollen,  es 
seien  an  mehreren  orten  besatzungstruppen  untergebracht  worden, 
so  würde  dieser  umstand  für  den  makedonischen  könig  keinen  grund 
abgegeben  haben  nunmehr  einen  teil  seiner  trappen  in  die  heimat 
zu  entlassen,  da  feste  platze  von  anfang  an  mit  besatzung  belegt 

gewesen  waren,  wie  der  zusatz  nuperque  conditas  urtes  colonis  re- 
plesset beweist,  handelt  es  sich  vielmehr  bei  den  werten  quia  plurihus 

locis  praesidia  disposuisset  um  maszregeln ,  welche  Alexander  neuer- 
dings getroffen  hatte,  der  makedonische  könig  hielt  es  für  möglich 

jetzt  mit  einer  geringern  feldarmee  als  früher  auszukommen,  weil  er 

im  gegensatz  zu  der  frühern  zeit  jetzt  an  mehr  orten  besatzungs- 
truppen über  das  reich  verteilt  hatte ,  die  in  Verbindung  mit  den 

ebenfalls  neu  angesiedelten  colonisten  für  genügend  erachtet  wurden 
die  verschiedenen  länder  im  zäume  zu  halten. 

11.  xolures  bezeichnet  eine  Steigerung  des  gegebenen  falles  gegenüber 

dem  nur  angenommenen  entgegengesetzten  falle  (pZMre5  = 'mehr  als 
im  entgegengesetzten  falle',  oder  auch  =  'mehr  als  dasz  es  dem 

entgegengesetzten  falle  entsprochen  haben  würde'). 

V  4,  14  Cratero  igitur  ad  custodiam  castrorum  relicto  cum  pedi- 
tihus,  quis  adsueverat,  etiis  coptiis,  quasMeleager  ducedat,  et  sagittarüs 
equitihusque  M  praecipit,  ut  castrorum  specie  manente  plures  de 
industria  ignes  föeri  imperet ,  quo  magis  harhari  credant  ipsum  regem 
in  castris  esse,  um  den  schein  zu  erwecken,  als  befinde  sich  Alexander 
mit  dem  gesamten  beere  im  lager,  wurde  dem  Krateros,  der  doch 
nur  mit  einem  teile  der  truppen  in  demselben  zurückgeblieben  war, 
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der  befehl  erteilt  mehr  Wachtfeuer,  als  sonst  gebrannt  haben 
würden  (mehr  Wachtfeuer,  als  der  wirklichen  zahl  seiner  truppen 
entsprochen  haben  würden)  zu  unterhalten. 

VI  9,  35  tum  Phüotas:  xoraeter  Macedonas,  inquit ,  plerique  ad- 
sunt,  quos  faciUus,  quae  dicam,  percepiuros  arbitror,  si  eadem  lingua 

fuero  usus,  qua  tu  egisti,  non  oh  aliud,  credo,  quam  ut  oratio  tua  in- 

tellegiposset  a  pluribus.  apluribusheiszi  hier 'von  mehr  lauten 
als  dies  der  fall  sein  würde,  wenn  ich  mich  nicht  der  beabsichtigten 

spräche  bediente'. 
IX  10,  25  vicos,  per  quos  iter  erat,  floribus  coronisque  sterni 

iubet  .  .  vehicula  deinde  constrata,  ut  plures  capere  milites  possent, 
in  tabernaculorum  modum  ornari.  der  sinn  der  worte  ut  plures  capere 
milites  possent  ist:  es  sollten  bei  dem  eingeschlagenen  verfahren 
mehr  Soldaten  auf  den  wagen  platz  finden,  als  dies  sonst  der  fall 
gewesen  wäre. 

V  5,  1  rex  eodem  loco,  quo  hostium  copias  fuderat,  castra  com- 
munit.  quamquam  enim  undique  fugati  hostes  victoriam  concesserant, 

tarnen praealtae praecipitesque  fossae  pluribus  locis  obiectae  abrupe- 
rant  iter,  sensimque  et  caute  progrediundum  erat,  iam  non  Jiostium, 
sed  locorum  fraude  suspecta.  dasz  hier  pluribus  locis  nicht  heiszen 

kann  'an  mehreren  stellen',  liegt  auf  der  band,  es  kann  sich  nicht 
um  eine  gewisse,  vom  Schriftsteller  nicht  näher  bezeichnete,  in  Wirk- 

lichkeit aber  doch  zu  schätzende  zahl  von  stellen,  also  etwa  um  5 
oder  6  stellen  gehandelt  haben,  der  zusatz  locorum  fraude  suspecta 
beweist  vielmehr,  dasz  die  zahl  noch  gar  nicht  als  eine  abgeschlos- 

sene summe  vorlag,  so  dasz  man  die  nötigen  Vorkehrungen  hätte 

treffen  können,  er  beweist,  dasz  es  nicht  ̂ einige  graben'  waren, 
welche  die  feinde  angelegt  hatten,  sondern  dasz  niemand  im  voraus 
wissen  konnte,  bis  zu  welcher  grenze  sich  ihre  zahl  ausdehnen  würde. 

pluribus  locis  besagt  also:  es  waren  an  mehr  orten  graben  vor- 
handen, als  dasz  der  makedonische  könig  sich  zu  dem  entgegen- 
gesetzten verfahren  hätte  entschlieszen  können,  wir  pflegen  in  diesem 

falle  den  lateinischen  comparativ  durch  den  positiv  in  Verbindung 

mit  'zu'  wiederzugeben,  die  worte  bedeuten  also:  die  feinde  hatten 
an  zu  vielen  orten  graben  aufgeworfen,  als  dasz  der  könig  hätte 
ohne  weiteres  vorrücken  können,  (in  diesem  sinne  wird  auch  Tac. 
7(25^  IV  82  quem  procul  Alexandria  plurium  dierum  itinere  .  .  de- 
tineri  haud  ignoräbat,  sowie  V  20  pluribus  nuntiis  huc  illuc  cur- 
santem  posse  medio  intercipi  zu  fassen  sein.    vgl.  oben  s.  267.) 

VIII  13,  9  occultaque  saxa  inesse  ostendebant  pluribus  locis 
undae  repercussae.  auch  hier  thun  wir  dem  sinne  der  stelle  nicht 

genug,  wenn  w'iv  pluribus  locis  erklären:  'an  einigen  oder  mehreren 
stellen',  denn  wenn  die  bewegung  derweilen  an  einigen  stellen 
erkennen  liesz,  dasz  daselbst  riffe  unter  dem  wasser  sich  befanden, 
so  brauchte  man  ja  nur  solche  stellen  zu  vermeiden,  um  an  andern 
desto  sicherer  über  den  flusz  zu  kommen,  vielmehr  wird  den  vorigen 
beispielen  entsprechend  der   sinn   der  stelle   sein:    an   zu  vielen 
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stellen  konnte  man  bei  der  unruhe  der  wellen  auf  das  Vorhanden- 
sein von  unter  dem  wasser  befindlichen  riffen  schlieszen,  als  dasz 

man  ohne  weiteres  eine  überfahrt  mit  kähnen  hätte  versuchen  dürfen. 

Das  ergebnis  der  Untersuchung,  welche  sich  auf  64  stellen  ei'- 
streckt  hat,  ist  also  dasselbe  wie  bei  Tacitus  und  läszt  sich  dahin 

zusammenfassen,  dasz  plures  niemals  dieselbe  bedeutung  wie  com- 
plures  hat,  sondern  dasz  es  stets  im  sinne  eines  comparativs  zu 
verstehen  ist. 
Zerbst.  Friedrich  Knoke. 

39. 
RHAGAE  —  THARA  —  TABAE. 

Der  berühmte  zug,  den  Alexander  zur  Verfolgung  des  fliehen- 
den Dareios  durch  Centralasien  unternahm,  wird  uns  von  Arrianos 

(III  20  fi^.)^  Justinus  (XI  15,  1—5)  und  Curtius  (V  13)  erzählt,  auf 
den  ersten  blick  scheint  es,  dasz  die  drei  berichte  einander  ergänzen : 

jeder  von  ihnen  gibt  den  namen  nur  6iner  der  von  Alexander  be- 
rührten Ortschaften,  dieser  aber  ist  in  allen  dreien  verschieden,  so 

läszt  man  denn  gewöhnlich  den  dem  fliehenden  groszkönig  nach- 
setzenden Sieger  von  Gaugamela  zuerst  nach  Rhagae,  dann  nach 

Tabae,  endlich  nach  Thara  kommen,  indem  man  den  ersten  namen 

aus  Arrianos,  den  zweiten  aus  Curtius,  den  dritten  aus  Justinus  ent- 
nimt.  doch  wäre  es  wahrlich  ein  seltsamer  zufall,  wenn  jede  der 
quellen  den  namen  gerade  desjenigen  ortes  erhalten  hätte,  den  die 

beiden  andern  nicht  haben,  doppelt  seltsam  bei  dem  engen  zusammen- 
hange, der  notorisch  zwischen  Curtius  und  Justinus  besteht,  eine 

genauere  betrachtung  bestätigt  die  zweifei.  vergleichen  wir  zunächst 
die  beiden  ausführlichem  berichte,  Arrianos  und  Curtius.  die  haupt- 
etappen  des  zuges  bis  zum  zusammentreffen  mit  dem  fliehenden  feinde 
sind  bei  Arrianos  folgende: 

1)  am  elften  tage  nach  seinem  aufbruch  von  Ekbatana  erreicht 
Alexander  in  eilmärschen  einherziehend  Rhagae,  welches  einen  tage- 
marsch  von  den  kaspischen  thoren  entfernt  ist.  viele  aus  dem  ge- 
folge  des  groszkönigs  gehen  zu  Alexander  über.  Dareios  selbst  be- 

fand sich  schon  jenseits  der  kaspischen  thore.  Alexander  gibt  daher 

die  hoffnung  auf  sofortige  gefangennähme  auf  und  läszt  sein  er- 
müdetes beer  fünf  tage  in  Rhagae  rasten. 

2)  ein  tagemarsch  führt  den  Verfolger  bis  zu  den  kaspischen 
thoren,  ein  zweiter  durch  den  engpass,  soweit  das  land  bebaut  ist. 
hier  kommt  zu  ihm  Bagistanes  mit  der  nachricht,  dasz  Bessos  und 
genossen  den  Dareios  gefangen  genommen. 

3)  Alexander  marschiert,  den  grösten  teil  seines  heeres  zurück- 
lassend, die  ganze  nacht  bis  zum  mittag  des  nächsten  tages  und  nach 

kurzer  last  wiederum  durch  die  folgende  nacht,    mit  tagesanbruch 
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erreicht  er  die  stelle,  von  wo  Bagistaues  aufgebrochen  war.  hier  er- 
fährt er,  dasz  Dareios  gefangen  auf  einem  wagen  fortgeführt  werde 

und  dasz  Bessos  die  gewalt  in  bänden  habe. 

4)  ein  weiterer  marsch  durch  die  nacht  und  den  halben  folgen- 
den tag  führt  Alexander  gegen  mittag  in  ein  dorf,  in  welchem  am 

vorhergehenden  tage  die  Perser  gelagert  hatten, 
5)  da  das  fuszvolk  nicht  zu  folgen  vermag,  läszt  Alexander 

gegen  500  reiter  absitzen  und  die  tüchtigsten  der  fuszgänger  die 
pferde  besteigen,  gegen  abend  bricht  er  auf,  und  nachdem  er  auf 
richtwegen  400  stadien  zurückgelegt,  erreicht  er  mit  tagesanbruch 
den  zug  der  barbaren. 

Nach  Curtius  verlief  der  marsch  folgendermaszen : 
1)  nachdem  Alexander  zur  Verfolgung  aufgebrochen,  gelangt  er 

nach  Tabae .  oppidum  est  in  Paraetacene  ultima,  hier  melden  Über- 
läufer, dasz  Dareus  nach  Baktrien  fliehe. 

2)  näheres  erfährt  Alexander  darauf  von  Bagistanes :  dem  grosz- 
könig  drohe  tod  oder  gefangenschaft. 

3)  Alexander  beschleunigt  seinen  marsch  und  gönnt  seinem 
beere  nicht  einmal  in  der  nacht  rast,  nachdem  er  500  stadien  so 

vorgerückt,  erreicht  er  die  stelle,  wo  Bessus  den  Dareus  gefangen 
genommen,  von  Melon,  dem  dolmetscher  des  groszkönigs ,  erfährt 
er  was  vorgegangen. 

4)  fehlt. 
5)  Alexander  wählt  aus  seinem  beere  6000  reiter  aus  und  fügt 

zu  ihnen  300  dimachae.  Überläufer  zeigen  einen  richtweg.  gegen 
abend  bricht  er  auf,  und  nachdem  er  300  und  weiter  noch  200  stadien 
vorgerückt,  erreicht  er  den  zug  der  barbaren. 

Die  Übereinstimmung  ist  unverkennbar;  sehen  wir  von  den  für 
die  topographie  des  zuges  nicht  in  frage  kommenden  diflferenzen  in 

den  angaben  über  die  stärke  der  heeresabteilungen  udgl.  ab,  so  ver- 
dient blosz  der  umstand  erwähnung,  dasz  bei  Curtius  sei  es  durch 

seine  naehlässigkeit,  sei  es  durch  schuld  seiner  quelle  das  stück  der 
beschreibung  des  marsches  ausgefallen  ist ,  welches  dem  in  Arrians 

darstellung  von  uns  mit  4)  bezeichneten  entspricht,  aus  der  gegen- 
überstellung  beider  berichte  geht  aber  mit  evidenz  hervor,  dasz 
Tabae  bei  Curtius  denselben  ort  bezeichnet  wie  Rhagae  bei  Arrianos, 
wie  ist  die  differenz  der  namensformen  zu  erklären  ?  Rhagae  hat 
auch  später  im  altertum  und  im  mittelalter  eine  gewisse  rolle  in  der 
geschichte  Centralasiens  gespielt  und  existiert  als  trümmerhaufen 

noch  jetzt  unter  dem  namen  Ray  oder  Rey.  die  form  Tabae  da- 
gegen kann  schwerlich  durch  den  umstand  geschützt  werden,  dasz 

auch  anderweitig  (in  Kleinasien  und  am  persischen  meerbusen)  städte 
dieses  namens  sich  finden. 

Vergleichen  wir  nun  auch  den  bericht  des  dritten  gewährsmannes 
J  u  s  t  i  n  u  s.  interea  Dareus  in  gratiam  victoris  a  cognatis  suis  aureis 
compedihus  catenisque  in  vico  Parthoruni  Thara  vincitur  .  .  Alexander 
quoque  citato  cursu  postera  die  supervenit ;  ibi  cognomt  Dareum  clauso 
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vehiculo  per  nodem  exportatum.  iusso  igitur  exercitu  subsequi  cum 
sex  milihus  equitum  fugientem  insequitur;  in  itinere  multa  etpericulosa 
proelia  facit.  emensiis  cleinde  plura  milia  passuum  stöszt  er  auf  den 

groszkönig.  man  sieht  nur  zu  deutlich,  dasz  wir  es  mit  einem  con- 
fusen  excerpt  zu  thun  haben.  p)Ostera  die  supervenit  kann  sich 
nur  auf  den  bei  Arrianos  an  vierter  stelle  genannten  ort  beziehen, 
während  die  Verbindung  dieses  ortes  mit  der  gefangennähme  und 
die  Worte  ihi  cognovit  usw.  die  beziehung  auf  die  vorhergehende 
Station  (3  bei  Arrianos  und  Curtius)  verlangen,  der  epitomator  hat 
beide  confundiert.  da  in  seiner  darstellung  überhaupt  alles  auf  einen 
punkt  zusammengedrängt  erscheint,  so  müssen  wir  ferner  annehmen, 
dasz  er  den  in  seinem  original  an  eister  stelle  genannten  ort 

(=  Rhagai  bei  Arrianos ,  Tabae  bei  Curtius)  mit  dem  vicus  Par- 
ihorum,  in  welchem  Dareios  gefangen  gesetzt  wurde,  verwechselt 
hat.  dies  war  offenbar  auch  die  ansieht  von  AvGutschmid,  wenn  er 
in  der  vorrede  der  ausgäbe  von  Rühl  bei  Justinus  Taha  statt  Thara 

zu  schreiben  vorschlägt,  doch  würde  dann  die  abweichende  namens- 
form bei  Arrianos  einerseits  und  Trogus-Curtius  anderseits  unerklärt 

bleiben,  bekanntlich  ist  von  zweien  gelehrten'  unabhängig  von  ein- 
ander die  ansieht  aufgestellt  worden,  dasz  Pompejus  Trogus  dem 

Curtius  als  quelle  gedient  habe,  unsere  stelle  liefert  meiner  meinung 
nach  eine  weitere  bestätigung  dafür,  ich  glaube  nemlich,  dasz  Trogus 
in  seiner  griechischen  quelle  TAPAI  für  PATAI  verlas  oder  corrupt 

vorfand",  und  dasz  auf  einem  ähnlichen  lesefehler  des  Curtius  wie- 
derum die  form  TABAE  statt  TARAE  beruht,  doch  wollte  man 

auch  für  Täbae  lieber  die  abschreiber  des  Curtius  verantwortlich 

machen,  jedenfalls  hat  Curtius  an  dieser  stelle  den  Trogus  benutzt 
und  seinen  fehler  ruhig  herübergenommen. 

•  Crohn  'de  Trogi  Pompei  apud  antiquos  auctoritate'  1882  (=  diss. 
Argent.  VII  1  ff.)  s.  23  —  44.  Petersdoiff  'eine  neue  hauptquelle  des 
Q.  Curtius  Rufus'  1884.  *  über  ähnliche  fehler  bei  Trogus  vgl.  Gut- 
schmid  im  litt,  centralblatt  1872  s.  659. 

Kiew.  Adolf  Sonny. 

40. 

ZU  CICEROS  CATILINARIEN. 

III  5  Uli  autem  (die  praetoren  L.  Flaccus  und  C.  Pomptinus), 

qui  omnia  de  re  publica  praeclara  atque  egregia  sentirent ,  sine  recu- 
satione  ac  sine  ulla  mora  negotium  susceperunt  et,  cum  advesperasceret, 
occulte  ad  pontem  Mulvium  p)ervenerunt  atque  ihi  in  proximis  villis 

ita  hipertito  fuerunt,  ut  Tiberis  inter  eos  et  pons  interesset.  schwer- 
lich rührt  das  blasse  hipertito  fuerunt  von  Cicero  her.  es  wird  mit 

leiser  änderung  hipertito  latuerunt  geschrieben  werden  müssen. 
Dresden.  Friedrich  Polle. 
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41. 

BERICHT    ÜBER   DIE    AUSGRABUNGEN  IN  TrOJA  IM  JAHRE  1890  VON  DR. 

Heinrich  Schliemann.    mit  einem  vorwort  von  Sophie 
schliemann  und  beiträgen  von  dr.  wilhelm  dörpfeld. 
MIT  EINEM  PLAN,   ZWEI  TAFELN  UND  VIER  ABBILDUNGEN.     Leipzig, 
F.  A.  Brockhaus.    1891.    60  s.    8. 

Während  Schliemann  im  beginn  seiner  ausgrabungsthätigkeit 
auf  dem  hügel  Hissarlik  besonders  von  solchen  gegnern  angegriffen 
wurde,  welche  durch  Lechevaliers  lebhafte  phantasie  verführt  die 

statte  des  alten  Troja  auf  Bunär-bascbi  suchten,  erstand  ihm,  nach- 
dem er  jene  zum  groszen  teil  bekehrt  hatte,  ein  neuer  Widersacher 

in  der  person  des  artilleriehauptmanns  a.  d.  EBÖtticher,  welcher  in 
Schliemanns  Troja  weiter  nichts  sehen  wollte  als  die  Überreste  einer 
ursprünglichen  feuernekropole.  so  unhaltbar  nun  auch  diese  ansieht 
jedem  erscheint,  der  an  ort  und  stelle  gewesen  ist,  so  wurde  sie  doch 
so  rührig  vertreten,  dasz  Schliemann  es  für  nötig  hielt  sie  gründlich 
zu  widerlegen,  zu  diesem  zwecke  nahm  er  im  herbste  1889  die  aus- 

grabungen auf  Hissarlik,  die  er  schon  für  abgeschlossen  gehalten 
hatte,  von  neuem  auf.  Paul  Habel  hat  vor  kurzem  in  diesen  blättern 

(1890  s.  563 — 67)  mitgeteilt,  wie  Schliemann,  für  den  sein  sach- 
verständiger, geistvoller  mitarbeiter  WDörpfeld  mit  in  den  kämpf 

eingetreten  war,  den  gegner  am  sichersten  zu  bekehren  hoffte,  wenn 
er  ihn  einlüde  auf  seine  kosten  nach  Troja  zu  kommen,  gleichzeitig 
hatte  er  den  Wiener  architekten  prof.  Niemann  und  den  major  Steffen 
als  sachkundige  männer  ersucht  den  zu  veranstaltenden  ausgrabungen 

und  erörterungen  als  zeugen  beizuwohnen,  diese  beiden  männer  so- 
wohl wie  auch  eine  spätere  internationale  couferenz  von  zehn  ge- 

lehrten erklärten  sich  mit  Schliemanns  deutungen  einverstanden, 
hauptmann  Bötticher  nahm  zwar  seine  frühern  beschuldigungen  zu- 

rück, dasz  Schliemann  und  Dörpfeld  den  bestand  der  ausgrabungen 

wissentlich  gefälscht  hätten,  blieb  aber,  trotzdem  dasz  das  ausgra- 
bungsfeld  ganz  anders  aussieht  als  er  es  sich  gedacht  hatte,  bei  seiner 
auffassung,  Hissarlik  sei  eine  feuernekropole:  vgl.  seine  letzte  schriffc 

'Hissarlik  wie  es  ist.  fünftes  Sendschreiben  über  Schliemanns  Troja' 
(Berlin  1890).  um  so  eifriger  wurden  im  j.  1890  die  ausgrabungen 
weiter  betrieben,  besonders  auch  unter  dem  gesichtsj)unkte  material 

zu  tage  zu  fördern ,  welches  die  vollständige  haltlosigkeit  von  Böt- 
tichers  aufstellungen  beweisen  könne,  die  ergebnisse  dieser  thätig- 
keit  sind  von  Schliemann  und  Dörpfeld  in  obigem  büchlein  veröffent- 

licht, dasselbe  besteht,  abgesehen  von  einem  kurzen  vorwort  von  frau 
Sophie  Schliemann,  aus  drei  teilen:  einem  fundbericht  und  einer 

inschriftenbeigabe  von  HSchliemann  und  einer  besprechung  der  bau- 
werke  in  Troja  von  Dörpfeld. 

Am  schlagendsten  würde  Bötticher  widerlegt  worden  sein,  wenn 
man  auszerhalb  der  bürg  eine  Unterstadt  bloszgelegt  hätte,  welche 
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der  sog.  Homerischen  akropolis  gleichzeitig  wäre,  dies  ist  in  diesem 
jähre  noch  nicht  gelungen:  denn  es  sind  16  m  hohe  schuttmassen 
zu  beseitigen,  und  man  konnte  dieser  aufgäbe  nur  einen  teil  der 

40 — 100  erdarbeiter  zuweisen,  weil  auch  noch  andere  aufgaben  ge- 
löst werden  musten. 

Aber  es  hat  sich  sonst  nicht  wenig  gefunden,  was  meines  er- 
achtens  Böttichers  hypothesen  und  seine  angriffe  auf  Schliemann 
hinfällig  macht,  so  ist  1)  erwiesen,  dasz  Hissarlik  nicht  blosz  von 

einer  geböschten  futtermauer  umgeben  war,  sondern  dasz  thatsäch- 
lich  sich  auf  dieser  schrägen  futtermauer  eine  senkrechte  befesti- 
gungsmauer  aus  ziegelwerk  erhob,  war  dies  schon  früher  wahr- 

scheinlich wegen  des  massenhaften  roten  ziegelschuttes ,  den  man 
gefunden  hatte,  so  ist  es  jetzt  unwiderleglich  gemacht  durch  stücke 
von  mauern,  die  noch  aufrecht  stehen  (s.  49).  2)  der  hügel  Hissarlik 
hat  niemals  einen  terrassenaufbau  dargestellt,  bei  dem  sich  die 
einzelnen  absätze  nach  oben  hin  verkleinern,  sondern  es  nimt 
im  gegenteil  jede  höhere  bauschicht  einen  gröszern  räum  ein  als  die 

darunterliegende  (s.  7).  dies  hat  Bötticher  inzwischen  auch  einge- 
sehen. 3)  die  zweite  Schicht  enthält  ruinen  von  bau  werken,  welche 

teilweise  den  palastanlagen  in  Tiryns  und  Mykenai  glei- 
chen (s.  7).  es  ist  jedem,  der  sich  über  diese  dinge  selbst  ein  urteil 

schaffen  will,  dringend  zu  raten,  bevor  er  nach  Troja  gehl,  sich  die 
ausgrabungen  an  jenen  statten  anzusehen ;  maszverhältnisse  und 
mauerzüge  zeigen  wunderbare  Übereinstimmung,  inzwischen  ist  auch 
noch  eine  andere  alte  culturstätte  ausgegraben  worden,  Lachisa  in 
Palästina,  welche  in  ähnlicher  weise  auf  engem  räume  Städteschichten 
über  einander  zeigt,  die  bis  ins  fünfzehnte  jh.  vor  Cb.  zurückgehen 

(vgl.  Plinders  Petrie  in  der  ̂ contemporary  review').  4)  diese  bau- 
werke  der  zweiten  schiebt  bestehen  im  unterbau  teilweise  aus  be- 

hauenen  und  gut  gefügten  quadern  und  zeigen  an  den  frei 
auslaufenden  mauern  sog.  parastadensteine,  deren  riefen  und 
löchern  man  noch  genau  ansieht,  dasz  stirnpfeiler  aus  holz  daran  be- 

festigt gewesen  sind;  ja  teilweise  ist  die  holzkohle  noch  erhalten, 

das  wäre  doch  offenbar  eine  wunderliche  Verzierung  für  eine  feuer- 
nekropole.  meint  doch  Bötticher  selbst  (s.  67),  dasz  man  in  einer 
feuernekropole  nicht  besser  habe  banen  wollen  als  es  in  den  übri- 

gen prähistorischen  schichten  geschehen  sei;  und  in  diesen  hat  man 
sehr  schlecht  gebaut.  5)  die  zahlreich  aufgefundenen  rriGoi,  fässer 
aus  thon  bis  zu  7  fusz  höhe,  in  denen  nach  Bötticher  die  Verbren- 

nung der  leichen  stattgefunden  haben  soll,  enthalten  mit  zwei 
ausnahmen  keine  menschlichen  gebeine;  sie  sind  mit  viel 
gröszerer  Wahrscheinlichkeit  als  aufbewahrungsgefäsze  anzusehen, 
sie  sind  zum  teil  leer  (haben  also  wohl  flüssigkeit  enthalten),  zum 
teil  bergen  sie  asche,  deren  natur  noch  zweifelhaft  ist,  zum  teil  ver- 

kohlte feldfrüchte.  ich  selbst  habe  mir  aus  einem  solchen  Tri6oc,  der 

voriges  jähr  in  meiner  anwesenheit  ausgegraben  wurde,  getreide- 
körner   mitgenommen,   zwischen  denen  sich  die  rückenwirbel  und 
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knochenröhren  eines  tierchens  befanden,  wahrscheinlich  eines  mäus- 
chens,  das  vor  Jahrtausenden  seine  naschhaftigkeit  hat  mit  dem  tode 

bezahlen  müssen,  6)  das  Vorhandensein  von  türmen  —  nicht  Strebe- 
pfeilern ,  wie  Bötticher  meint  —  ist  sicher  erwiesen,  unter  anderm 

sind  zwei  türme  von  3  in  breite  bloszgelegt,  die  2  m  vor  die  mauer 
vorspringen,  an  stellen  (s.  bericht  s.  43),  die  wegen  ihrer  stärke  und 
groszen  böschung  durchaus  keiner  Strebepfeiler  bedurften,  dasz 
türme  von  ähnlichen  maszen  und  abständen  sogar  bei  bürgen  des 

mittelalters  noch  vorkommen,  hat  JDurm  (centralblatt  der  bau- 
verwaltung  1890  n.  40)  an  dem  beispiele  der  bürg  Arques  gezeigt 
(bericht  s.  50).  7)  es  ist  neben  dem  westthor  eine  ausfallpforte 
gefunden  worden,  der  obere  teil  derselben  kam  in  der  auszenmauer 
zum  Vorschein  am  letzten  tage  meiner  anwesenheit  in  Troja.  Dörpfeld 
folgerte  sogleich  richtig,  dasz  zu  dieser  pforte  ein  gang  führen  müsse, 
und  mit  einiger  aufregung  suchten  wir  nach  dem  Innern  ende  des- 

selben, ich  nahm  selbst  hacke  und  schaufei  mit  zur  band  und  er- 

lebte wenigstens  noch,  dasz  wir  sahen,  wie  die  gelockerte  erde  teil- 
weise zwischen  den  steinen  nach  unten  verschwand ,  also  in  einen 

hohlraum  fiel,  der  bericht  bringt  ein  bild  von  der  ausfallpforte  und 
beschreibt  auch  kurz  den  entdeckten  gang  (s.  47).  was  soll  solch 

eine  pforte  in  einer  feuernekropole?  8)  es  hat  sich  herausgestellt  — 
es  ist  nicht  Vermutung,  sondern  sichere  thatsache  —  dasz  die  süd- 
hälfte  der  bürg  nie  gleichzeitig  vier  thore  gehabt  hat,  sondern 
nur  zwei,  die  in  späterer  zeit  beide  mehr  nach  osten  zu  verlegt  worden 
sind,  die  spätem  maueranlagen  laufen  über  die  frühern  thoranlagen 
hinweg.  9)  es  haben  sich  hunderte  von  thürpfannen  gefunden, 
dh.  Steinplatten  mit  rundem  loch,  in  denen  sich  die  thüren  bewegten, 
der  französische  Ingenieur  CBabin,  delegierter  der  Academie  des  in- 
Bcriptions  et  helles  lettres  zu  Paris,  hat  sie  als  solche  erkannt  (s.  22). 

—  Dies  sind  die  fundthatsachen,  die  gegen  Bötticher  vorgebracht 
werden  können. 

Wenn  sich  Bötticher  nun  darauf  beruft,  die  porosität  der 
TTiGoi  beweise,  dasz  sie  nie  zur  aufbewahrung  von  flüssigkeiten  oder 
auch  nur  fruchten  haben  dienen  können ,  so  hebt  Schliemann  mit 
recht  dagegen  hervor  (s.  16),  man  habe  in  den  obern  ansiedelungen 

viele  unglasierte,  jetzt  poröse  lampen  gefunden,  'deren  vom  brennen- 
den docht  schwarz  gebrannte  Öffnung  auf  langen  gebrauch  hinweist 

und  die  natürlicherweise  mit  öl  gefüllt  gewesen  sein  müssen,  die 
man  aber  nicht  hätte  benutzen  können,  wären  sie  porös  gewesen 

und  wäre  das  öl  herausgetröpfelt',  wünschenswert  ist  es  allerdings, 
dasz  noch  mehr  thatsachen  gesammelt  werden,  durch  welche  Böt- 

tichers  'experimentaler  nachweis,  dasz  die  in  unsern  samlungen  be- 
findlichen porösen  thongefäsze  für  das  praktische  leben  nicht  brauch- 

bar waren%  sondern  zum  grösten  teil  als  votivgaben  für  tote  oder 
götter  gedient  haben,  endgültig  widerlegt  wird,  auch  den  einwand, 
den  Bötticher  auf  die  gesichtsvasen  stützt,  sucht  Schliemann  um- 

zustoszen.  Bötticher  behauptet  (Hissarlik  s.  27):  'gesichtsvasen  sind 
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in  der  ganzen  weit  dem  totencult  angehörig,  dienten  überall  als 
aschenurnen,  und  es  ist  absolut  undenkbar,  dasz  dies  in  Hissarlik 

anders  gewesen  wäre.'  nun  sind  ja  thatsächlich  am  Rhein,  in  Nord- 
ostdeutschland (bes.  Pomerellen),  Etrurien,  Ägypten  solche  vasen 

gefunden  worden,  die  allgemein  als  aschenurnen  gelten;  aber  Schlie- 

mann  sagt  (s.  22) :  'diese  sind  stets  grosz  und  bauchig,  während  die 
trojanischen  gesichtsvasen  verhältnismäszig  klein,  viele  sogar  lilipu- 

tanisch  sind,  nur  eine  einzige  von  0,60  m  höhe  wurde  aufgedeckt.' 
auch  dieser  punkt  bedarf  noch  weiterer  klarstellung.  wenn  aber 
Bötticher  Schliemanns  theorie  damit  erschüttern  will ,  dasz  er  sagt, 
je  tiefer  die  alte  bürg  unter  der  heutigen  Oberfläche  gelegen  hat,  um 
so  weniger  könne  sie  als  akropolis  bezeichnet  werden,  so  ist  das 
insofern  nicht  glücklich ,  als  ja  ausdrücklich  in  der  Ilias  von  Troja 
gesagt  wird  (Y  217)  ev  Trebiuj  TreTröXicxo. 

Wir  glaubten  auf  diese  Streitfrage  näher  eingehen  zu  sollen,  da 
sie  in  immer  weitern  kreisen  Interesse  erregt  und  nur  wenige  in  der 
läge  sind  sich  durch  eigne  anschauung  ein  urteil  zu  bilden,  stellen 
wir  nun  die  ergebnisse  der  bisherigen  ausgrabungen  kurz 
zusammen  unter  besonderer  berücksichtigung  der  schiebt,  welche 

das  'Homerische  Troja'  enthält;  natürlich  nicht  das  Troja,  welches 
Homer  beschreibt,  denn  zu  des  dichters  zeit  lag  ja  die  königsstadt 
längst  in  schutt  und  trüramern,  sondern  das,  welches  etwa  zu  der 
zeit  bestanden  haben  mag,  in  welche  die  Vorgänge  der  Hias  verlegt 
werden. 

Man  unterscheidet  auszer  den  vier  historischen  nieder- 

lassungen  aus  der  griechisch-römischen  zeit  fünf  prähistorische 
niederlassungen.  der  höhenunterschied  zwischen  den  fuszböden  der 

verschiedenen  schichten  beträgt  meist  1  —  2  m  und  steigt  bis  auf 
fünf,  die  gesamthöhe  der  schuttmassen  über  dem  urboden  beträgt 
16  m.  aber  die  zweite  niederlassung  hat  drei  verschiedene  bau- 
perioden,  während  deren  sich  das  niveau  so  wenig  verändert,  dasz 
der  fuszböden  der  altern  periode  nur  wenige  centimeter  unter  dem 
estrich  der  Jüngern  ist.  dieselbe  erscheinung  tritt  uns  entgegen  an 

den  ki'onen  der  drei  groszen  futtermauern,  die  eine  böschung  von 
45 — 60 ''  haben  und  von  denen  die  jüngste  die  äuszerste  und  höchste 
ist.  sie  bildeten  den  unterbau  für  die  eigentliche  befestigungsmauer, 
welche  auf  der  südhälfte  von  zwei  thoren  durchbrochen  war.  nörd- 

lich von  dem  alten  westthore  war  die  ausfallpforte.  bei  der  Ver- 
legung der  beiden  thore  um  20 — 23  m  nach  osten  wurde  auch  das 

niveau  der  thoreingänge  erhöht,  so  dasz  ihnen  vor  der  auszenmauer 
eine  rampe  vorgelegt  wurde,  die  mauern  sind  teilweise  durch  türme 

befestigt,  auch  die  thore  sind  natürlich  durch  mauervorsprünge  ver- 
stärkt, durch  das  südthor  betritt  man  einen  freien  platz,  an  dessen 

nordwestseite  in  einer  entfernung  von  13  m  von  der  thormündung 
ein  propylaion  ist,  welches  die  urform  der  propylaien  auf  der 
akropolis  zu  Athen  zeigt,  eine  gröszere  verhalle  von  4  m  tiefe 
und    3,10  m   lichter   weite,   das   eigentliche   thor,   dessen   mäch- 
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tige  aus  einem  stein  bestehende  schwelle  von  1  m  breite  noch  er- 
halten ist,  und  eine  hinter  halle  von  fast  2  m  tiefe,  während  sich 

an  das  thorgebäude  seitlich  Umfassungsmauern  anschlieszen,  weist 

die  Öffnung  des  thores  fast  nach  der  mitte  des  groszen  10  m  ent- 
fernten gebäudes,  welches  jetzt  als  jLieYopov  bezeichnet  wird,  es  be- 

steht aus  einer  vorhalle  von  10  m  im  geviert  und  dem  hauptsaale, 
der  bei  gleicher  breite  wenigstens  20  m  tiefe  hat.  die  mauern  stehen 
etwa  noch  1  m  hoch  und  haben  zum  unterschiede  von  den  andern 

prähistorischen  perioden  einen  unterbau  aus  wohlbehauenen  quadern. 
rechts  und  links  davon  sind  häuser  ähnlicher  art,  aber  von  geringerer 
abmessung.  diese  baulichkeiten  erinnern  stark  an  ähnliche  in  Tirjns. 
andere  grosze  fundamente,  die  unlängst  bloszgelegt  wurden,  sind  in 
ihrer  bedeutung  noch  nicht  erkannt,  aus  der  historischen  zeit  sind 

riesige  mauerzüge  aufgedeckt  worden,  ferner  ein  theaterartiges  ge- 
bäude,  hinter  dessen  halbrund,  ziemlich  weit  unten,  eine  grosze  nieder- 
lage  von  rriGoi  gefunden  wurde,  auffallend  sind  häufige  spuren  von 
feuer,  welches  besonders  in  der  zweiten  schiebt,  der  Homerischen 

Stadt  —  entsprechend  der  Überlieferung  bei  Homer  —  so  stark  ge- 
wütet hat,  dasz  die  Ziegelsteine  vielfach  verglast  sind,  auf  bewohner 

weisen  die  zahlreichen  gebrauchsgegenstände  hin,  die  in  allen 
schichten  vorhanden  waren,  sie  sind  teils  aus  stein ,  teils  aus 

bronze  usw.;  interessant  ist,  dasz  in  diesem  jähre  sich  in  der  Home- 
rischen Stadt  auch  eisen  gefunden  hat  (bericht  s.  20). 

Die  ausgrabungen  auszerhalb  der  burgmauern  rückten  wegen 
der  groszen  vorsieht,  mit  der  sie  betrieben  wurden,  nur  langsam 
vor,  und  so  ist  man  erst  bis  auf  die  dritte  vorgeschichtliche  schiebt 
herabgekommen.  Dörpfeld  duldete  nicht,  dasz  ohne  seine  besondere 
genehmigung  irgend  ein  gröszerer  stein  entfernt  werde,  und  alles 
w^as  bedeutsam  schien  photographierte  er  erst,  ehe  er  es  abbrechen 
liesz.  für  Schliemann  war  es  ein  groszer  schmerz ,  dasz  er  voriges 
jähr  nicht  mehr  bis  auf  die  Unterstadt  der  zweiten  ansiedelung  vor- 

dringen konnte,  um  so  eifriger  rüstete  er  sich  in  diesem  jähre  die 
ausgrabungen  wieder  aufzunehmen ,  und  war  der  sichern  Zuversicht 
alle  zweifei  seiner  gegner  noch  überwinden  zu  können. 

Es  wäre  ja  schöner  gewesen,  wenn  man  voriges  jähr  in  gemein- 
schaft  mit  Bötticher  länger  hätte  arbeiten  können,  damit  dieser  einer- 

seits an  ort  und  stelle  noch  so  manchen  Irrtum  eingesehen,  ander- 
seits durch  berechtigte  zweifel  noch  anlasz  zu  der  oder  jener  Unter- 

suchung gegeben  hätte,  denn  mag  er  auch  ein  verbissener  gegner 
sein,  so  ist  er  doch  einer  von  den  gelehrten,  die  sich  mit  den  ein- 

schlägigen fragen  am  meisten  beschäftigt  haben,  zweifel  und  ein- 
würfe sachverständiger  leute  fördern  aber  doch  die  lösung  wissen- 

schaftlicher fragen  am  meisten,  und  es  gibt,  ganz  abgesehen  von 
den  gesichtsvasen,  noch  so  manchen  punkt,  über  den  noch  Unklarheit 
harscht,  wie  war  das  10  m  breite  gebäude  überdeckt?  welches  war 
die  beschaffenheit  der  früher  so  massenhaft  gefundenen  asche?  wie 
erklären  sich  die  drei  Umfassungsmauern  der  Südseite?   wie  kommt 
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es  dasz  fast  keine  waffen  gefunden  worden  sind?  woher  kommen 

die  massenhaften  '^spinnwirbel'?  usw. 
Dasz  solche  ungelöbte  rückstände  bleiben  bei  einer  Wissenschaft, 

die  noch  so  jung  ist,  ich  meine  Mie  Wissenschaft  des  spatens',  ist 
nicht  überraschend,  hat  doch  Schliemann  diese  Wissenschaft  ge- 
wissermaszen  erst  erfunden,  er  hätte  sie  auch  noch  weiter  gefördert, 
wenn  nicht  ein  allzu  früher  tod  den  für  das  griechische  altertum  so 

begeisterten ,  für  die  Wissenschaft  wohl  unersetzlichen  mann  abge- 
rufen hätte,  als  wir  am  11  dec.  1890  in  Halle,  wo  er  sich  wegen 

eines  ohrenleidens  hatte  operieren  lassen,  von  einander  abschied 
nahmen,  war  er  voll  weit  aussehender  plane;  am  27  dec.  brachte  die 
Zeitung  die  nacbricht  von  seinem  in  Neapel  erfolgten  tode.  aber  er 
wirkt  noch  über  das  grab  hinaus,  seine  gattin ,  die  in  liebevollster 
und  verständigster  weise  auch  die  genossin  seiner  arbeiten  war,  wird 
in  diesem  jähre  die  ausgrabungen  in  Troja  weiterführen,  möge  es 

ihr  beschieden  sein  durch  ihre  erfolge  den  'kämpf  um  Troja'  sieg- 
reich zu  beenden! 
Halle  an  der  Saale.  Budolf  Menge. 

42. 
ZU  PLATONS  PHAIDROS. 

Die  zweite  Sokratische  rede  im  Platonischen  Phaidros  beginnt 
mit  der  aufzählung  von  vier  arten  des  Wahnsinns,  deren  letzte  die 
liebe  ist.  daran  schlieszt  sich  zunächst  ein  beweis  für  die  unstei'b- 
lichkeit  der  seele  und  daran  eine  erörterung  über  das  wesen  der  letz- 

tern, hier  wird  gesagt,  sie  gleiche  einem  geflügelten  Zweigespanne, 
das  von  einem  wagenlenker  geleitet  werde,  die  rosse  und  lenker 
der  götter  seien  sämtlich  gut,  bei  den  menschlichen  seelen  aber  sei 
das  eine  rosz  gut,  das  andere  schlecht,  dadurch  werde  dem  lenker 

seine  aufgäbe  erschwert,  durch  die  ganze  folgende  stelle  246  *^~® 
(nfj  br]  ovv  .  .  (pöivei  re  küi  öiöXXuiai)  wird  jedoch  der  gedanken- 
gang  auf  das  fühlbarste  unterbrochen  und  erst  mit  den  worten  ö  juev 

hi]  iLiCYCtc  fiYeiaujv  ev  oupavuj  Zeuc  usw.  (246")  wieder  aufgenommen, 
sehen  wir  uns  nun  die  dazwischen  liegende  stelle  genauer  an,  so 

finden  wir,  dasz  sie  wiederum  in  zwei  teile  zerfällt:  der  eine  behan- 
delt die  frage,  in  wie  fern  man  von  einem  zugleich  sterblichen  und 

unsterblichen  wesen  sprechen  könne  ( — 246'*);  der  andere,  der  aber 
in  ganz  unvermittelter  weise  folgt,  kündigt  eine  erörterung  über  die 
Ursache  des  Verlustes  des  gefieders  an,  den  die  seele  erleide,  diese 
darlegung  beschränkt  sich  jedoch  auf  vier  ganz  kurze  sätze,  in  denen 
gesagt  wird,  das  gefieder  habe  die  kraft  das  schwere  nach  oben,  zum 

sitze  der  götter  zu  ti'agen  und  nehme  deswegen  am  meisten  von 
allem  körperlichen  am  göttlichen  teil,  das  göttliche  sei  schön,  weise, 
gut;   dadurch    werde  das  gefieder  der  seele  gestärkt  und  genährt, 
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durch  das  entgegengesetzte  aber  schwinde  es.  darauf  folgen  die 

Worte  6  juev  br\  jueyac  fjTeiauJV  ev  oupavuj  ZeOc  usw.  (246^),  die  in 
unmittelbarem  anschlusz  an  die  vor  den  worten  irrj  br\  ouv  usw. 

(246 '')  stehenden  den  mythos  von  dem  Zweigespann  wieder  auf- 
nehmen. 

Es  erscheint  nun  auf  den  ersten  blick  klar,  dasz  die  anordnung 
der  Worte,  vvie  sie  jetzt  vorliegt,  unmöglich  von  Piaton  herrühren 

kann,  sondern  dasz  die  stelle  246''"^  ursprünglich  einen  andern  platz 
gehabt  hat. 

In  betreff  des  ersten  teiles  (246^"*)  könnte  man  auf  die  Ver- 
mutung kommen,  derselbe  gehöre  unmittelbar  hinter  den  beweis  für 

die  Unsterblichkeit  (246*);  doch  ist  dies  aus  dem  gründe  unmöglich, 
weil  in  ihm  die  rede  von  dem  gefieder  der  seele  ist  und  dieses  erst 

im  mythos  selbst  erwähnt  wird,  wie  auch  der  zweite  teil  (246'^")  da- 
von spricht,  die  stelle  ist  daher  weiter  nach  unten  zu  rücken,  da  sie 

aber  von  zuständen  der  seele  im  allgemeinen  handelt,  so  kann  sie 

auch  nicht  weiter  nach  unten  kommen  als  bis  249  '^,  weil  mit  den 
dort  stehenden  worten  ecTi  br)  ouv  beOpo  6  näc  tiKuuv  Xöyoc  Trepi 
xfic  Teidpiric  laaviac  usw.  die  erörterung  über  die  liebe  im  besondern 
beginnt. 

Betrachten  wir  nun  den  abschnitt  bis  249''  genauer,  so  finden 
wir  nur  6ine  stelle,  an  welche  die  zu  versetzenden  worte  passen  wür- 

den, dies  ist  248  <=  vor  den  worten  66C|UÖc  Te  'Abpacieiac  öbe  usw. 
im  vorhergehenden  wird  nemlich  das  getümmel  der  seelen  bei  der 
ideenschau  geschildert  und  dann  fortgefahren:  Tiäcai  be,  rroXuv 

e'xoucai  ttövov,  dreXeic  xfic  xoO  övxoc  0eac  ctTrepxovxai ,  Kai  dir- 
eX6o0cai  xpoqprj  boHacxrj  xpijuvxai.  ou  b'  evex'  A  TroXXiq  CTTOubf) 
x6  dXriGeiac  Ibeiv  nebiov  ou  ecxiv,  r\  xe  bii  TrpocrjKOuca  vjjuxfic  xuj 
dpicxuj  vojari  ek  xou  eK6i  Xeijuuuvoc  xuTxdvei  ouca,  r\  xe  xoO  nxepoO 
qpucic,  (I)  ̂ }vxr\  KOuqpiCexai,  xouxlu  xpeqpexai.  hier  würden  sich  nun 

ungezwungen  die  worte  anscblieszen  xfjv  b'  aixiav  xfic  xujv  nxepujv 
aTToßoXfic  .  .  Xdßuj)Liev  bis  zu  ende  der  einschaltung.  da  ferner  der 
Verlust  des  gefieders  das  herabsinken  der  seele  in  die  körperweit 
nach  sich  zieht  und  dieser  punkt  in  dem  ersten  teile  der  einschal- 

tung behandelt  ist,  so  würde  sich  für  diesen  der  geeignete  ort  hinter 
den  Worten  qp9ivei  xe  Kai  biöXXuxai  finden,  und  da  in  den  worten 

von  0ec)Liöc  xe  'Abpacxeiac  öbe  an  gesagt  wird  dasz,  wenn  eine  seele 
auf  die  erde  hinabsinke,  sie  im  ersten  geschlecht  stets  in  den  körper 
eines  menschen  komme,  so  ist  auch  in  bezug  auf  das  nunmehr  fol- 

gende der  Zusammenhang  lückenlos. 
Behlin.  Paul  Seliger. 
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43. 
ZU  ARISTOTELES  NIKOMACHISCHER  ETHIK. 

Nikom.  ethik  A  1,  1094  ̂ ^  1  Ttäca  Texvr]  Kai  Träca  jueGoboc, 
ojuoiuuc  be  TipäEic  xe  Kai  Trpoaipecic,  dYaBoö  tivöc  ecpiecBai  boKei. 
wir  lesen:  iräca  lexvri  Kai  |Lie9oboc,  ojlioiuuc  be  <(Kai>  rräca  rrpäHic 
Kai  Trpoaipecic  usw.  die  änderung  scheint  uns  durch  den  ganzen 
bau  des  satzes  geboten.  Texvr)  Kai  jueGoboc  bildet  6inen  begriff,  den 
der  theoretischen  thätigkeit,  rrpäSic  Kai  Trpoaipecic  den  andern,  den 

der  praktischen  thätigkeit  (vgl.  1095*  14  rrdca  YVUJCic  Ktti  Trpo- 
aipecic, 1097*  16  ev  dXXri  rrpdHei  Kai  Texvr),  wo  beidemal  derselbe 

gegensatz  bezeichnet  wird),  auch  Ramsauer  erklärt,  dasz  )Lie9oboc 

neben  Texvri  beinahe  dasselbe  bedeute,  was  1095*  14  mit  f ViJUCic 
bezeichnet  sei.  seine  nähern  ausführungen  sind  jedoch  unklar  und 
sich  selbst  widersprechend,  er  meint,  dasz  der  ton  der  stelle  als  des 
anfangs  der  Untersuchung  sowie  die  Wiederholung  des  wortes  Trdca 
die  leser  von  selbst  zu  der  erwähnten  auffassung  bringen,  welche 

den  Worten  den  allgemeinsten  sinn  unterlegt,  aber  eben  die  Wieder- 
holung des  Tidca  vor  jueOoboc  hindert  es  einerseits,  dasz  rrdca  Texvr) 

Kai  Trdca  ineBoboc  als  6in  begriff  gefaszt  werden  können,  und  selbst 
wenn  dieses  möglich  wäre ,  könnte  dieser  begriff  anderseits  niemals 
im  allgemeinsten  sinne  verstanden  sein,  weil  eben  durch  diese  tren- 
nung  beides  specialisiert  wird,  die  Schwierigkeit  fällt  aber  weg, 
wenn  wir  das  Trdca  vor  jueBoboc  streichen,  mit  rücksicht  auf  das 
ganze  Verhältnis  der  glieder  erscheint  es  dann  aber  notwendig,  vor 
TTpdHic  ein  rrdca  zu  setzen,  hier  erregt  freilich  das  Te  Kai  bedenken, 
da  hierdurch  die  beiden  begriffe  gesondert  werden  und  man  daher 

nicht  sagen  kann  rrdca  rrpdHic  Te  Kai  Trpoaipecic.  man  könnte  so- 
mit auf  die  Vermutung  kommen,  das  doppelte  rrdca  im  ersten  gliede 

habe  denselben  zweck  wie  das  Te  Kai  im  zweiten,  nemlich  die  beiden 

begriffe  in  jedem  zu  verselbständigen,  diesem  steht  aber  die  that- 
sache  entgegen,  dasz  Aristoteles,  wie  oben  angegeben  ist,  späterhin 
für  je  zwei  begriffe  nur  6inen  setzt,  nun  haben  sämtliche  hss.  bei 

Bekker,  allerdings  mit  ausnähme  der  besten,  K'^  und  L*^,  welche  die 
gewöhnliche  lesart  zeigen,  6)Lioi(JUC  be  Kai  rrpdEic  usw.  nehmen  wir 
diese  lesart  an,  so  würde  sich  das  Te  Kai  aus  dem  vorhergehenden 
be  Kai  erklären  lassen,  für  die  beseitigung  des  Te  spricht  auch  der 
gewichtige  umstand,  dasz,  wo  sich  sonst  die  beiden  begriffe  bei 
Aristoteles  vereinigt  finden,  stets  das  einfache  Kai  steht,  sollte  sich 
die  richtigkeit  der  vorgeschlagenen  änderung  herausstellen,  so  würde 
wegen  des  aufzunehmenden  be  Kai  allerdings  das  ansehen  der  beiden 
genannten  hss.  leiden  und  eine  recension  des  Aristotelischen  werkes 
nötig  werden,  welche  bei  abweichungen  der  beiden  hss.  von  den. 
übrigen  nicht  von  vorn  herein  diese  ausschlaggebend  sein  läszt. 
Berlin.  Paul  Seliger. 
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44. 
DIE  GLAUBWÜRDIGKEIT  DER  CAPITOLINISCHEN 

CONSÜLNTAFEL. 

Die  bruchstücke  des  coasulnverzeichnisses  und  der  triumphliste', 
welche  man  nach  ihrem  jetzigen  aufbewahrungsort  als  capitolinische 

consular-  und  triumphalfasten  zu  bezeichnen  pflegt ,  sind  nicht  weit 
von  der  alten  Regia  und  zwar  in  solcher  nähe  gefunden  worden,  dasz 
sie  sehr  wohl  an  ihr  angebracht  gewesen  sein  können,  dasz  dies 

wirklich  der  fall  war,  wird  mit  hoher  wahi'scheinlichkeit  deswegen 
angenommen,  weil  dem  obei'pontifex,  dessen  dienstwohnung  jenes 
gebäude  bildete,  die  aufgäbe  oblag,  die  Vorgänge  der  stadtgeschichte 

inschriftlich  zu  veröff"entlichen ,  und  es  sprechen  auch  andere  an- 
zeichen  dafür,  dasz  beide  Verzeichnisse  von  amtswegen  angefertigt 
waren,  aus  diesem  gründe  wurde  ihnen  lange  zeit  die  höchste 
autorität  beigelegt  und  ihr  Inhalt  auf  zeitgenössische  aufzeichnungen 
zurückgeführt;  erst  in  den  letzten  Jahrzehnten  ist  durch  die  kritik, 
welche  der  gröste  jetzt  lebende  kenner  des  römischen  altertums  an 
den  angaben  der  consulntafel  geübt  hat,  das  urteil  über  diese  ein 

anderes  geworden,  und  infolge  dessen  haben  jüngere  den  mut  gefun- 
den auch  die  der  triumphliste  zweifeln  zu  unterziehen,  im  ersten 

bände  seiner  'römischen  forschungen'  (s.  48)  erklärt  Mommsen,  die 
consulntafel  sei  zwar  aus  zeitgenössischen  quellen  abgeleitet,  aber 
späterhin  überarbeitet  und  ergänzt  worden,  wahrscheinlich  habe  man 

'  die  consulntafel  ist  den  ermittliingen  von  Borg^hesi,  Henzen  und 
Mommsen  zufolge  nach  dem  stadtjahr  717  und  vor  724  aufgestellt  wor- 

den, die  triumphtafel  setzt  Mommsen  mit  OHirschfeld  zwischen  733  und 
742,  s.  Henzen  CIL.  I  415  ff.  und  Mommsen  RF.  II  58  ff.  beide  be- 

ginnen mit  den  königen,  die  erstere  fügt  den  consuln,  decemvirn,  con- 
sulartribunen  die  censoren  und  dictatoren  nebst  den  reiterobersten  hinzu, 
verantwortlicher  Verfasser  war  der  oberpontifex  (von  710  bis  ende  741  oder 
anfang  742  Lepidus,  vgl.  unten  cap.  V  8;  ihm  folgte  Augustus),  wirk- 

licher wohl  einer  von  seinen  Schreibern,  ein  pontit'ex  minor. 
Jahrbiiclier  für  class.  philol.  1891  hfl.  5.  19 
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alle  genealogischen  notizen  sowie  sämtliche  cognomina  erst  verhält- 
nismäszig  spät  aus  den  Stammbäumen  der  einzelnen  geschlechter  in 

die  uralte  liste  eingetragen;  definitiv  durch  gleichzeitige  aufzeich- 
nungen  fixiert  erscheine  (s.  57)  das  Verzeichnis  etwa  vom  fünften  jh. 
Roms  an ;  in  dem  der  zeit  vor  388,  welche  blosz  patricische  consuln 
kannte,  seien  (s.  111)  plebejer  eingeschmuggelt,  auch  viele  patricier 
frei  erfunden,  im  zweiten  bände  wird  die  quelle  der  tafel  für  320  in 
die  zeit  der  jüngsten  annalisten  Antias,  Macer  und  Tubero  gesetzt 

(s.  224),  wie  sie  auch  bei  464 — 479  und  überhau^jt  immer  der  Jüngern 
Version  folge  (s.  372.  230);  fast  zwanzig  bei  Diodor  fehlende  con- 
sulartribunen  der  zeit  von  329 — 386  werden  für  interpoliert  erklärt 
(s.  224  ff.),  umgekehrt  das  fehlen  eines  von  jenem  hinzugefügten 
consulats  auf  geflissentliche  tilgung  zurückgeführt,  mit  welcher  man 

consequenterweise  auch  die  Umänderung  genealogischer  notizen  ver- 
bunden habe  (s.  261).  neben  diesen  aussprächen  begegnet  uns  wenig- 

stens im  ersten  band  ab  und  zu  (s.  295.  313)  auch  ein  der  altern 
anschauung  entsprechendes  urteil. 

Konrad  Cichorius  'de  fastis  consularibus  antiquissimis',  1886 
(Leipziger  Studien  IX  171 — 262)  erklärt  sämtliche  cognomina  nebst 
den  meisten  vaters-  und  groszvatersvornamen,  welche  die  zwei  amts- 
tafeln  aus  dem  dritten  und  vierten  jh.  bieten,  dazu  einige  des  fünften 
jh.  für  erdichtet  und  wertlos;  echt  seien  von  249  an  bis  ca.  400  die 

vor-  und  geschlechtsnamen  der  beamten.  zu  diesem  ergebnis  gelangt 
er  mittels  folgender  sätze,  welche  ich  hier  in  seinem  sinne  wieder- 

gebe, die  beinamen  sind  erst  im  fünften  jh.  in  schriftgebrauch  ge- 
kommen; auch  die  Stammbäume  reichen  nicht  über  dieses  zurück, 

das  echte  consulnverzeichnis  des  dritten  und  vierten  jh.  ist  im 
siebenten  von  zwei  selten  her  interpoliert  worden,  um  demselben 

gleiche  gestalt  mit  dem  der  spätem  Jahrhunderte  zu  geben,  einer- 
seits von  Licinius  Macer :  er  ist  der  einzige  unter  den  annalisten,  der 

für  die  zeit  vor  400  cognomina  angibt;  doch  thut  er  dies  nicht  bei 
allen  beamten.  auf  ihn  geht  die  consulnliste  des  Idacius  (die  sog. 

fasti  Hispani)  und  des  Chronicon  paschale  zurück,'  diese  bildet  nicht 
wie  die  des  Chronographen  vom  j.  354  nach  Ch.  (des  sog.  Anonymus 
Norisianus)  mit  der  capitolinischen  zusammen  eine  familie,  wohl  aber 

stimmt  sie  mit  gewissen,  wahi'scheinlich  aus  Macer  abgeleiteten  par- 
tien  der  Verzeichnisse  des  Livius  und  des  Dionysios  von  Halikar- 
nasos  genau  zusammen  und  gibt  wie  diese  den  meisten  beamten, 
aber  nicht  allen  einen  beinamen.  die  spuren  des  andern  fälschers 
findet  man  bei  Diodoros.  seine  von  268  —  452  erhaltene  consuln- 

liste ist  zwei  verschiedenen  quellen  entflossen:  von  328  an  durch- 
weg dem  guten  annalisten,  welchem  er  in  der  erzählung  schon  vor- 
her gefolgt  ist;  von  268  bis  327  hat  er  aber  in  der  mehrzahl  der 

*  die  vorhandenen  consulnverzeichnisse  von  245  bis  766  hat  als  an- 
hang  zu  den  capitolinischen  fasten  Mommsen  im  CIL.  I  486  ff.  über- 

sichtlich auf  grund  der  besten,  für  mehrere  erst  von  ihm  ermittelten 
textüberlief erung  zusammengestellt. 
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fälle  einer  bloszen  tabelle  den  vorzug  gegeben,  welche  jeden  beamten 

mit  einem  cognomen  ausgestattet  hatte,  diese  stand  bei  dem  grie- 
chischen Chronographen  Kastor,  welcher  sie  der  bereits  mit  unechten 

Zusätzen  versetzten  ausgäbe  der  Jahrestafeln  des  oberpontifex ,  den 
annales  maximi  entlehnt  hatte,  die  zwei  fälschungen  wurden  dann 
von  Atticus  mit  einander  verschmolzen  und,  wo  Macer  ein  anderes 
cognomen  bot  als  die  ausgäbe  der  stadtchronik ,  beide  cognomina 

vereinigt;  Atticus  selbst  fügte  die  vaters-  und  groszvatersvornamen 
hinzu,  aus  seinem  Jahrbuch  sind  sowohl  die  zwei  amtlichen  listen 
als  auch  das  consulnverzeichnis  des  Chronographen  von  354  entlehnt. 

Die  ausführungen  dieser  schrift  haben  viel  beifall  gefunden,  und 
Mommsen  selbst  rühmt  röm.  staatsr.  III  208  ihre  Sorgfalt;  unstreitig 
ist  durch  sie  die  quellenforschung  in  wesentlichen  punkten  erheblich 
gefördert,  in  andern  neue  anregung  gegeben  und  manche  treffende 
bemerkung  hinzugefügt;  dazu  kommt  der  ertrag  einer  von  dem  vf. 

angestellten  collation  der  capitolinischen  fragmente.  in  der  haupt- 
frage  indes  habe  ich  seine  ansichten  nicht  bewährt  gefunden;  eine 

unbefangene  und  gewissenhafte  prüfung  wird  vielmehr  zu  dem  er- 
gebnis  führen,  welches  sich  in  den  worten  Mommsens  KF.  I  295  zu- 

sammenfassen läszt:  'wenn  in  unserer  gesamten  Überlieferung  etwas 
gut  und  zuverlässig  ist,  so  ist  dies  die  magistratstafel.' 

Dies  zu  beweisen  wird  in  vorliegender  arbeit  unternommen, 
deren  gang  aus  folgender  titelzusammenstellung  der  einzelnen  capitel 
und  ihrer  abschnitte  ersehen  werden  kann.  I  cognomina  vor  400: 
1)  Inschriften  auf  steinen;  2)  bei  Schriftstellern;  3)  priesternamen; 
4)  geschichtschreiber  vor  Livius;  5)  zeitgenössische  Zeugnisse.  II  die 
Idacische  liste:  1)  Idacius  und  die  Paschalchronik ;  2)  Verhältnis  zur 
amtstafel;  3)  zu  Dionysios;  4)  zu  Livius;  5)  Licinius  Macer;  6)  Aelius 
Tubero.  III  Diodors  liste :  1)  die  namengebung ;  2)  Kastor ;  3)  spräche 

der  quelle;  4)  Atticus.  IV  die  andern  verdachtgründe:  1)  der  bei- 
name  Augurinus;  2)  der  beiname  Caecus;  3)  häufung  der  cognomina; 

4)plebejerbeinamen:  5)  die  vaters-  und  groszvatersvornamen;  6)  er- 
satzconsuln;  7)  verschollene  geschlechtsnamen  und  griechische  co- 

gnomina vor  400;  8)  bei  Diodor  fehlende  consulartribunen;  9)  ein- 
geschobene consuln  bei  Diodor.  V  die  quelle  des  Chronographen: 

1)  berührungen  mit  der  amtstafel;  2)  ansichten  über  das  Verhältnis 
zu  ihr;  3)  mehr  cognomina  als  dort;  4)  abweichende  kriegsangaben; 
5)mehrämter;  6)  beamte  der  anarchiezeit;  7)  abfassungszeit;  8)  das 
Jahrbuch  des  Libo.  VI  glaubwürdigkeit  der  leinwandschriften: 

1)  quelle  der  amtstafel;  2)  die  verdachtgründe;  3)  positive  schutz- 
gründe; 4)  Widerspruch  bei  Livius. 

I.  Cognomina  vor  400. 

Die  cognomina  sind,  wie  Mommsen  RF.  I  45  treffend  bemerkt, 
an  sich  so  alt  wie  die  spräche;  die  frage  ist  nur,  ob  sie  schon  so  früh, 
wie  es  die  amtstafel  voraussetzt,  aus  dem  familiären  verkehr  in  die 

19* 
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öffentliche  rede  und  damit  in  den  schriftgebrauch  übergegangen  sind, 
läszt  sich  dies  mit  fug  verneinen,  so  ist  der  amtstafel  von  vorn  herein 
jeder  anspruch  auf  autorität  entzogen;  aber  die  Zeugnisse  sprechen 
gegen  die  Verneinung. 

1.  Inschriften  auf  steinen,  datierbare  inschriften  aus  der 

zeit  vor  400  sind  nicht  vorhanden;  aber  unter  den  vorhandenen  der 
nächsten  Jahrhunderte,  von  welchen  allerdings  viele  den  beinamen 
weglassen,  gehören  gerade  die  ältesten  zu  denen  welche  ihn  zeigen, 
und  es  steht  insofern  der  annähme,  dasz  er  schon  vor  400  schriftmäszig 
gewesen  sei,  nichts  im  wege.  nach  Cichorius  freilich  hätte  Mommsen 

gezeigt,  dasz  der  beiname  ei'st  spät  hinzugefügt  worden  sei  und, 
während  er  auf  öffentlichen  denkmälern,  zb.  in  ratsbeschlüssen  nicht 
vor  650  gefunden  wird,  in  privatinschriften ,  münzen,  elogien  seine 
hinzufügung  ungefähr  im  fünften  jh.  begonnen  habe,  wer  das 
liest,  musz  glauben  dasz  die  ältesten  denkmäler  keinen  beinamen 

enthalten;  aber  Mommsen  selbst  in  der  epochemachenden  abhand- 
lung  über  die  römischen  eigennamen  (RF.  1 1  ff.)  drückt  sich  hierüber 

ganz  anders  aus.  ""die  schriftmäszigkeit  der  cognomina'  schreibt  er 
s.  48  'reicht  an  sich  bis  wenigstens  in  das  fünfte  jh.  zurück,  hat 
sich  aber  anfänglich  nicht  erstreckt  auf  die  öffentlichen  Urkunden 

im  engsten  sinn  des  wortes ,  auf  volks-  und  senatsacte.'  letztere 
anlangend  findet  sich  in  den  altern,  von  dem  senatusconsult  über  die 
Bacchanalien  568  bis  auf  den  puteolanischen  contract  649  nur  der 

vor-  und  geschlechtsname,  allenfalls  auch  der  Vatersname  angegeben; 
zuerst  in  dem  ratsbeschlusz  wegen  Asklepiades  676  und  in  dem  An- 

tonischen 23lebiscit  über  die  Termessier  682  erscheinen  cognomina, 

aber  nur  sporadisch^;  erst  die  ratsbeschlüsse  der  Ciceronischen  zeit 
geben  in  den  Verzeichnissen  der  beim  schreiben  anwesenden  Sena- 

toren den  beinamen  regelmäszig. 
Aus  diesen  Zeugnissen  ergibt  sich  also  nur,  dasz  das  cognomen 

im  erhabenen  und  feierlichen  stil  der  hohen  versamlungen  lange  zeit 

vermieden  wurde;  in  andern  kundgebungen  amtlicher  oder  halbamt- 
licher art  findet  es  sich  so  früh  wie  uns  solche  überhaupt  begegnen, 

das  repetundengesetz  vom  j.  632  befiehlt,  auszer  dem  nonien  (vor- 
und  geschlechtsnamen)  auch  patrem  tribum  cognomenque  der  richter 
in  die  liste  derselben  einzutragen ;  die  Gracchischen  grenzsteine  der- 

selben zeit  verzeichnen  ebenfalls  die  beinamen;  sie  sind  in  den  eigent- 
lichen actenstücken,  wie  Mommsen  bemerkt,  schon  in  sehr  alter  zeit 

gangbar,  in  dem  Schiedsrichterspruch  für  die  Genuaten  und  ihre 
nachbarn  die  Langenses  Veturii  in  Ligurien  aus  637  heiszen  die  zwei 
richter  Q.  M.  Minucieis  Q.  f.  Bufeis;  in  der  Inschrift  von  Aquileja 
aus  573  (CIL.  I  n.  538)  L.  ManUiis  L.  f.  Acidinus:  auf  inschriften 

von  Bononia  aus  567  (n.  535 — 537)  M.  Äemüius  M.  f.  M.  n.  Lepidiis 

^  in  den  inschriften  der  pagi  von  Capua  geben  die  consulndata  von 
643.  646.  648.  650.  655.  656  kein  cognomen,  die  von  660.  683  fügen  es 
hinzu,  vgl.  unten  cap.  IV  4. 
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COS.]  von  Haiesa  aus  561?  (n.  533)  Italicei  L.  Corndimn  Sdpionem 
honoris  causa,  andere  gleichzeitige  lassen  den  beinamen  weg;  älter 
sind  nur  n.  530  und  531:  auf  weibgeschenken  aus  543  M.  Claudius 
M.  f.  auf  den  münzen  erscheint  er,  seit  überhaupt  die  naraen  der 

münzbeamten  auf  ihnen  vorkommen,  dh.  etwa  seit  dem  Hannibal- 
kriege  (Mommsen  s.  47).  unter  umständen  konnte  das  cognomen 
selbst  in  den  beschlieszenden  versamlungen  eine  rolle  spielen:  dann 
nemlich,  wenn  es  selbst  den  gegenständ  des  heschlusses  bildete,  dies 
war  gleich  nach  dem  ersten  punischen  krieg,  im  j.  514  der  fall: 
Cassius  Dion  fr.  44  im.  MdpKOu  KXaubiou  Kai  Titou  Ce|UTTpuuviou 

üirdTuuv  luövuj  xfic  toO  Ttaxpoc  e7T(juvu|uiac  tlu  TrpecßuTe'puj  tuüv 
TTaiötuv  jueiexeiv  'Puj)aaToi  irapeKeXeucavTO.  offenbar  bezieht  sieb 
dies  nicht  auf  altererbte  beinamen :  denn  diese  erbten  weiter,  bis  sie 
durch  neue  verdrängt  wurden;  Mommsen  RF.  I  53  denkt  an  die  von 
überwundenen  städten  oder  Völkern  entlehnten  ehrennamen  wie 

Africanus,  Asiaticus ;  aber  der  text  liefert  hierfür  keinen  anhält,  und 

damals  hätte  kaum  6iner  gegenständ  des  beschlusses  sein  können. '' 
vielleicht  ist  ToO  Trarpöc  emphatisch  zu  nehmen,  von  einem  bei- 

namen, den  nur  der  vater,  nicht  schon  der  groszvater  und  noch 
frühere  ascendenten  geführt  hatten ;  in  diese  kategorie  fällt  dann 
auch  der  ehrenbeiname.  man  wollte  der  häufung  von  beinamen  einer 

person  steuern;  in  der  that  findet  sie  sich  in  den  letzten  Jahrhun- 
derten des  freistaats  weniger  als  in  den  frühern. 

Von  den  privatinschriften  die  älteste  *st  die  auf  dem  sarge  des 
Scipio  Barbatus  (consul  456,  censor  474) :  L.  (CorneU)o  Cn.  f.  Scipio; 
sie  steht  am  obern  rand;  in  dem  metrischen  elogium  der  Vorderseite 
ist  auch  sein  zweiter  beiname  angegeben;  sein  söhn,  consul  495, 
heiszt  in  der  eigentlichen  grabinschrift  L.  Cornelio  L.  f.  Scipio.,  aber 
im  elogium  L.  Scipio  und  ßius  Barbati. 

2.  Inschriften  aus  der  zeit  vor  400  bei  Schriftstellern 

bringt  Cichorius  elf  zusammen,  welche  beweisen  sollen,  dasz  damals 
kein  cognomen  geschrieben  wurde;  es  ist  aber  keine  von  ihnen  im 
Wortlaut  citiert,  vielmehr  die  nomenclatur  gewöhnlich  so  behandelt, 

wie  es  gerade  dem  Schriftsteller  beliebte  oder  seiner  gewohnheit  ent- 
sprach, von  einer  einzigen  Inschrift  dieser  art  ist  es  gewis,  dasz  der 

berichterstatter  auf  die  namengebung  geachtet  hat:  sie  stammt  spä- 
testens aus  328,  ist  aber  von  Cichorius  nicht  beachtet  worden:  gerade 

diese  enthielt  ein  cognomen.    betrachten  wir  zunächst  die  elf  andern. 

*  Messalla,  vorausgesetzt  dasz  der  537  in  der  geschichte  der  Schlacht 
am  Trasumennus  genannte  Corvinus  (Silius  Pun.  V  77)  nicht  mit  Valerius 
Messalla  consul  528  identisch  oder  blosz  vetter,  sondern  bruder  des- 

selben gewesen  ist.  ob  Caudinus  ein  siegesbeiname  war,  ist  ungewis; 
war  der  name  ein  solcher,  so  muste  er  (wie  Mommsen  RF,  II  295  ver- 

mutet) von  L.  Lentulus  479  erworben  worden  sein,  dann  aber  wäre  das 
gesetz  schon  ein  paar  jähre  nach  seiner  entstehung  auszer  kraft  ge- 

treten: die  brüder  L.  und  P.  Cornelius  L.  f.  Lentulus  führen  beide  den 

Zunamen  517.  518  in  der  consuln  ,  der  jüngere  auch  in  der  triumph- 
tafel. 
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auf  einem  irrtum,  wie  schon  Peter  bist.  Rom.  rell.  I  135  erinnert, 
beruht  die  angäbe  des  Plinius  n.  h.  XXXIV  30  (statuam)  quam  apud 
aedem  Tellur is  statuisset  sibi  Sp.  Cassius ,  qui  regnum  adfedaverat ; 
dieses  Standbild  war,  wie  Cichorius  anerkennt,  mit  dem  von  Plinius 
XXXIII 15  simulacrum  ex  aere  factum  Cereri  expeculio  Sp.  Cassii  und 
von  Livius  II  41  eum  peculium  filil  Cereri  consecravisse ;  Signum  inde 

factum  esse  et  inscriptum  'ex  Cassia  familia  datum^  erwähnten  iden- 
tisch, hat  also  den  namen  des  Sp.  Cassius  Vecellinus  selbst  gar  nicht 

geführt,  zu  streichen  ist  auch  das  citat  bei  Macrobius  Sat.  I  IS  lex 
antiquissima  in  columna  aerea  a  L.  Pinario  et  Furio  coss.  (282):  das 
fehlen  des  Vornamens  bei  dem  zweiten  consul  beweist,  dasz  Varro 
oder  Macrobius  auf  beibehaltung  der  eigentlichen  nomenclatur  nicht 

bedacht  genommen  hat.  ebenso  wenig  ist  aus  den  angaben  des  Dio- 
nysios  V  35.  VI  1.  VIII  55.  IX  60,  dasz  247  M.  Horatius,  257 
Postumus  Cominius,  268  Proculus  Verginius,  288  Sp.  Postumius 

die  erriYpctcpri  oder  Kaöie'puucic  gewisser  Stiftungen  übernommen 
hätten ,  ein  schlusz  auf  den  Wortlaut  der  dedieationsinschrift  zu 
ziehen :  die  drei  ersten  hat  Dionysios  schon  bei  ihrer  ersten  nennung 
ohne  beinamen  eingeführt,  den  letzten  zwar  vorher  Sp.  Postumius 

Albinus  genannt,  durfte  aber  ebendeswegen  sich  die  zumal  für  Grie- 
chen lästige  aufführung  der  vollständigen  nomenclatur  ersparen, 

wenn  solche  erwähnungen  etwas  beweisen  sollen,  so  würde  umge- 
kehrt zb.  aus  Plinius  XXXIV  23  (statua)  Camilli  in  rostris  folgen, 

dasz  auf  dieser  bildseule  der  beiname  gestanden  habe^,  und  man 
würde  zwar  aus  Plinius  XXXIV  21  {columna)  L.  Minucio  praefecto 
annonae  eoctra  poHam  Trigeminam  unciaria  stipe  collata  einen  be- 

weis gQgQo.  die  anwendung  des  cognomens,  zugleich  aber  aus  Pli- 
nius XVIII  15  iy.  Minucius  Augur inus  farris  pretium  in  trinis 

nundinis  ad  assem  redegit  .  .  qua  de  causa  statua  ei  extra  portam 
Trigeminam  a  populo  stipe  collata  statuta  est  den  beweis  für  das 
gegenteil  gewinnen,  in  all  diesen  stellen,  ebenso  bei  Livius  VI  5 
aedis  Martis  dedicata  est  a  T.  Quinctio  duumviro  sacris  faciendis 
wird  von  der  Inschrift  selbst  gar  nicht  gesprochen,  geschweige  denn 
ihr  Wortlaut  angeführt,  beides  gilt  auch  von  der  angäbe  des  Varro 
bei  Macrobius  Sat.  1  8  und  des  Dionysios  VI  1,  dasz  T.  Larcius  (256 
oder  257)  den  Saturnustempel  dediciert  habe  (dedicasse,  Tr\v  eiTi- 
Ypacpfjv  Tfjc  ibpuceujc  Xaßeiv),  ferner  von  dem  fehlen  des  beinamens 
der  vier  316  in  Fidenae  ermordeten  gesandten,  welche  durch  statuen 
geehrt  wurden,  bei  Cicero  Phil.  IX  5.  Livius  IV  17  und  Plinius 
XXXIV  23,  bei  welchem  auch  noch  die  grosze  zahl  der  personen  ins 
gewicht  fällt:  je  mehr  deren  waren,  desto  stärker  machte  sich  die 

abneigung  geltend,  die  unbequeme  vollständige  nomenclatur  beizu- 

^  für  schriftsteiler  der  zeit  vor  Licinius  Macer  läszt  Cichorius  s.  185. 
187  das  cognomen  bei  den  berühmtesten  männern  der  vorzeit,  einem 
Brutus  Poplicola  Codes  Camillus  Cincinnatus  zu,  aber  nicht  für  in- 
schriften. 
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behalten,  bei  Cicero  p.  Balho  53  und  Livius  II  33  ist  zwar  davon 
die  rede,  dasz  der  text  des  268  von  Sp.  Cassius  mit  den  Latinern 
geschlossenen  bündnisses  auf  einer  erzseule  verewigt  worden  sei, 
aber  nicht  die  geringste  spur  von  beibehaltung  des  Wortlautes  in  der 
besprechung  desselben  zu  finden,  wer  aber  ein  gewicht  darauflegen 
wollte,  dasz  in  diesen  fällen  mehrere  Schriftsteller  in  der  behandlung 
des  beinamens  übereinstimmen,  der  müste  folgerecht  für  das  Stand- 

bild des  'Brutus',  erwähnt  von  Poseidonios  bei  Plutarch  Marius  1 
und  von  Plinius  XXXIII  9,  und  für  das  des  'Codes'  bei  Livius  II  10. 
Dionysios  V  25.  Plinius  XXXIV  22.  29.  Plut.  Poplic.  16.  Gellius 
IV  5  anwendung  des  cognomens  anerkennen. 

Auf  den  Wortlaut  von  Inschriften  ist  in  zwei  fällen  bezug  genom- 
men, im  j.  374  bei  dem  weihgeschenk  des  Cincinnatus,  Liv.  VI  29 

tabula  .  .  his  ferme  inclsa  litferis  fuit:  Iiippiter  atque  divi  omnes  Itoc 
dederunt,  vi  T.  Quinäms  dictator  oppida  novem  caperet,  vgl.  Cincius 
(Zeitgenosse  des  Augustus)  bei  Festus  s.  363  trientem  tertium  pondo 
coronam  auream  dedisse  se  lovi  donum  scripsit  T.  Quinctius  dictator, 
quom  per  novem  dies  totidem  urtes  et  decimam  Praeneste  cepisset.  die 
möglichkeit,  dasz  der  beiname  gefehlt  habe,  ist  für  diesen  wie  für 

alle  oben  erwähnten  fälle  zuzugeben,  aber  nicht  mehr  als  die  mög- 
lichkeit; in  dem  vorliegenden  zeigt  Livius  selbst  durch  ferme  an, 

dasz  er  nicht  wortgetreu  citiert,  und  aus  Cincius  ersehen  wir,  dasz 
er  mindestens  zweimal  bedeutend  abgekürzt  hat.  über  jeden  zweifei 

erhaben  ist  in  bezug  auf  das  cognomen  nur  die  angäbe  über  die  auf- 
schrift  der  s2)olia  opima  des  Cornelius  Cossus  aus  326  (nach  andern 
317  oder  328),  Livius  IV  20  titulus  ipse  spoliis  inscriptus  iUos  meque 
arguit  considem  ea  Cossum  cepisse.  lioc  ego  cum  Äugustum  Caesarem 

.  .  se  ipsum  in  tJiorace  linteo  scriptum  legisse  audissem,  prope  sacri- 
legium  ratus  sum  Cosso  spoliorum  suorum  . .  subtratiere  testem  . .  lana 

versare  in  omnes  opiniones  licet,  cum  auctor pvgnae  .  .  se Ä.Corne- 
lium  Cossum  considem  scripserit. 

3.  Priestern  amen  bei  den  Schriftstellern,  diese  erklärt  Cicho- 
rius  für  die  ältesten,  am  wenigsten  entstellten,  weil  die  anfange  des 
Schriftwesens  auf  die  priester  zurückgehen,  von  letzterm  ist  uns  nichts 
bekannt;  es  wäre  blosz  dann  wahrscheinlich,  wenn  es  in  Rom  ähnlich 
wie  in  Ägypten  und  Babylon  einen  besondern  priesterstand  gegeben 
hätte,  sicher  ist  nur,  dasz  die  stadtchronik  vom  oberpontifex  geführt 
wurde;  dieser  schrieb  aber  nicht  blosz  die  namen  der  priester,  son- 

dern auch  die  der  andern  beamten,  und  da  wir  von  der  stadtchronik 
kein  wörtliches  fragment  besitzen,  so  sind  die  priesternamen,  ehe 
sie  durch  verschiedene  bände  hindurch  zu  uns  gelangten,  derselben 

Verderbnis  ausgesetzt  gewesen  wie  die  andern,  aus  245 — 400  citiert 

Cichorius  mit  Bardt  'die  priester  der  vier  groszen  collegien  aus  röm. 
republ.  zeit'  s.  3  folgende  namen.    oberpontifices :   Q.  Furius  Liv. 
III  54,  dafür  M.PapiriusAscon.  s.  77  (Kiessling-Schöll);  A.Cornelius 
Liv.  IV  27;  Sp.  Minucius  Plut.  de  utilitate  ex  inimicis  6,  vgl.  Liv. 
IV  44;  M.  Folius  Liv.  V  41,  wofür  M.  Fabius  bei  Plut.  Camill.  21. 
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Ampelius  20/  hinzuzufügen  ist  C.  Papirius  Dionys.  III  36.  opfer- 

könig:  M'  Papirius  Dion.  V  1.  obercurio:  Ser.  Sulpicius  Liv.  III  7. 
duumvir  sacrorum:  T.  Quinctius  Liv.  VI  5.  augurn:  M'  Valerius, 
C.  Veturius  Liv.  III  32.  zwei  augurn  führen  aber  doch  einen  bei- 
namen:  T.  Verginius  Rutilus  Liv.  III  7  und  C,  Horatius  Pulvillus 
Liv.  III  32.  letztern  glaubt  Cichorius  durch  die  Vermutung  beseiti- 

gen zu  können,  dasz  Livius  das  cognomen  eigenmächtig  in  erinne- 
rung  an  c.  30  hinzufüge,  wo  er  denselben  nach  dem  Vorgang  (?)  des 
Macer  mit  dem  beinamen  ausgestattet  habe;  der  andere,  nunmehr 
als  einzige  ausnähme  übrig  bleibende  fall  sei  deswegen  unerheblich, 
weil  Livius  hier,  wie  Nitzsch  annalistik  s.  96  zeige,  aus  einer  jungem 
quelle  schöpfe.  Livius  konnte  indes  aus  c.  30  keine  Übertragung 
vornehmen ,  weil  er  den  dort  genannten  Horatius  Pulvillus  für  eine 
andere  person  hält  als  den  augur:  diesen  nennt  er  Gaius,  jenen 
Marcus,  die  von  Nitzsch  ao.  ausgesprochene  Vermutung,  dasz  Livius 

III  6 — 9  dem  Macer  folge,  welcher  eine  ältere,  entschieden  Fabische 
darstellung  mit  der  des  Antias  zusammengearbeitet  habe,  verwirft 
Cichorius  an  einer  andern  stelle  (s.  186)  nach  Peters  Vorgang  selbst, 
weil  es  höchst  zweifelhaft  ist,  dasz  Macer  seinen  Zeitgenossen  Antias 
benutzt  habe,  überdies  gehören  die  angaben  des  Livius  (wie  eben 
III  7  und  32)  über  erledigung  und  neubesetzung  von  priesterstellen 
bekanntlich  zu  den  besten  stücken  unserer  Überlieferung;  Nitzsch 
führt  sie  deswegen  auf  Fabius ,  nicht  auf  Antias  zurück ,  andere  mit 
besserm  recht  auf  die  stadtchronik;  man  könnte  auch  an  die  lein- 
wandbücher  denken. 

4.  Geschichtschreiber  vor  Livius.  nach  Cichorius  wäre 

Licinius  Macer  der  erste  und  einzige  annalist  gewesen,  welcher  für 

245 — 400  beinamen  angab;  aus  Livius  IV  21  zum  j,  319:  dictatorem 
dici  A.  Servilium  placet,  cui  Prisco  alii,  diu  Strudo  fuisse  cognomen 

iradunt  ist  aber  zu  schlieszen,  dasz  das  mindestens  zwei  von  ihnen  ge- 
than  haben,  in  der  that  finden  sie  sich  auch  bei  den  andern  annalisten 

der  Sullanischen  zeit:  Claudius  Quadrigarius  und  Valerius  Antias; 
ebenso  bei  den  Vorgängern  derselben  bis  zurück  auf  einen  der  zwei 
ältesten:  bei  Piso,  Cassius  Hemina,  Cincius  Alimentus,  und  auch 
von  den  übrigen  läszt  sich  nicht  behaupten ,  dasz  sie  sich  derselben 
enthalten  haben,  es  liesze  sich  wohl  denken,  dasz  besonders  die 
altern  annalisten  es  der  würde  des  historischen  stils  angemessen  er- 

achtet hätten,  jene  in  der  spräche  der  hohen  versamlungen  gemiedenen 
bezeichnungen  nur  in  besondern  fällen  zu  verwenden,  und  bei  allen 
Schriftstellern  kommt  hinzu,  dasz  die  aufführung  von  drei  namen 
einer  person  lästig  fallen  muste;  ein  wissen  hierüber  besitzen  wir 
aber  nicht,  weil  bei  Livius  und  Dionysios,  ebenso  bei  Cicero  keine 
wortgetreuen,  bzw.  wörtlich  übersetzten  eitate  vorkommen,  Gellius 

*  bereits  dem  j.  414  gehört  der  pontifex  M.  Valerius  Liv.  VIII  9 
an,  und  sein  name  steht  im  vocativ  in  der  hochfeierlichen  anspräche, 
mit  welcher  Decius  Mus  seine  berühmte  todes weihe  herbeiführt;  hier 
würde  das  cognomen  unpassend  gewesen  sein. 



GFUnger:  die  glaubwürdigkeit  der  capitolinischen  consulutafel.  I.    297 

aber  und  die  grammatiker  nur  eine  magere  ausbeute  liefern,  und  die 
erwähnten  motive  gelten  von  allen,  auch  den  anerkannten  beinamen. 
von  vorn  herein  sind  wegen  zu  später  zeit  aus  den  von  Cichorius 
beigebrachten  citaten  das  des  Samiers  Duris  bei  Diodor  XXI  6, 
wo  der  consul  von  459  einfach  Fabius  genannt  wird,  und  des  Naevius 
auszuscheiden,  in  dessen  bellum  Punicum  die  namen  M,  Valerius 

(consul  491)  und  Lutatius  (512)  genannt  werden;  auch  kommt  die 
schlichte  benennung  Fabius  auf  rechnung  Diodors,  welcher  den 

consul  schon  im  praescript  der  Jahresgeschichte  seinem  brauche  ge- 
mäsz  ohne  cognomen  angeführt  hat,  und  dasz  eine  abkürzung  vor- 

liegt, erhellt  schon  aus  dem  fehlen  des  Vornamens;  letzteres  gilt  auch 
für  den  namen  Lutatius  bei  Naevius.  sollten  gleichwohl  solche  citate 

etwas  gelten,  so  hätte  auch  Ennius,  der  jüngere  Zeitgenosse  des  Nae- 
vius, herangezogen  werden  müssen,  der  in  den  annalen  (buch  9)  die 

consuln  von  550  M.  Cornelius  M.  f.  Cethegus  und  Tuditanns,  den 
von  555  Catus  Äelius  Sextus  nennt. 

Fabius  Pictor  fr.  14  bei  Dionysios  VII  71:  A.  Postumius,  dic- 
tator  (258),  Dionysios  gibt  hier,  in  der  geschichte  von  264,  eine 
selbständige,  den  Römerspielen  gewidmete  darstellung,  in  welcher 

er  sich  auf  die  autorität  des  Fabius  beruft;  er  hat,  wie  Peter  be- 
merkt, manches  übergangen,  anderes  teils  weiter  ausgeführt  teils 

abgeändert  und  ist  überhaupt  für  die  form  allein  verantwortlich,  in 
betreff  jenes  dictators  verweist  er  auf  seinen  frühern  bericht  (VI  10), 

und  nicht  blosz  dort,  sondern  schon  im  praescript  jener  jahres- 
geschichte  hat  er  dem  Postumius  ebenfalls  keinen  beinamen  ge- 
geben. 

Cincius  Alimentus  (fr.  6)  und  Piso  (fr.  24)  bei  Dionysios  XII  3 
über  Servilius  (Ahala),  den  mörder  des  Sp.  Maelius:  ek  toutou  Kai 

'ttiv  eTTuuvujLiiav  iriv  "AXav^  auTuJ  xeGnvai  \eTOuciv,  öti  tö  Eicpoc 
eXiAJV  UTTÖ  jLidXric  rjXeev  im  xov  dvbpa.  äXac  fdp  KaXoOci  'P(ju)naioi 
TCtc  )udXac.  diese  stelle  erklärt  Cichorius  für  einen  zusatz  aus  anderer 
quelle;  dies  gehe  aus  Kai  .  .  XeYOUCiV  und  aus  der  etymologischen 
erklärung  des  beinamens  hervor,  der  zweite  grund  ist  nicht  ver- 

ständlich und  jedenfalls  nicht  beweiskräftig:  die  beinamen  musten 
sich  aus  ihrer  appellativbedeutung  erklären  lassen,  und  es  werden 
auch  in  den  annalen  viele  von  berühmten  männern  neu  erworbene 

aus  ihr  erklärt,  zu  XeYO^Civ  ist  nicht  etwa  ein  unbestimmtes  subject 
(oi  TToXXoi,  man),  sondern  aus  dem  anfang  KiYKiOC  Kai  KaXTTOupvioc 
zu  ergänzen,  gerade  so  wie  zu  dem  kurz  vorher  zweimal  gebrauchten 
(paci.  die  ganze  bemerkung  hängt  unlösbar  mit  der  erzählung  der 

zwei  annalisten  zusammen.  Dionysios  hat  zuerst  (XII  1 — 2)  die  ihm 
besser  zusagende,  in  Wahrheit,  wie  längst  erkannt,  schlechtere  vul- 

gäre darstellung  mitgeteilt ,  laut  welcher  Cincinnatus  dictator ,  Ser- 
vilius reiteroberst  war  und  dieser  von  jenem  den  befehl  erhielt  den 

■^  diese  form  auch  Plut.  Brut,  l  und  Cic.  07\  153,  v^jl.  unten  cap.  V  8 und  II  4. 
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hochverräter  zu  töten,  die  dictatur  ist  erfunden,  um  das  waffen- 
tragen  des  mörders  und  den  mord  selbst  als  berechtigt  erscheinen 
zu  lassen,  über  die  art  der  waflfe  und  ihren  verwahrungsort  wird  in 
dieser  version  begreiflicherweise  nichts  gesagt:  Servilius  brauchte 
ja  als  reiteroberst  die  waife  nicht  zu  verstecken;  von  vielen  wird  die 

that  dem  gefolge  des  Servilius  schuld  gegeben,  von  welchem  das- 
selbe gilt,  in  der  bessern ,  vor  auffindung  der  Escurialexcerpte  des 

Dionjsioti  nur  aus  Plutarch  Brut.  1  einigermaszen  bekannten  dar- 
stellung  ist  Servilius  ein  von  altern  männern  aufgehetzter  Jüngling 
und  seine  that  ein  meuchelmord;  um  seine  absieht  zu  verbergen, 

wählt  er  den  dolch  und  versteckt  ihn  unter  der  achsel;  dem  ent- 
sprechend schreibt  Dionysios  toütov  hi  qpaci  (Cincius  und  Piso) 

XaßövTtt  TÖ  Hiqpibiov  unö  ludXric  eXöeiv  irpöc  töv  MaiXiov. 

Cato.  der  in  fr.  25  (Priscianus  VI  s.  694  f.)  erwähnte  L.  Mami- 
lius  ist  ein  bürger  von  Tusculum,  welches  zur  zeit  noch  ein  selbstän- 

diger Staat  war,  und  die  geschichte  von  dem  kriegstribun  Q.  Cae- 
dicius  fr.  83  (Gellius  III  7)  spielt  erst  im  j.  498 ,  auch  scheint  der 
name  des  letztern  erst  von  Gellius  {pulcrum  facinus  M.  Cato  de  M. 
Caedicio  tr.  mil.  scriptum  reliquit)  hinzugefügt  zu  sein :  im  fragment 
selbst  steht  er  nicht,  und  es  entspricht  dem  bekannten  grundsatz 

Catos^  die  führernamen  zu  übergehen,  wenn  dort  gesagt  wird:  Im- 
perator Poenus  .  .  ohviam  Bomano  exercitui  progreditur  .  .  tribunus 

ad  consulem  venu  usw. 

Polybios  ni  22  nennt  als  consuln  von  245  M.  Junius  Brutus 
und  M.  Horatius,  läszt  also  bei  dem  zweiten  das  cognomen  weg. 
letzteres  thut  er  in  der  geschichte  der  spätem  zeit,  für  welche  doch 
die  Bchriftmäszigkeit  der  cognomina  von  niemand  geleugnet  wird, 
durchweg:  zb.  beim  ersten  punischen  krieg  nennt  er  selbst  die  be- 

rühmtesten heerführer,  einen  Regulus  Metellus  Catulus  nicht  mit' 
diesen  ihren  beinamen.  erst  in  den  letzten  zeiten  wendet  er  hier  und 

da  einen  an,  hauptsächlich  zur  Unterscheidung  von  männern  gleiches 
geschlechtes,  mit  Vorliebe  bezeichnet  er  die  einmal  eingeführten 
Römer  weiterhin  blosz  durch  ihre  vornamen.  die  Unbequemlichkeit, 
welche  die  dreizahl  der  römischen  namen  verursachte,  wurde  für  die 
Griechen  dadurch  erhöht,  dasz  sie  selbst  nur  einen  einzigen  führten ; 
dazu  kam  die  Schwierigkeit,  welche  ihnen  die  fremden  namen  beim 
aussprechen,  zum  teil  auch  beim  schreiben  machten;  diese  machte 
sich  am  stärksten  bei  der  zahlreichsten  gattung,  den  cognomina  (zb. 
eben  Pulvillus)  fühlbar;  die  geschlechtsnamen  hatten  wenigstens 
sämtlich  eine  auch  im  griechischen  häufige  endung;  am  meisten 

empfahlen  sich  durch  ihre  geringe  zahl,  welche  sie  auch  am  ge- 
läufigsten machte,  und  durch  ihre  kürze  die  vornamen. 

Cassius  Hemina  fr.  19  (Äppian  Gall.  6)  AöpcuüV,  dh.  Fabius 

^  Nitzsch  und  Cichorius  geben  das  für  allgemeinen  grundsatz  der 
altern  annalisten  aus;  beide  gewährsmänner  (Nepos  Cato  3.  Plinius 
VIII  11)  bezeichnen  es  als  eigentüralichkeit  Catos,  und  nur  in  diesem 
falle  konnte  es  einer  besondern  erwähnung  würdig  erscheinen. 
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Dorsuo,  Liv.  V  46.  der  umstand,  dasz  dieser  zur  zeit  (364  während 
der  belagerung  Roms)  kein  beamter  war,  gab  Cichorius  kein  recht 
ihn  bei  der  frage  ob  damals  cognomina  im  schriftgebrauch  waren  zu 

übergehen,  aus  Cassius  (fr.  20)  und  Cn.  Gellius  (fr.  25)  gibt  Macro- 
bius  Sat.  121  den  bericht  über  eine  senatssitzung  des  j.  365,  in  wel- 

chem die  dermaligen  consulai'tribunen'Virginius,  Mallius,  Postumius 
und  ihre  collegen',  der  haruspex  Q.  Aquinius  und  ein  consulartribun 
des  Vorjahres,  Q.  Sulpicius  genannt  werden,  der  haruspex  kann  wie 
viele  andere  plebejer  eines  beinamens  ermangelt  haben;  die  tribunen 
waren  offenbar  schon  vorher  in  den  praescripten  der  Jahresgeschichte 
von  365  und  364  genannt  worden,  bedurften  also  jetzt  der  vollen 
nomenclatur  nicht  mehr;  bei  den  drei  zuerst  erwähnten  weist  auch 
das  fehlen  der  vornamen  auf  abkürzung  hin. 

Piso  fr.  24  Servilius  Ala,  s.  zu  Cincius.  fr.  19  (Gellius  XV  29) 
L.  Tarquinius  consul  245,  fr.  21  (Plinius  XXXIII  38)  A.  Postumius 
dictator  258,  fr.  37  (Plinius  XXXIV  30,  vgl.  oben  s.  294)  Sp.  Cassius. 
die  zwei  ersten  waren  ohne  zweifei  in  der  Jahresgeschichte  schon  vor- 

her genannt,  ihre  vollständige  nomenclatur  also  nicht  mehr  nötig; 
die  erwähnung  des  Cassius  vollends  gehört  der  geschichte  des  j.  596 
an.  fr.  23  (Livius  II  58)  Cn.  Siccius,  L.  Numitorius,  M.  Duellius, 
Sp.  Icilius,  L.  Mecilius,  volkstribunen  283,  vgl.  unten  cap.  III  1.  es 
ist  fraglich,  ob  einer  von  diesen  plebejern  ein  cognomen  geführt  hat; 
wenigstens  sind  nur  von  einzelnen  Sicciern  und  Duilliern  solche  be- 

kannt. Piso  pflegte,  wie  wohl  die  meisten  annalisten,  jeder  jahres- 
geschichte  ein  praescript  vorauszuschicken ,  in  welchem  die  consuln 

genau  angegeben  waren,  fr.  36  (Censorinus  17)  aus  596:  Ms  con- 
sulibus.,  qui  proximi  sunt :  consiiles  M.  Aemilius  M.  f.  Lepidus^  C.  Po- 
pilius  II  dbsens-^  die  kürze  bei  Popilius  erklärt  sich  daraus,  dasz  er 
schon  beim  ersten  consulat  582  seine  ganze  nomenclatur  erhalten 
hatte,  dasz  Piso  auch  die  andern  beamten  so  behandelte,  lehrt  fr.  28 

(Livius  X  9) :  Cn.  Domitius  Cn.  f.  Calvinus,  Sp.  CarviUus  Q.  f.  Maxi- 
mus aedilen  455.  aus  Livius  IX  44  creati  consules  (für  449)  L.  Postu- 

mius TL  Minucius.  hos  consules  Piso  (fr.  26)  Q.  Fahio  et  P.  Decio 
suggerit  läszt  sich  daher  kein  beweis  entnehmen,  dasz  er  die  beinamen 

wegzulassen  pflegte,  um  so  weniger  als  Livius  in  keiner  weise  zu  ver- 
stehen gibt,  dasz  er  der  von  Piso  gewählten  benennung  folgt. 

Sempronius  Tuditanus  fr.  4  (Asconius  s.  &%):  L.  Sicinius  L.  f. 
Vehitus,  L.  Alhinius  C.  f.  Paterculus  die  ersten  volkstribunen  261. 
aus  dem  texte  geht  freilich  nicht  mit  Sicherheit  hervor,  ob  die  namen 
dem  Tuditanus  oder  dem  andern  dort  citierten  Schriftsteller,  dem 
Atticus  entnommen  sind,  in  letzterm  fall  beweist  die  stelle,  dasz 
Atticus  die  groszvatersnamen  nicht  mit  anzugeben  pflegte. 

Cn.  Gellius  fr.  25,  s.  zu  Cassius.  fr.  24  (Macr.  I  8)  senatum 
decresse  ut  aedes  Saturni  fieret  eique  rei  L.  Furium  trih.  mit.  prae- 
fuisse  bezieht  sich  auf  einen  mitten  im  amtsjahr  spielenden  Vorgang 

der  zeit  von  322 — 373 ;  der  name  war  also  schon  im  praescript  an- 
gegeben. 
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Bei  Claudius  Quadrigarius  findet  Cichorius  vor  dem  sechsten  jh. 
kein  cognomen;  fr.  7  (Gellius  XVII  2)  aus  370:  nam  Marcus,  inquit^ 
Manlius,  quem  Capitolium  servasse  a  Gallis  supra  ostendi  cuiusque 
operam  cum  M.  Furio  dictatore  apud  Gallos  cumprime  fortem  atque 

exsuperahilem  res  publica  sensit;  fr,  10^  (Gell.  IX  13)  aus  387:  id 
subito^  ait,  perdolitum  est  cuidam  T.  Manlio,  summo  genere  gnato; 
fr.  12  (Gell.  IX  11)  aus  405:  adulescens  tali  genere  editus  L.  Furio 
Claudio  Äppio  coss.  fit  tribunus  militaris]  fr.  41  (Gell.  III  8)  aus  476 : 
consules  tum  fuerunt  C.  Fabricius  et  Q.  Aemilius]  er  übersieht  aber 

den  schlusz  von  fr.  10  ̂   quo  ex  facto  ipse  posterique  eius  Torquati  sunt 
cognominati  und  den  von  fr.  12  atque  ob  lianc  causam  cognomen  habuit 
Corvinus]  beide  erzählungen  verfolgen  den  zweck  diese  beinamen 
zu  erklären.  M.  Manlius  und  M.  Furius  waren  bei  Claudius  schon 

früher  genannt,  können  also  bei  ihrer  ersten  einführung  beinamen 
gehabt  haben;  die  aus  fr.  41  citierten  worte  sind  von  Gellius  ein- 

gelegt; erst  nach  ihnen  citiert  er  den  Claudius  :  litteras  quas  ad  regem 
Pyrrum  super  ea  causa  miserunt,  Claudius  Quadrigarius  scripsit  fuisse 
hoc  exemplo  usw. ;  vor  ihnen  steht  zwar  auch  ein  citat  aus  Claudius, 
aber  in  indirecter  rede:  Niciam  adisse  ad  consulem  scripsit  neque 

legatos  a  scnatu  missos  usw.  endlich  in  fr.  10^  (Liv.  VI  42)  aus 
387 :  bellatum  cum  Gallis  eo  anno  circa  Änienem  flumen  auctor  est 
Claudius  inclitamque  in  ponte  pugnam,  qua  T.  Manlius  Gallum,  cum 
quo  provocatus  manus  conseruit,  in  conspectu  duorum  exercituum 
caesum  torque  spoliavit,  tum  pugnatam,  wo  Cichorius  findet,  dasz 
Claudius  das  cognomen  weglasse,  gehören  die  relativsätze,  wie  die 
indicative  beweisen,  dem  Livius  an. 

Valerius  Antias  fr.  17  (Asconius  s.  12)  aus  249:  M.^  Valerio 
Maximo,  ut  Antias  tradidit,  inter  alios  honores  domus  quoque  publice 
aedificata  est.  Cichorius  meint,  erst  Asconius  habe  das  cognomen 
hinzugefügt:  denn  Plutarch  Poplic.  20  und  Dionysios  V  39  (vgl.  37), 
welche  nach  Kiessling,  Peter  ua.  den  Antias  ausschreiben,  nennen 
den  bruder  des  Poplicola  blosz  M.  Valerius.  indem  er  weiter  mit 

diesen  gelehrten,  aber  in  einem  etwas  andern  sinne"*,  die  ganze 
Plutarchische  biographie  aus  Antias  ableitet,  glaubt  er  sich  be- 

rechtigt sämtliche  Kömernamen  derselben  in  der  fassung,  welche  sie 
ihnen  gibt,  auf  jenen  zurückzuführen,  und  gewinnt  so  für  Antias 
viele  neue  fälle  fehlenden  beinamens :  C.  und  M.  Minucius,  P.  Ve- 
turius,  M.  Horatius  ua.  so  weit  geht  indes  die  abhängigkeit  Plu- 
tarchs  von  seinen  quellen  nicht,  dasz  er  durchweg  nichts  als  eine 
Übersetzung  oder  eine  abschrift  derselben  geliefert  hätte;  auch  gibt 

er  öfters  abweichungen  an,  c.  8.  14.  19  e'vioi  be  cpaciv,  c.  9  evioi 
XeYOuci,  c.  19  xivec  Xefouciv,  c.  19  toOto  TTOiouvtai  juapiupiov  oi 

.  .  XefOVTec,  oi  b'  ou  cpaciv.    den  'bruder  Marcus'  hat  er  schon  c.  5 

'  Zusatz  von  Kiessling  und  Scholl ;  es  geht  7iam  voraus.  "^  Antias 
liegt  nach  Peter  'quellen  Plutarchs  in  den  biographien  der  Römer'  s.  50 
der  erzählung  fortwährend  als  hauptquelle  zu  gründe. 
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und  14  genannt,  jetzt  (c.  20)  musz  er  ihn  als  consul  mit  einem  an- 
dern zusammen  nennen  und  fügt  deswegen  Valerius  hinzu ;  mehr  zu 

thun  war  für  seinen  zweck  nicht  nötig,  übrigens  werden  durch  jene 

ansieht  über  Plutarchs  quellenbenutzung  für  das  aus  fr.  17  hinaus- 

geworfene cognomen  dem  Antias  zwei  andere  zugeschoben :  den  mit- 
consul  des  M.  Valerius  nennt  Plutarch  c.  20  Postumius  Tubertus, 

und  c.  22  erwähnt  er  Postumius  Baibus,  Poplicolas  Schwiegersohn." 
den  erstem  möchte  Cichorius  zu  den  erlaubten  ausnahmen  von  der 

regel  gezählt  wissen;  aber  mit  den  gefeierten  populären  freiheits- 
und  kriegshelden  Brutus  Codes  Scaevola  Poplicola  Cincinnatus  Ca- 
millus  steht  jener  nicht  auf  gleicher  stufe  und  wird  daher  auch  nicht 
gleich  jenen  durch  den  bloszen  beinamen  Tubertus  bezeichnet,  den 
andern  erklärt  er  für  eine  erfindung  des  Antias.  damit  würde  also 
doch  der  gebrauch  von  beinamen  für  Antias  anerkannt,  wir  weisen 
denselben  bei  Dionysios  VI  69  im  j.  261  nach:  unter  den  gesandten 

der  patricier  an  die  ausgewanderte  plebs ,  mit  ausnähme  eines  ein- 

zigen (des  M'  Valerius,  c.  69.  70)  lauter  consularen,  wie  Diony- 
sios hinzufügt,  wird  dort  A.  Postumius  P.  f.  Baibus  genannt;  also 

ist  A.  Postumius  P.  f.  Albus  Regillensis,  consul  258  gemeint  und 

sowohl  hier  als  bei  Plutarch  ''AXßoc  statt  BdXßoc  zu  schreiben,  diese 
cognomina  gibt  Plutarch  ausnahmsweise  an,  offenbar  um  die  zwei 
Postumier  von  einander  zu  unterscheiden,  hieraus  folgt,  dasz  er  auch 

für  andere  ein  cognomen  vorgefunden,  es  aber  als  unnötig  weg- 
gelassen hat.  Asconius  seinerseits  hat  die  namen  so  gegeben  wie  er 

sie  vorfand:  denn  nach  einem  zusatz  über  M.  Valerius  bringt  er  eine 
nachricht  über  Poplicola  und  nennt  diesen  in  ganz  förmlicher  weise 
P.  Valerius  Volesi  f.  PubUcola;  hätte  er  an  der  namengebung  seiner 
citate  gerüttelt,  so  würde  er  bei  dem  einen  oder  dem  andern  einfach 
angegeben  haben,  dasz  sie  brüder  gewesen  sind,  Cichorius  ist  denn 

auch  seiner  sache  nicht  ganz  sicher:  er  vermutet,  das  cognomen  Maxi- 
mus könne  ebenfalls  eine  erfindung  des  Antias  gewesen  sein,  damit 

wäre  abermals  anerkannt,  dasz  derselbe  beinamen  angegeben  hat, 

Licinius  Macer  fr.  13  (Liv.  IV  7):  T.  Quinctius  Barbatus,  L.  Pa- 
pirius  Mugillanus,  L.  Sempronius  Atratinus ;  fr.  15  (Liv.  IV  20): 
T,  Quinctius  Poenus,  A.  Cornelius  Cossus;  fr.  16  (Liv.  VII  9): 
T.  Quinctius  Poenus,  Ser.  Cornelius  Maluginensis.  diese  belege 
können  wir  für  Macer  selbst  nicht  als  vollwichtig  anerkennen:  denn 
er  citiert  sie  aus  den  leinwandschriften.  dasz  er  hie  und  da  kein 

cognomen  beigegeben  habe,  folgert  Cichorius  (der  wegen  des  ähn- 
lichen Verhältnisses  bei  Idacius  und  den  andern  vermeintlichen  be- 

nutzern  des  Macer  hierauf  gewicht  legt)  mit  unrecht  aus  fr.  14  (Liv. 

IV  23),  wo  sich  Macer  ebenfalls  auf  die  leinwandbücher  stützt:  eos- 
dem  consules  insequenti  anno  refedos,  lulium  tertium  Verginium  iterum. 

''  das  konnten  die  spätem  Valerier,  welchen  Antias  sicher  viele 
uachrichten  verdankt,  aus  ihrem  Stammbaum  (den  CTejupaTa)  wissen,  ist 
also  wahrscheinlich  aus  Antias  geschöpft. 
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apud  Macrum  Licinium  invenio.  da  diese  consuln  vorher  schon  bei 

Livius  in  rede  gestanden  haben  und  dieser  nur  sachliche,  nicht  wört- 
liche citate  zu  geben  pflegt,  ist  die  namengebung  auf  seine  rechnung 

zu  setzen;  schon  das  fehlen  der  praenomina  lehrt,  dasz  er  die  namen, 

eben  weil  er  sie  bereits  in  der  vorhergehenden  Jahresgeschichte  ge- 
nannt hat,  hier  nur  in  abgekürzter  form  angibt,  wir  besitzen  also 

über  die  namengebung  des  Macer  kein  eigentliches  zeugnis. 
Aelius  Tubero  fr.  6  und  Antias  fr.  20  (Liv.  IV  23):  M.  Manlius, 

Q.  Sulpicius.  läszt  sich  wegen  der  citierweise  des  Livius  nicht  als 
sicherer  beleg  verwenden ,  um  so  weniger  als  für  Antias  cognomina 
vor  400  nachgewiesen  sind. 

5.  Zeitgenössische  Zeugnisse,  zu  ihnen  gehören  die  im 

tempel  der  Juno  Moneta  auf  dem  Capitol  verwahrt  gewesenen  lein- 
wandschriften,  nach  den  fragmenten  zu  schlieszen  die  officiellen  auf- 
zeichnungen  über  die  besetzung  der  ämter  in  jedem  jähre,  vgl.  cap.II  5. 
diese  und  die  andern  noch  zu  besprechenden  quellen  werden  von 
Cichorius  betreffs  der  vorliegenden  frage  gar  nicht  genannt:  an  die 
stelle  der  leinwandrollen  setzt  er  ohne  weiteres  den  Macer,  gleich 
als  ob  dieser  und  nicht  vielmehr  jene  heilig  gehaltenen  Schriften  die 

quelle  der  so  eben  unter  4  citierten  beinamen  gebildet  hätten,  aller- 
dings sind  die  leinwandrollen  gegenwärtig  in  acht  und  bann  ge- 

than;  das  muste  aber  doch  wenigstens  angegeben  (um  nicht  zu  sagen 
gerechtfertigt)  werden,  ganz  unerklärlich  (vgl.  Mommsen  staatsr, 

11  349)  ist  die  weglassung  des  aus  362  stammenden  Zeugnisses,  wel- 
ches die  im  hausarchiv  eines  der  damaligen  censoren  verwahrten, 

von  Dionysios  selbst  eingesehenen  tahulae  censoriae  liefern,  Dion. 
I  74  ijnaTeuovToc  AeuKiou  OuaXepiou  TTotitou  koi  Titou  MaWiou 
KaTTiTUjXivou. 

Auf  zeitgenössische  aufzeichnungen  geht,  wie  Cichorius  treffend 
erinnert  hat,  die  von  Cicero  epist.  IX  21  (s.  cap.  V  8)  benutzte  schrift 
zurück,  welcher  er  die  kenntnis  verdankt,  dasz  die  14  ältesten  Papirier, 
welche,  mit  Papirius  Mugillanus  310  beginnend,  ein  curulisches  arat 
bekleidet  haben,  noch  die  ursprüngliche  namensform  Papisius  führten ; 
erst  mit  Papirius  Crassus,  dictator  414,  sei  die  neue  aufgekommen, 
einzelne  beispiele  derselben  art  finden  sich,  wie  Cichorius  hinzufügt, 
unter  den  altern  consulnamen  bei  Livius:  Vetusius  255.  260.  292, 
Fusius  290,  vgl.  cap.  V  8  anm.  aus  der  misverständlichen  notiz  des 
Pomponius  dig.  1,  2,  2,  36  idem  Ap.  Claudius  B  Utteram  invenit,  ut 
pro  Valesiis  Valerii  essent,  pro  Fusüs  Furü,  deren  behandlung  durch 

Jordan  'krit,  beitrage  zur  geschichte  der  lat.  spräche'  s.  104  f.  von 
Cichorius  treffend  abgewiesen  worden  ist,  darf  man  den  schlusz 

ziehen,  dasz  Appius  als  censor  (442 — 447)  alle  bis  dahin  noch  in 
alter  weise  mit  S  geschriebenen,  aber  mit  R  gesprochenen  namen 
ihrer  ausspräche  gemäsz  in  die  censuslisten  eingetragen  hat.  jener 

gut  unterrichtete  gewährsmann  Ciceros  setzt  voraus,  dasz  wenig- 
stens bei  den  Papiriern  der  ämterliste  die  beinamen  von  anfang  an 

geherscht  haben:  den  ersten  derselben,  consul  310  und  censor  311, 
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nennt  er  L.  Papisius  Mugillanus.  wer  der  ähnlichkeit  mit  den  spä- 
tem fasten  zu  liebe  cognomina  in  die  altern  eingeschwärzt  hätte, 

müste  der  nicht  um  so  mehr  darauf  ausgegangen  sein,  diesen  auch 
die  spätem  namensformen  anzudichten?  er  hätte  aber  noch  viel 
weiter  gehen ,  hätte  auch  die  listen  der  andern  beamten  jener  zeit 
mit  falschen  beinamen  ausstatten  müssen,  die  der  aedilen,  quaestoren 

und  praetoren,  ebenso  der  priestercollegien ;  auch  von  den  volks- 
tribunen  vor  400  führen  nicht  wenige  einen  beinamen  (cap.  IV  3). 

viele  geschlechtsnamen  der  consuln  älterer  zeit,  zb.  Aternius  Cu- 
riatius  Herminius  Numicius  Larcius  Romilius  Tarquitius  Tarpejus 
kommen  später  nicht  mehr  vor  und  können ,  wie  Cichorius  richtig 
bemerkt,  nicht  erdichtet  sein  (vgl.  cap,  IV  7);  derselbe  schlusz  gilt 
aber  auch  für  die  von  den  fasten  in  jene  zeit  verlegten,  später  nicht 
mehr  nachweisbaren  cognomina;  man  denke,  um  der  mit  den  eben 
genannten  gentilnamen  verbundenen  zu  geschweigen,  an  die  namen 

Antonius  Merenda,  Cassius  Vecellinus ,  Cornelius  Maluginensis,  Fa- 
bius  Vibulanus,  Furius  Fusus,  Geganius  Macerinus,  Horatius  Pul- 
villus,  Julius  lulus,  Julius  Mento,  Lucretius  Tricipitinus,  Menenius 
Lanatus,  Mucius  Cordus,  Papirius  Mugillanus,  Postumius  Tubertus, 
Sulpicius  Cornutus,  Sulpicius  Peticus,  Valerius  Lactuca,  Veturius 
Cicurinus  ua. 

Die  beinamen  haben  lange  zeit  auf  vielen  gebieten  des  schrift- 
wesens  keine  ständige,  auf  manchen  sogar  nur  sporadische  anwen- 
dung  erfahren;  eine  ausnähme  machen  auf  dem  amtlichen  die  listen 
(Mommsen  RF.  147).  das  repetundengesetz  der  Gracchenzeit  schreibt 
vor  von  allen  in  das  richterverzeichnis  aufzunehmenden  bürgern  bei- 

namen, Vatersnamen  und  tribus  anzugeben;  zweck  dieser  Vorschrift 
war  ohne  zweifei,  die  identität  festzustellen  und  jeder  möglichkeit 
einer  Verwechslung  vorzubeugen,  aus  einem  ähnlichen  gründe  ist 
es  zu  erklären ,  dasz  die  münzen  von  anfang  an  schon  in  sehr  vielen 
fällen  das  cognomen  der  münzbeamten  aufzeigen,  diese  waren  für 
die  gute  der  prägung  verantwortlich;  daher  kam  die  sitte  auf  ihre 
namen  mit  auszuprägen  und  diese  so  zu  fassen,  dasz  sie  auch  zur 
Unterscheidung  von  geschlechtsgenossen  dienen  konnten,  vor  allem 
machte  sich  beim  census  wegen  der  ungeheuren,  im  j.  362  schon 

über  152000  gestiegenen  bürgerzahl  das  bedürfnis  geltend,  im  inter- 
esse  zb.  der  Steueranlage,  der  aushebung,  der  wählen  für  die  genaueste 
feststellung  der  identität  zu  sorgen,  nach  Dionysios  IV  15.  V  75 
musten  die  bürger  unter  anderm  ihre  tribus  und  den  namen  ihres 
Vaters  vor  dem  censor  angeben ;  von  der  angäbe  des  eignen  namens 
zu  sprechen  hat  er  für  überflüssig  gehalten,  diese  lücke  ergänzt  das 
Julische  municipalgesetz,  indem  es  zum  geschlechtsnamen  das  prae- 
nomen  und  cognomen  verlangt;  in  der  altern  zeit  wurde  sicher  auch 
der  name  des  groszvaters  verlangt  (Mommsen  staatsr.  I  459) :  denn 
zur  Wählbarkeit  für  ein  amt  war  die  abstammung  von  einem  freien 
vater  und  groszvater  notwendig;  noch  in  der  kaiserzeit  galt  diese 
Vorschrift  für  die  Zugehörigkeit  zum  ritterstand,    auch  wurden  die 
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angaben  der  bürger  controlliert  und  unter  umständen  ergänzt  oder 
verbessert  mit  hilfe  von  amtlichen  beiständen  des  censors  und  nomen- 
clatoren,  durch  welche,  wie  man  vermuten  darf,  auch  solche  bei- 
namen,  welche  ihr  träger  selbst  nicht  kannte  oder  nicht  nennen 
wollte,  hinzugefügt  wurden  (vgl.  cap.  IV  3,  V  3),  auf  solche  weise 

entstand  die  nomenclatur  der  beamten ,  welche  wir  in  den  ausführ- 
lichsten angaben  vorfinden:  sie  gibt  die  form  wieder,  in  welcher  zu- 

erst mittels  der  renuntiatio  die  namen  der  gewählten  öffentlich  kund- 
gegeben und  dann  in  die  leinwandschriften  eingetragen  wurden. 

II.    Die  Idacische  liste. 

1.    Idacius    und    die   Paschaich ronik,     dem  Hispanier 

Idatius  oder  Idacius ,  bischof  von  Aquae  Flaviae  in  Gallaecien  (er- 
nannt 463),  Verfasser  einer  bis  468  geführten  chronik,  wird  von 

Sirmond,  Ducange  und  Mommsen  (CIL.  I  s.484)  mit  guten  gründen 
eine  von  Brutus  bis  zu  jenem  jähre  reichende  consulntabelle  beigelegt, 
in  welcher  von  den  decemvirn  und  consulartribunen  nur  die  zahl  ihrer 

jähre,  nicht  auch  die  namen  angegeben  werden:  von  den  consuln  wird 
in  der  regel  nur  ein  name  und  zwar  meist  das  cognomen ,  seltener 
der  geschlechtsname  genannt,   auf  das  engste  berührt  sich  mit  ihr  bis 

468  das  über  die  einzelnen  Jahresgeschichten  verteilte  consulnverzeich- 
nis  einer  byzantinischen  chronik,  des  Chronicon  paschale,  welches 

noch  weiter,  bis  zum  schlusz  derselben  (628)  läuft:  es  zeigt  die  nem- 

liche  abwechslung  zwischen  bei-  und  geschlechtsnamen '-,  dieselben 
cognomina,  die  gleichen  namensfehler  und  lücken  ;  die  decemvirn  und 
consulartribunen  werden  ebenfalls  weggelassen,    aber  ohne  irgend 
eine  anzeige ,  gleich  als  wenn  sie  gar  nicht  regiert  hätten,    über  das 
Verhältnis  beider  zu  einander  hat  erst  Cichorius  aufschlusz  gegeben, 
er  widerlegt  die  meinung,  dasz  die  liste  der  Osterchronik  aus  der 
Idacischen  ins  griechische  übersetzt  sei,  und  bestätigt  an  zahlreichen 
namensfehlern  die  behauptung  Bröckers,  welcher  die  Idacische  für 
die  lateinische  Übersetzung  eines  griechischen  Verzeichnisses  erklärt 
hat ;  beide  leitet  er  aus  einer  gemeinsamen  griechischen  vorläge  ab. 
hierzu  stimmt,  wie  uns  scheint,  ein  anderer  umstand,    eine  von  den 

Schriften,  welche  derOsterchronistcompilierthat,  gehört,  wieHolder- 

Egger  und  Geizer '^  gezeigt  haben,  in  die  kategorie  der  sog.  consular- 
fastenannalen :  die  an  die  consulnliste  angeknüpften  geschichtlichen 
notizen  über  Rom  treten  zuerst  in  den  stadtjahren  323  und  429  auf, 

von  Constantin  d.  gr.   an  bilden  sie  die  hauptquelle  der  Paschal- 
chronik.  auch  die  Idacische  tafel  hat,  obgleich  seltener,  solche  notizen, 
zum  teil  (stadtj.  429.  543.  668.  713.  715  ua.)  die  nemlichen.    mit 

*2  wo  Idacius  zwei,  die  Osterchronik  nur  einen  namen  angibt,  hat 
jener  den  andern  eigenmächtig  hinzugefügt,  s.  cap.  IV  3.  "  s.  Geizer 
Julius  Africanus  II  138  ff.;  er  hat  auch  die  meinung  widerlegt,  dasz  die 
gröszere,  erste  hälfte  der  chronik,  bis  354  nach  Ch.  reichend,  von  einem 
altern  bearbeiter  herrühre. 
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Leos  regierung  (456 — 472  nach  Ch.),  also  in  der  zeit  des  Idacius, 
versiecht  diese  quelle  der  Paschalchronik,  und  Geizer  vermutet  dasz 

sie  einem  unter  diesem  kaiser  herausgegebenen  staatskalender  ent- 
nommen sei ;  auf  griechischen  text  derselben  schlieszen  wir  daraus 

dasz,  so  weit  man  die  quellen  des  Osterchronisten  verfolgen  kann 
(Eusebios,  Panodoros  oder  Annianos,  Malalas,  Paschalchroniken  von 
Antiocheia  und  Alexandreia,  s.  Geizer  ao.  II  161),  sie  nur  jenem 
Sprachgebiet  angehört  haben. 

Die  gemeinsame  griechische  quelle  war  aus  einer  lateinischen 
abgeleitet;  dies  zeigt  Cichorius  an  mehreren  namensfehlern :  stadtj. 

561  Idac.  et  Hermo,  Chr.  pasch.  Kai  "6p|uiou,  ursprünglich  et  Thermo 
(Q.  Minucius  Thermus);  das  lateinische  P  ist  mit  dem  griechischen  P 

verwechselt  524  Ärustio  Id.,  'ApoucTiou  Pasch,  statt  Äpustio,  403 
Boetico,  'PouCTiKiou  statt  Petico,  344  Eustico^^,  'Pouctikiou  aus 
Tutito  (neheniorm  von  Potito)]  griechisches  X  statt  des  lateinischen  X 

327  ÄcJiiUa,  'AxiXXa  statt  Axilla.  wir  fügen  hinzu  273  Sahino, 
Caßivou  statt  Fabio,  450  Faberio,  Oaßepiou  statt  Saverrione  (der 
Chronograph  von  354  Saherio),  427  Silone,  CiXuuvoc  und  415  Seleno, 
CiXuJVOC  statt  Filone  (Publilius  Philo). 

Die  griechische  vorläge  des  Idacius  und  der  Paschalchronik  ist 

nach  Cichorius  nicht  unmittelbar  aus  dieser  lateinischen  quelle  ge- 
flossen, sondern  mindestens  6in  mittelglied  (und,  wenn  nicht  mehr, 

ein  griechisches)  zwischen  beiden  anzunehmen;  eine  behauptung 
welche  mit  seiner  ansieht  über  das  Verhältnis  zwischen  dieser  fasten- 
recension  und  Livius  (s.  unten  4)  zusammenhängt,  er  bringt  aber 
nur  einen  einzigen,  keineswegs  schlagenden  beleg  bei:  498  et  Decio., 
Ktti  AeKioi)  statt  et  CaediciO]  aus  letzterm  sei  zuerst  Ktti  KaibiKiOU, 
aus  diesem  in  der  vorläge  des  Idacius  und  des  Osterchronisten  Ktti 

AeKioi)  geworden,  es  genügt  anzunehmen ,  dasz  dort  statt  Kttl  Ktti- 
biKiou  aus  versehen  Kai  öiKiou  geschrieben  war:  den  unerhörten 
namen  Dicius  in  Decius  zu  corrigieren  lag  beiden  nahe  genug :  Decius 
Mus  und  der  kaiser  Decius  waren  allbekannt,  und  der  name  hat  sich 
mindestens  bis  in  das  sechste  jh.  nach  Ch.  erhalten  (ein  Decius  consul 
485,  ein  anderer  529).  verdorbene  oder  verdorben  scheinende  namen 
haben  beide  in  vielen  fällen  eigenmächtig  in  bekannte  umgewandelt, 

zb.  varr.  344  gibt  Idacius  Bustico ,  der  Paschalist  'Pouctikiou  statt 
Butico  (Putito)]  485  Pisone  Idacius  statt  Pictore  (ihm  nur  als  appel- 
lativ  bekannt),  585  Kai  TTicuJVOC  der  Osterchronist  statt  Kai  TTiuJVOC, 
db.  Kttl  Kamiujvoc,  Id.  et  Caepione.  aus  {Volcatio)  Tullo  721  hat 
Idacius  Paulo  ̂   der  chronist  KiKepuuvoc  (dh.  Tullio)  gemacht. 

2.  Verhältnis  zur  amtstafel.  bisher  wurde  angenommen, 
dasz  die  listen  des  Idacius  und  der  Paschalchronik  mit  der  amtstafel 

und  dem  Verzeichnis  des  Chronographen  von  354  zusammen  eine  glei- 
cher quelle  entstammte  familie  bilden.  Cichorius  beweist  die  Unrich- 

tigkeit dieser  annähme  und  bringt  dadurch  die  forschung  in  einem 

**  ein  in  der  kaiserzeit  häufiger  name. 
Jahrbücher  für  class,  philol.  1891  hft.  5.  20 
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wichtigen  punkte  vorwärts,  dasz  Idacius,  bei  dessen  namen  wir  von 
jetzt  an  mit  Cichorius  die  Pasch alchronik  mitverstehen,  wo  sie  nicht 
besonders  genannt  ist,  den  Poetelius  Libo  (440),  Postumius  Megellus 
(492),  Sulpicius  Gallus  (511),  Valerius  Messalla  (528)  der  amtstafel 
als  Samnis,  Albinus,  Longus,  Maximus  aufführt,  könnte  man  daraus 

erklären,  dasz  Poetelius,  Postumius,  Sulpicius,  Valerius  beide  co- 
gnomina  geführt  haben  und  in  der  amtstafel  das  eine  aus  versehen 
übergangen  sei.  auffallender  ist  schon,  dasz  Sp.  Carvilius  in  den 
amtlichen  listen  überall  (520  und  528  in  der  consuln-,  520  in  der 
triumphtafel)  nur  den  beinamen  Maximus  führt,  während  Idacius 
ihn  beidemal  übereinstimmend  mit  Gellius  (IV  3.  XVII  21)  Ruga 
nennt,  den  schlagenden  beweis,  dasz  Idacius  einer  andern  recension 
folgt,  liefert  seine  constante,  mit  Cicero,  Livius  ua.  übereinstimmende 

Schreibung  Rullus  (444.  446.  457.  458.  459),  welcher  in  den  amt- 
lichen listen  (consulntafel  439.  444.  446,  triumphtafel  432.  445. 

459)  ebenso  constant  Fabius  Rullianus  gegenübersteht,  ebenso  sein 
Regillanus  (288)  für  ßegillensis  (amtstafel  351,  Chronograph  258. 

288),  beiname  der  Posturaler '^;  vgl.  Regillanus,  wie  die  aus  Regilli 
oder  Inrigilli  (s.  cap.  IV  2)  eingewanderten  Claudier  bei  Diodoros 
und  Suetonius  heiszen,  mit  Inrigillensis  (die  amtstafeln  und  der 

Chronograph),  einen  weitern,  in  sachlicher  beziehung  wichtigen  be- 
leg sucht  Cichorius  darin,  dasz  Idacius  276  einen,  320  und  361  beide 

der  amtlichen  recension  zufolge  nachgewählte  consuln  angibt:  dieser 
nenne  immer  die  zuerst  gewählten  consuln,  erkenne  also  an  den  drei 
stellen  die  nach  der  amtstafel  zuerst  gewählten  nicht  an  und  gebe 
damit  eine  besondere  recension  wieder.  Idacius  nennt  indes  auch 

539  nicht  den  zuerst  gewählten  Marcellus,  sondern  seinen  nachfolger 
Fabius,  und  ebenso  646  den  ersatzconsul  Scaurus  statt  des  Hor- 
tensius.  mit  besserm  rechte  würde  er  eine  andere  sachliche  ab- 
weichung  angeführt  haben:  auf  die  dauer  der  beamtenlosen  zeit 
zählt  Idacius  vier  jähre  wie  Vopiscus,  Eutropius,  Rufus,  Zonaras 

(Cassius  Dion),  Cassiodor  und  wahrscheinlich  viele  ältere  schrift- 
steiler, zb.  im  zweiten  jh.  vor  Ch.  Fabius  (der  zweite  annalist  dieses 

namens),  Polybios,  Kastor,  s.  Mommsen  röm.  chronol.  s.  204  und 

ünger  gang  des  altröm.  kalenders  s.  34;  dagegen  die  zwei  amts- 
tafeln rechnen  mit  Varro  (379 — 383),  Livius  ua.  fünf  jähre. 

3.  Verhältnis  zu  Dionysios.  dieser  fügt  245—311  (weiter 
reichen  seine  erhaltenen  büeher  nicht)  bald  den  beinamen  der  con- 

suln hinzu,  bald  läszt  er  ihn  weg;  nach  Cichorius  gibt  er  überall, 
wo  das  erstere  der  fall  ist,  dh.  an  41  stellen  dasselbe  cognomen  wie 
Idacius,  während  Diodoros  und  der  Chronograph  von  354  oft  ein 

anderes  bieten,  so  vollständig  ist  indes  die  Übereinstimmung  keines- 
wegs,   statt  der  drei  consulnpaare  von  288 — 290  gibt  die  Idacische 

•=  dasz  die  endung  -ensis  nicht  gemieden  wurde,  zeigt  Id.  269.  295. 
318  Malogi7iense,  Pasch.  295.  318  Ma\oYev(v)r|ciou,  Id.  451  Abentesi,  Pasch. 

'AßevTr|Ciou  für  Cornelius  Maluginensis ,  Geniicius  Aventinensis. 
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liste  infolge  eines  Versehens  blosz  eines:  Pasch.  'PeYiXXiavoO  Ktti 
0OUCKOU;  Id.  BegiUano  (so  Paris.;  RegilUano  Vatic.)  et  Fnsco.  der 
erste  name  bezieht  sich  auf  Postumius  Albus  (oder  Albinus)  Regil- 
lensis,  consul  288;  den  zweiten  hat  man  auf  dessen  amtsgenossen 

ServiliusPriscus  Structus  bezogen  und  demgemäsz  ausfall  der  consul- 
namen  von  289  und  290  angenommen,  unzweifelhaft  richtig  erkennt 
Cichorius  in  demselben  eine  entstellung  von  Fuso,  dh.  das  bei  Livius 
III  4  genau  ebenso  entstellte  cognomen  des  Furius  Fusus,  consuls 
290;  also  ist  der  zweite  consul  von  288  und  der  erste  von  290  samt 
beiden  des  j.  289  ausgefallen,  Dionysios  gibt  dem  Furius  keinen 
beinamen ,  dem  Postumius  288  einen  jetzt  verdorbenen:  die  beste 
hs.,  der  ürbinas  hat  laut  der  von  Mommsen  CIL.  I  s.  491  gegebenen 
Zusammenstellung  der  consulnverzeichnisse  Aauvioc  (der  Chisianus 

Aaouivioc);  hierin  will  Cichorius  eine  Verstümmelung  von  'PefiX- Xidvioc  erkennen :  die  erste  silbe  eines  römischen  namens  werde  von 

Dionysios  öfters  unterdrückt,  so  habe  er  aus  Vibulanus  289  MouXavoc, 
aus  Caeliomontamis  285  NujjuevTavöc,  260  Moviavöc  gemacht,  dies 
sind  jedoch  nur  regellose  abschreiberfehler,  wie  sie  in  fremden  namen 
nicht  selten  vorkommen.  Diodors  hss.  geben  für  Vibulanus  269 
CiXouavöc,  271  CiXßavöc;  die  erste  silbe  ist  289  bei  Dionysios  in 
NouXavöc  (so  ürb.)  erhalten;  eher  könnte  man,  obwohl  auch  das 
nicht  mit  Sicherheit,  annehmen,  dasz  in  BuuXavöc  (Cbis.)  die  erste 

silbe  ausgefallen  sei;  304  schreibt  Urb.  OüißoXdvoc,  Chis.  Moßo- 
Xdvoc;  295  beide  richtig  OüißoXavöc.  der  name  KaiXiOfiOVTavöc 
ist  dadurch  zu  schaden  gekommen,  dasz  die  abschreiber  in  seiner 

ersten  silbe  die  partikel  xai  zu  erkennen  glaubten  und,  sie  bald  weg- 
lassend bald  behaltend,  den  rest  nach  bestem  können  behandelten: 

weggelassen  haben  sie  Ktti-  in  den  von  Cichorius  angegebenen  fällen ; 
in  einem  andern,  Dion.  VI  61  schreibt  Urb.  Ktti  NojuevTavöc,  Chis.  Kai 
Nuu]U€VTavöc;  voraus  geht  AuXoc  OuepYivioc  AuXou  uiöc.  Kiessling, 
welcher  Mommsen  die  lesarten  beider  mitgeteilt  hatte,  gibt  in  seiner 
später  erschienenen  ausgäbe  für  beide  hss.  Aaouivioc  (288)  an,  was 
zu  der  angäbe  Hudsons  über  Urb.  stimmt,  und  bleibt  mit  recht 
bei  der  schon  von  den  Vorgängern  aufgenommenen  Verbesserung 

'AXßivoc.  auszer  dieser  Verschiedenheit  zwischen  Dionysios  und 
Idacius  ist  wahrscheinlich  noch  eine  zweite  anzunehmen,  die  ent- 
stehung  der  lücke  erklärt  Cichorius  daraus ,  dasz  der  Vorgänger  des 
Idacius  von  dem  Postumius  des  j.  288  auf  den  des  j.  290  abgeirrt 
sei,  und  nimt  für  denselben  folgende  vorläge  an:  288  (Sp. Postumius) 
Kegillanus,  (Q.  Servilius)  Priscus;  289  (T.  Quinctius)  Capitolinus, 
(Q.  Fabius)  Vibulanus;  290  (A.  Postumius)  Albus,  (Sp.  Furius) 
Fuscus;  die  parenthesenzeichen  habe  ich  hinzugesetzt,  um  die  bei 
dem  auszügler  in  wegfall  kommenden  namen  und  damit  die  kürzere 
fassung  anzuzeigen,  welche  bei  Vermeidung  des  auslassungsfehlers 
entstehen  konnte,  man  ersieht  sofort  dasz,  wenn  290  Postumius 
Albus  vorgelegen  hätte,  beim  abirren  von  dem  einen  Postumius  auf 
den  andern  sich  nicht  Kegillanus  sondern  Albus  erhalten  haben  würde. 

20* 
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die  amtstafel  gibt  288  >Sjj.  Fostumkis  A.  f.  P.  n.  Albus  Eegi{Uens.)^ 
290  A.  Postumius  A.  f.  P.  n.  Albus  Begi(llens.) ,  setzt  also  voraus 
dasz  sie  brüder  gewesen  sind;  die  lücke  der  Idacischen  liste  erklärt 

sich'^  einfach  daraus,  dasz  in  der  vorläge  beide  Regillanus  geheiszen 
haben,  dagegen  bei  Dionysios  heiszt  der  erste  Albinus  (wie  bei 
Diodor),  der  zweite  Albus;  woraus  zu  schlieszen  ist,  dasz  er  zwischen 
288  und  290  die  quelle  gewechselt  und  demnach  mindestens  zwei 

listen  vor  sich  gehabt  hat,  welche  beinamen  lieferten  und  hinsicht- 
lich dieser  hie  und  da  sowohl  von  der  Idacischen  als  von  einander 

in  denselben  abwichen. 

Quellengemeinschaft  zwischen  dem  Dionysischen  und  dem  Ida- 
cischen consulnverzeichnis  findet  Cichorius  bei  den  jähren  254 — 256. 

259  —  260.  263  —  266.  279  —  280.  283  —  286.  309.  311  (309  bei 
Idacius  namenlos),  weil  hier  überall  wo  Idacius  ein  cognomen  bietet 

Dionysios  das  gleiche  angibt,  wo  aber  jener  statt  desselben  den  ge- 
schlechtsnamen  nennt,  auch  Dionysios  kein  cognomen  liefert,  aber 
das  fehlen  von  beinamen  beweist  an  sich  allein,  wenn  nicht  andere 
gründe  hinzukommen ,  weder  bei  Idacius  noch  bei  Dionysios  noch 

(den  Chronographen  von  354  ausgenommen)  bei  einem  andern  schrift- 
steiler, dasz  in  seiner  quelle  keiner  gestanden  habe,  dies  geht  von 

vorn  herein  daraus  hervor,  dasz  die  angäbe  des  beinamens  vielen 
überhaupt,  manchen  in  gewissen  fällen  lästig  war  (oben  cap.  I 

2  und  4) ;  für  Idacius  insbesondere  erhellt  es  aus  seiner  namen- 
gebung  in  den  spätem  Jahrhunderten ,  in  welchen  die  führung  von 
beinamen  anerkannt  regel  war.  wir  nennen  daher  zuerst  fälle  aus 

den  zwei  letzten  Jahrhunderten  der  republik,  der  berühmte  'zauderer' 
des  Hannibalkrieges  beiszt  bei  Id.  521  und  526  (vgl.  cap.  IV  3) 
Maximus,  539  Fabius  Maximus,  aber  545  Fabius;  sein  söhn,  der 
einen  söhn  des  Aemilius  Paulus  adoptierte  (Plut.  Aemil.  5) ,  hatte 

dasselbe  cognomen  (Liv.  XL  18),  ebenso  (wie  aus  vielen  stellen  be- 
kannt) der  adoptivsohn  desselben,  und  diesen  führt  Idacius  selbst 

im  j.  609  als  Maximus  auf.  die  Pisonen  erscheinen  bei  ihm  unter 
diesem  namen  574.  615.  619.  687  usw.,  aber  621  nennt  er  den  be- 

kannten annalisten  nicht  Piso,  sondern  Calpurnius.  Marcellus,  consul 
588.  599.  602  heiszt  in  seinem  ersten  consulat  bei  Idacius  blosz 

Claudius,  aber  schon  seine  ahnen  werden  von  ihm  423.  467.  532. 
540.  644.  558.  571  bei  ihrem  cognomen  genannt,  so  finden  wir 
646  Sulpicius  statt  (wie  543.  554.  610)  Galba,  611  Claudius  statt 
Pulcher  (so  505.  542.  569.  570.  675.  700.  716),  528  Apustius  st. 
Fullo,  582  Aelius  st.  Ligus  ua.  ebenso  lesen  wir  im  fünften  jh.  bei 

ihm  449  Minucius  st.  Augurinus  (so  257.  262.  263.  297),  Sem- 
pronius  450  st.  Sophus,  Aemilius  452  st.  Paulus  (so  452  der  chrono- 

1^  gleichviel  ob  Postumius  vorausgieng  oder  nicht,  wollte  man  die 
Ursache  der  Verwechslung  in  der  Wiederholung  von  Postumius  suchen, 
so  würde  sich  an  dem  ergebnis  wenig  ändern:  die  vorläge  müste  dann 
unter  288  Postumius,  verbunden  mit  Albus,  Albinus  oder  Kegillanus, 
unter  290  Postumius  Regillanus  geboten  haben. 
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graph  und  Livius ,  499.  535  u.  öfter  Idacius) ,  Papirius  435  statt, 
wie  428.  434.  439.  441,  Cursor,  nicht  anders  verhält  es  sich  vor 
400:  L.  Aemilius  Mamercus  heiszt  270  Mamercus,  276.  281  Aemilius 

(276  setzt  Idacius  II  hinzu,  281  der  Osterchronist  TÖ  ß');  auch  Ti. 
Aemilius  Mamercus  284.  287  und  M'  Aemilius  Mamercinus  344  wer- 

den bei  dem  geschlechtsnamen  genannt;  dann  aber  begegnet  uns 
388.  394.  413.  415.  425  das  cognomen  Mamercinus.  T.  Lucretius 
Tricipitinus  heiszt  246.  250  Lucretius,  sein  söhn  oder  enkel  292 
und  ein  drittes  familienglied  325  Tricipitinus.  Menenius  Lanatus 

wird  251  Menenius,  sein  söhn  277  und  der  enkel  302  Lanatus  ge- 
nannt; letzterer  war  auch  314  consul,  wo  Idacius  Mallio  schreibt: 

wegen  302  vermutet  Cichorius,  MAAAIOY  sei  aus  AANATOY  ent- 
standen; aber  auch  bei  Diod.  XV  24  (jähr  367)  finden  wir  MdXXioc 

aus  MevriviOC  verdorben,  und  die  Paschalchronik  bietet  314  Muve- 
Viou,  i)  in  e  corrigiert  und  am  rande  von  derselben  band  MaWiou; 
zur  erklärung  vgl.  315  Agrippa  Manlius  (st.  Menenius)  bei  Cassiodor. 
Verginius  Caeliomontanus  wird  298  Verginius,  dagegen  sein  vater 
285  und  der  groszvater  260  Caeliomontanus  genannt,  die  Furii  Fusi 

werden  273.  282.  290  durch  den  geschlechts-,  280.  308  durch  den 
beinamen  bezeichnet. 

Bei  Dionysios  führt  Poplicola  diesen  in  seinem  ersten  consulat 
245  erworbenen  beinamen  erst  247.  249 ;  im  praescript  des  zweiten 

246  nennt  er  ihn  blosz  Valerius,  offenbar  deswegen,  weil  er  un- 
mittelbar vorher  (V  20)  von  ihm  gesprochen  hat.  Sp.  Larcius  Flavus 

264  TÖ  beuiepov  heiszt  bei  ihm  248  blosz  Sp.  Larcius;  ebenso  253 
T.  Larcius,  256  T.  Larcius  Flavus;  dasz  sie  brüder  sind,  gibt  er 
V  75  unter  256  selbst  an.  L.  Aemilius  270  und  276,  L.  Aemilius 
Mamercus  TÖ  TpiTOV  281.  sämtliche  decemvirn  von  303  haben  bei 
ihm  keine  beinamen,  zwei  werden  X  56  als  UTTttTiKoi  bezeichnet: 
diese  nennt  er  272  C.  Julius  lulus  und  292  T.  Veturius  Geminus; 
also  hat  er  sich  303  blosz  wegen  der  groszen  zahl  von  namen  kürzer 

gefaszt.  Q.  Fabius  287  '^,  Q,  Fabius  Vibulanus  289  TÖ  bevjTepov  und 
295  TÖ  TpiTOV. 

Bestehen  zwischen  Dionysios  und  Idacius  engere  beziehungen, 
so  lassen  sie  sich  nur  da  suchen ,  wo  mehrere  beinamen  zur  wähl 
standen  und  beide  constant  den  gleichen  bieten,  dies  ist  in  der  that 
öfters,  aber,  wie  s.  308  gezeigt  wurde,  nicht  immer  der  fall,  beide 

geben  den  Sulpiciern  254.  264.  293  (Idacius  auch  361)  das  co- 
gnomen Camerinus,  der  Chronograph,  der  wie  Idacius  nur  je  einen 

namen  angibt,  bietet  Cornutus;  in  solchen  fällen  hat  man  für  die 
ursprüngliche  benennung  mit  recht  beide  beinamen,  in  diesem  also 

Camerinus  Cornutus  zusammengenommen,  dem  Cicurinus  des  Chrono- 
graphen 255.  260.  292.  299  steht  bei  Dionysios  und  Idacius  255  und 

260,  bei  ersterm  auch  292  Geminus  gegenüber,  in  den  andern  fällen 

"  die  altern  Fabier  (269  —  275)  haben  bei  Dionysios  und  Idacius 
keinen  beinamen;  287.  295  (289  fehlt)  gibt  letzterer  Vibulanus,  ebenso 
333.     Livius  fängt  295  an  Vibulanus  hinzuzusetzen. 
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der  geschlechlsname  Veturius;  die  triumphtafel  gibt  292  beide  co- 
gnomina  (s.  Cichorius  s.  233).  den  T,  Quinctius  nennen  Dionysios 
(283.  286.  289.  311)  und  Idacius  (283.  286.  308.  311.  315)  überall 
Capitolinus,  der  Chronograph  viermal  Barbatus,  289  und  315  Capi- 
tolinus.  die  Claudier  führen  259.  283.  294  bei  Dionysios  und  Idacius 
das  cognomen  Sabinus ,  bei  dem  Chronographen  Inrigillensis ;  die 

amtstafel  gibt  303.  304.  392  beide.'**  auf  einen  Aebutius  bezieht  sich 
291  Pasch.  0Xaßou,  Id.  Älho,  wo  der  Chronograph  den  für  dieses 
geschlecht  vielfach  bezeugten  beinamen  Helva  angibt;  diesen  glaubt 
man  in  beiden  namensfoi'men  der  Idacischen  recension  vpiederzufin- 

deu.  von  Diodors  "AXßac  weicht  indes  Albus  wenigstens  in  der  de- 
clination  ab,  und  255.  312  wird  Helva  in  beiden  listen  richtig  wieder- 

gegeben: Pasch.  '6\oua  (genitiv),  Id.  Helva-,  wie  vollends  0Xaßou 
aus  Helva  entstanden  sein  soll,  ist  nicht  erfindlich,  vielleicht  ist  in 
OXdßou  die  echte  namensform  der  Idacischen  recension  für  291  zu 
erkennen,  unter  den  261  zur  plebs  geschickten  consularen  steht  bei 

Dionysios  VI  69  ein  TiTOC  AißouTioc  Titou  uiöc  OXaouioc,  offen- 
bar der  consul  von  255  T.  Aebutius  Helva;  statt  0Xaouioc  ist 

0Xdouoc  zu  schreiben,  die  endung  -us,  -oc  findet  sich  oft  in  -ius, 
-IOC  verdorben,  zu  Albo  st.  Flavo  vgl,  die  entstellten  casusformen 
von  (Larcius)  Flavus  264:  chronogr.  Laho,  Id.  Fahio,  Pasch.  Oauou 

(Dion.  OXdouoc):  wie  in  Laho  so  fehlt  in  Älho  der  anfangsbuch- 
stab,  und  in  der  griechischen  vorläge  des  Idacius  war  AA  leicht  mit 
AA  zu  verwechseln,  nunmehr  fällt  auch  licht  auf  den  seltsamen 

fehler  des  Dionysios,  welcher  (IX  67)  den  consul  von  291  nicht 
L.  Aebutius  sondern  L.  Fabius  nennt  (X  7  in  einer  rückverweisung 
auf  291  hat  er  den  richtigen  namen).  statt  ct)Xdouoc  (OXdßoc)  hat 
er  oder  ein  abschreiber  0aouioc  (Odßioc)  vorgefunden  oder  verlesen, 

und  AißouTioc  war  nach  AeuKioc  ausgefallen.  TTöttXioc  '6ßouTioc 
'€XaeXßac,  wie  der  consul  von  255  in  seinen  hss.  heiszt,  liesze  sich 
auf  TTöttXioc  AißouTioc  OXa.  "6Xßac  (von  Dionysios  irrig  zu  6inem 
wort  verbunden)  zurückführen,  wenn  man  annehmen  dürfte  dasz 
seine  quelle  griechisch  geschrieben  war. 

Der  Urheber  der  Idacischen  recension  hat  ohne  zweifei  auszer 

dem  vor-  und  geschlechtsnamen  in  der  regel  nur  6in  cognomen  beige- 
geben; dasz  er  vornamen  angab,  geht  aus  447  Äp2no  (vgl.  cap.  IV  2), 

656  TitoDidio,  681  Marco  Lucullo  (Pasch.  656  KiTibiou,  681  Map- 
KeXXou ,  verschlimmbesserungen)  hervor,  dasz  er  aber  bei  manchen 
consuln  mehrere  beinamen  vorgefunden  hat,  lehrt  sein  schwanken 
zwischen  Helva  und  Flavus;  es  ist  aus  einem  versehen  zu  erklären, 

welches  er  bei  der  sonst  planmäszigen  auswahl  der  cognomina  be- 
gangen hat.  ohne  zweifei  hat  er  direct  oder  indirect  eine  von  den 

quellen  des  Dionysios  benutzt;  aber  mehr  als  dies  läszt  sich  kaum 
ausmachen,  vgl.  unten  anm.  27. 

*s  auf  die  übereinstimmende  Schreibung  Mallius  st.  Manliu.i  280  (Dion., 
Id.)  ist  nichts  zu  gehen,  sie  kommt  bei  Griechen  allenthalben  vor. 
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4.  Verhältnis  zu  Livius.  dieser  gibt  den  ältesten,  uns  auch 
aus  Dionysios  bekannten  consuln  selten  einen  beinamen :  nur  je  6inem 
von  245.  248.  285.  294.  297.  302.  306  —  308  und  drei  decemvirn 
304;  beide  consuln  führen  ein  cognomen  290.  292.  295.  310  (den 
consulartribunen  desselben  Jahres  fehlt  es),  nach  dieser  zeit  ist  die 
nomenclatur  in  der  mehrzahl  der  fälle  dreinamig.  genaue,  aus 
quellengemeinschaft  zu  erklärende  Übereinstimmung  mit  Idacius 
findet  Cichorius  von  307  bis  362,  indem  er  die  consulartribunenjahre 
310.  316.  321.  322.  328  —  330.  334  —  342.  346  —  360  nicht  in 
betracht  zieht,  weil  Idacius  dort  keinen  namen  angibt,  der  beweis 
wird  wiederum  darin  gesucht,  dasz  beide  übereinstimmend  entweder 

(in  37  fällen)  den  gleichen  oder  (in  9  fällen)  keinen  beinamen  an- 
geben, von  dieser  Übereinstimmung  sind  jedoch  ausnahmen  vor- 
handen, welche  Cichorius  gröstenteils  vergebens  zu  beseitigen  sucht, 

und  eine  genauere  Untersuchung  wird  ergeben,  dasz  ein  engeres  Ver- 
hältnis zwischen  beiden  überhaupt  nicht  besteht. 

M.  Papirius  343  führt  bei  Idacius  und  dem  Chronographen  den 
beinamen  Mugillanus ,  bei  Livius  den  sonst  für  keinen  Papirier  be- 

zeugten Atratinus.  Cichorius  nimt  eine  Verwechslung  bei  Livius  an 

und  weist  darauf  hin,  dasz  310.  311  (hier  als  censor).  338  ein  Sem- 
pronius  Atratinus  mit  einem  Papirius  Mugillanus  verbunden  ist; 
310  und  311  ist  zu  weit  entfernt,  auch  der  vorname  des  Papirius 
ein  anderer  (Lucius);  338  dagegen  liegt  näher  und  dort  ist  M.  Pa 
pirius  nicht  blosz  mit  A.  Sempronius  Atratinus ,  sondern  auch  wie 
343  mit  Sp.  Nautius  Rutilus  verbunden;  freilich  müste  man  das  an- 

zunehmende versehen  daraus  erklären,  dasz  er  sein  consulnverzeichnis 
einer  tabelle  entnommen  habe,  anderseits  ist  es  angesichts  ähnlicher 
fälle  keineswegs  undenkbar,  dasz  ein  Papirius  Mugillanus  zugleich 
Atratinus  geheiszen  habe,  ein  anderer,  aber  für  die  annähme  eines 
solchen  Versehens  viel  ungünstiger  gearteter  fall  dieser  art  findet 
sich  312,  wo  Postumus  Aebutius  von  Idacius,  dem  Chronographen, 
Diodor  und  in  der  schviit  de  praenomine  Helva,  von  Livius  dagegen 
Cornicen  genannt  wird,  ein  seltener,  in  den  fasten  nur  für  den  de- 
cemvir  Oppius  304  angegebener  beiname.  wie  Livius  dazu  gekom- 

men sein  soll  ihn  irrtümlich  jenem  Aebutius  beizulegen,  läszt  sich 
nicht  sagen ,  und  darin  dasz  er  sieben  jähre  später  denselben  mann 
als  reiterobersten  Helva  nennt,  liegt  kein  beweis,  dasz  er  oder  die 
von  ihm  dort  benutzte  quelle  das  auch  312  gethan  haben  müste. 
wir  bleiben  daher  bei  der  bisherigen  annähme,  dasz  jener  Helva  zu- 

gleich Cornicen  geheiszen  habe,  ein  dritter  fall  verschiedener  be- 
nennung  liegt  327  vor:  Livius  AJiala,  Idacius  Achüla  dh.  Axilla. 

die  ausflucht,  dasz  axilla  und  ala^  wie  man  jetzt  weisz,  gleichbedeu- 
tend seien ,  reicht  nicht  aus :  ein  appellativ  axilla  kommt  bei  unsern 

Schriftstellern,  auch  bei  den  grammatikern  und  lexikographen  nicht 
vor,  und  aus  dem  bericht  des  Cincius  und  Piso  über  Sp.  Maelius 
(oben  s.  297)  ersieht  man,  dasz  es  bereits  zwei  Jahrhunderte  vor 
Livius  verschollen  war.    Cicero  <yr.  153  (s.  cap.  Y  8)  verdankt  sein 
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besseres  wissen  vielleicht  derselben  guten  quelle,  aus  welcher  er  epist^ 
IX  21  (oben  s.  302)  geschöpft  hat;  jedenfalls  war  ein  Servilius  in 

der  stammliste  zuerst  als  Axilla,  später  als  Ahala  (oder  Ala)  ein- 
getragen.'^ dasz  beide  namen  sich  zu  einander  nur  wie  nebenformen 

feines  Wortes  verhielten,  liesz  sich  nicht  so  leicht  wie  zb.  bei  Papisius 
und  Papirius  erraten;  um  so  mehr  müsten  wir,  wenn  Livius  oder 
sein  Vorgänger  etwas  davon  erfahren  hätte,  bei  ihm  eine  ähnliche 
bemerkung  wie  die  über  Fusius  und  Purius,  Vetusius  und  Veturius 
(Liv.  III  4.  8)  vorfinden,  einen  vierten  fall  finden  wir  323:  Id. 
Poenus,  Liv.  Cincinnatus  Poenus.  dasz  in  diesem  sinne  Liv.  IV  26 
T.  Quindius  L.  f.  Cincinnatus,  eidem  et  Poeno  cognomen  additur 
aufgefaszt  wird,  hätte  Mommsens  fastenübersicht  CIL.  I  s.  497 

lehren  können ;  nach  Cichorius,  der  diese  auffassung  nicht  zu  wider- 
legen sucht,  ja  sie  nicht  einmal  erwähnt,  hätte  Livius  gemeint,  in 

seinen  quellen  finde  sich  teils  Cincinnatus  teils  Poenus  (womit  übri- 
gens ein  neues  zeugnis  gegen  die  behauptung,  dasz  nur  Macer  co- 

gnomina  angegeben  habe,  gegeben  sein  würde) ;  über  solche  Varianten 
pflegt  sich  aber  Livius  (vgl.  zb.  II 8.  54.  III  4.  VII 18.  22.  VIII 18. 23. 

IX  15)  anders  auszusprechen.  sprachli;;h  ist  eidem  et  mit  eidem  gleich- 
bedeutend und  hier,  wo  Livius  zum  ersten  mal  zwei  cognomina  an- 

gibt, drückt  er  sich  ebendeswegen  weitläufiger  aus  als  später,  wo  er 
kurzweg  beide  verbindet,  wie  zb.  Junius  Brutus  Scaeva. 

Vier  weitere  ausnahmsfälle  bestehen  darin,  dasz  einmal  Livius, 
dreimal  Idacius  einen  beinamen  angibt,  welchen  der  andere  nicht 
hat.  Livius  gibt  315  L.  Menenius  Lanatus,  Idacius  verdorben  Mallius, 

dh.  Menenius,  nicht,  wie  Cichorius  will,  Lanatus,  s.  oben  s.  309.  um- 
gekehrt 320  Id.  Capitolinus  und  Camerinus,  Liv.  M.  Manlius  und 

Q,  Sulpicius;  über  den  versuch  diese  abweichung  wegzuräumen  s. 
unten  s.  314.  endlich  362  Id.  Capitolinus,  Liv.  M.  Manlius;  der 
Zusatz  des  Livius  cui  Capitolino  postea  (dh.  seit  364)  fuit  cognomen 
besagt  deutlich  genug,  dasz  Idacius  aus  einer  andern  quelle  schöpft; 

er  folgt  der  durch  die  angaben*"  über  die  wohnung  des  Capitolretters 
bestätigten  Überlieferung,  welche  auszer  362  schon  320.  332.  349 
jenen  beinamen  der  Manlier  kennt.    Livius  huldigt  hier  (V  31)  und 
VI  17  wie  Plinius  n.  h.  VII  103,  [Victor]  de  v.  inlustr.  24,  Zonaras 
VII  24  (dh.  Cassius  Dion)  der  fabel,  dasz  derselbe  erst  dem  retter 
des  Capitols  M.  Manlius  364  zu  teil  geworden  sei;  dagegen  332 

schreibt  er,  natürlich  einer  andern  quelle  folgend,  L.  Manlius  Capito- 
linus ;  ob  er  320  (s.  oben)  bei  Antias  und  Tubero,  welche  er  citiert, 

keine  beinamen  gefunden  oder  sie  eigenmächtig  weggelassen  hat, 
wissen  wir  nicht. 

Das  fehlen  des  beinamens  wechselt  bei  Livius  oft  mit  seiner 

anwendung  auf  eine  und  dieselbe  person  ab ,  zb.  C.  Purins  Pacilus 

^^  einen  (Servilius)  Ahala  verzeichnet  die  amtstafel  schon  276;  es 
ist  also  anzunehmen,  dasz  ein  zweig  der  familie  beim  census  die  neue 

form  angegeben,  ein  anderer  die  alte  beibehalten  hat.  ^°  Livius  VI  20. 
VII  28.    Ovidius  fast.  VI  184. 
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313  und  (als  censor)  319,  C.  Furius  328;  L.  Quinctius  Cincinnatus 
317  (reiteroberst).  329,  L.  Quinctius  Cincinnati  f.  316;  M.  Sergius 
Fidenas  350,  M.  Sergius  II  352;  Q.  Sulpicius  352,  Q.  Sulpicius 

Camerinus  II  356;  P.  Licinius  Calvus  354,  P.  Licinius  358;  P.  Cor- 
nelius II  360,  voraus  geht  ein  P.  Cornelius  Scipio  359;  Cossus  359, 

Maluginensis  358;  C.  Menenius  302,  C.  Menenius  Lanatus  314. 
ebenso  in  andern  Zeiträumen,  zb.  P.  Valerius  Publicola  248,  P.  Va- 
lerius  246.  249 ;  P.  Sestius  Capitolinus  302,  P.  Sestius  303 ;  Q.  Pabius 

287.  289,  Q.  Fabius  Vibulanus  295.  304;  Q.  Servilius  389,  Q.  Ser- 
vilius  Ahala  392.  verschiedene  benennung  für  T.  Quinctius:  Poenus 
326.  328,  Cincinnatus  Poenus  323;  für  Post.  Aebutius:  319  Helva, 

312  Cornicen.  der  Wechsel  erklärt  sich  aus  benutzung  verschie- 
dener quellen  bei  den  ManliiCapitolini  (s.  o.),  ferner  bei  T.  Quinctius 

283.  286.  289,  welcher  308.  311.  315  Capitolinus  und  310  als  inter- 
rex  Barbatus  genannt  wird ;  vielleicht  auch  bei  dem  schon  genannten 
Q.  Fabius  Vibulanus:  wie  er  selbst  in  seinen  ersten  consulaten  haben 

auch  die  altern  Fabier  (269  —  275)  bei  Livius  kein  cognomen.  auf 
seine  eigne  rechnung  kommt  das  fehlen  des  beinamens  bei  den  ersten 
decemvirn,  welche  sämtlich,  und  den  zweiten,  welche  gröstenteils 
keinen  erhalten  haben ;  ferner  bei  dem  schon  erwähnten  P.  Cornelius 
und  bei  den  drei  Fabiern  364,  welche  er  nicht  einmal  mittels  ihrer 

Vornamen  unterscheidet;  endlich  in  der  zeit  der  anerkannten  bei- 
namenführung  537  Cn.  und  552  M.  Servilius  (Geminus,  vgl.  551), 
542  Ap.  Claudius  (Pulcher,  vgl.  570.  577),  547  M.  Livius  (Salinator, 
vgl.  566),  539  Ti.  Sempronius  (542  Gracchus  II),  579  Q.  Mucius 
(Scaevola),  587  M.  Junius  (Pennus).  teils  die  eine  teils  die  andere 
erklärung  ist,  da  es  keine  dritte  gibt,  auch  auf  die  andern  fälle  aus 

307 — 362  anzuwenden;  die  erste  beweist,  dasz  Livius  für  diese  zeit 

nicht,  wie  Cichorius  will,  einer  einzigen  quelle^'  gefolgt  ist,  die 
zweite,  dasz  auch  bei  ihm  das  fehlen  des  beinamens  keinen  schlusz 
auf  die  behandlung  desselben  in  der  quelle  zuläszt. 

5.  Licinius  Macer,  der  von  Cichorius  für  den  Schöpfer  der 
Idacischen  fastenrecension  erklärt  wird,  hat  mit  ihr  nichts  zu  schaffen, 
aus  ihm  sind  die  namen  von  drei  Jahresregierungen  bekannt,  die 
von  326  (Macer  bei  Liv,  IV  20  vgl.  30)  hat  in  allen  listen  gleiche 
namen,  ist  also  für  diese  frage  gleichgültig,  für  310  gab  er  drei  von 

Livius  (IV  7)  nicht  genannte  consulartribunen  an,  nach  deren  vor- 
zeitiger abdankung  consuln  gewählt  worden  seien  ;  Idacius  schreibt: 

tribuni plebis  (dh.  tribiini  mil.  cons.pot.)  facti  III  anno  uno;  ob  die 
vorläge,  wie  manche  annalen  (s.  cap.  VI  2),  blosz  consulartribunen 
oder  auch  consuln  gegeben  hatte,  läszt  sich  nicht  mit  Sicherheit  ent- 

scheiden; aber  der  Wortlaut  scheint  für  ersteres  zu  sprechen,  klar 
ist  das  Verhältnis  bei  320,  wo  Macer  (Liv.  IV  23)  die  consuln  Julius 
und  Verginius,    die  Idacische  liste  dagegen  (Manlius)  Capitolinus 

*'  abgeßehen  natürlich  von  den  stellen,  an  welchen  er  quellenfragen behandelt. 
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und  (Sulpicius)  Camerinus  angibt,  nur  eine  verlegenheitshjpothese 

ohne  jeden  anhält  (s,  oben  s.  305)  ist  es,  wenn  Cichorius  zwi- 
schen der  Licinischen  und  der  dem  Idacius  mit  der  Osterchronik 

gemeinsamen  liste  mehrere  mittelglieder  annimt  und  einem  der- 
selben die  fälschung  der  zwei  consulnamen  zuschreibt:  von  dem- 

vorhandensein  solcher  fälschungen  ist  in  letzterer  liste  keine  spur 
zu  finden. 

Dasz  Macer,  wie  Idacius,  meistens,  aber  nicht  immer  cognomina 

angegeben  habe,  läszi  sich  nicht  erweisen,  s.  oben  s.  301;  die  Über- 
einstimmung zwischen  ihm  (bei  Liv.  IV  20) ,  Idacius  und  Livius 

(IV  26.  30.  31)  in  der  'ungewöhnlichen'  formPoenus  beweist  nichts, 
weil  dies  die  vorhersehende  und  vermutlich  richtige  Schreibung  ist, 
welche  manche  mit  Pennus,  einem  beinamen  der  Junier  verwechselt 
haben;  auch  Liv.  VII  22  geben  die  besten  hss.  Poenus.  so  bleibt 
blosz  die  behauptung,  die  oben  s.  308.  311  bezeichneten  partien 
der  zwei  geschichtschreiber  seien  aus  Macer  geflossen ,  welche  sich 
darauf  stützt,  dasz  Nitzsch  annalistik  s.  66  dem  Macer  Dion.  V  49 

—VI  34  (die  geschichte  der  jähre  252—260),  Peter  bist.  Rom.  rell. 
I  s.  CCCXLIX  ihm  Liv.  IV  1—23  (jähr  309—320)  zuerkannt  habe. 

Das  wäre  nur  ein  teil  der  von  Cichorius  für  Macer  in  anspruch 
genommenen  stücke,  überdies  hat  auf  diesen  allein  Nitzsch  nur  Dion. 

VI  34 — 44  (ein  einziges  praescript  mit  consulnamen,  das  von  260 
enthaltend) ,  dagegen  VI  25  (schlusz  von  259 ,  ohne  praescript)  auf 

irgend  eine  jüngere  quelle,  V  49 — VI  24  (jähr  252  —  259)  und 
VI  45— VIII  63  (jähr  260''  — 266)  auf  eine  ältere  und  Macer  zu- 

rückgeführt; Peter  aber  nimt  keineswegs  die  ganze  erwähnte  partie 
des  Livius ,  sondern  nur  bedeutende  stücke  derselben  als  Licinisch 
in  anspruch.  die  darlegung  von  Nitzsch,  in  welcher  belanglose 
punkte,  zb.  das  vorkommen  von  beinamen  und  tagdaten  als  spuren 
Licinischen  Ursprungs  eine  rolle  spielen,  können  wir,  weil  er  dem 

Macer  allein  nur  Dion.  VI  34 — 44  zuweist,  auf  sich  beruhen  lassen; 

die  von  Peter  ̂ ^  veranlaszt  zu  einer  eingehenden  auseinandersetzung, 
weil  bei  ihr  die  frage  nach  der  glaubwürdigkeit  der  ältesten  quellen 
einspielt. 

Macers  annalen  hat  Livius  im  vierten  buch  bis  weit  über  c.  30 

hinaus,  wie  mir  scheint,  nur  an  den  drei  stellen  (IV  7.  20.  23),  an 

welchen  er  jene,  und  an  einer  vierten  (IV  13),  wo  er  die  leinwand- 
bücher  citiert,  verwendet,  dies  aber  nur  nachträglich  gethan;  die 
mitteilung  des  Augustus  über  die  aufschrift  des  Tolumniuspanzers 
(der  spölia  opima  des  Cossus)  veranlaszte  ihn  gewisse  annalen, 

welche  er  in  der  erzählung  von  Cossus  c.  19  f.  nicht  benutzt  hatte  ̂ \ 

22  über  ihre  begründung  s.  unten  abschnitt  6.  -^  Liv.  IV  20  omnis 
ante  me  auctores  secuius  A.  Cor?ielium  Cüssum  tribimum  militum  secunda 
spolia  opima  .  .  intuKsse  exposui;  citiert  hat  er  bis  dahin  nur  Fabius 
(I  44.  55.  II  50),  Piso  (I  55.  II  32.  58)  und  Antias  (III  5),  ob  er  auszer 
diesen  auch,  als  den  jüngsten,  seinen  Zeitgenossen  Tubero  eingesehen 
hatte,  ist  ungewis;  I  55  hat  er,  wie  es  scheint,  nur  die  zwei  ersten  vor 
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einzusehen ,  insbesondere  die  des  Macer.  bei  diesem  fand  er  nicht 
weit  von  der  geschiente  des  Cossus  entfernt  noch  einige  andere  ihm 
neue  angaben,  welche  der  beachtung  wert  erschienen;  diese  und  die 
über  Cossus  hat  er,  so  gut  es  gieng,  zum  teil  unter  Streichung  des 
schon  geschriebenen,  einzuschieben  unternommen,  dabei  aber  mehrere 
stellen  übersehen,  welche  mit  den  Zusätzen  in  Widerspruch  stehend 

ebenfalls  hätten  geändert  werden  müssen,  solche  nachträgliche  ein- 
schiebsei sind  auch  die  citate  aus  Coelius  Antipater  in  der  geschichte 

des  zweiten  punischen  krieges,  s.  JBSturm  'quae  ratio  inter  tertiam 
T.  Livi  decadem  et  L.  Coeli  Antipatri  historias  intercedat'  (Würz- 

burg 1883). 
Dasz  das  zweite  Licinische  citat  samt  seiner  Umgebung  (IV  20, 

5 — 20)  erst  später  hinzugefügt  ist,  hat  schon  Niebuhr  II  517  ge- 
sehen. ^^  hier  bekennt  Livius  durch  die  angäbe  des  Augustus  von 

der  Unrichtigkeit  der  so  eben  gegebenen  darstellung  überzeugt  wor- 
den zu  sein;  nicht  wie  er,  mit  allen  annalisten  übereinstimmend, 

dort  gesagt  habe,  317  als  kriegstribun,  sondern  326  als  consul  habe 
Cossus  den  panzer  erbeutet,  die  meinung  dasz  er  die  vorausgehende 
erzählung  trotz  ihres  abweichenden  Inhalts  deswegen  nicht  gestrichen 
habe,  weil  er  sie  für  richtig  hielt,  und  der  zusatz  nur  ein  höfisches 
compliment  liefere,  stimmt  weder  zu  der  kenntnis,  welche  Livius 
von  dem  werte  zeitgenössischer  denkmäler  und  Urkunden  hatte,  noch 
zu  dem  viel  kühnern  und  gefährlichem  freimut,  mit  welchem  er  die 
geschichte  der  letzten  bürgerkriege  beschrieben  hat.  aber  auch  wenn 
jene  meinung  besser  begründet  wäre  als  sie  es  ist,  würde  sie  an  dem 
aus  den  thatsachen  zu  ziehenden  Schlüsse  nichts  ändern,  hätte  Livius 

bei  der  ausarbeitung  von  c.  19,  1 — 20,  4  schon  kenntnis  von  dem 
funde  des  kaisers  gehabt,  so  durfte  ujid  konnte  er  das,  was  er  nach- 

her für  falsch  erklärt,  nicht,  wie  er  thut,  ohne  weiteres  als  geschicht- 
lichen hergang  vortragen ;  vielmehr  würde  er  zu  beginn  der  erzäh- 

lung auf  die  abweichung  der  quellen  aufmerksam  gemacht  haben, 
in  Wirklichkeit  war  er  zur  zeit  jener  meinungsänderung  schon  weit 
über  c.  20  und  über  das  j.  317  hinausgekommen,  denn  in  c.  30  beim 

j.  326,  in  welchem  Cossus  consul  war,  thut  er  nicht  die  geringste  er- 
wähnung  der  spolien  des  Cossus  und  des  krieges ,  in  welchem  er  sie 
erworben,  was  er  doch,  wenn  damals  c.  20,  5  S.  schon  geschrieben 
war,  notwendig  hätte  thun  müssen;  nicht  einmal  eine  andeutung 

sich  gehabt,  den  ausdruck  secuUis  zu  gebrauchen  konnte  er  sich  be- 
rechtigt glauben,  wenn  die  neu  eingesehenen  quellen  mit  den  schon 

benutzten  übereinstimmten,  davon  dasz  andere  den  Vorgang  weder  317 

noch  326,  sondern  S'28  spielen  lieszen  (Diod.  XII  80.  Servius  zur  Ae7i. 
VI  8i2)  weisz  er  niclits;  seine  litteraturkenntnis  ist  dürftig,  und  er 
verliesz  sich  vielleicht  auf  das  in  seinen  quellen  über  die  Vorgänger 
gesagte. 

^*  anzunehmen  dasz  Augustus  das  vierte  buch  schon  gekannt  habe, 
als  er  die  aufschrift  des  panzers  las,  liegt  kein  grund  vor.  er  war 
Livius  gewogen  und  wüste,  wie  man  vermuten  darf,  von  der  beschäfti- 
gung  desselben  mit  der  römischen  geschichte. 



316    GFUnger:  die  glaubwürdigkeit  der  capitolinischen  consulntafel.  II. 

davon,  dasz  es  eine  Variante  gab,  welche  den  hergang  in  dieses  jähr 
bringt,  findet  sich  dort;  er  weisz  von  gar  keinem  krieg  in  jenem 
jähre  und  bemerkt  ausdrücklich ,  es  sei  friedlich  verlaufen ,  was  in 

bestem  einklang  mit  der  in  c,  19  —  20,4  gegebenen  darstellung 
steht,  wer  den  zusatz  c.  20,  5  ff.  aus  höfischer  rücksichtnahme  er- 

klärt, müste  in  c.  30  das  gerade  gegenteil,  unhöfliche,  ja  verletzende 
rücksichtslosigkeit  gegen  den  kaiser  finden,  dessen  entdeckung  samt 
der  aus  ihr  entspringenden  schluszfolgerung  hier  völlig  ignoriert 
wird, 

Dasz  auch  das  erste  Licinische  citat  nachträglich  eingeschoben 
ist,  wird  unten  in  cap.  VT  gezeigt;  dasselbe  gilt  von  dem  (aus  Macer 
entlehnten)  der  leinwandschriften.  am  schlusz  der  Maeliusgeschichte 
schreibt  Livius  IV  16:  Imnc  Minudum  apud  quosdam  auctores  tran- 
sisse  a  patribus  ad  plehem  undecimumque  tribunum  pl.  cooptatum 
(vgl.  cap.  IV  1)  seditionem  motam  ex  Maeliana  caede  sedasse  invenio. 
diese  Variante  sucht  er  blosz  mit  gründen  subjectiver  art,  mit  Ver- 

mutungen zu  widerlegen :  vix  credihile  est  numerum  tribunorum 
patres  augeri  passos  idque  potissimum  exemplum  a  patricio  homine 
introductum  nee  deinde  id  plebem  concessum  semel  obtinuisse  aut  certe 
temptasse.  als  er  dies  schrieb,  wüste  er  noch  nichts  von  dem  was  c.  13 
aus  jenen  Schriften  angeführt  ist:  L.  Minucius praefectus  annonae 
seu  refectus  seil  (im  j,  314)  quoad  res  posceret  in  incertiim  creatus: 
nihil  enim  constat  nisi  in  libros  linteos  utroque  anno  (314  und  315) 
relatum  inier  magistratus  praefedi  nomen;  sonst  würde  er  in  c.  16 

die  legende  vom  elften  volkstribun  auf  urkundlichem  wege  wider- 
legt haben,  aber  auch  im  vorausgehenden  hat  er  von  dem  c.  13  mit- 

geteilten Inhalt  der  leinwandbücher  und  dem,  was  sich  aufgrund 
derselben  über  Minucius  sagen  liesz,  noch  nichts  gewust;  er  schreibt 
c.  12  unter  dem  j.  314:  postremo  perpulere  plebem  haiid  adversante 
senatu,  ut  L.  Minucius  praefectus  annonae  crearetur,  felicior  in  eo 
magistratu  (315,  c.  13,  8)  ad  custodiam  libertaiis  futurus  quam  ad 
curationem  ministerii  sui.  die  in  c.  13  unter  dem  j.  315  erörterte  frage, 
ob  Minucius  auf  unbestimmte  zeit  oder  zunächst  blosz  für  314  ge- 

wählt war,  hätte  er  schon  in  c.  12  behandeln  müssen  und  würde  das 
sicher  auch  gethan  haben,  wenn  ihm  das  citat  aus  den  linnenrollen 
schon  bekannt  gewesen  wäre ;  aber  hier  folgt  er  einem  annalisten, 
welcher  wähl  auf  unbestimmte  zeit  voraussetzte,  und  steht  wie  in 
c.  16  so  auch  in  c.  12  mit  c.  13,  7  in  Widerspruch,  dazu  konnte  er 

blosz  kommen,  wenn  ihm  die  nach  seiner  eignen  ansieht  entschei- 
dende angäbe  der  leinwandschriften  erst  lange  nach  dem  abschlusz 

der  geschichte  von  314 — 315  bekannt  geworden  war. 
Das  letzte  Liciniuscitat  des  vierten  buchs  hat  Livius  anlasz  ge- 

geben an  dem  früher  geschriebenen  änderungen  zu  machen;  die 
fluch tigkeit,  mit  welcher  die  ersten  citate  behandelt  sind,  zeigt  sich 

auch  hier,  nur  in  anderer  weise,  er  schreibt  IV  23  eosdem  coss.  in- 
sequenti  anno  (varr.  320)  refectos  C.Iulium  tertium,  Yerginium  Herum 
apud  Macrum  Licinium  invenio;  Valerius  Antias  et  Q.  Tuber o  M. 
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Manlhim  et  Q.  Sidpicium  coss.  in  eum  annum  edunt.  ceterum  in  tarn 

discrepanti  ediüone  et  Tuhero  et  Macer  lihros  linteos  auctores  pro- 
fitentur.  das  versehen,  welches  den  Widerspruch  über  den  inhalt  der 
linnenrolle  verursachte,  suchen  wir  bei  Livius:  Tubero  hat  vielleicht 

private  beamtenverzeichnisse,  Macer  die  amtlichen,  eben  die  linnen- 
rollen''^  citiert;  beide  waren  und  hieszen  Jihri  magistratimm.  nur 

aus  Macer,  wie  Mommsen  RF.  II  214  treffend  bemerkt,  kennt  Livius 

die  leinwandschriften  IV  20  magistratmim  lihri^  quos"-^  linteos  in  aede 
repositos  Monetae  Macer  Licinius  citat  identidem  auctores  \  IV  7 
Licinius  Macer  auctor  est  et  in  foedere  Ärdeatino  et  in  Jinteis  Uhris 
ad  Monetae  inventa.  hätten  beide  annalisten  dieselben  benutzt,  so 

müsten  wir  —  wenn  anders  Tubero  (sammlerfleisz  ist  das  lob,  welches 
ihm  Dionysios  I  80  nachrühmt)  den  Macer  gekannt  hat  —  das  versehen 
auf  rechnung  des  Macer  setzen;  dann  würde  aber  Tubero  nicht  ver- 

fehlt haben  seinen  Vorgänger  des  irrtums  zu  zeihen ,  und  er  würde 

auch  angesichts  eines  solchen,  jeden  zweifei  niederschlagenden  Zeug- 
nisses nicht  so  unsichern  urteils  {incertus  veri)  in  dieser  sache  ge- 
wesen sein,  wie  er  es  nach  Livius  war.  hierzu  kommt  dasz  Tuberos 

meidung  in  der  that  unrichtig  ist:  seine  consuln"  sind  identisch  mit 
zweien  von  den  consulartribunen,  welche  in  den  altern  annalen  ge- 

nannt waren,  uns  aber  blosz  aus  Diodor  vollständig  bekannt  sind: 
M.  Manlius  (MdXXioc),  Q.  Sulpicius  Praetextatus ,  Ser.  Cornelius 
Cossus;  bei  dem  Chronographen  steht  Capitolino  {ßh.Manlio)et  Cosso. 
um  den  fehler  zu  erklären,  nimt  Mommsen  RF.  II  224  an,  dasz  in 
der  ältesten  liste 

M.  Manlius  Capitolinus 
Q.  Sulpicius  Praetextatus  Camerinus    tr.  mil. 
Ser.  Cornelius  Cossus 

gestanden  habe,  aus  dieser  aber  durch  einen  Schreibfehler  Ser.  Cor- 
nelius ausgefallen  sei ;  wegen  der  zweizahl  der  gebliebenen  namen 

habe  man  ihre  träger  zu  consuln  gemacht,    man  könnte  auch  zusatz 
der  ahnennamen,  also  für  z.  2.  3 

Q.  Sulpicius  <^Ser.  f.  Ser.  n.  Praetextatus  Camerinus    tr.  mil. 
Ser.  Cornelius  M.  f.y  Ser.  n.  Cossus  (abgekürzt  Coss.) 

^^  diese  sind  wohl  auch  Liv.  XXXIX  52  Naevius  in  magistratuum 
libris  est  trihunus  plebis  P.  Claudio  L.  Porcio  consulibus  gemeint:  noch 
709  kennt  weder  Atticus  noch  Cicero  ein  privates  beamtenverzeichnis, 
welches  sich  bis  auf  die  volkstribunen  erstreckt  hätte,  s.  cap.  V  8. 
von  den  fasti  unterscheiden  sich  die  libri  magistratuum  dadurch,  dasz  sie 
nicht  wie  jene  blosz  die  zur  datierung  dienenden  (Mommsen  röm.  chronol. 
s.  208) ,  sondern  auch  andere  beamte  verzeichneten ;  fasti  Capitolini  ist 
demnach    eine  uneigentliche  bezeichnung  für  die  amtliche  eonsulntafel. 

^^  nicht  in  libri  quosque  oder  libri  librique  quos  zu  ändern,  s.  Peter 
bist.  Rom.  reil.  I  s.  CCCXLIV.  ^7  auch  Idacius  gibt  sie  an.  dasz  sein 
Vorgänger  sich  die  mühe  genommen  habe  die  annalen  des  Antias  oder 
Tubero  durchzulesen,  um  aus  ihnen  eine  consulnliste  zusammenzustellen, 
bezweifeln  wir;  am  nächsten  lag  es  einen  Über  magistratuum  oder  eine 
consulntabelle  auszuziehen. 
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annehmen,  das  fehlen  der  namen  dieser  consulartribunen  bei  Livius 

erklärt  sich,  wenn  er  zu  gunsten  des  nachtrags,  zu  welchem  ihn 
Macer  veranlaszte,  einen  teil  des  früher  geschriebenen  gestrichen 
hat.  er  fährt  ao.  fort:  neiiter  trihunos  milifiim  eo  anno  fuisse  tradi- 
tum  ah  scriptoribus  antiquis  clissimulat.  da  er  das  bestehen  einer 
Überlieferung  von  consulartribunen  mit  neiiter  dissimulat  als  eine 
ihm  selbst  wohlbekannte  thatsache  bezeichnet,  so  musz  er  diese  bei 
Fabius  und  Piso  oder  einem  von  beiden  vorgefunden  haben;  da- 

von dasz  er  ihr  in  seiner  ursprünglichen  darstellung  gefolgt  war, 
finden  wir  eine  spur  in  c.  25  cum  per  tot  annos  tribuni  militum  con- 
sulari  potestate  creentur]  die  drei  consulartribunate  von  321.  322. 

323  berechtigten  doch  schwerlich  dazu  von  ̂ so  vielen'  zu  sprechen; 
durch  das  von  320  (316 — 319  hatten  consuln  regiert)  wird  die  zahl 
auf  vier  gebracht,  die  abweichung  selbst  dürfte,  da  sich  weder  für 
die  leinwandbücher  noch  für  die  altern  annalen  ein  erkennbarer  Irr- 

tum annehmen  läszt,  daraus  zu  erklären  sein,  dasz  320  zuerst  kurze 

zeit  die  consuln  des  Vorjahres,  dann  an  ihrer  stelle  die  consular- 
tribunen regierten,  dasz  Livius  für  Macer  und  dessen  quelle  blosz 

die  consuln  angibt,  steht  dem  bei  der  ungenauigkeit,  welche  sich 
in  diesen  nachtragen  kundgibt,  nicht  im  wege:  auch  IV  7  bezeugt 

er  für  Macer  und  die  leinwandbücher  blosz  die  6ine  regierung,  wäh- 
rend doch  aus  dem  Zusammenhang  hervorgeht,  dasz  sie  auch  die 

andere  angegeben  hatten,  die  antiqui  hatten  vermutlich  blosz  die 
consulartribunen  angegeben,  was  auch  zu  c.  25  am  besten  passt. 

6.  Aelius  Tubero.  die  von  Peter  für  stille  benutzung  des 
Macer  im  vierten  buch  des  Livius  angeführten  gründe  lassen  sich  teils 

mit  gleichem  teils  mit  besserm  recht  auf  andere  annalisten  anwen- 
den, auf  Macer  führt  er  die  c.  1 — 7  fast  ausfüllenden  (teils  indirecten 

teils  directen)  reden  zurück :  denn  Livius  habe  solche  nicht  ganz  frei 

geschaffen,  sondern  meist  die  von  andern  gelieferten  grundzüge  aus- 
geführt, dies  bestreiten  wir  nicht;  aber  nirgends  wird  bezeugt,  dasz 

Macer  der  einzige  annalist  gewesen  sei,  welcher  (directe)  reden  ein- 
flocht, und  bei  Antias  finden  wir  sowohl  reden  (fr.  45.  58)  als  dia- 

loge  (fr.  6);  von  manchen  wird  sogar  bezweifelt,  ob  ein  ausdrück- 
liches Zeugnis  für  das  (wegen  fr.  20.  22  nicht  zu  bezweifelnde) 

vorkommen  von  reden  in  Macers  annalen  vorliegt,  dieses  finden 
andere  bei  Cic.  de  leg.  I  7  qtiid  Macrum  numerem,  cuius  loquacitas 
habet  aliquid  argutiarum,  nee  id  tarnen  ex  illa  erudita  Graecorum 
copia,  sed  ex  lihrariolis  latinis;  in  orationihus  autem  multa  sedinepta 

elatio,  summa  inpudentia.  -^  dasz  hier  blosz  von  der  geschichte,  also 
von  reden  in  geschichtswerken  die  rede  sei,  bestreiten  wir:  Atticus 
fordert  Cicero  auf  geschichte  zu  schreiben,  weil  diese  einen  redner 

erfordere  und  er  der  beste  redner  sei ,  die  vorhandenen  geschichts- 
werke   aber  vom   rhetorischen  Standpunkt  betrachtet  ungenügend 

28   so  Mommsen  röm.  chronol.  s.  90;   die  hss.  multas  et  ineptus  datio 
summam  inpudentiam. 
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erschienen,  dabei  lag  es  doch  nahe  diejenigen  annalisten,  welche  als 
redner  bekannt  waren ,  zugleich  als  solche  in  betracht  zu  nehmen, 
und  dies  geschieht  auch  bei  Sisenna:  is  neque  orator  in  numero  vestro 
umquam  est  häbitus  et  in  historia  puerile  quiddam  consectatur.  dasz 
Ciceros  urteil  über  die  von  Macer  gehaltenen  reden  im  Brutus  238 

ganz  anders  lautet  als  ao.,  ex'klärt  sich  daraus,  dasz  sie  dort  unter 
andern  gesichtspunkten  betrachtet  werden ,  hier  dagegen  blosz  von 
denjenigen  rednerischen  eigenschaften  die  rede  ist,  welche  sich  in 

der  geschichtschreibung  geltend  machen :  ein  eigentlicher  Wider- 
spruch zwischen  beiden  urteilen  ist  nicht  zu  erkennen;  wäre  der- 

selbe aber  vorhanden,  so  würde  er  entweder  auf  Ciceros  rechnung 
kommen  oder  zu  viel  beweisen,  nemlich  dasz  an  einer  von  beiden 
stellen  gar  nicht  von  Macer  die  rede  ist:  denn  die  wesentlichen 

eigenschaften  eines  redners  müssen  sich,  so  weit  es  der  gegen- 
ständ zuläszt,  in  beiden  gattungen  von  reden  wiederfinden,  ent- 

scheidend ist  summa  inpudentia.  diese  kann  der  redner  nur  in 

reden  offenbaren,  welche  seiner  eignen  sache  gelten;  im  geschichts- 
werk  legt  er  sie  andern  in  den  mund ,  zeichnet  also  deren ,  nicht 
seinen  Charakter. 

Das  ganze  vierte  buch^®  ist,  wie  Peter  anerkennt,  im  sinne  der 
patricischen  partei  geschrieben,  insbesondere  auch  die  geschichte 

des  Maelius  c.  12 — 16;  weil  aber  diese  eine  fast  vollständige  Über- 
einstimmung mit  der  von  Dionysios  XII  1  f.,  welcher  in  b.  XI  zu 

Macer  zurückkehre,  zeigt,  so  führt  er  beide  auf  Macer  zurück,  dessen 

darstellung  von  beiden  im  aristokratischen  sinne  abgeändert  wor- 
den sei.  dann  müste  man  sich  indes  wundern,  dasz  sie  so  genau  zu- 

sammenstimmen, und  es  ist  auch  von  Livius  nicht  wahrscheinlich, 
dasz  er  mit  seinen  quellen  eigenmächtig  verfahren  sei,  von  Dionysios 
Verhältnis  zu  Macer  aber  ist  nach  Peter  selbst  in  bezug  auf  b.  VIII 

— XII  nur  so  viel  bekannt,  dasz  kein  citat  und  nur  eine  einzige  ver- 
mutlich aus  jenem  abgeleitete  stelle  (XI  62)  zu  finden  ist;  weit  wahr- 

scheinlicher ist  es ,  dasz  Livius  und  Dionysios  in  Sachen  der  innern 

geschichte  unter  den  ihnen  vorliegenden  darstellungen  diejenige  be- 
vorzugt haben,  welche  ihrer  eignen  politischen  anschauung  am  besten 

zusagte,  am  anfang  der  Maeliusgeschichte  c.  12  erwähnt  Livius  zwei 
von  einander  abweichende  berichte:  coepere  a  fame  mala,  seil  ad- 
versus  annus  frugihiis  fiiit  seu  dulcedine  confionum  et  urhis  deserto 
agrorum  cidtu:  nam  utrumque  traditur.  den  ersten  erklärt  Peter  für 

plebejerfreundlich,  wir  finden  in  ihm  nicht  notwendig  einen  partei- 
standpunkt  ausgedrückt,  auch  ein  ehrlicher  patricierfreund  konnte 
ihn  geben;  der  zweite  dagegen  klingt  entschieden  plebejerfeindlich, 
die  andere  Variante  in  dieser  geschichte  (c.  16,  oben  s.  316)  zeigt 
kein  parteimerkmal.  zu  diesen  stellen  fügt  Peter  noch  c.  51,  5 
minidssent  desiderium  agrariae  legis,  quae  possesso  per  iniuriam 

agro  puhlico patres  pellehat ,  welche,  wie  es  scheint,  auf  einen  demo- 

^^  über  c.  8,  7  s.  unten  cap.  VI  4. 
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kratisch  gesinnten  annalisten^^  zurückgeht;  sie  steht  mit  der  sonsti- 
gen ,  so  eben  erst  c.  48,  2  geäuszerten  ansieht  des  Livius  in  Wider- 

spruch und  nur  mit  den  reden ,  welche  er  den  volkstribunen  in  den 
mund  legt,  in  einklang.  dem  demokraten  Licinius  Macer  würde  diese 
darstellung  wohl  anstehen,  und  am  ende  des  vierten  buchs  könnte  er 
wohl  auch  von  vorn  herein  benutzt  sein;  aber  unter  den  annalisten 

des  Livius  war  mindestens  noch  6iner,  von  welchem  sich  solche  Partei- 
nahme annehmen  läszt. 

Dies  ist  Tubero,    er  schreibt  (fr.  3)  bei  Dionysios  I  80:  eireibri 

TÖ  TTpOJTOV  TOtYlUa  TO  CUV  TU)  'PuUjLXUJ  Kttt'  aUTOUC  (tOUC  ßOUKoXoUC) 
€Y£veTO,  Tujv  d|a(pi  'P(ju|a\jXov  le  Kai  dXXujv  uciepiZiövTUJV  (Tpixri 
Yap  evevejarivTO  Kai  ek  biacnijuaToc  e'Beov)  ou  nepijueivavTec  touc XoiTTOUC  usw.  die  Luperken,  von  deren  feier  er  spricht,  waren  bis 
709  in  zwei  scharen  geteilt,  welche  Quintiliani  und  Fabiani  hieszen, 
angeblich  weil  Romulus  Quintilier,  ßemus  Fabier  bei  den  Luper- 

ealien angeführt  hatte;  erst  Caesar  fügte  71Ü  eine  dritte  hinzu,  die 
Julier  (Suet.  d.  lul.  76.  Cassius  Dion  XLIV  6.  XLV  30).  damit  hängt 
es  wohl  zusammen ,  dasz  Tubero  für  die  albanische  zeit  vor  Roms 

gründung  drei  Luperkenscharen  annimt:  um  die  neuerung  zu  recht- 
fertigen, wird  man  behauptet  haben,  dasz  damals  die  dreizahl  be- 

standen hatte ,  aber  durch  das  verbleiben  der  Julier  in  Alba  longa 
bis  zur  Zerstörung  dieser  stadt  auf  die  dauer  zur  zweizahl  herab- 

gesunken war.  nachdem  lulus,  der  ahnherr  des  Julischen  geschlechts, 

mit  Ascanius  identificiert  oder  für  dessen  söhn  und  damit  das  ge- 
schlecht für  einen  zweig  des  königlichen  erklärt  war,  ergab  sich  der 

schlusz,  dasz  jene  dritte  schar  aus  Juliern  bestanden  hatte,  von 

selbst.  Tubero  kennzeichnet  sich,  mag  er  an  diese  neue  legende  ge- 
glaubt haben  oder  nicht,  durch  ihre  Verwertung  in  seinen  annalen 

als  einen  ergebenen  und  eifrigen  anhänger  Caesars  oder  Octavians 
und  damit  der  demokratischen  partei. 

Dadurch  wird  es  aber  fraglich,  ob  man  recht  gethan  hat  ihn  für 
den  Juristen  Q.  Tubero  zu  erklären,  dieser  stand  mit  seinem  vater 
L.  Tubero,  dem  altersgenossen,  freund  und  verwandten  Ciceros,  auf 
der  Seite  der  Senatspartei  und  focht  unter  Pompejus  bei  Pharsalos; 

von  Caesar  begnadigt  trat  er  zwei  jähre  später  vor  dessen  richter- 
stuhl als  ankläger  seines  feindes  Ligarius  auf,  für  welchen  Cicero 

die  bekannte  rede  hielt;  das  fehlschlagen  der  anklage  bestimmte  ihn 
seine  öffentliche  thätigkeit  auf  ein  anderes  gebiet  zu  verlegen  (Pom- 
ponius  de  orig.  iuris  46  transiit  a  causis  agendis  ad  ins  civile,  maxime 
postquam  Q.  Ligarium  accusavit  ncc  oUinuit  ajmd  Caesarem).  der 
stolze  freiheitssinn,  welchen  er  damit  an  den  tag  legte,  verträgt  sich 
schlecht  mit  der  Unterwürfigkeit  unseres  annalisten;  zudem  steht 
für  letztern  auch  der  vorname  Quintus,  welcher  hauptsächlich  zu 
jener  annähme  geführt  hat,  keineswegs  fest:  Gellius  X  28  gibt  einen 
andern  an.    die  im  allgemeinen  bessere  familie  seiner  hss.  schreibt 

30  Lübbert  'de  T.  Livi  1.  IV  fontibus'  (Gieszen  1872)  s.  23  gibt  ihm 
c.  49,  7—51,  6. 
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blosz  Tubero,  die  andere,  deren  lesarten  sich  an  manchen  stellen  als 
die  richtigen  erwiesen  haben,  K.  Tuhero,  was  die  hgg.  nur  deswegen 
verschmäht  haben,  weil  bei  Livius  IV  23  Q.  steht,  wer  hätte  aber 
jenes  K. ,  welches  als  abkürzung  eines  Vornamens  den  abschreibern 
unbekannt  und  von  ihnen  sehr  oft  verdorben  worden  ist,  eigen- 

mächtig hinzugefügt,  da  doch  kein  grund  vorlag  den  zusatz  eines 
Vornamens  nötig  zu  finden?  bei  Livius  und  Cicero  steht  oft  in  den 
hss.  C.  dafür,  was  auch  bei  Gellius  ao.  einige  bieten;  eine  hs,  der 
zweiten  familie  hat  einen  leeren  räum  gelassen,  offenbar  weil  der 
buchstab  dem  Schreiber  unverständlich  war,  und  das  nemliche  war 

wohl  auch  im  archetypus  der  ersten  geschehen,  der  bei  Livius  über- 
lieferte Vorname  ist  an  sich  schon  verdächtig.  Livius  citiert  die 

annalisten  ohne  vornamen:  so  Fahius  I  44,  55.  II  40.  VIII  30.  X  37. 

XXII  7;  Cincius  VII  3;  Piso  11  32.  58.  IX  44.  X  9.  XXV  39;  Coelius 
XXI  46.  47.  XXII  31.  XXVI  11.  XXVII  27.  XXVIII  46.  XXIX  25. 

27.  35;  Eutilius  XXXIX  52;  Claudius  VI  42.  VIII  19.  IX  5.  X  37. 
XXV  39.  XXXIII  10.  30.  36.  XXXV  14.  23.  XXXVIII  41.  XLIV  14; 
Valerkis  Antias  III  5.  IV  23.  XXV  39.  XXVI  49.  XXVIII  46. 
XXIX  35.  XXX  3.  19.  29.  XXXII  6.  XXXIII  10.  30.  36.  XXXIV 
10.  15.  XXXV  2.  XXXVI  19.  36.  38.  XXXVII  48.  60.  XXXVIII  23. 
50.  55.  XXXIX  22.  41.  43.  56.  XL  29.  XLI  27.  XLII 11.  XLIV  13. 

XLV  40.  43;  Licinius  Macer  IV  7.  20.  23.  VII  9.  IX  38.  46.  X  9; 
Tuhero  X  9 ;  Clodius  Licinus  XXIX  22.  als  gesandter  führt  XXII  57. 
XXIII 11  Q.  Fabius  Pictor,  als  praetor  XXVI  23.  28.  29.  XXVII  7.  8 

L.  Cincius  Alimentus  seinen  vornamen ;  dieser  XXI  38  auch  als  be- 
richterstatter,  aber  eben  deswegen,  weil  er  teilnehmer  der  ereignisse 
war:  als  gefangener  Hannibals  konnte  er  über  die  stärke  des  puni- 
schen  heeres  den  besten  aufschlusz  geben,  demnach  ist  IV  23  statt 

Antias  et  Q.  Tuhero  zu  schreiben  Antias  atque  Tuhero-^  den  um- 
gekehrten fehler  que  statt  Q.  zeigt  der  Mediceus  VII  4.  IX  15.  33. 

Kaeso  Tubero  schrieb,  wie  die  stelle  über  die  Luperealien  lehrt, 

nach  709"  und  ehe  Livius  das  vierte  buch  herausgab,  also  vor  ca. 
732;  als  Dionysios  seine  römische  geschichte  vei'öffentlichte ,  im 
j.  747  scheint  er  noch  gelebt  zu  haben:  darauf  weist  das  persönliche 
lob  hin,  welches  ihm  dieser  (I  7  beivöc  ä\r\p)  widmet. 

^'  das  fragment  11  über  Caesars  testament,  aus  welchem  geschlossen 
worden  ist,  dasz  Tuberos  aanalen  bis  zum  antang-  des  bürgerkriegs  ge- 

reicht hätten,  gehört,  wie  der  vorname  Quintus  beweist,  dem  Juristen. 
Cicero  spielt  de  leg.  1  7  Sisemia  omnes  adhuc  noslros  scripiores,  7iisi  qui 
forte  nondum  ediderunt,  de  qidbus  existimare  non  possitmiis,  facile  superavit 
auf  ein  zur  zeit  des  fingierten  dialogs,  märz  oder  april  703  (vgl.  Cic. 
ad  Ait.  V  1.  Caesar  b.  Gall.  VII  90,  7)  noch  nicht  veröffentlichtes  annalen- 
werk  an;  gemeint  ist  vermutlieh  das  des  K.  Tubero,  welches  demnach 
noch  vor  Ciceros  tod  (7  dec.  711)  erschienen  oder  der  herausgäbe  nahe 
gewesen  wäre. 

(fortsetzung  folgt.) 

WiJRZBURG.  Georg  Friedrich  Unger. 

Jalirliücher  fiiiclass.  philol.  ISUl  hfl. 5.  21 
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45. 
ZUR  ANTHOLOGIA  PALATINA. 

(fortsetzitng  von  Jahrg.  1887  s.  537— 544.  1888  s.  353— 361.  1889  s. 755-774). 

1.  In  der  neusten  schrift  über  den  dichter  Archias  wird  IX  347 

zwar  dem  Antiochener  abgesprochen,  eine  positive  angäbe  aber  über 
den  autor  des  epigramms  vermiszt  man.  das  gedieht  lautet  bei  Dübner : 

Ou  laövov  eudpoTOv  ßöec  oiba|uev  auXaKa  Tejuveiv, 

dW  ibe  KriK  ttövtou  vflac  ecpeXKÖ^eGa  • 
ip^a  Ydp  eipeciTic  bebibdYiaeGa*  Kai  cu,  GdXacca, 

beXqpTvac  ̂ a.\r]  Z;eOHov  dpoipoqpopeiv. 
V.  4  bietet  die  Palatinische  Überlieferung  YOtirjC,  die  Planudische  hat 
den  dativus.  den  richtigen  ausdruck  glaubte  ich  früher  aus  einem 
Sophokleischen  fragment  herstellen  zu  können;  zwar  nicht  von  einem 

delphinengespann  spricht  Sophokles,  aber  ein  gespann  auszergewöhn- 

licher  art  ist  es  doch,  von  dem  es  heiszt  (fr.  5.39  N.^):  bpdKOVie 
Gaipöv  diaqpmXiH  eiXriqpÖTe.  danach  wollte  ich  v,4  schreiben:  beX- 
qpivac  Gaipoic  ZIeOHov  dpoipoqpopeTv,  indem  ich  meinte,  derselbe 

ausdruck  sei  gebraucht  für  das  übereinstimmende  an  dem  delphinen- 
gespann unseres  epigramms  und  an  dem  drachenwagen  des  Tripto- 

lemos.  aber  diese  Vermutung  war  irrig,  das  epigramm  musz  so  ge- 
lesen werden : 

Qu  laövov  eudpoToi  ßöec  oibajuev  auXaKa  Te'|iiveiv, 
dXX'  ibe  KtiK  TTÖVTOU  vfjac  eqpeXKÖjaeGa  • 

epT«  Ydp  eipeciric  bebibdTMeö«*  Kai  cü,  GdXacca, 

beXqpiv'  auGic  y^  ZieöHov  dpoipoqpopeTv. 
ßöec  eudpOTOi  ist  hier  die  richtige  Verbindung,  nicht  eudpOTOV 
auXaKa:  es  handelt  sich  um  die  fähigkeit  der  stiere,  dasz  sie  nicht 

blosz  für  den  pflüg  tauglich,  geschaffen  sind,  und  man  begreift  die  ent- 
stehung  der  corruptel  bei  vorausgehendem  )aövov.  vor  Y^i  ist  aöGic  ein- 

gefügt: wenn  stiere  am  schiffe  ziehen,  so  gehört  umgekehrt  künftighin 
der  delphin  an  den  pflüg,  die  notwendigkeit  der  änderungen  läszt  sich 
mit  mathematischer  Sicherheit  darthun,  und  durch  die  emendation 
ist  zugleich  Sicherheit  über  den  autor  des  epigramms  gewonnen: 
die  Palatinische  Überlieferung  Aeuuviba  ist  richtig,  wir  haben  ein 
icöii;riq)OV  des  Alexandriners,  das  erste  distichon  enthält  die  summe 

3076  4-  2042  =  5  1 1  8 ,  das  zweite  dieselbe,  nemlich  1910  +  3208 
=  5118.  (für  den  ersten  hexameter  ergeben  sich  die  zahlen:  470 
ou  +  280  pövov  +  956  eudpoTOi  +  277  ßöec  -f-  180  oibajuev 

+  453  auXaKa  -|-  460  xe'juveiv  =  3076,  für  den  ersten  penta- 
meter:  61  dXX'  -{-  19  ibe  -f  48  k^k  -f  970  ttövtou  +  259  vfiac 
+  685  e(peXKÖ)LieGa  =  2042,  für  den  zweiten  hexameter:  109  epYa 
4-  104  Ydp  +  538  eipeciric  +  86  bebibdYjueGa  +  31  Kai  +  600 
cu  -|-  442  GdXacca  =  1910,  für  den  zweiten  pentameter:  599 

beXcpiv'  +  620  auGic  +  21  y^I  +  592  2euEov  +  1376  dpoipo- 
qpopeiv =  3208.) 
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2.  Auf  den  tapfern  Aelius,  welcher  der  krankheit  zu  entgehen 
sich  den  tod  gab,  dichtete  Apollouides  AP.  VII  233;  dasselbe  thema 
ist  von  Philippos  aus  Thessalonike  behandelt  (VII 234) ;  ohne  nennung 

des  Aelius,  bei  allgemeinerer  fassung,  wird  das  epitymbion  zum  epi- 
deiktikon  in  folgendem  epigramm  (IX  354): 

"Ov  KÖXeiLioc  bebiujc  ouk  ujXece,  vOv  urrö  voücou 
6Xißo)aai,  ev  b'  ibiuj  iriKOja'  öXoc  rroXeiauj* 

dXXct  bid  cie'pvujv  i'0i,  qpdcTavov  uic  t^P  dpicieuc 
GvriHo^',  dTTUJcd)aevoc  Kai  vöcov  ujc  TTÖXe)aov. 

nach  der  Palatinischen  Überlieferung  ist  das  epigramm  von  (dem 
Alexandriner)  Leonidas,  nach  der  Planudischen  von  Archias.  auch 

das  autographon  des  Planudes  hat  fol.  2"^  (unter  dem  titel  eic  dv- 

bpeiav  Ktti  dvbpeiouc)  das  epigramm  mit  dem  autorlemma  'Apxiou. 
was  die  Planudeische  textüberlieferung  betrifft,  so  will  ich  bemerken, 
dasz  Planudes  im  Marc,  481  in  Übereinstimmung  mit  dem  Palatinus 
ursprünglich  oXoc  geschrieben,  dies  jedoch  nachträglich  in  öXuuc,  die 

lesart  der  Planudesausgaben,  verwandelt  hat.  —  Man  hat  bis  jetzt 
an  keinem  ausdruck  des  epigramms  anstosz  genommen,  mich  stört 

die  Wendung  TTÖXejiOC  bebioic"  neben  bebiuuc  erwarte  ich  an  stelle 
von  TTÖX€)iOC  einen  persönlichen  ausdruck  wie  "Apric,  schon  die  drei- 

malige anwendung  des  wortes  TTÖXejaoc  musz  auffällig  erscheinen, 
auch  ibioc  TTÖXejuoc  befremdet:  man  begnügte  sich  wohl  mit  einer 

der  drei  auffassungen  'ein  krieg  den  er  für  die  eigne  person,  nicht 
für  das  Vaterland ,  oder  ein  krieg  den  er  allein ,  ohne  seine  kriegs- 
kameraden,  oder  ein  krieg  den  er  nicht  mit  dem  feinde,  sondern  mit 

sich,  der  eignen  natur  zu  führen  hat',  übersah  aber,  dasz  zu  i'blOC 
TTÖXeiLioc  nicht  das  einfache,  attributlose  TröXeiaoc  den  richtigen 

gegensatz  bildet,  da  der  Palatinus  9Xißo)n'  nicht  9XißO)aai  hat,  so 
vermutete  ich  früher:  OXißo^',  ev  dibiuj  iriKÖjaevoc  TToXe|LiLU-  aber 
diese  conjectur  ist  verfehlt:  das  Planudische  OXtßojaai  ist  richtig, 

und  richtig  das  Palatinische  oXoc,  das  wie  bereits  bemerkt  ursprüng- 
lich auch  im  Marc.  481  stand,  das  erste  distichon  musz  so  geschrie- 
ben werden: 

"OvTtep  ̂ 'Aprjc  bebiüuc  ouk  ujXece,  vGv  uttö  voucou 

eXißojuai,  ev  b'  dGe'uj  TrjKO^'  öXoc  TToXe')aLU. 
die  möglichkeit,  dasz  "Apric  durch  TTÖXe|aoc  erklärt  war  und  die  er- 
klärung  in  den  text  geriet,  wird  man  zugeben,  auch  dies,  dasz  dOeoc 
TTÖXe)Lioc  passender  als  Tbioc  TTÖXejUOC  gesagt  wird  im  gegensatz  zu 
einem  rühm  bringenden  krieg,  in  welchem  Ares  waltet,  dasz  dies 
aber  nicht  blosz  möglichkeiten  sind ,  läszt  sich  durch  ein  einfaches 
rechenexempel  erweisen,  die  buchstaben  in  Ziffern  umgesetzt  geben 

für  das  erste  distichon  die  summe  5407  -\-  2899  =  8306  (nem- 

lich  övTtep  305  +  "Aprjc  309  -f  bebiüuc  1023  -f  ouk  490  -f-  ujXece 
1040  -f  vOv  500  +  UTTÖ  550  -f  voucou  1190  =  5  407  und  GXi- 

ßoiaai  172  +  ev  b'  dGeuj  884  +  ti'iko^  438  +  öXoc  370  +  uo- 
XemiJ  1035  =  2  89  9).  das  zweite  distichon  ergibt  4806  -f  3500, 
also    genau    dieselbe   summe  830  6  (nemlich  dXXd  62  -|-  bid  15 

21* 
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+  CTCpvuuv  1505  +  101  29  -f-  (pdcTavov  875  -\-  die  1000  +  Yctp  104 

4-  dpicieuc  1216  =  4806  und  0vriHo)Li'  237  +  dTTUucd)Lievoc  1447 
4-  Ktti  31  +  vöcov  440  +  d)c  1000  +  7töX€|uov  345  =  3  500). 
die  isopsephie,  die  von  Dübner  vermiszt  wird,  ist  hiermit  erwiesen 
und  ein  weiteres  bedenken  an  der  autorschaft  des  Alexandrinei's  aus- 
geschlossen. 

3.  An  Mimnermos  erinnern  Rufinus  worte  (V  12,  3  f.): 

ßaiöc  6  xttipövTuuv  ecTiv  ßioc*  eiia  xd  Xomd 
Ynpac  KuuXucei  Kai  xö  xeXoc  Gavdxou. 

auf  das  verkehrte  des  ausdrucks  xd  Xomd  YHPttC  KUuXiJcei  hat 
PWSchmidt  aufmerksam  gemacht;  seine  conjectur  xd  XuYPCt 

YHpac  TTÖXX'  oi'cei  verfährt  ziemlich  frei  mit  der  Überlieferung, 
sie  gibt  auch  einen  begriff  auf,  der  nach  meiner  meinung  nicht 

fehlen  darf:  xd  Xomd.  'für  den  menschen  ist  die  zeit  der  freuden 
kurz,  das  weitere  was  darauf  folgt  ist  alter  und  gebrechen,  und  der 

tod  das  ende  vom  liede.'  Rufinus  hat,  meine  ich,  geschrieben: 

ßaioc  6  xaipövxujv  ecxiv  ßioc"  eixa  xd  Xomd 
Tripac  K  a  i  V  0  0  c  0 1 ,  Kai  x6  xeXoc  9  d  v  a  x  o  c. 

alter,  krankheit  und  tod  ist  das  loos  der  sterblichen,  vgl.  Theogn.  727 

oub'  av  diToiva  bibouc  0dvaxov  cpuToi  oube  ßapeiac  voucouc 
oube  KOKÖv  Ynpwc  eixepxöiuevov.  bei  Rufinus  ist  die  reihenfolge 
die  umgekehrte:  yripac,  voOcoi,  Gdvaxoc.  Makedonios,  bei  dem  sich 

anklänge  an  Rufinus  finden,  sagt  AP.  V  271,  3:  Yfjpac  e'xei  Ktti 
voOcoc  d)aeiXixoc. 

4.  Die  reize  der  Boopis  gelten  dem  Rufinus  mehr  als  seine  frei- 
beit  AP.  V  22: 

Coi  |ue  Xdxpiv  YXuKubuupoc  "Gpujc  TxapebuuKe,  Boujtti, 
xaöpov  ÜTToZ^euEac  eic  ttöGov  auxöjuoXov, 

auxoGeXfl  rrdvbouXov  gkouciov  auxoKeXeucxov, 

aixr|covxa  TTiKpf]v  jurjTrox'  eXeuGepiriv , 
dxpi  cpiXric  iroXific  Kai  Ynp«oc. 

einige  wollen  in  qpiXric  den  ausdruck  zarter  Innigkeit  finden:  auch 
das  vom  alter  gebleichte  haar  der  geliebten  werde  dem  dichter  teuer 
sein;  nach  andern  kann  Rufinus  unmöglich  das  willkommen  nennen, 
was  den  freuden,  die  er  hofft  und  begehrt,  ein  ende  macht,  diese 
auffassung  scheint  mir  die  richtige ;  Jacobs  schreibt  q)iXti  für  qpiXrjC. 

auf  eine  nahe  liegende  Verbesserung  ist  man  wohl  darum  nicht  ge- 
kommen, weil  TToXiri  so  häufig  in  elliptischem  gebrauch  erscheint, 

doch  liest  man  gleich  im  folgenden  epigramm  (23,  5) :  f[  TtoXif]  be 
.  •  KÖjuri,  und  26,  4  GpiEi  .  .  TroXirjciv.  so  möchte  ich  glauben,  dasz 
Rufinus  dxpi  qpößric  TToXific  Kai  Yiipaoc  schrieb ;  wenigstens  liest 

man  V  21,  3  (in  einem  epigramm  desselben  dichtei's):  vöv  puxibec 
Kai  GpiH  TToXif]  Kai  cOu)Lia  paKÜubec  usw.  aus  ähnlichem  gründe 
wie  hier  ist  qpiXrjC  beanstandet  in  V  2,  4: 

YU)Livr)V  |uoi  bid  vukxoc  öXr)c  TtapeKXivev  öveipoc 
dxpi  (piXiic  TioOc  TipoiKa  xapi2!o|ievriv. 
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der  freude  störende  morgen  kann  so  wenig  wie  das  freude  raubende 
alter  willkommen  heiszen;  Heckers  axpi  KttXfic  ist  zwecklos,  Her- 

werdens aXP')  9i^'l;  c'  »loOc  eine  dublette  zu  Jacobs'  oben  ange- 
führter conjectur,  aber  eine  verfehlte:  denn  das  pronomen  der  zwei- 

ten person  ist  hier  nicht  am  platze;  axpi  q)iXri)u'  (Polak)  besagt  zu 
wenig,  wie  FWSchmidt  richtig  bemerkt;  Schmidt  selbst  vermutet 
axpi  qpdouc  noOc,  eine  wendung  der  man  euphonie  nicht  eben 
nachrühmen  kann,  was  ich  vorzuschlagen  habe:  axpi  ßoXfic  iiouc 

TTpoiKtt  xc(pi2!o|uevriV,  stützt  sich  erstens  auf  Wendungen  wie  M^'XPi 
XiGou  Ktti  dtKOVTiou  ßoXfjc,  dann  darauf  dasz  ßoXr)  (=  'strahl')  in 
Verbindung  mit  fiXiou  und  ähnlichen  begriffen  erscheint:  vgl.  Eur. 
Or.  1259  rrpöc  fiXiou  ßoXctc,  Phoin.  169  eujoic  .  .  ßoXaic  dXiou, 
Bakchai  458  (singular  und  plural  wechseln  in  derartigen  ausdrücken, 
bei  Homer  heiszt  es  b  150  6qp9aX]uijuv  te  ßoXai,  bei  Aischylos  fr.  242 

N.^  ßXe|U|udT(juv  ßoXi'v  Soph.  Aias  878  hat  L  fiXiou  ßoXfjc,  L'  fiXiou 
ßoXujv).    das  erste  distichon  dieses  epigramms  lautet: 

xriv  KttTacpXeHiTToXiv  CöeveXaiba,  Tr)v  ßapu)aic6ov, 
ifiv  Toic  ßouXo)nevoic  xpucöv  epeuYOjuevriv. 

das  autographon  des  Planudes  (Marc.  481)  hat,  wie  ich  hier  ge- 
legentlich bemerken  will,  nicht  einfach  TroXü)Uic9ov,  sondern  über 

TToXü  steht  von  Planudes  geschrieben  ßapu.  der  ausdruck  epeu^o- 
)Lievriv  läszt  sich  nicht  erklären,  ohne  der  spräche  gewalt  anzuthun. 

man  hat  epuTTCve'iuev  (Hecker),  xpucoO  epeccofievriv  (Dübner)  ver- 
mutet; sinnentsprechend  ist  nur,  was  Jacobs  vorgeschlagen,  d|U€pYO- 

jaevriv.  vielleicht  kommt  der  Überlieferung  näher:  Tr]V  TOic  ßouXo- 
jaevoic  xpucöv  epemoiuevriv  meine  änderung  ist  veranlaszt  dui'ch 
Aristoph.  Ri.  1295,  wo  epeiiTecGai  in  ähnlicher  Übertragung  sich 
findet:  cpaci  )aev  fdp  auiöv  epeTTTÖ)nevov  td  tüjv  exovTUJV 

dvepoiv.  auch  mag  man  IL  0  271  KOVirjV  b'  uTrepeiTTe  TToboiiv 
vergleichen. 

5.  Philodemos  worte  xö  b'  eK  Tivoc  y]  TTÖie  Kai  ttuuc  ]  ouk 
oiba-  YViuci],  buc)aope,  Tuqpo|uevr|  (AP.  V  131)  sind  von  dem  un- 

bekannten Verfasser  der  verse  (AP.  V  51): 

'HpdcGrjV,  eq)iXouv,  eiuxov,  KaieiTpaS',  dYaTTuJjuai  • 
TIC  be  KQi  rjc  Ktti  ttOuc,  f)  Geöc  oibe  )iiövii 

nachgeahmt.  FWSchmidt  nimt  anstosz  an  dYaTTUJjuai  und  fjc:  er 
schreibt  KaieTipaEd  t€  rroXXd  und  fj  (h&j)  für  fic.  wenige  von 
Schmidts  conjecturen  sind  in  dem  grade  mislungen  wie  die  erste, 
in  welcher  noXXd  noch  unerträglicher  ist  als  die  Störung  des  asyn- 
detons.  an  stelle  von  dYCtTTÜJiuai  vermisse  ich  erstens  einpraeteritum, 

zweitens  einen  ausdruck  der  den  genitiv  fjc  zuläszt,  und  end- 

lich einen  begriff  der  zu  eiuxov,  KaTeirpaS'  die  abschlieszende  be- 
zeichnung  des  genusses  gibt,  man  vergleiche  das  fragment  aus  den 

ToEÖTibec  des  Aischylos  (243  N.')  veac  YuvaiKÖc  ou  )ae  jur]  XdG»! 
qpXeY^v  |  oqpeaXjuöc,  fiTic  dvbpöc  r\  Y^Y^ujuevri,  wobei  ich 

noch  bemerke,  dasz  in  dem  Palatinus  KateirpaE'  den  apostroph  nicht 
von  erster  band,  sondern  von  dem  corrector  erhielt,   danach  möchte 
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ich  den  hexameter  (ohne  änderung  des  pentameters)  so  schreiben: 

rjpdc6riv,  eqpiXouv,  e'tuxov,  KateTrpaHa,  fe^fevjJiai.  auch  an 
f\-{äcQr]V  (für  iipdc6r]v)  denkt  Schmidt;  sollten  sich  wirklich  die  bei- 

den ersten  worte  nicht  halten  lassen,  so  würde  ich  (man  vergleiche 

zb.  Eur,  Alk.  29  Ti  cu  Trjbe  tt  o  \  e  i  c)  lieber  ecpiXouv  in  erröXouv  ver- 
wandeln: iiYdcOnv,  ertöXouv,  eiuxov,  KaTerrpaHa,  TeT€U|uai. 

6,  Vielbehandelt  ist  folgendes  distichon  des  Meleagros  (AP. 
V  57): 

Tf]v  TTupi  vnxoM^vnv  UJUxriv  dv  iroXXdKi  Kairjc, 

qpeuHei',  "Gpuuc-  Kaüiri,  cxeiXi',  e'xei  TTiepuTac. 
die  im  feuer  schwimmende  Psyche  hat  schwerlich  ein  anderes  feuerzu 
fürchten :  dies  ist  mit  recht  gegen  die  Überlieferung  gesagt  und  gegen 
conjecturen  wie  Tf)V  nupi  TriKO|uevriv  (Salmasius),  Tuqpoiaevriv  (conte 
de  Marcelle),  noch  weniger  befriedigt  Tf]V  irupi  dx6o)Lievriv  (Gom- 
perz).  Ludwich  geriet  auf  Trjv  TiepißXrixpöv  ejurjV;  eine  ohne  zweifei 
phantasievolle  änderung.  was  ich  früher  auf  grund  verwandter 
stellen  in  den  erotischen  epigrammen  vermutete:  Tf]V  Trepmvrfo- 
l^evriv  oder  ifiv  TT6piTpuxo|aevr|V  ipuxnv,  möchte  ich  jetzt  nicht  mehr 

verfechten,  von  viiX0|U6vriv  ist  nur  die  endung  verderbt,  für  die  ur- 
sprünglich das  compendium  gesetzt  war,  dessen  auflösung  durch 

ipuxr|V  bestimmt  wurde,  nicht  auf  die  seele,  sondern  auf  den  fackel 
schwingenden  gott  bezieht  sich  der  ausdruck;  es  ist  zu  schreiben: 

Cuv  TTupi  vriXOMCVoc  vj^uxiiv  dv  troXXdKi  Kairic, 
dies  beweist  das  weihepigramm  von  Sinuessa  (Cougny  I  199),  in 
welchem  der  dichter,   unsere  stelle  nachahmend,  Aphrodite 
von  Eros  sagen  läszt :  TiaTc  €\jlöc  de  Kaiei  cuv  TTupi  vnXOM^voc. 

7.  Die  verse  des  Meleagros  AP.  V  198,  5  f.  sind  von  Archias 
und  von  Paulus  Silentiarius  nachgeahmt,  bei  Archias  (V  58)  liest 
man: 

Nr|TTi'  "Gpuuc  TTopGeic  }Jie,  tö  KpiiYuov  eic  fae  Kevoicov 
Trdv  cu  ßeXoc,  Xomriv  jariKei'  dqpeic  YXuqpiba, 

und  bei  Paulus  (V  268): 
MriKCTi  Tic  TTiriSeie  rröeou  ßeXoc  iobÖKviv  jap 

eic  e|Lie  Xdßpoc  "Gpuuc  cHeKevuucev  öXriv. 
es  ist  schwer  glaublich,  dasz  Archias  geschosz  und  köcher  ver- 

wechselt habe;  ausgeschlossen  ist  auch  eine  änderung  von  kcvuucov, 
etwa  in  xivaEov.  ebenso  wenig  ist  anzunehmen,  dasz  Trdv  cu  ßeXoc 
als  Interpolation  für  ein  ursprüngliches,  durch  zufall  verloren  ge- 

gangenes oicTObÖKrjv  oder  ioboKriv  eingedrungen  sei:  denn  die 
richtigkeit  von  rrdv  ergibt  sich  aus  dem  ausdruck  des  Silentiarius 

lObÖKriv  eH€Kev(JUcev  öXrjv.  vielleicht  ist  aus  cu  ßeXoc  für  'köcher' 
eine  allgemeinere  bezeichnung  'behälter,  höhlung'  hei'zustellen.  als 
die  Gricaupoi  des  delphischen  gottes  bergend  werden  YuaXa  ge- 

nannt mit  dem  zusatz  xpucou  f  CMOVia  (Eur.  Androm.  1093  xpucou 
TCMOVia  YuaXa,  Bricaupouc  ßpoTÜuv),  und  vergleichen  läszt  sich 
der  gebrauch  des  wortes  bei  Eur.  Iph.  Aul.  1051  dcpucce  Xoißdv 

dv   KpaiiipuJV  Y^dXoic  (Hesychios  hat  ua.  YuotXov "    koTXov  und 
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•fuaXa"  Gncaupoi,  raiaeTa,  KOiXa).  Archias  kann  also  geschrieben 
haben  eic  ̂ e  Kevujcov  iräv  y  u  ex  X  o  v.  das  epigramm  des  Paulus 
endet  mit  dem  distichon: 

dcTeMqpfic  dbövriTOC  evileiai,  oube  jueTecTT] 
eic  ejae  cu^uxinv  Keipd)aevoc  tttcputuliv. 

ich  will  hier  bemerken,  dasz  auch  das  autographon  des  Planudes 

iveleiOLi  hat  wie  der  Palatinus;  allerdings  hatte  Planudes  anfäng- 

lich aus  versehen  eve'Eetai  geschrieben ,  dies  aber  selbst  corrigiert. 
in  die  Planudesausgaben  ist  die  irrige  lesart  eingedrungen,  der 

zweite  vers  des  epigramms  und  der  letzte  sollen  nach  der  Überliefe- 
rung mit  eic  ejae  beginnen;  dieser  gleichlautende  versanfang  im 

ersten  und  dritten  pentameter  beruht,  meine  ich,  auf  einem  Irrtum 

des  abschreibers,  zumal  eic  e)ue  in  v.  6  —  wo  es  für  ev  ejuoi  gefaszt 
werden  musz  —  als  recht  müszig  erscheint,  vielleicht  ist  einfach 
zu  schreiben: 

eveCexai  oube  lueiecTr) 
oid  le  cuCuYiiiv  Keipd|uevoc  iTTepuYUJv. 

dasselbe  old  le  findet  sich  zu  anfang  des  pentameters  bei  Paulus 
AP.  V  230,  6  (ecievov  r\br\)  oid  te  xaXKeiri  cqpiYKiöc  dXuKTOTrebr), 
auch  vgl.  man  V  259,  2  oid  irep  eK  XeKipuuv  dpii  bieYPOjueviic. 
in  dem  Meleagrischen  distichon  aber,  das  ich  oben  erwähnt,  ist  der 

lückenhafte  hexameter  (V  198,  5)  nach  meiner  meinung  folgender- 
maszeu  zu  ergänzen:  ouKeii  coi  qpapeipri  <(YXacpupfi>  TTiepöevTac 
OlCTOijC  KpUTtiei. 

8.    Piatons  namen  tragen  bei  La.  Diogenes  wie  in  der  antho- 
logia (V  78)  die  verse: 

Tu)  lurjXuj  ßdXXai  ce*  cu  b'  ei  juev  eKoOca  qpiXeic  )U€, 
beSa)uevri  ti^c  crjc  irapGeviric  jueidboc 

ei  b'  dp'  ö  f-iri  yitvoito  voeTc,  toöt'  auto  XaßoOca 
CKevpai  TX]v  Oupiiv  d)C  oXiYOXPÖvioc. 

in  v.  3  liest  man  voeic  bei  Diogenes,  als  lesart  des  Palatinus  ist  bei 
Jacobs  und  Dübner  mceTc  angegeben,  von  conjecturen,  die  ziemlich 

zahlreich  sind  zu  dieser  stelle ,  nenne  ich  YiTVOix'  e'xOeiC  (Hecker), 
Yiyvoit'  övocai  (Geel),  yitvoit'  dvaveueic  (Härtung),  y^TVOIt' 
OKveTc  (MSchmidt).  im  Palatinus  ist  |UiceTc  lesart  des  correctors, 
die  zum  groszen  teil  in  rasur  steht,  der  erste  Schreiber  hatte  nicht 

)iic,  sondern  |U€Y  oder  ̂ leX  geschrieben;  sollte  etwa  ei  b'  dp'  6  |ufi 
YIYVOIt'  djLieXeic  das  ursprüngliche  sein?  —  Das  epigramm  ist  bei 
Gramer  An.  Par.  IV  387,  16  ff.  von  Argeutarius  nachgeahmt,  endlich 
auch  von  Rufinus  V  74.    im  letzten  distichon  heiszt  es  beiRufinus: 

TttOta  cievyajuevri  XfjHov  lacYdXauxoc  eoOca* 

dvöeic  Kai  Xi^ycic  Kai  cu  Kai  6  cie'qpavoc. 
man  könnte  CTeqjajaevri  nach  V  78,  4  (cKeipai)  ändei*n  wollen  in 
CKevpaiaevri  •  allein  bei  Rufinus  (nicht  aber  An.  Par.  ao.)  hat  jenes 
seinen  guten  sinn,  dagegen  ist  XriY^iC  nach  XfjEov  zweifelhaft;  die 
Worte  epYtt  veov  iriKeiv  dv9oc  eiricTdiaeva  (AP.  VI  285,  6)  legen 
die  Vermutung  nahe:  dvGeic  Kai  t/iki]  Kai  cu  Kai  6  CTeqpavoc.   was 
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sich  durch  den  Sprachgebrauch  nicht  minder  rechtfertigen  liesze, 
wäre  dvOeic  Kai  qpGiveic  (vgl.  auch  Dilthey  de  epigr.  syllogis  usw. 
s.  11). 

9.  Der  dichter  und  die  geliebte  werden  trotz  ängstlicher  vor- 
sieht von  der  mutter  des  mädchens  überrascht,  welche  nun  das  ver- 

gnügen der  tochter  zu  teilen  beansprucht  AP.  V  127,  5: 

jariTe'pa  b'  ouk  eXaSev  Kcivric  XdXov  dW  eciboöca 
eHaTTivric*  'Gpiufic  koivöc,  eqpri,  GuYaiep. 

von  den  conjecturen  ouk  eXaBev  KXivrjc  cdXoc  oder  KXivr)  XdXoc 
läszt  sich  nicht  sagen,  dasz  sie  sich  durch  geschmackvolle  auffassung 
der  Situation  auszeichnen,  überdies  ist  Keivric  sicher  zu  halten,  auch 

wenn  man  darauf  kein  gewicht  legen  will,  dasz  AP.  V  105,  3  (dXX' 
iie  XaXbaToi  Keivrjc  rreXac)  derselbe  Argentarius  an  gleicher  vers- 

stelle das  pronomen  Keivric  gebraucht,  was  soll  nun  aber  für  XdXov 
gesetzt  werden?  soll  die  begehrlichkeit  oder  die  Schlauheit  der  über- 

raschenden bezeichnet  werden?  im  ersten  falle  könnte  man  judxXov 
oder  Xixvov  vermuten,  allein  mit  einem  derartigen  epitheton  ist  die 
pointe  des  pentameters  anticipiert.  auf  eine  besondere  einsieht,  die 

geheimes  aufzuspüren  vermag  (XaBpibiuuc  eixov  v.  2),  musz  hinge- 
wiesen werden:  dem  entspricht  die  änderung  von  XdXov  in  |udYOV, 

und  derselbe  Argentarius  sagt  von  der,  welche  sich  so  verbirgt,  dasz 

sie  nicht  leicht  entdeckt  wird  (V  16,  4):  eKiairiv  b'  eupeiv  Tr\v 
ladYOV  Oll  biiva)aai.  man  vergleiche  auch  Lukianos  Schilderung  der 
liebebedürftigen  in  AouKioc  f]  övoc  c.  4  |udYOC  Ydp  ecTi  beivr]  Kai 
judxXoc  Kai  ndci  toTc  veoic  eTTißdXXei  töv  6cp0aX)növ.  vielleicht  ist 
auch  für  eciboOca  ein  verbum  der  bewegung  zu  setzen,  das  zu 
eHa7TiVT]C  und  in  den  Zusammenhang  besser  passen  würde,  also: 

)LiriT€pa  b'  OUK  eXaöev  Keivric  judYov,  dXX'  eiriouca 
eHttTTivric*  'GpMHC  koivöc,  ecpri,  GuYaiep. 

10.  Einem  dichter  des  Meleagrischen  kranzes  gehört  folgendes 
epigramm  an  (AP.  V  168): 

Kai  TTupi  Kai  vicpeio)  )Lte  Kai,  ei  ßouXoio,  Kepauvuj 

ßdXXe  Kai  eic  Kprijuvouc  eXKe  Kai  eic  rreXdYn  • 
TÖV  Ydp  dTtaubricavTa  ttövoic  Kai  "GpujTi  bajaevxa 

oube  Aioc  Tpuxei  Ttüp  eTTißaXXöjuevov. 
das  epigramm  ist  eine  nachahmung  des  gedichtes  von  Asklepiades 

V  64;  die  reihenfolge  'feuer,  schnee  und  blitz'  in  V  168  ist  nicht 
die  natürlichste,  sie  stimmt  auch  nicht  mit  der  des  Asklepiades,  wel- 

cher mit  veiqpe  beginnt  und  feuer  und  blitz  auf  schnee  und  hagel 
folgen  läszt.  aber  entscheidend  ist,  meine  ich,  folgendes,  wenn  das 
epigramm  mit  Kai  iiupi  beginnt  und  mit  oube  .  .  rrup  endet,  so 
erhält  man  anstatt  eines  wirkungsvollen  Schlusses  eine  Wiederholung, 
die  um  so  matter  erscheint,  als  oube  auf  etwas  neues  und  bedeuten- 

des vorbereitet,  aus  dem  erwähnten  epigramm  des  Asklepiades  nun 
darf  man  vielleicht  schlieszen,  dasz  nicht  ein  substantivum  für  TTupi 

einzusetzen  ist,  sondern  ein  epitheton  zu  vicpeiil):  denn  es  ist  an- 
zunehmen,  dasz   muster  und  imitation  von  derselben  Vorstellung 
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(veiqpe  —  viqpeTUJ)  ausgehen,  ich  dachte  an  X^IMCP^MJ  oder  Kai 
Kpuepuj  viqpeTUJ*  aber  stellen  wie  das  Euripideische  TTUKVfj  Viqpdbi 
(Androm.  1129),  Kai  rruKivri  ijjaKdbi  (Philodemos  AP.  V  120,  2), 
das  Homerische  ttukivov  vecpoc  führen  zu  folgender  Schreibung: 

Kai  TTUKiVLu  vi9eTuj  jue  Kai,  ei  ßouXoio,  Kepauvuj 

ßdXXe  Kai  eic  Kprmvouc  c'Xke  Kai  eic  TreXaTn- 
die  ganze  zweite  hälfte  des  pentameters  ist  von  C  in  i-asur  geschrie- 

ben ;  aber  man  hat  darum  keinen  grund  an  der  jetzigen  Überliefe- 
rung zu  zweifeln,  die  Sache  verhält  sich  so;  der  erste  Schreiber 

hatte  die  gleichartigen  bestimmungen,  die  jetzt  durch  eXkg  getrennt 
sind,  vereinigt,  es  stand  ursprünglich  im  Palatinus:  eic  Kpri)iivouc 
Kai  eic  TTeXctTn  eXKe. 

11.    Welche  dienste  dem  liebhaber  das  schwert  leistet,  lehrt 

das  epigramm  des  Makedonios  AP.  V  238,  5 — 8: 

ouTOC  e|uoi  rroGeovTi  cuve'jUTTopoc  oube  KaTÖTTipou 
beüo)uai,  ev  b'  auiuj  bepKOjuai  aÜTov  eYUJ, 

Kai  KaXöc  ujc  ev  e'puuTi.  cu  b'  riv  dir'  e)ueTo  XdGncti, 
TÖ  Eicpoc  fnuexe'pnv  buceiai  ec  Xatöva. 

eine  befriedigende  erklärung  von  Kai  KaXöc  ist  bis  jetzt  nicht  ge- 
geben; auch  darüber  ist  man  nicht  klar,  ob  KttXöc  auf  das  schwert 

oder  auf  seinen  besitzer  bezogen  werden  soll,  geändert  hat,  so  weit 

ich  unterrichtet  bin,  erst  Herwerden  in  seinen  beitragen  zur  antho- 

logia vom  j.  1886  (Mnemos.  XIV  376):  ev  b'  auTUJ  be'pKOjuai  aÜTÖv 
eYO),  ei  KaXöc,  ibc  ev  epurn  'nee  speculo  indigeo,  sed  in  eo  (sc. 
ense)  me  ipsum  contemplor  an  pulcher  sim,  ut  fit  in  amore'.  weder 
die  ellipse  in  ei  KaXöc  noch  der  anschlusz  von  d)C  ev  epuuTi  noch 
der  gedanke  empfehlen  nach  meinem  dafürhalten  diese  conjectur. 
der  Zusammenhang  ist,  meine  ich,  folgender:  auch  wenn  ich  keinen 
Spiegel  habe,  sehe  ich  mein  bild  in  der  schwertklinge:  denn  nicht 
die  not  allein,  auch  die  liebe  macht  erfinderisch:  <.|juxiic  ecTiv 

e'pujc  OKÖvri,  guarda  quanto  amore  aguzza  l'intelletto.  dieser  gedanke 
von  einer  den  geist  schärfenden ,  ihm  erfindungskraft  verleihenden 
macht  des  Eros  ist  für  unsere  stelle  passend  und  läszt  sich  durch 

eine  geringe  änderung  von  Kai  KaXöc  gewinnen:  man  schreibe  ev  h' 
auTiiJ  be'pKOjuai  autöv  ifvj  tt  o  i  k  i  X  o  c  ibc  ev  epuuTi.  von  dem  er- 
findsamen  Prometheus  sagt  Aischylos  Prom.  308:  Ttapaivecai  ye  coi 

öeXuu  id  Xujcxa  KaiTiep  övti  ttoikiXuj.  dasselbe  adjectiv  —  das 
von  den  dichtem  des  kyklos  nicht  eben  häufig  angewandt  ist  — 
findet  sich  bei  Makedonios  noch  an  einer  weitern  stelle  (AP.  V 

240,4):  laeXiTÖc  ye  M&V  'AqppoYeveiric  6  xpucöc  leXe'Gei  ttoikiXoc 
epYCiTivric.  —  Für  autöv  verlangt  Hermann  (be'pKO)Li')  e|aauTÖv: 
ist  auTÖv  wirklich  nicht  zu  halten,  so  möchte  ich  lieber  eiKÖv' dafür 
einsetzen,  mit  XdGrjai  hat  OSchneider  unzweifelhaft  die  fehlerhafte 
Überlieferung  des  Palatinus  und  der  Planudea  corrigiert;  zweifeln 

kann  man  nur  an  der  richtigkeit  von  an'  e/aeio  (so  der  corrector 
des  Pal.,  A  schrieb  dTTe)aeTo);  Herwerden  möchte  in'  ejueio  vor- 

ziehen,   indem  ich  nun  obige  distichen  in  folgender  fassung  vorlege: 
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ouToc  e^oi  TToGeovTi  cuve^fropoc,  oube  KaiÖTTTpou 

beuofaai,  ev  b'  auTuJ  be'pKO)Liai  eiKÖv'  exiiu 
TTOiKiXoc  ujc  ev  e'puuTi.  cu  b'  fjv  ttot'  e)aeTo  XdGriai, 

TÖ  Hiqpoc  fmeie'priv  bucetai  eic  XaTÖva, 
will  icli  bemerken ,  dasz  ich  von  meinen  drei  änderungen  ttoikiXoc 

für  notwendig  halte,  die  beiden  andern  aber  den  bereits  vorliegen- 
den emendationsversuchen  beifügen  wollte,    und  für  die  Unrichtig- 
keit der  Worte  Kai  KttXöc  spricht  auch  die  Palatinische  Überlieferung, 

da  in  der  Pfälzer  hs. '  von  erster  band  vor  der  rasur  Kai  KCtXXoc 
geschrieben  stand. 

12.  Schönheit  bedarf  des  schmuckes  nicht,  sagt  Paulus  Silen- 
tiarius  (AP.  V  270): 

Ouxe  pobov  creqpdvujv  eTTibeueiai  oute  cu  tt^ttXuuv 
ouxe  Xi6oßXriTUJV,  noTvia,  KeKpucpdXiuv. 

das  autographon  des  Planudes  hatte  ursprünglich  nicht  pöbov,  son- 
dern pöbuuv;  aber  Huets  ou  pobeuuv  cxecpdvuuv  eiTibeiJeai  ist  trotz- 

dem unzulässig,  die  Verkehrtheit  dieser  conjectur  ist  längst  erwiesen, 
befremden  musz  dasz  an  XiGoßXrjTUUV  noch  niemand  anstosz  nahm, 
es  wird  hier  eine  bedeutung  des  wertes  vorausgesetzt,  die  XiBoßXrjC, 
XiGößXriTOC  sonst  nicht  hat  und  nicht  haben  kann:  dieses  bedeutet 
nur  lapidibus  petitus ,  percussus.  Paulus  schrieb :  ou  Xi9oKoXXr|- 
TUüV,  TTÖTVia,  KeKpu(pdXujv.  dies  beweist  der  vers  eines  dichters, 
dem  Silentiarius  durch  freundschaft  und  gemeinschaft  der  Studien 
nahe  stand,  des  Agathias  (AP.  V  276,  10)  Kai  Xi0OKoXXr|TUJV 

TrXeYMara  KeKpuqpdXiuv.  in  den  beiden  versen  findet  sich  XiGo- 
KoXXrjTUJV  KGKpucpdXuuv  an  gleichen  stellen  des  pentameters.  die 
irrtümliche  Überlieferung  läszt  sich  leicht  erklären :  nach  doppeltem 
ouie  hat  man  die  einfache  negation  (obwohl  dieselbe  wirkungsvoller 
ist)  durch  ein  drittes  ouie  ersetzt  und  das  folgende  adjectiv  dem 
verse  anzupassen  gesucht. 

13.  Die  einsieht  in  die  composition  des  ersten  teils  von  AP.  V 
ist  auch  darum  schwer  zu  erreichen,  weil,  wie  ich  überzeugt  bin,  die 
ursprüngliche  reihenfolge  der  epigramme  vielfach  gestört  ist.  hier 

nur  ein  beispiel.  V  35  und  36  sind  zwei  epigramme  Rufins,  in  wel- 
chen dem  dichter  von  je  drei  hetären  das  schiedsrichteramt  über  ihre 

intimsten  reize  übertragen  wird,  in  der  ausführung  dieses  themas 
bat  sich  die  frivole  phantasie  des  dichters  selbst  überboten,  darum 
lautet  das  lemma  zu  36  öjuoiov  dvaicxuvTOV  Kai  caTtpÖTaTOV.    das 

'  ich  will  hier  mitteilen,  dasz  im  folgenden  epigramm  V  239,  2  das 
autographon  des  Planudes  nicht  KöTaqpBivüOuu  hat,  wie  die  Planudes- 
ausgaben  sämtlich,  sondern  KaTaGvrjCKUU  in  Übereinstimmung  mit  dem 
ersten  Schreiber  des  Palatinus.  allerdings  hat  Planudes  anstatt  OvnCKUJ 
anfänglich  ijJUXO  geschrieben,  dann  aber  diesen  Irrtum  selbst  corrigiert; 
erklärlich  ist  das  versehen  des  Planudes  bei  folgendem  i|JUXÖfjevoc.  übri- 

gens möchte  ich  für  239,2  diese  fassung  vorschlagen:  d.KXä  KOTaGvrjCKQj 
C|auxö  |uevoc,  TTaqpir),  auch  darum,  damit  die  lästige  Wiederholung  des- 

selben verbums  (das  epigramm  schlieszt  mit  vj/üxetai  aOTOjadxuJc)  ver- 
mieden werde. 
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folgende  epigramm  V  37  ist  im  vergleich  zu  den  beiden  vorhergehen- 
den ziemlich  harmlos: 

jarii'  icxvfiv  Xiriv  TrepiXdjußave  n^re  iraxeiav 
TOUTuuv  b*  ajucpoTe'puJV  xfiv  luecöxriTa  GeXe. 

Tri  juev  Tap  XeiTrei  capKÜuv  x^cic,  f]  6e  irepiccriv 

KEKiriTar  Xemov^  jaf]  0eXe  jurjbe  nXe'ov. 
dieses  epigramm  trägt  das  lemma  öjuoiuuc,  und  dazu  ist  (Sternbach 

appendix  Barb.-Vatic.  s.  30)  die  ungereimte  er-klärung  gegeben  wor- 
den: «seil.  dvaicxuVTOV  Kai  carrpÖTaTOV » ,  als  ob  V  37  in  Vorstel- 
lung und  ton  nicht  sehr  verschieden  wäre  von  den  beiden  vor- 

hergehenden epigrammen.  man  musz  sich  weiter  umsehen:  auf  zwei 
epigramme  des  Nikarchos  (V  38  und  39)  kommt  wieder  Rufinus  mit 
mehreren  gedichten;  das  zweite  derselben  V  41  (tic  Y^juvr)  V  OUTUU 
C€  Ktti  eEeßaXev  Kai  ebeipev)  beklagt  die  schöne  Sünderin,  die  so 
unvorsichtig  war  sich  ertappen  zu  lassen  und  nun  von  dem  frühern 
liebhaber  mishandelt  und  verstoszen  wird,    darauf  folgt  V  42 : 

juicüj  Triv  dqpeXfj,  |uicuj  irjv  cuuqppova  Xiav 

f]  )nev  Totp  ßpabe'oic,  fj  be  GeXei  xaxe'ujc. das  nächste  epigramm  V  43  beginnt:  eKßdXXei  YU|uvriv  Tic,  eTidv 

euptl  iTOxe  )LiOiXÖV:  die  in  V  41  beklagte  wird  von  dem  dichter  ge- 
tröstet mit  der  aussieht  auf  einen  neuen  liebhaber,  der  über  mensch- 

liche schwächen  nachsichtiger  urteile  als  der  frühere,  man  sieht  dasz 
V41  und  43  inhaltlieh  zusammengehören;  dasz  sie  ursprünglich  auch 
neben  einander  standen,  beweist  das  zu  V  43  beigeschriebene 
lemma  6)aoitjuc:  so  sinnlos  dieses  ist  nach  V  42,  so  passend  erscheint 
es  bei  unmittelbarem  anschlusz  von  V  43  an  V  41.  welchen  platz 
hatte  nun  ursprünglich  obiges  distichon  V  42,  das  in  störender  weise 
die  verwandten  epigramme  getrennt  hat?  nicht  zu  willfährig,  und 
nicht  zu  spröde,  das  richtige  liegt  in  der  mitte :  dies  ist  der  sinn  des 
gedichtes,  also  dasselbe  thema  das  in  V  37  von  anderm  gesichts- 
punkte  behandelt  ist:  die  goldene  mitte  lobe  ich,  nicht  die  extreme: 

TOUTUUV  b'  djacpoTe'puuv  Tr]V  )aecÖTriTa  OeXe  (V  37,  2).  danach  ist  es 
wohl  klar,  dasz  auf  V  36  nicht  37,  sondern  42  folgte  (jaiciL  TrjV 

dqpeXii),  diesem  scblosz  sich  V  37  an  (|ar|T'  icxvfiv  Xiriv  TTepiXdju- 
ßave),  und  nun  begreift  man,  dasz  das  letztere  epigramm,  die  Varia- 

tion des  in  V  42  enthaltenen  satzes,  das  lemma  Ojuoiuuc  ei  hielt,  aber 
weder  V  42  noch  V  37  scheinen  mir  dichtungen  des  Rufinus;  sollte 

mit  der  Störung  der  reibenfolge  auch  ein  versehen  in  der  autor- 
überlieferung  vorgekommen  sein?  das  spiel  der  antithesen, 
die  ganze  manier  erinnert  an  Onestes;  ich  verweise  beispielsweise 

auf  IX  216,  wo  freudige  und  traurige  geschicke  Thebens  zusammen- 
gestellt sind,  an  IX  250  das  ähnlichen  Inhalts  ist  (ecTrjv  ev  qpöp- 

laiYYi,  KaTripeicp9r|V  be  cuv  auXuj),  an  IX  45  das  mit  jueTpov  e|aoi 

TTdcrjc  dpKiov  eücppocuviic  schlieszt,  an  IX  292  (öv  juev  e'Kaiev, 

*  XetTtov  ist  auffällig  nach  Xeinei,  möglicherweise  durch  dies  ver- 
anlaszt;  vielleicht  schrieb  der  dichter:  jueiov  jui]  OeXe  \xr[bä  ttX^ov. 
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ov  b'  ecdKOue  vauriföv),  an  IX  225  (xiij  )aev  cKOvy'  'GXiküuvoc,  6  be 
CpXeßac  'ÄKpOKOpivGou  eTiXT^Ee).  entscheidend  aber  ist  nach  meiner 
meinung  V  20,  das  epigi-amm  lautet : 

oure  )U€  TTapöeviKfic  lepTiei  yöMoc  oute  tepctific- 
ifiv  )Liev  eTToiKxeipuj,  rfiv  be  Kaiaibeoiuai. 

€iri  lariT'  öjuqpaS  jurii'  dctacpic "  ii  be  neTieipoc 
£C  Kurrpiboc  GaXdiuouc  lijpia  dbpocuvri. 

(dbpocuvri  lese  ich  für  überliefertes  KaXXocuvr))-  man  wird  zugeben, 
denke  ich,  dasz  dieses  epigramm  desselben  geistes  ist  wie  V  37.  42, 
wieder  eine  Variation  des  oben  bezeichneten  themas  :  nun,  auch  dieses 

gedieht  folgt  auf  zwei  epigramme  Rufins  und  trägt  in  der  Kephalas- 

anthologie  sowie  in  der  Plamidischen  das  autorlemma  —  'Ove'cTOU. so   vermute   ich   denn   dasz  V  42  toö  auToO  verschrieben  ist  aus 

'OveCTOU^,  dasz  V  36  diesem  gedichte  vorausgieng,  V  37  mit  dem 
bis  jetzt  doppelt  misverstandenen  ToO  aÜTOÖ  öjuoiuuc  folgte.  —  Ein 
ähnliches  versehen  liegt  wohl  auch  V  77  vor.    die  drei  hexameter, 
deren  mittlerer  eine  überzeugende  emendation  noch  nicht  gefunden 
hat,  lauten  nach  meinem  dafürhalten: 

6i  TOiriv  xdpiv  elxe  ̂ wx]  laeid  Kvjirpiboc  euvnv, 
ouK  dv  TOI  xpoviceiev  dvfjp  dTiovöcqpiv  ojliiXüjv 
ndcai  Ydp  Meid  Kurrpiv  drepireec  eici  YuvaiKec 

dieses  epigramm  trägt  das  lemma  ToO  aÜToO,  nemlich  Rufini.  die 
richtigkeit  der  autorüberlieferung  bezweifelt  Sternbach  :  er  findet  in 
den  versen  ein  fragment  der  Daphniaka  des  Agathias.  dasz  man  die 
letztere  annähme  kritiklos  acceptiert  hat,  wundert  mich  nicht,  mehr 
dasz  Sternbach  sie  aufstellen  konnte:  denn  für  Agathias  ist  an  dieser 
stelle  des  fünften  buches  kein  platz,  in  dem  ersten  teil  der  Erotika 

(V  2 — 103)  ist  nachgewiesenermaszen  weder  Agathias  noch  irgend 
ein  dichter  des  kukXoc  vertreten,  nach  meinem  ermessen  ist  ToO 
auTOU  durch  versehen  entstanden  aus  KXaubiavoO:  wenigstens 
kann  der  Verfasser  von  IX  139  —  nach  inhalt  und  metrik  zu 
schlieszen  —  recht  wohl  V  77  verfaszt  haben;  zweitens  befindet 
sich  KXaubiavöc  unter  den  dichtem,  die  sich  in  dem  bezeichneten 

abschnitt  der  'GpuuTiKd  um  Rufinus  gruppieren,  und  endlich  sind 
die  unter  Klaudianos  namen  überlieferten  stücke  IX  139.  140.  753, 
V  85  gleich  V  77  nicht  distichisch,  sondern  hexametrisch. 

14.  Eine  gründliche  Untersuchung  über  das  Verhältnis  der  ero- 
tischen epigramme  zu  dem  Platonischen  Phaidros  wäre  sehr  erwünscht 

und  würde  nicht  ohne  resultate  sein,  folgende  stelle  des  dialogs  war 

**  des  Korinthiers,  der,  wie  sich  aus  cap.  9  und  11  der  AP.  ergibt, 
zu  dem  kränze  des  Philippos  beigesteuert  hat.  wer  für  nicht  beweis- 

bar hält,  dasz  VII  66  und  274,  die  einzigen  epigramme  welche  dem 
Byzantier  Onestes  zugeschrieben  werden  können,  Meleagrischen  Frag- 

menten angehören,  der  mag  eine  Verschiedenheit  des  Byzantiers  und 
des  Korinthiers  in  abrede  stellen;  für  die  identität  würde  sich,  wenn 
die  obigen  darlegungen  richtig  sind,  VII  274,  3  anführen  lassen:  der 

vers  (aiar  töv  b'  r\br\  cpÖYOV  ixeüec"  t)  be  irepiccii)  hat  dieselbe  clausula 
wie  V  37,  3. 
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jedenfalls  dem  Rufinus  nicht  unbekannt  (Pbaidros  255*):  eniGuiaei 
5e  .  .  opäv  äiTTecGai  qpiXeiv  cufKaTttKeicOai:  denn  in  dem 
epigramra  V  94,  das  von  Rufinus  stammt,  liest  man: 

ei)bai)U(juv  6  ßXeiruuv  c€,  TpicöXßioc  öctic  dKouei, 

fmiGeoc  b'  6  qpiXÜJV,  d0dvaTOC  b'  ö  cuvwv. 
man  hat  aber  nach  meiner  meinung  zu  lesen:  eubai)UUJV  6  ßXeTTUJV 
ce,  TpicöXßioc  öcTic  dcpdccei.  setzt  man  dcpdccei  für  dKOuei  (vgl. 
Musaios  126  KuTtpiboc  ou  coi  eoiKe  Gefic  lepeiav  dcpdcceiv),  so 
erhält  man  für  Piaton  und  Rufinus  die  parallelen  ausdrücke:  opdv 

—  ßXeTieiv,  dTTtecGai  —  dqpdcceiv,  cpiXeTv  —  cpiXeTv,  cu^KaGeu- 
beiv  —  cuveivai,  und  die  änderung  von  dKOuei  in  dqpdccei  scheint 
nicht  minder  durch  den  geist  der  Rufinschen  erotik  als  durch  die 
nachgeahmte  Platonstelle  begründet,  übrigens  vergleiche  man  die 
verse  des  Philodemos  V  306  TrepiepT«  Getupeic,  ZiriXoTUTieTc,  dTTiri 
TToXXdKi,  TTUKvd  cpiXeTc. 

15.  Zu  den  ersten  der  erotischen  anthologie-epigramme  gehört 
folgendes  (AP.  V  7): 

Auxve,  ce  ydp  irapeoOca  rpic  ujjuocev  'HpdicXeia 
f\Eeiv  Koux  iiKti'  ̂ ^xve,  cO  b\  ei  Geöc  ei, 

TÖv  boXiiiv  eTrdjuuvov  •  öiav  cpiXov  evbov  e'xouca 
TTaiZiri,  dnocßecGeic  jurjKeTi  cpilic  irdpexe. 

an  der  echtheit  von  Trapeoöca  hat  noch  niemand  gezweifelt,  auch 
nicht  an  der  Zusammengehörigkeit  von  ipic  und  UJ)aocev ,  nicht  an 
der  autorschaft  des  Asklepiades,  die  manchem  bei  der  Verwandtschaft 
von  V  7  und  V  150  als  gesichert  erscheinen  mag.  meines  erachtens 
hat  der  dichter  nicht  TrapeoOca  gesehrieben,  ist  xpic  nicht  mit 

Üj|uiocev  zu  verbinden,  Asklepiades,  den  die  Palatinische  und  Planu- 
dische  Überlieferung  nennt,  nicht  der  Verfasser  und  das  gedieht  kein 
bestandteil  des  Meleagrischen  kranzes.  was  soll  TrapeoOca?  dasz 

Herakleia  nicht  abwesend  den  schwur  geleistet,  versteht  sich  in  die- 
sem zusammenhange  von  selbst,  man  vergleiche  nun  AP.  VI  333 : 

"Hbri,  cpiXiaTe  Xuxve,  xpic  eTTiapec  v]  idxa  lepTivriv 
eic  GaXd|uouc  r\iei\  'Avtiyöviiv  TipoXe'Yeic; 

in  beiden  gedichten  wird  der  Xux^oc  angerufen,  steht  fiEeiV  und 
man  ersieht,  denke  ich,  aus  der  einfachen  Zusammenstellung  der 
beiden  epigramme,  welcher  begriff  für  TrapeoOca  einzusetzen  und 
womit  xpic  zu  verbinden  ist.  die  lampe  hat  dreimal  das  Wahrzeichen 
gegeben,  und  die  geliebte  hat  geschworen:  da  musz  doch  das  wort 
zur  Wahrheit  werden  —  wenn  Herakleia  nicht  vorzieht  untreu  zu 

sein,  berechtigt  aber  die  vergleichung  von  "VI  333  mit  V  7  zu  dem 
schlusz,  dasz  die  beiden  epigramme  denselben  Verfasser  haben,  dh. 

dasz  bei  V  7  'AcKXr|TTidbou  verschrieben  ist  aus  'ApTeviapiou? 
ohne  weiteres  noch  nicht,  aber  es  kommt  folgendes  hinzu,  in  V  7 
wird  von  dem  geteuscbten  dichter  der  Xuxvoc  angerufen,  dieser  weisz 

um  die  untreue  der  geliebten;  das  epigramm  V  16  ist  ähnlichen  In- 
halts :  der  dichter  ist  verlassen  von  der  geliebten  und  ruft  nun  mond 

und  Sterne  an ,  um  diesen  sein  leid  zu  klagen,    dieses  gedieht  ist 
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nach  der  Palatinischen  und  Planudischen  Überlieferung  von  Argen- 
tarius.  in  unserm  gedichte  V  7  heiszt  die  wortbrüchige  Herakleia, 
dieser  name  findet  sich  noch  einmal  in  einem  epigramm  der  antho- 

logie,  AP.  IX  554  XdGpioc  'HpdKXeia  KaXüJv  uttö  xeiXeciv  eXKCic 
KCivo,  und  der  schluszvers  des  gedichtes  lautet  )udxXe,  qpiXeiv  nßriv 
KCKpirai  iiiGeouv.  das  ist,  wie  man  sieht,  ein  giftiges  spottgedieht, 

sein  Verfasser  —  M.  Argentarius.  derjenige,  welcher  V  7  über  die 
untreue  der  Herakleia  klagt,  wird  meines  erachtens  derselbe  sein, 
welcher  IX  554  sich  an  dieser  Herakleia  zu  rächen  sucht,  hat  jemand 

Phantasie  genug,  so  mag  er  einen  roman  'Argentarius  und 
Herakleia'  aus  V  7,  IX  554  und  einigen  andern  epigrammen 
combinieren.  mir  genügt  es  V  7  dem  dichter  des  Philippischen 
kranzes  zuzuweisen  und  den  anfang  des  gedichtes  so  herzustellen : 

Auxve,  ce  Toip  TTTdpavta  ipic  uj)uocev  'HpdKXeia 
fiSeiv  Koüx  TiKei. 

dasz  der  aor.  eTTTÖpa  neben  dem  häufigem  eTTiapov  im  gebrauche 
war,  kann  man  zb.  aus  Aristoteles  probl.  31,  16  ersehen. 

Beiläufig  sei  hier  bemerkt,  dasz  das  erste  der  erotischen  epi- 
gramme  (V  2),  welches  autorlos  im  Palatinus  steht  und  von  Pla- 
nudes  dem  Meleagros  zugewiesen  ist,  nach  meinem  dafürhalten 
ebenfalls  von  Marcus  Argentarius  stammt;  diejenigen,  welche  die 
epigram me  des  Argentarius  in  ihrer  formellen  und  sachlichen  be- 
sonderheit  kennen,  werden  mir  vielleicht  zustimmen,  auch  wenn 
ich  hier  nur  auf  den  parallelismus  von  V  2  und  V  102  hinweise. 

16.  Nachträglich  sei  hier  die  emendation  eines  dritten  Leonidas- 
epigramms mitgeteilt:  es  ist  AP.  IX  345,  das  bekannte  gedieht  auf 

die  Medeia  des  Timomachos: 

Ou  TÖccov  t'  'A0d)aac  erreiiirivaTO  naibi  Aedpxqj 
öccov  6  Mnbeiric  Oujuöc  eteKVOcpöver 

lf\Koc  d-rrei  iiiaviric  jueTZ^ov  koköv  ei  be  cpoveuoi 

lariTJip ,  ev  tivi  vOv  ttictic  ei'  ecTi  tckvojv  ; 
in  jüngster  zeit  hat  Herwerden  das  epigramm  besprochen  (studia 
critica  in  epigr.  gr.  s.  144);  er  erhält  bei  seiner  Zählung  die  summen 
6764  und  6613.  Herwerden  ist  überzeugt  dasz  das  epigramm  ur- 

sprünglich ein  icöipriqpov  war,  nimt  also  an  dasz  der  text  verderbt,  die 

corruptel  im  ersten  distichon  enthalten  sei.  es  ist  ihm  nicht  gelun- 

gen die  isopsephie  zu  finden:  'frustra  locum  variis  modis  temptavi.' 
vor  Herwerden  kam  Dilthey  auf  dieses  gedieht  zu  sprechen  (rhein. 
mus.  XXVII  s.  300):  «anstatt  eieKVOcpövei  ist  augenscheinlich  zu 
schreiben  6  xeKVOqpövou»,  so  lautet  Diltheys  kurze  bemerkung. 
Herwerden  erwähnt  diesen  verschlag  nicht;  gegen  ihn  sprechen 
allerdings  nicht  blosz  die  zahlen :  bei  Diltheys  Schreibung  würde  zu 

den  verglichenen  subjecten  ('A6d^ac  .  .  6  Miibeirjc  6u]uöc  6  t€kvo- 
Cpövou)  als  gemeinsames  Satzglied  eTT€)arivaTO  uaibi  AedpxuJ  treten, 
also  von  Medeia  etwas  ganz  ungereimtes  gesagt  werden,  zu  anfang 

des  epigramms  schreibt  Herwerden  ou  TÖCCOV  f'  'A9d)Liac,  Dilthey 
Oll  TÖCOV  oub'  'A9d)aac :  jenes  (xöccov  t')  stammt  von  Boissonade 
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und  Weichert,  ou  TÖcov  oub'  hat  die  Stephaniana  des  Planudes;  der 
Palatinus  und  das  autographon  des  Planudes  haben  ou  TÖcov.  auf 
eine  nahe  liegende  ergänzung  ist  man  noch  nicht  gekommen :  vor 

A0  in  'A0d|aac  fiel  AP  aus,  also  ou  TÖcov  ap'  'AOd/aac:  es  ist  das- 
selbe äpa  das  sich  findet  zb.  Kratinos  fr.  24  (Kock)  r\v  oip'  dXriSfic 

6  XÖYOC,  Stobaios  anthol.  113,  13  lue'YiCTÖv  ecTiv  apa  toTc  eniai- 
KÖci  TÖ  irapöviac  eTT^c  touc  cuvaXTOuviac  ßXerreiv.  das  ganze 

Leonidas-epigramm  aber  musz  so  geschrieben  werden: 

Ou  TÖCOV  ap'  'Aed)aac  eTTi)LirivaTo  rraibi  Aedpxtu 
öccov  6  Mribeiric  Gu|uöc  eTeKVOcpövei , 

ZifiXoc  eirei  juavinc  laeiCov  kqköv  •  €i  he  cpoveuoi 
luriTTiP,  ev  Tivi  TTOu  rricTic  eV  ecTi  TeKVuuv; 

für  dTri)ar|vaTO  setzte  der  abschreiber  eTiejurivaTO ,  Leonidas  hat 
augmentlose  formen,  und  wer  weisz  wie  oft  die  abschreiber  das 
augment  ungehörigerweise  hinzugefügt  haben?  auszerdem  ändere 
ich  nur  dv  tivi  VUV  in  ev  tivi  ttou:  welchen  verlasz  auf  erden, 
in  der  weit  haben  kinder,  wenn  die  mutter  zur  mörderin  wird? 
dasz  Leonidas  so  und  nicht  anders  geschrieben  hat,  beweisen  die 
zahlen,  der  erste  hexameter  enthält  die  summe  3  7  28  (470  OU 

+  690  TÖCOV  +  101  dp'  +  252  'Aed)aac  +  564  emiurivaTO  +  105 
TTttibi  +  1546  Aedpxuj),  der  erste  pentameter  273  9  (590  öccov 

4-  345  6  MribeirjC  -j-  719  Gujuöc  +  1085  eTeKVoqpövei) ;  beim  zwei- 
ten hexameter  ist  die  summe  219  1  (315  Z;fiXoc  -|-  100  enei  +  309 

juaviric  +  182  jueTZlov  +  161  kqköv  +  19  ei  be  +  1105  qpoveuoi), 
beim  zweiton  pentameter  42  7  6  (456  )LiriTr|p  +  425  iv  Tivi  +  550 

7T0U  +  800  TTiCTic  +  ̂ 20  eV  ecTi  -f-  1225  tckviuv):  dh,  es  ergibt 
sich  für  das  erste  distichon  3728  -|-  2739  =  64  6  7,  für  das  zweite 
2191  +  4276  =  6467. 
Heidelberg.  Hugo  Stadtmüller. 

46. 

ZU  DER  NAXISCHEN  INSCHRIFT  DER  TIMANDRE. 

In  der  naxischen  weihinschrift  der  Timandre,  die  auf  der  be- 
kannten höchst  altertümlichen  statue  der  Artemis  steht  (Röhl  IGA. 

n.  407),  glaubte  man  bisher  drei  beispiele  für  einen  besondern  schreib- 
gebrauch der  alten  Naxier  zu  haben,  nach  welchem  dieselben  das  E 

weder  durch  ein  besonderes  zeichen  noch  durch  x  oder  k  mit  c,  son- 
dern durch  heta  mit  c  bezeichneten,  auch  ich  habe  geglaubt  mit 

dieser  eigentümlichen  thatsache  so  oder  so  mich  abfinden  zu  müssen, 
es  ist  das  aber  gar  keine  thatsache,  mit  der  man  sich  wohl  oder  übel 
abzufinden  gezwungen  wäre,  nemlich  eine  genauere  besichtigung 

des  denkmals  an  ort  und  stelle  zeigte  mir  zu  meiner  eignen  Über- 
raschung, dasz  das  vermeintliche,  an  beiden  selten  geschlossene  heta 

zwar  diesen  abschlusz,  aber  in  allen  drei  fällen  keinen  mittelstrich  hat, 
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also  ein  einfaches  rechteck  ist,  was  in  der  Röblschen  abzeichnung 
nur  ein  einziges  mal  der  fall,  ein  abklatsch,  welchen  hr.  dr.  Lolling 
mit  gewohnter  liebenswürdigkeit  mir  alsbald  anfertigte,  ergab  das- 

selbe resultat,  nur  dasz  in  dem  dritten  falle  zweifelhaft  blieb,  ob  ein 
mittelstrich  dagewesen  sei  oder  nicht,  nun  haben  wir  auszerdem  noch 
ein  viertes  beispiel  in  der  neuen  naxischen  inschrift  des  Viphikartides 

(Bull,  de  corr.  hell.  XII  463) ;  aber  auch  hier  weist  Homolies  Zeich- 
nung selbst  nur  ein  einfaches  rechteck  oder  kleines  quadrat  auf,  wel- 

ches man  zum  durchstrichenen  rechteck  ergänzen  zu  müssen  meinte, 
bei  diesem  stände  der  thatsachen  ist  es  wohl  klar,  dasz  in  allen  vier 

fällen  wir  es  gar  nicht  mit  einem  heta  zu  thun  haben,  dessen  mittel- 

strich sonst  übei'all  deutlich  genug  ist,  sondern  mit  einem  besondern 
zeichen ,  dem  naxischen  E.  denn  dasz  demselben  ein  c  pleonastisch 
hinzugefügt  ist,  kann  nicht  wunder  nehmen,  indem  auch  eine  alte 
chiische  inschrift  eEc  hat  und  auf  lateinischen  inschriften  der  ver- 

schiedensten Zeiten  xs  statt  x  fast  schreibregel  ist,  und  die  inschrift 
der  Timandre  selbst  einen  ähnlichen  pleonasmus  in  0hpd5co  statt 
0pdHo(u)  aufweist:  das  zweite  dement  des  doppelconsonanten  ist 

nochmals  für  sich  ausgedrückt,  also  das  rechteck  oder  quadrat  be- 
deutete im  naxischen  aiphabet  den  laut  x.  ist  die  ansieht  richtig, 

nach  welcher  die  grundform  des  =.  ein  quadrat  mit  eingeschriebenem 

kreuz  ist,  woi'aus  die  andern  formen  durch  Vereinfachung  entstan- 
den, so  läszt  sich  auch  diese  naxische  form  unschwer  auf  dieselbe 

weise  erklären. 

In  derselben  inschrift  sind  am  Schlüsse  zwei  buchstaben  unleser- 

lich ;  als  letzter  buehstabe  vor  denselben  wird  M  angegeben,  und  da- 
nach |u[r|v]  ergänzt : 

Koupri  AeivobiKriuu  toö  NaEiou,  e'Hoxoc  dX(X)riuJv, 
Aeivo|iieveoc  be  KaciTvriTr] ,  OpdHou  b'  dXoxoc  \x\\v. 

dasz  die  ergänzung  unschön  ist,  kann  niemand  bezweifeln ;  aber  man 
meinte  nichts  anderes  zu  haben,  ich  glaube  indes,  dasz  auch  hier  eine 
falsche  lesung  im  spiel  ist.  ich  vermisse  entschieden  den  letzten 
strich  des  M  und  sehe  nichts  als  ein  N,  dessen  zweiter  teil  sehr  hoch 
hinaufgezogen  ist  (die  Zeichnung  bei  Röhl  ist  hier  wenig  getreu), 
was  dann  noch  kommt,  ist  kein  einschnitt,  sondern  eine  kleine  ader, 
die  sich  nach  beiden  selten  fortsetzt,  nimt  man  also  den  buchstaben 

als  N,  so  bietet  sich  sofort  die  ergänzung  V<(Ov^,  die  ebenso  passend 
wie  jenes  jnr|V  unpassend  ist:  tochter  —  Schwester  —  jetzt  auch 
gattin. 
Athen.  Friedrich  Blass  (Kiel). 



LMendelssohn:  analecta  Tulliana.  337 

(6.) 
ANALECTA  TULLIANA. 

(v.  supra  p.  67—80). 

Ciceronis  epistularum  partem  alteram  priusquam  attingam,  dis- 
ceptare  in  animo  est  ex  Caelii  litteris  desumptos  locos  aliquot,  de 
quibus  non  quidem  certum  mihi  stet  iudiciuin ,  at  opinio  tarnen  et 
persuasio. 

VIII  9,  2  de  provinciis  quod  tibi  scripseram  Iclihus  Sex.  actum 
iri,  interpellat  iudicium  IfarceUi,  consiüis  designati:  in  K.  reiecta 
est.  ut  mittam  difficultates  in  ipsis  rebus  positas,  manifestum  est 
nianca  esse  verba :  ultimum  enim  enuntiatum  non  habet  e  quo  pendeat 

subiectum.  sanabant  vulnus  Orelli  et  Wesenberg  scribentes  ille  <(resy 
reiecta  est,  hie  reiecta  <^resy  est,  potestque  sane  fieri  ut  alter  uter 
verum  viderit.  posse  tarnen  de  eo  supplemeuto  dubitari  ut  censeam 
Mediceus  facit  codex :  nam  nee  laeunas  ei  sine  necessitate  licet  tri- 
buere  (v.  supra  p.  68)  nee  consulis  voc.  in  octavo  quidem  libro 
plene  solet  illic  scribi  sed  cos.  breviatum,  iam  hos  inspice  Livii 

locos  ubi  similes  aguntur  dilationes :  XXVI  2  et  cum  quidam  referen- 
dum  ad  senatum  censerent,  melius  visum  differri  eam  consultatio- 
nem,  donec  eqs. ,  XXXV  7  de  ea  re  nihil  temere  decerni  placuit ;  ad 

frequentiores  consultatio  dilata  est,  XXXIX  7  de  ea  re  consulta- 
tionem  integram  senatus  ad  novos  magistratus  reiecit:  concedes, 
opinor,  haud  absurde  posse  ex  consulis  designati  elici  consultatio  senati. 
ac  ne  honoris  titulo  addito  opus  fuisse  obieias,  Caelius  epistula  quarta 
K.  Sext.  data  esse  C.  Marcellum  consulem  factum  Ciceroni  narraverat, 
ut,  si  in  litteris  post  mensem  scriptis  de  Marcelli  iudicio  sermo  esset, 
facile  ille  quid  rei  esset  et  quis  ageretur  homo  posset  suspicari. 
scripserim  igitur:  interpellat  iudicium  Marcelli :  consultatio  senati 

in  K.  reiecta  est.^ 
VIII  11,  4  tibi  curae  fuisse  de  Sittiano  negotio  gaudeo;  sed  quo- 

niam  suspicaris  ininus  ccrta  fide  eos  tibi  visos ,  tamquam  procurator 
sie  agas  rogo.  debebat  Caelio  ex  sjngrajDha  Sittius  quidam ,  homo 
provincialis,  pecuniam.  qua  de  re  ille  haec  antea  Ciceroni  scripserat 
(ep.  8, 10) :  Sittianam  syngrapliam  tibi  commendo;  libertum  Philonem 
istoc  misi  et  Diogenem  Graecum,  quibus  mandata  et  litteras  ad  te  dedi: 

eos  tibi  et  rem  de  qua  misi  velim  curae  habeas.  hi  igitur  sunt  quo- 
rum  minus  certam  fidem  in  epistula  undecima  dici  apparet ,  verbis 
tamen  manifesto  corruptis.  quaproptercorrexeruntErnesti  suspicaris 
in  suspicor,  Billerbeck  eos  in  meos  aliamque  viam  ingressi  mutarunt 

verba  quae  sunt  fide  eos  tibi  visos  Wesenberg  (em.  pi'.  p.  112)  in 

*  praeferent  fortasse  alii:  Marcelli,  consulis  designati:  <^consultatio 
senatiy  in  K.  reiecta  est.  at  verum  ut  fatear,  mihi  quidem  haec  quae 
homoeoaretis  et  homoeoteleutis  nititur  supplendi  ratio  —  cui  quidem  his 
in  epistulis  CALehmann  in  primis  indulsit  —  tarn  videtur  incerta  ac 
lubrica,  ut  nolim  ea  uti  nisi  ubi  cetera  ouiuia  deficiaiit. 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1891  hl't.  5.  22 
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fide  eos  esse,  quos  tihi  misi,  Baiter  in  fide  esse,  quos  tibi  misi,  Klotz' 
—  in  ed.  sec.  crucem  loco  appinxit  —  in  fide  eos,  quos  tihi  misi,  usos, 

denique  Becher  ('sprachgebr.  d.  Caelius'  p.  39)  in  fide  quos  tibi  misi. 
violentas  has  ultimas  esse  mutationes  —  Ernestianum  suspicor  iam 
Wesenberg  redarguit  —  eoque  omni  destitutas  probabilitate  facile 
vincam ;  mittendae  igitur  continuo  sunt  propiusque  inspicienda  ipsa 
scriptura  tradita.  in  qua  primum  dicemus  eos  voc,  non  minus  videri 

tolerabile  quam  Plancianum  (ep.  X  15,  3)  equitaium  eins,  i.  e.  An- 
tonii :  utroque  enim  loco  —  similesque  alibi  me  legere  memini  — 
is  qui  accepturus  erat  epistulam  ex  ipsa  sententia  facile  quo  pro- 
nomen  illud  spectaret  intellexit.  restat  igitur  ut  mendum  quaeratur 
in  verbis  tibi  visos.  ac  revera  tibi  illud  suspicionem  non  potest  non 
movere:  nullo  enim  pacto  cum  suspicaris  convenit;  contra  visos  potest 
fortasse  retineri,  facillime  tarnen  cum  Klotzio  mutari  in  usos.  quod 
utut  est,  totum  enuntiatum  persanari  posse  puto  ita  ut  tibi  vocabulo 
prima  detrahatur  littera :  sed  quoniam  suspicaris  minus  cetia  fide  eos 
ibi  visos,  i.  e.  ea  in  re:  in  Sittiano  negotio. 

Hinc  ut  ad  epistularum  libros  IX  —  XVI  transeamus,  verbo 
adumbranda  est  eorum  condicio  critica.  usus  igitur  illic  sum  codici- 
bus  quattuor:  Mediceo  (M),  Harleiano  2682  (H),  Palatino  598  (D), 
Erfurtensi  nunc  Berolinensi  252  (F),  hoc  quidem  haud  integro.  qui 
libri  in  duas  dispescendae  sunt  classes,  ita  quidem  ut  altera  a  parte 
stet  M,  ab  altera  FHD.  melior  omnino  his  quoque  in  epistulis  M, 

sed  magnus  etiam  alterius  classis  usus,  ad  lacunas  praesertim  ex- 
plendas. 

IX  2,  5  Varroni  scribit  Cicero  haec:  modo  nobis  stet  illud  .  .  si 
minus  in  curia  atque  in  foro,  at  in  litteris  et  lihris,  ut  doctissimi  veteres 
fecerunt,  gravare  rem  p.  et  de  moribus  ac  legibus  quaerere.  dubium 
cum  videretur  quid  gravare  voci,  quam  Codices  omnes  habent,  esset 
substituendum,  gubernare  correxit  Victorius,  tractare  HBusch  (Philol. 

XXV  p.  352),  navare  veteres  critici.  mihi,  ut  olim  Graevio,  explo- 
ratum  videtur  hoc  quoque  loco  corruptelam  se  continuisse  intra  unius 
litterae  deformationem  ortumque  esse  gravare  illud  ex  gnavare. 
quod  utrum  ipse  posuerit  Cicero  an  arcbetypi  librarius  non  ausim 
definire :  potuit  ille  forma  archaica  uti  utpote  scribens  ad  hominem 
dpxctiKiJüTaTOV,  quamvis  ipse  navare  verum  iudicaret  {^notV  erant  et 

'navi'  et  "nari',  quibus  cum  Hn^  praeponi  oporteret,  dulcius  visum  est 
'ignoti',  Hgnavi\  ̂ ignari'  dicere  quam  ut  veritas postulabat :  orat.  158). 
quod  si  non  videtur  credibile,  nihil  vetat  vetusto  librario  formam 
tribui :  quippe  gnavat :  fortiter  exsequitur  apud  plebem  diu  duravit, 
V.  Loewe  prodr.  p.  354  sive  Corp.  gloss.  IV  p.  347,  20. 

IX  3,  2  sed  quid  ego  nunc  haec  ad  te ,  cuius  domi  nascuntur? 

hac  in  formula  cum  genetivus,  non  dativus  sollemnis  sit  —  v.  exempla 

ab  AOttone  ('sprichwörter  der  Römer'  p.  120)  collecta  — ,  ex  cuius, 
i.  e.  cui',  efficiendum  videtur  cui. 

IX  6,  6  sed  plus  facio  quam  Caninius  mandavit;  iure  enim  si- 
quid  ego  scirem  rogarat,  quod  tu  nescires,  ego  tibi  ea  narro,  quae  tu 
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melius  scis  quam  ipse,  qul  narro.  iure  illud  cum  non  possit  ferri, 
varias  emendandi  vias  ingressi  sunt  homines  docti :  is  veteres  jcripge- 
runt,  nie  Klotz,  pure  Madvig  (adv.  crit.  III  p.  162),  scriherem  Krauss 
(em.  Cic.  ep.  p.  27),  is  .  .  nescires,  (tit  scriherern}  rogarat  Boot 
(obs.  crit.  p.  19).  quibus  e  coniecturis  nulla  ita  est  comparata  ut 
cognita  adsensum  evoeet,  Bootiana  omnino  improbabilis,  Madvigiana 
admodum  dubia,  iam  ut  meam  opinionem  proferam,  cum  Kraussio 
puto  latere  verbi  alicuius  imperfecti  temporis  modum  coniunctivura, 
non  puto  probabile  scriherem  —  quo  quidem  verbo  usus  erat  in 
epistulae  initio:  Caninius  noster  me  iuis  verhis  admonuü,  ut  scri- 

herem ad  fe,  siquid  esset,  qiiod  putarem  te  scire  oportere  —  abire 
potuisse  in  iure,  aliud  igitur  aliquod  verbum  quaerendum:  mihi 
tarnen  ipsi  quae  in  mentem  venerunt  iam  displicent.  ut  omissum 
hodie  nemo  mirabitur:  v.  etiam  XIII  57,  2  id  et  nunc  etiam  atque 
etiam  rogo  curae  tibi  sit,  ut  eqs.  et  ad  Att.  VII  12,  1  nam  quod 

rogas,  airem  ut  scias  quid  Pompeius  agat,  quamquam  bis  locis^ 
multo  facilius  omissionem  ferri  concedendum  est  quam  illo. 

IX  16,  7  quem  tu  miJn popillium,  quem  denarium  narras?  mani- 
festum quidem  est  utroque  loco  requiri  vilia  alicuius  cibi  nomen, 

incertum  tamen  ipsum  illud  nomen.  atque  ut  mittamus  jJO^iKmm 

—  pompikim  voluit  Rutilius,  poJypum  Corradus,  popellum  Bücheier 

(apud  Eibbeckium  fr.  com.^  p.  396)  — ,  ex  denarium  eliciebant  thyn- 
narium  Rutilius,  thynnum  Schütz,  placeret  thgnnum,  si  minor  esset 
mutatio :  nunc  vide  num  magis  placeat  cantharum.  quem  ex- 
piscatus  sum  ex  Ovidio,  apud  quem  (Hai.  103)  memoratur  cantharus 
ingratus  suco.,  ut  edulis  quidem  ille  fuerit  sed  non  aptus  mensae 
lautae.    quo  magis  huic  loco  convenit. 

IX  18,  3  tu  istic  te  Hateriano  iure  delectas,  ego  me  liic  Hirtiano. 
veni  igitur,  si  vir  es,  et  disceam  TtQoXsyofievag  {disce  aTCQoleyoi.ievag  D, 
in  H  haec  epistula  omissa  est),  quas  quaeris;  etsi  sus  Minervam.  sed 
quomodo  video  si  (om.  hoc  voc.  D)  aestimationes  tuas  vendere  non 
potes  neque  ollam  denariorum  implere,  Romam  tibi  remigrandum  est: 
satius  est  Jiic  cruditate  quam  istic  fame.  difficilis  imprimis  varieque 
corruptus  hie  est  locus,  mallemque  aliorum  de  eo  comperire  iudicium 
quam  proferre  meum.  quod  tamen  ut  breviter  consignem ,  primum 

negavei'im  legi  posse  aut  disce  a  me  TtqoXsyo^ivag  cum  Bengelio  aut 
disce  iam  TCQoXeyofiivag  cum  veteribus  criticis:  nam  nqoXiyo^ivag  ne 
a  Cicerone  quidem,  haud  bono  ceteroqui  Graecitatis  auctore,  poni 

potuisse  videtur  —  Q^iasig  enim  quod  quidam  cogitando  suppleri 
volunt,  prorsus  id  non  potest  fieri.  iam  cum  ne  Bootii  quidem  placeat 
coniectura  qua  disce  a  me  TtQorjyfieva,  quae  quaeris  seribi  iussit  (obs. 
crit.  p.  20),  nihil  relinquitur  nisi  ut  gravius  aliquod  latere  credatur 

^  quibus  si  addideris  hos  ubi  pelendi  verbum  similiter  constructum 
exstat:  XIII  34  ahs  te  peto  eures,  ut  is  intellegat  et  39  abs  te  peto  efficias, 
ut  is  intellegat,  eoncedes,  ni  fallor,  dubitari  iure  posse  XIII  45,  2  quam- 
obrem  etiam  atque  etiam  a  te  peto,  ut  eures,  ut  intellegat  prius  ut  Ciceroui 
an  librariis  debeatur  —  tarn  exiguo  praesertira  verborum   intervallo. 

09* 
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Vitium,  cui  sanando  equidem  me  imparem  fateor.  —  Secuntur  verba 
etsi .  .  potes.  quae  sie  constituit  Bengel :  etsi  sus  Minervam;  sed  quo- 
modo  videro.  si  aesflmationes  t.  v.  n.  ])otes  adsentientibus  Baitero  et 
Wesenbergio,  cum  Orelli  etsi  sus  Minervam.  sed  quoniam,  ut  video, 
aest.  t.  V.  n.  potes  ediderit.  iam  quod  ad  verborum  distinctionem 
attinet,  mihi  ad  pro  verbiale  illud  etsi  sus  Minervam  languidum  videtur 

adici  additamentum,  si  illuc  trahuntur  verba  sed  quomodo  video :  in- 
fringitur  enim  ioci  vis.  quodsi  Orelliänam  interpunctionem  sequimur, 
sunt  per  se  spectanda  verba  sed  quomodo  video  si  aestimationes.  quae 
cum  ferri  possint  nee  in  Medicei  nee  in  Palatini  in  quo  si  omitti  dixi 
conformatione,  equidem  notarum  quandam  baud  raram  confusionem 
b.  1.  accidisse  putaverim,  qua  sed  illud  b.  e.  s;  ortum  sit  ex  si.  quam 
confusionem  si  bic  admittimus,  si  cur  et  omissum  sit  in  D  et  cur 

additum  post  uideo  in  M  facile  explanatur:  videlicet  arcbetypi  s;  quo- 
modo uideo  aestimationes  ab  altero  librario  servatum,  correctum 

leniter  est  ab  altero.  quae  si  vera  sunt,  ita  baec  verba  conformanda 
erunt:  etsi  sus  Minervam.  si,  quomodo  video,  aestimationes  tuas 
vendere  non  potes  eqs.  ac  Scbmalzio  saltem  laetor  quod  conieeturam 

raeam  probavi,  qui  quidem  recte  contulit  Cic.  p.  S.  Roscio  7  ego  'brevem postidationem  adfero  et,  quomodo  mihi  persuadeo,  aliquanto 

aequiorem.  vide  praeterea  Landgrafium  ad  eiusdem  orationis  para- 
grapbum  quintam. 

IX  19, 1  tamen  a  malitia  non  discedis:  Henuiculo  apparatu'  signi- 
ficas  Bälbum  fuisse  contentum.  hoc  videris  dicere,  cum  reges  tam  sint 
continentes,  midto  magis  considaris  esse  oportere.  nescis  me  ah  illo 
omnia  expiscatum :  recta  enim  a  porta  domum  meam  venisse  neque  hoc 

admiror,  quod  non  suam  potius,  sed  illud,  quod  non  ad  suam.  agun- 
tur  verba  recta  .  .  suam.  quae  ita  constituit  Scbütz  ut  pro  venisse 
scriberet  venit  proque  ad  suam  cum  Benedicto  ad  suum,  quod  esset 
ad  Caesarem.  plus  molitus  Wesenberg  ita  baec  interpolari  iussit: 

venit  —  sed  (vel  etsi)  <^neque  id  glorior^  (vel  sim.)  neque  hoc  .  .  ad 
suam.  quae  cum  nullam  babeant  veritatis  speciem,  tamen  ne  Scbützii 
quidem  ratio  omni  ex  parte  probabilis  est:  ad  suum  enim  illud 
jjrorsus  absonum  est.  quapropter  equidem  banc  eommendaverim 

enuntiati  formam :  recta  enim  a  porta  domum  meam  venit  —  neque 
hoc  admiror,  quod  non  suam  potius,  sed  illud,  quod  non  ut  (pro  ad) 
suam.  non  boc  sum  miratus,  ait,  quod  Baibus  meam  potius  quam 
suam  domum  statim  petiit,  sed  illud,  quod  non  ita  ad  meam  venit, 
quasi  sua  facta  esset,  quae  acerba  Balbi  irrisio  optime  bue  quadrat. 

comparari  possunt  loci  —  qui  tamen  malitiam  non  habent  —  quales 
sunt  Cic.  de  off.  III  14,  58  Heere  uti  (Jiortis)  Canio,  si  vellet,  ut  suis, 
Plauti  Most.  809  qualulet  peramhida  aedis  opxndo  tamquam  tuas,  alii, 
venisse  autem  qui  poni  potuerit  a  librariis  pro  venit  facile  patet: 

suspensum  illud  verbum  putarunt  ex  nescis  itaque  infinitivum  sub- 
stituerunt,    ut  omnino  Wesenbergium  opinio  fefellerit. 

IX  20,  2  dediscendae  tibi  sunt  spiortellae  et  artolagani  tui;  nos 

iam  ex  artis  tantum  habemus,  ut  Verrium  tuum  et  CamiUum  —  qua 
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munditia  homines,  qua  elegantia !  —  vocare  saepius  audeamus.  ex  artis 
verbis  corrnptis  substituerunt  critici  veteres  etiam  artis  vel  simpli- 

citer  artis,  Orelli  ex  artibus  i.  e.  xe'xvaic  culinariis,  Krauss  (em.  Cic. 
ep.  p.  29)  ex  arte  ista,  Busch  (Philol.  XXV  p.  353)  exercitationis, 
denique  Wesenberg  exqtiisitae  artis.  quam  opinionum  varietatem 
cum  nihil  vetet  novo  commento  augeri ,  nolo  reticere  mihi  Graecum 
vocabulum  videri  latere  ita  ut  oipaQivßiag  vel  potius  dilJa(}Tvnxf}g 
primitus  scriptum  fuerit. 

IX  26,  3  Cicero  postquam  Paeto  narravit  se  convivio  una  cum 
Cytheride,  nobili  tunc  meretrice,  interfuisse,  sie  pergit:  an  tu  id 

melius,  qui  etiam  pJiilosophum  inriseris?  cum  ille  'siqtiis  quid  quae- 
reret'  dixisset,  'cenam  te  quaerere  amane'  dixeris.  ille  baro  teputabat 
quaesituriim ,  unum  caelum  esset  an  innumerabilia.  '^quid  ad  te?'  at 
herciüe  cena  non  quid  ad  te  tibi  praesertim.  de  ultimo  tantum  hie 
disputabitur  enuntiato:  in  prioribus  enim  quae  reprehenderunt 
homines  docti,  recte  se  habent  omnia.  illic  igitur  at  voc.  {ad,  ut 
alias,  M)  omittunt  HD,  praeterea  tibi  omittitur  in  H.  scripserunt 
veteres  critici:  at  hercule  cena  numquid  ad  te?  ibi praesertim ^  male 
omnino,  nam  hercule  sie  interrogative  poni  non  potest.  quam  ob 
causam  at  herciüe  cena  nimium  quantum  ad  te;  ibi  praesertim  edidit 
Schütz,  ibi  cum  veteribus  de  Neapoli  ubi  tum  commorabatur  Paetus 
interpretans,  cum  Wesenberg  sie  verba  repraesentet:  at  herciüe  cena 

non  *  *,  tibi  praesertim?  ratus  scilicet  est  neglegenda  vel  similem  ali- 
quam  scripturam  expulsam  esse  verbis  quid  ad  te  perperam  iteratis. 
neutra  ratio  cum  sit  probabilis,  aliud  quiddam  videtur  quaerendum. 
mihi  igitur  Cicero  quo  ad  fictam  Paeti  quaestionem  respondeat,  redire 
videtur  ad  illud  suum  cum  Cytheride  convivium;  praeterea  hoc 
quoque  loco  Graeca  abscondi  puto  aenigmatis  Latinis.  nee  tarnen 

sufficere  credo ,  siquis  lenissima  correctione  haec  ita  scribat :  at  her- 
ciüe yvvaiov  quid  ad  te,  ibi  (i.  e.  apud  Volumnium)  praesertim  ?  nam 

remanet  dubitatio  illa  ex  hercule  interrogativo  profecta  displicetque 

ihi  pro  illic  positum.  quapi-opter  etiam  quid  ad  te  verbis  Graeca  — 
nam  Latina  frustra  quaesivi  —  subesse  crediderim,  sie  fere:  at  her- 

cule yvvaiov  TiQoGKOTtij ,  tibi  praesertim!  h.  e.  tu  vel  philosophum 
derides  idque  ad  me  pertinere  negas ,  ego  si  brevi  cum  meretricula 
conversatione  utor,  oiJendo  —  te  praesertim,  hominem  mulierosum. 
ipsum  illud  vocabulum  Graecum  non  posui  nisi  exempli  causa:  reapse 
quid  primitus  fuerit  alii ,  ut  spero ,  invenient  quibus  haec  probetur 
ratiocinandi  via. 

X  5,  3  Cicero  Planco  adfirmat:  sie  moneo  ut  fiUum,  sie  faveo  ut 
mihi,  sie  hortor  ut  et  pro  patria  et  amicissimum.  in  faveo  v.  offendens 

LMüller  (ann.  pbilol.  1866  p.  397)  commenäa.'vii  suadeo  persuasitque 
Wesenbergio.  mihi  de  h.  1.  non  satis  constat,  eo  tamen  potius  in- 
clino  ut  tradita  verba  ferri  posse  censeam.  sin  minus,  non  ego  illud 
vocabulum  sollicitaverim  —  conferri  possunt  v.  c.  X  3, 2  Ms  de  causis 
mirabiliter  faveo  dignitati^  tuae ,  quam  mihi  tecum  statuo  debere  esse 

communem  —  ,  sed  mihi  potius  mutaverim.    (non  tamen  iam  placet 
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quod  aliquando  conieci  minori  coli.  Cic.  ad  Att.  I  5,  2  eas  litteras  ad 
eum  misi ,  quibus  et  plcicarem  ut  fratrem  et  monerem  ut  minorem  et 
ohiurgarem  ut  errantem.)  sed,  ut  dixi,  de  mutandi  necessitate  adhuc 
dubito. 

X  2 1 ,  3  Laterensis,  vir  sanctissimus,  suo  chirograplio  mittit  mihi 
litteras  müsque  desperans  de  se,  de  exercitu,  de  Lepidi  fide  querensque 

se  destitutum  in  quibus  aperte  denuntiat,  videam  ne  fallar  eqs.  reprae- 

sentavi  verba  sicut  exstant  in  M' :  postea  corruptum  illud  miisque  in 
illo  correctum  est  in  meisque.  quod  cum  non  minus  careat  sensu, 
editores  ex  illo  effecerunt  in  eisque  (vel  in  iisque)^  praetereaque  in 
quibus  verba  eiecerunt.  quae  corrigendi  ratio  cum  parum  se  ipsa 
commendet,  tum  plane  redarguitur  HD  codicibus,  qui  jjro  miisque 
babent  nimisque.  quod  verum  quin  sit  dubium  non  erit,  si  haec  mibi 

dabitur  enuntiati  forma:  mittit  mihi  litteras  —  nimis  quam  despe- 
rans de  se,  de  exercitu,  de  Lepidi  fide  querensque  se  destitutum  — ,  in 

quibus  aperte  eqs.  quae  forma  ut  non  est  Ciceroniana,  ita  Planco,  in 
cuius  epistula  versamur,  certe  non  est  indigna.  nimis  quam  quam 
facile  abire  potuerit  in  nimisque  perspicuum  est,  babesque  eandem 
corruptelam  in  Plauti  Truc.  v.  468.  469.  de  ipsa  autem  illa  locutione 
Genfer  quae  Brix  exposuit  ad  Capt.  98. 

X  22,  2  (ad  Plancum)  quod  ad  me  scripseras  de  re  agraria,  si 
consultus  senatus  esset,  ut  quisque  honorificentissimam  de  te  sententiam 

dixisset,  eam  secutus  essem,  qui  certe  ego  fuissem.  corruptelam  aper- 
tam  tollebat  Graevius  proponens  dixisset,  qui  eam  secutus  esset,  certe  ego 
fuissem,  qua  in  conformatione  essem  saltem  scribendum  fuisse  recte 
dixit  Krauss  (Cic.  ep.  em.  p.  31).  at  ne  sie  quidem  sententia  iusta: 
senatus  enim,  non  Cicero  quid  facturus  fuerit  agitur.  multo  igitur 

melius  Kleyn  (de  em.  Cic.  ep.  p.  12)  —  bomo  alias  male  plerumque 
sagax  —  ut  quisque  honorificentissimam  de  te  sententiam  dixisset,  eam 
secutus  esset  (i.  e.  senatus),  qui  certe  ego  fuissem  coniecit  probavitque 
id  cum  Baitero  tum  Wesenbergio;  nee  improbat  Schmalz,  ego  tamen 
facere  non  possum  quin  sie  haeream  in  verbis  qui  certe  ego  fuissem, 

quae  male  sane  coeunt  cum  eis  quae  sunt  ut  quisque  honorificentis- 
simam de  te  sententiam  dixisset.  itaque  mutatione  haud  magna  ex 

essem  qui  equidem  eflfecerim  esset  in  quis.  cuius  locutionis  exerapla 
V.  apud  Handium  Tursell.  III  p.  252,  pronominis  formae  apud  Neuium 

IP  p.  234  et  WölfiFlinum  ad  bell.  Afr.  96,  2.  denique  ne  in  collo- 
catione  verborum  offendas  —  forsitan  expectaveris  dixisset,  in  quis 
certe  ego  fuissem,  eam  secutus  esset  — ,  cf.  exempla  ab  HHellmuthio 
progr.  Wirceburg.  1888  j).  16  collecta.  totum  igitur  enuntiatum  hoc 

fuerit:  quod  ad  me  scripseras  de  r'e  agraria,  si  considtus  senatus  esset, 
ut  quisque  honorificentissimam  de  te  sententiam  dixisset,  eam  secutus 
esset,  in  quis  certe  ego  fuissem. 

X  23,  5  Plancus  Ciceroni  haec  narrat  magno  cum  dolore parrici- 
dariim  elapsus  sum  eis;  veniebant  enim  eodem  furore  in  me,  quo  in 
patriam,  incitati.  iracundias  autem  harun^rerum  recentis  habebant: 

quodLepidum  castigare  non  destiteram  ut  extingueret  bellum,  quod  con- 
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loquia  facta  improhaham,  quod  legatos  fide  Lepidi  missos  ad  me  in  con- 
spectum  venire  vetueram,  quod  C.  Catium  Vesfinum,  ir.  mil.,  missum 
ah  Antonio  ad  me  cum  litteris  exceperam  numeroque  hostis  hahueram. 
ut  minores  scripturae  discrepantias  missas  faciam,  commemorandum 
est  verba  numeroque  hostis  hahueram  ex  HD  codicibus  adiecta  a  me 
esse:  interciderunt  enim  in  M.  sed  ne  sicquidem  oratio  sibi  constat: 
qui  enim  Plauens  scribere  potuit  Vestinum  ab  Antonio  cum  litteris 
ad  se  missum  et  exceptum  a  se  esse  et  hostis  numero  habitum? 
absurdum  hoc.  ac  latere  aliquid  vitii  in  verbis  ad  me  cum  litteris 

exceperam  iam  prisci  senserunt  editores  itaque  inde  a  Manutio  libro- 
rum  quorundam  novellorum  secuti  non  auctoritatem  sed  coniecturam 
ad  me  verbis  substituerunt  ad  cum,  ut  dixerit  ille  a  se  Vestinum 

cum  litteris  ab  Antonio  ad  Lepidum  missum  interceptum  esse,  qua- 
lem  coniecturam  nihil  habere  probabilitatis  cum  perspicuum  sit 

alteraque  ex  parte  cum  librorum  scriptura  retineri  nequeat  —  de- 
fendendo  enim  operae  pretium  non  fecit  Gitlbauer  (Wiener  Studien 

I  p.  249  sq.),  qui  tamen  ad  cum  recte  improbavit  — ,  nihil  remanet 
nisi  ut  ad  me  cum  litteris  exceperam  verba  alio  aliquo  modo  sint 
emendanda.  leni  igitur  admodum  mutatione  facta  scriijserim:  quod 
C.  Catium  Vestinum,  tr.  mil.,  missum  ah  Antonio  ad  me  cum  litteris 
ex  eg er  am  numeroque  hostis  hahueram.  quod  si  verum  est,  Plancus 
eos  legatos  quos  Lepido  fidem  interponente  Antonius  ad  eum  miserat, 
in  couspectum  venire  vetuerat,  Vestinum,  qui  nulla  fide  interposita 
cum  Antonii  litteris  ad  eum  venerat,  vel  ex  castris  eiecerat  hostisque 
numero  habuerat. 

X  33,  4  (Pollio)  nunc  haec  mihi  scrihuntur  ex  Gallia  Lepidi  et 
nuntiantur:  Pansae  exercitum  concisuni  esse;  Pansam  ex  vulnerihu^ 
mortumn;  eodem  proelio  Martiam  legionem  interisse  et  L.  Fahatum 
et  C.  Peducaeum  et  C.  Carfulenum ;  Hirtino  autem  proelio  et  quaiiam 
legionem  et  omnis  peraeque  Antonii  caesas,  itetn  Hirtii;  quartam  vero, 
cum  castra  quoque  Antonii  cepisset,  a  quinta  legione  concisam  esse; 
ihi  Hirtium  quoque  perisse  et  Pontiuni  Aquilam  .  . ;  Antonium  turpiter 
Miitinae  ohsessiotiem  reliquisse,  sed  hahere  equitum  (^quinque  miliay, 
legiones  suh  signis  armatas  tris  et  P.  Bagienni  unam ,  inermes  hene 

multos;  Ventidium  quoque  se  cum  legione  VII,  VIII,  Villi  con- 
iunxisse.  plures  in  hac  narratione  insunt  difficultates  eaeque  positae 
in  rebus  ipsis.  quarta  enim  legio  cum  Hirtii  fuerit,  non  Antonii, 
necesse  est  corrupta  putentur  verba  Hirtino  autem  proelio  et  quar- 

tam legionem  et  omnis  peraeque  Antonii  caesas,  item  Hirtii,  idque  eo 
magis  quod  haec  secuntur :  quartam  vero,  cum  castra  quoque  Antonii 
cepisset,  a  quinta  legione  concisam  esse,  qua  de  causa  Manutius 
secundam  {II)  legionem  legendum  coniecit:  secundam  enim  fuisse 
Antonii.  quae  correctio  quamvis  sit  facilis  multisque  probata,  mihi 
tamen  non  videtur  sufficere:  quid  enim  sie  faciemus  verbis  et  omnis 

peraeque  Antonii  caesas?  quae  quod  ita  explicat  Manutius:  'duas 
reliquas,  quintam  et  trigesimam  quintam',  quis  ita  loquitur?  quam- 

vis dpxaiKuJc,  distincte  omnino  ac  dilucide  Pollio  —  a  quo  pro- 
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fectum  esse  bellum  Africum  ne  Wölfflinus  quidem  mihi  probavit  — 

scribit,  non  balbutit.  itaque  ego  mihi  pex'suasi  sedem  vitii  prin- 
cipalem  positam  esse  in  peraeque  voc.  idque  ipsum  natum  esse  ex 
praet.  scilicet  hae  fuerant  copiae  quae  apud  Mutinam  inter  se  con- 
fligebant:  habuerant  Antonius  legiones  tres  (II  V  XXXV)  et  cohortes 
praetorias  duas  (cf.  ep.  X  30,  1),  Hirtius  legiones  duas  (IV  et  VII: 
cf.  Cic.  Phil.  XIV  10,  27)  itemque  cohortes  praetorias  duas  (ep.  X 
30,  1),  Pansae  primo  eas  missas  (v.  ibd.).  scripserat  igitur  Pollio, 
si  primo  loco  milites  pro  re  p.  occisos  posuit:  Hirtino  autem  proelio 
et  IV  (vel  VII)  leg.  et  omnis  praet.  Äntonii  caesas,  item  Hirtii ;  VII 
(vel  IV)  vero  eqs.,  sin  Antonianos:  Hirtino  autem  proelio  et  II  leg. 
et  omnis  praet.  Äntonii  caesas^  item  Hirtii;  /F(vel  VII)  vero  eqs. 
denique  non  tacebo  omnis  quoque  illud  mihi  displicere  ac  facile 

posse  fieri  ut  deflexum  sit  ex  cortis  (cohortis).  —  Altera  difficultas 
provenit  ex  Ventidii  mentione.  qui  cum  dicatur  se  cum  legione  VII 
VIII  Villi  coniunxisse  cum  Antonio,  in  numeris  recte  iam  Manutius 

oflfendit  (v.  etiam  Drumanni  HR.  I  p.  349,  19):  septima  enim  legio 
fuit  cum  Hirtio  (v.  supra),  octava  vero  hello  illi  non  interfuit  (v.  Cic. 
Phil.  XI  14,  37).  accedit  autem  aliud  quiddam.  Ventidius  enim 
cum  private  consilio  ex  veteranis  Caesaris  tres  legiones  conscripserit 
(v.  Appiani  b.  c.  III  Q6),  omnino  fieri  potuisse  vix  videtur  ut  copiis 
illis  tumultuariis  certi  numeri  fuerint  aut  saltem  innotuerint  Pollioni. 

quapropter  scripserim:  Ventidium  quoque  se  cum  leg.  (yel  legionibus) 
III  (tribus)  veteranorum  coniunxisse.  III  veteranorum  igitur  efficien- 
dum  puto  ex  VII  VIII  Villi:  cf.  XI 10, 3  (D.  Brutus):  Jioc  accessit 
manus  Ventidii,  quae  .  .  se  cum  Antonio  coniunxit.  est  numerus 
veteranorum  et  armatorum  satis  frequens  cum  Ventidio.  ceterum 

Baiteri  se  <^eiy  cum  leg.  recte  repudiavit  Wesenberg :  cf.  Lehmann 
quaest.  Tüll.  p.  18. 

XI  26  audita  Lepidi  cum  Antonio  coniunctione  D.  Brutus  con- 
citato  animo  haec  Ciceroni  scribit :  in  maximo  meo  dolore  hoc  solacio 

utor,  quod  intellegunt  Jiomines  non  sine  causa  me  timuisse  isla  quae 
acciderunt.  deliherent ,  utrum  traiciant  legiones  ex  Äfrica  necne  et  ex 
Sardinia.)  et  Brutum  accersant  necne,  et  milii  Stipendium  dent  an 
decernant:  ad  senatum  litteras  misi.  his  de  verbis  mihi  cum 

OESchmidtio  controversia  est:  ille  sana  omnia  putat,  ego  vehe- 
menter offendo  idque  cum  aliis.  primum  enim  dubitationem  iniciunt 

verba  et  ex  Sardinia  et  Brutum :  nam  nee  collocatio  ista  placet  nee 
omnino  ei  insulae  hie  est  locus,  quapropter  et  ex  Macedonia  Brutum 
proposuit  Stroth:  bene,  modo  origo  vitii  perspici  posset,  nee  magis 

probabilis  Schützii  ratio  et  ex  Sardinia  *  *;  et  Brutum  edentis:  Sar- 
diniae,  ut  dixi,  non  videtur  locus,  eam  igitur  insulam  hinc  amoven- 
dam  esse  cum  mihi  constet,  qui  cum  probabilitate  amoveam  non 
reperio.  potest  enim  omnino  maior  hie  delitescere  corruptela  qua 
obscurata  sint  aliorum  ducum,  Asinii  Caesaris  Cassii,  nomina  (cf. 

Lange  'röm,  alt.'  III ^  p.  541  sq.),  potest  unius  M.  Bruti  in  Mace- 
donia tum  eommorantis  latere  memoria  ita,  ut  in  Sardinia  et  insit 
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non  quidem  Maccclonia  Strothianum,  sed  regionis  alicuius  septen- 

trionalis  nomen.  libenter  autem  ego  quid  rei  aliis  videatm*  com- 
pererim.  —  Nee  minus  controversa  sunt  quae  secuntur  verba  et  mihi 
Stipendium  dent  an  decernant.  quae  quod  ita  defendit  OESchmidt, 
ut  dent  voc.  referendum  sit  ad  pecuniam  quae  tum  fuerit  in  aerario 
(cf.  Caes.  b.  c.  I  6, 3  pecimia  uti  ex  aerario  Pompeio  defur)^  decernant 
ad  eam  pecuniam  quae  tributo  esset  cogenda  (cf.  XII  30,  4.  Cic.  ad 
Brut.  I  18,  5) ,  mihi  quidem  ille  scrupulum  non  exemit.  nam  ex 
totius  rei  natura  h.  1.  ea  expectatur  oppositio  qua  Stipendium  dicatur 
aut  decerni  aut  non  decerni.  senserunt  hoc  iam  veteres  editores 

itaque  dent  an  (jion^  decernant  scripserunt,  nulla  tamen  id  cum  pro- 
babilitate.  magis  etiam  reprehendendi  CFHermann  et  RKlotz ,  quo- 
rum  ille  (v.  Philol.  X  p.  239)  demant  an  decernant,  hie  dent  an  dcmant 
proposuit:  non  enim  id  agebatur  ut  demeretur  Stipendium  Bruto, 
qui  nondum  quiequam  acceperat,  sed  utrum  in  summis  quae  tum 
erant  pecuniae  publicae  angustiis  decerni  posset  necne.  quam  ob 

causam  retento  decernant  voc.  scripserim:  et  mihi  Stipendium  dene- 
gent  an  decernant.  eeterum  pecunia  expeditissima  quae  erat,  tibi 
decreta  est:  ep.  24,  2  (a.  d.  VIII  Id.  lun.  ad  D.  Brutum  data). 

XII  15,  3  P.  Lentulus  proq.  propr.  in  litteris  ad  senatum  missis 
Rhodiorum  exponit  insolentiam  qua  sibi  noluerint  opitulari  Dola- 
bellaeque,  hostis  p.  K. ,  potius  causae  patronos  se  gesserint.  qua  de 
re  haec  seribit:  Ehodios  autem  tanta  in  pravitate  animadverti ,  ut 

omnes  firmiores  putarent  quam  bonos  .  .  ut  denique  omnia,  quae  im- 
probi  fingebant,  magis  vera  existimarent  quam  quae  vere  facta  erant 
et  a  nobis  docebantur.  (4)  qua  mente  etiam  ante  nostrum  adventum 
post  Trebonii  indignissimam  caedem  ceteraque  tot  tamque  nefaria 

facinora  binae  ptrofectae  erant  ad  Bolabellam  legationes  eorum,  et  qui- 
dem novo  exemplo ,  contra  leges  ipsorum ,  prohibentibus  eis  qui  tum 

magistratus  gerebant.  haec  sive  timore,  ut  dictitant,  de  agris  quos  in 
continenti  habent,  sive  furore,  sive  patientia  paucorum,  qui  et  antea 

pari  contumelia  viros  clarissimos  adfecerant  et  nunc  maximos  magi- 
stratus gerentes  müh  exemplo  neque  nostra  ex  parte  neque  nostro 

praesentium  neque  imminenti  Italiae  urbique  nostrae  periciüo ,  si  ille 

parricida  cum  suis  latronibus  navibus  ex  Asia  Syriaque  expulsus  Ita- 
liam  petisset,  mederi,  cum  facile  possent ,  noliierunt.  (5)  non  mdlis 
etiam  ipsi  magistratus  veniebant  in  suspidonem  detinuisse  nos  et  de- 
morati  esse,  dum  classis  Dolabellae  certior  fieret  de  adventu  nostro. 
consulto  transcripsi  totum  hunc  locum,  quamquam  corruptum  unum 
est  enuntiatum  haec  sive  timore  .  .  cum  facile  possent ,  noluerunf: 
cohaerent  enim  omnia  inter  se  nee  illa  possunt  emendari  nisi  si 

cetera  satis  intellegas.  non  autem  possunt  ea  intellegi  nisi  ubi  asci- 
veris  ipsarum  rerum  Rhodiarum  qualis  hodie  est  notitiam:  quod  cum 

adhuc  non  sit  factum ,  gravissimis  erroribus  qui  corruptelae  emen- 
dandae  operam  dederunt  se  implicuerunt.  ipse  ut  veram  viam  tenuisse 
mihi  videar,  CWachsmuthii,  qui  etiam  illius  insulae  res  optima  cogni- 
tas  habet,  facit  adsensus.    primum  igitur  patet  alios  homines  aliaque 
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tempora  agi  in  enuntiato  quod  est  qua  mente  .  .  gerebant  atque  in 

proxirao  quod  est  liacc  .  .  voluerimt:  illic  sermo  est  de  binis  ßho- 
diorum  legationibus  ante  Lentuli  adventum  post  Trebonii  caedem 
ad  Dolabellam  missis  et  quidem  novo  exemplo^  contra  leges  ijjsorum, 

prohibentihus  eis  qui  tum  magistratus  gerebant,  hie  memo- 
rantur  pauci  qui  et  antea  pari  contumelia  viros  clarissimos  adfecerant 
et  nunc  maximos  magistratus  gerentes.  quae  ultima  verba  lucem 
accipiunt  ex  eis  quae  idem  Lentulus  litteris  privatis  Ciceroni  scribit 

(ep.  14,  3):  idem  Uli,  qui  tum  fugientem  patrem  m£um,  qui  L.  Len- 
tulum ,  qui  Pompeium ,  qui  ceteros  viros  clarissimos  non  receperunt, 
idem  tamquam  aliquo  fato  et  nunc  aut  magistratum  gerunt  aut  eos 
qui  sunt  in  magistratu  in  sua  Jiabent  potestate.  perspicuum  igitur 
est  nunc  (i.  e.  m,  lunio  a.  43)  maximos  magistratus  gerentes  ex 
parte  esse  eosdem  qui  a.  48  magistratu  fungebantur  Pompeiumque 
recipi  vetuerunt,  contra  plane  alios  esse  eos  homines  qui  tum,  h.  e. 
post  caesum  modo  Trebonium,  magistratus  gerebant  frustraque  ne  ad 

Dolabellam  legationes  mitterentur  laboraverant.  ^    haec  autem  cum 

^  Trebonius  cum  caesus  sit  intra  finem  verieräin  anni  (Cic.  Phil.  XIII 
10,  22),  i.  e.  m.  Februario  a.  43,  legationes  illas  Martio  m.  raissas  esse 
probabile  est.  necesse  igritur  est  ut  hunc  inter  et  lunium  mensem  quo 
haec  epistula  scripta  est  Rhodi  facta  sit  summi  magistratus,  h.  e.  irpu- 
Tttveiac,  mutatio  ea  qua  homines  Dolabellae  infensi  munere  decesserunt 
locumque  dederunt  illius  amicis  —  qui  quidem  ex  parte  eidem  erant 
homines  qui  iam  Caesari  contra  Pompeium  faverant.  haec  igitur  cum 
sola  huius  epistulae  accurata  interpretatione  erui  possint  de  Rhodi- 
diorum  legitimo  Trpuxaveiac  abdicandae  tempore,  plus  profici  potest  ad- 
sumptis  inscriptionibus  quibusdam,  ex  quibus  etiam  errorem  quendam 
vulgarem  de  Rhodiorum  TTpuxdveiJUV  numero  licet  corrigere.  habemus 

igitur  iam  compertum  ex  titulis  (v.  Foucart  'revue  arche'ol.'  1865  p.  294, 
Röhl  'mitt.  d.  athen.  Inst.'  II  1877  p.  224)  senos  uno  tempore  Rhodi 
munere  functos  esse  prytanes  ex  quibus  unus  fuerit  collegii  princeps. 
quaeritur  autem  per  quantum  tempus  seni  illi  homines  magistratum 
gesserint.  ac  Foucart  quidem  (1.  c.  p.  295)  ternos  per  semestre  spatium 

fuisse  putat  ('trois  par  trois,  pendant  un  semestre'),  Bottermund  ('de 
re  p.  Rhod.'  diss.  Hai.  1882  p.  28  sq.)  senos  per  singulos  annos  statuit, 
sed  qui  per  vices  magistratu  functi  sint,  Gilbert  denique  (/gr.  alt.'  II 
p.  178)  ipse  quoque  senos  prytanes  annuos  sumit,  sed  semestrem  epi- 
statae  dignitatem.  quarum/opinionum  quae  adferuntur  argumenta  in- 
firma  omnia  sunt,  quod  enim  Polybius  (XXVII  7,  2  p.  1157  H.)  dicit: 

CTpaTOKXeouc  -rrpuTaveücvTcc  rriv  öeux^pav  e'K|nrivov,  id  nihil  aliud  est 
ac  'während  Stratokies  obmann  der  prytanen  während  der  zweiten  jahr- 
hälfte  war',  nee  potest  illinc  coUigi  prytanum  numerus  utrum  teruarius 
per  secundum  semestre  fuerit  an  senarius.  nee  magis  quicquam  probatur 

Plutarchi  (rei  p.  ger.  praec.  c.  17)  loco  (xpi*!)  tAv  |li^v  ßapuxepujv  (dpxil'v) 
—  oiov  cxpaTtiTiotc  'Aö/^vrici  Kai  Trpuxaveiac  ev  'Pö6uj  Kai  ßoiujxapxiac 
irap'  fliuiv  —  uqpiecGai  xi  eqs. :  gravitas  (ßapüxric)  munerum  illic  agitur, 
non  temporis  per  quod  gerebantur  spatium.  quodsi  illae  opiniones 
mittendae  sunt,  hoc  tamen  Polybius  docet  binas  fuisse  ̂ K)anvouc  Trpu- 

xaveiac, alteraque  ex  parte  e  titulis  patet  senos  fuisse  homines.  quid 
igitur  probabilius  quam  senos  per  singula  semestria  fuisse  pry- 

tanes principemque  mutatum  esse  eodem  tempore,  h.  e.  sexto  quoque 
mense,  atque  collegas  minores  quinque  relicuos?  atque  huic  opinioni 
haud   parva   accedit  commendatio  ex  alio  quodam  Rhodiorum  instituto. 
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sit  duorum  enuntiatorum  ratio ,  necesse  est  ut  oppositio  particula 
aliqua  fuerit  significata  responderitque  etiam  ante  nostruni  adventum 

vei'bis  in  priore  sententia  positis  in  altera  vocabulum  aliquod  quo 
praesens  tempus,  h.  e.  id  quo  Lentulus  cum  Rhodiis  disputabat,  in- 
dicatum  erat,  ac  possumus  quidem  ex  haec  efficere  nunc,  multo 
tarnen  veri  similius  id  quod  Orelli  in  editione  priore  proposuit, 

postea  ne  mentione  quidem  dignum  ipse  duxit  —  fortuita  quippe 

erat  opinio,  non  inventum  ratiocinatione  nixum  —  hie  ('bei  dieser 
gelegenheit').  deinde  noluerunt  cum  non  possit  stare  coniunctum 
cum  neque  —  neque,  recte  iam  in  codicibus  noviciis  mutatum  est  in 
roluerimt.  denique  verba  illa  ex  ep,  14,  3  supra  adlata  docent  ex 
gerentes  efficiendum  esse  gerunt,  id  quod  Madvig  quoque  (adv.  crit. 

quippe  Ciceronis  (de  re  p.  III  35,  48)  ille  de  Rhoiliorum  senatoribns 
locus  {omnes  erant  eidem  tum  de  plebe,  tum  senatores  vicissiludinesque  habe- 
hant ,  quibus  mensibus  populari  immer e  fungerentur ,  quibus  senatorio)  non 
potest  explicari  nisi  ita  —  id  quod  docuit  CWachsrauth  apud  CSchu- 
macherum  'de  re  p.  Rbod.'  diss.  Heidelb.  1886  p.  46  —  ut  senatores 
fuerint  et  Rhodii  omnes  et  dignitatem  eam  obtinuerint  per  brevissimum 
duorum  triumve  raensium  spatium,  quo  peraeto  iudiciale  munus  eis  in- 
cuhuerit.  quodsi  Rhodii  aequalitatis  tarn  fuerunt  studiosi,  ut  ne  sena- 
toriarn  quidem  dignitatem  sinerent  esse  annuam,  profecto  multo  rectius 
statuemus  irpuTaveiav,  h.  e.  munus  omnlum  gravissimum,  inter  duodenos 
homines  ita  fuisse  annuam,  ut  seni  essent  per  semestre,  quam  inter 
senos  annuam  solumque  epistatam  semestrem.  quodsi  ne  haec  quidem 
similitudo  sufficiet,  age  revertamur  ad  epistulas  Lentuli.  vidimus  Martii 
inensis  prytanes  fuisse  Dolabellae  infestos,  lunii  amicos:  eKjurivoc  igitur 
illorum  TTpuxaveia  m.  lunio  iam  desierat.  novorum  autem  prytanum 
cum  sine  dubio  idem  fuerit  ac  veterura  numerus,  iam  vide  quid  Leu- 
tulus  ep.  14,  3  de  novis  dicat:  idem  tamqtutm  aliquo  fato  et  nunc  mit 
mngistratian  geriint  mit  eos  qui  sunt  in  magisiratu  in  sua  habent  potestate: 
mira  omnino  illa  per  aut  —  mit  esset  divisio,  si  tres  fuissent  homines; 
perspicua  est,  si  sex  erant,  iit  senarius  unius  cuiusque  ̂ Kufivou  spatii 
numerus  prytanum  hac  quoque  ratiocinatione  probetur.  equidem  igitur 
hunc  tenendum  arbitror,  nee  movet  me  quod  Teniorum  iiistitutum  ad 
commendandam  Foucarti  opinionem  adferri  nunc  video  ab  HSvvoboda 

(/die  griech.  Volksbeschlüsse'  Lipsiae  1890  p.  8'2):  Rhodum  ipsam  potius 
curemus.  bic  autem  cum  more  Dorum  annus  coeperit  ab  aequinoctio 

autumnali  (v.  Bisclioff  'Leipziger  Studien'  VII  1884  p.  368.  383),  prior 
eK|Lirivoc  irpuTaveia  complectebatur  id  tempus  quod  positum  erat  inter 
Thesmophorium  (Octob.)  et  Artemisium  (Mart.)  menses,  altera  iude  a 
Sminthio  (Apr.)  usque  ad  Panemum  (Sept.)  m.  extendebatur.  ei  igitur 
prytanes  qui  inimici  erant  Dolabellae  causae  magistratu  fuucti  sunt 
inde  ab  Octobri  m.  a.  44  usque  ad  exeuntem  m.  Martium  a.  43,  novi 
quibus  coniventibus  ea  quae  Lentulus  narrat  gesta  sunt  m.  Aprili  munus 
auspicati  erant.  denique  quod  scribit  m.  Martio  binas  Rhodiorum  pro- 
fectas  esse  ad  Dolabellam  legationes,  et  quidem  novo  exemplo ,  contra 
leges  ipsorum,  prohibentibus  eis  qui  tum  magistratus  gerebcmt:  contra  leges 
missas  esse  legationes  illas  —  missae  autem  erant  a  senatu  —  dicit 
ideo  quod  prytanibus  res  exterae  curandae  erant,  non  senatui,  nee 
licebat  huic  invitis  illis  quicquam  movere,  senatus  autem  cur  et  cum 
dissentiebant  et  cum  consentiebant  prytanes  faverit  Dolabellae  facile 
intellegitur :  quippe  populo  Rhodiorum  aecepta  eius  erat  causa  eoque, 
quamquam  alii  homines  munere  senatorio  fungebantur  m.  Martio,  alii 
m.  lunio,  idein  senatus  omni  tempore  in  Dolabellam  erat  animus. 
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II  p.  234)  vidit.  adhuc  igitur  haec  babemus:  hie  sive  timore,  ut 
dictitant,  de  agris  qiios  in  continenti  Jiahent^  sive  fiirore,  sive  potentia 
(sie  Egr.atius  pro  patientia)  pauconim ,  qui  et  antea  pari  contmnelia 
viros  clarissimos  adfecerant  et  nunc  maximos  magistratus  gerunt, 
nullo  exemplo  neque  nostra  expiarte  neqiie  nostro  praesentium  neque  . . 

voluerunt:  'bei  dieser  gelegenbeit  wollten  die  Rhodier  (i,  e.  ßouXr) 
eorum)  sei  es  —  wie  sie  selbst  vorgeben  —  aus  besorgnis  um  ihre 
besitzungen  auf  der  Peraea  (cf.  Bull,  de  corr.  hell.  X  p.  245  sq.^,  sei 
es  aus  blinder  wut,  sei  es  wegen  des  einflusses  einiger  wenigen,  die 

sich  schon  vordem  gegen  Pompejus  ua.  ähnliche  beleidigungen  er- 

laubt und  jetzt  pi"ytanen  sind,  kurzum  bei  dieser  gelegenbeit  wollten 
die  Rhodier  weder  von  mir  noch  von  euch  trotz  aller  drohenden  ge- 

fahr  das  geringste  wissen.'  haec  igitur  cum  plana  sint  omnia,  restant 
emendanda  verba  mdlo  exemplo  neque  nostra  ex  parte,  quibus  alius 

aliam  medelam  adhibuit.  ac  Madvig  quidem  —  adferendae  hie  sunt 
etiam  relicuae  mutationes  —  haec  proposuit  (1.  c):  ac  (pro  haec) 
.  .  sive  impotentia  .  .  maximos  magistratus  gerunt,  nullo  exe}nplo  neque 
nos  accipere  portu  (pro  nullo  exemplo  neque  nostra  ex  parte)  neque 
nostro  .  .  voluerunt ,  Wesenberg :  hie  .  .  sive  potentia  .  .  affecerant  [et 
nunc  maximos  magistratus  gerentes] ,  nullo  exemplo  neque  nostra  ex 
parte  (lacessitiy  (vel  (^provocatiy)  neque  nostro  . .  voluerunt,  Lehmann 
(quaest.  Tüll,  p.  117  sq.) :  hac  (sc.  mente) . .  sive  patientia . .  adfecerant 
et  nunc  maximos  magistratus  gerentes  mdlo  exemplo  neque  nostra  ex 

parte  (neque  ipsorum  contemmmt'}  (vel  sim.) ,  neque  nostro  .  .  volu- 
erunt. quibus  ex  coniecturis  nullam  puto  plausibilem:  quippe  Mad- 

vigiana  ne  externam  quidem  habet  probabilitatis  speciem,  in  Wesen- 
bergiana  quo  locus  fiat  verbis  non  traditis  tradita  expelluntur, 
Lehmanni  denique  opinio  omni  ex  parte  reicula  est  utpote  adver- 
sans  rebus  ipsis.  at  erat  res  facillima:  scribe  mdlo  exemplo  [neque] 

nostra  ex  parte  ('ohne  dasz  irgend  ein  beispiel  von  Verletzung  des 
foedus  römischerseits  vorlag')  neque  quicquam  desiderabis.  nimi- 
rum  librarius  archetypi  cum  absolutam  illam  structuram  non  in- 
tellegeret,  duobus  neque  proximis  prorsus  recte  positis  inductus  est 
ut  tertium  inepte  adderet  eoque  enuntiatum  perverteret.  tale  igitur 

totum  a  Lentulo  fuisse  scriptum  putaverim ;  hie  sive  timore,  ut  dicti- 
tant, de  agris  qtios  in  continenti  habent,  sive  furore,  sive  potentia  pau- 

corum,  qui  et  antea  pari  contumelia  viros  clarissimos  adfecerant  et 
nunc  maximos  magistratus  gerunt,  mdlo  exemplo  nostra  ex  parte  neque 
nostro  praesentium  neque  imminenti  Italiae  urhique  nostrae  periculo, 
si  nie  .  .  Italiam  petisset,  mederi,  cum  facile  possent,  voluerunt.  dicta 

autem  haec  omnia  sunt  de  ßouXfj  Rhodiorum  quae  sive  propter  timo- 
rem  furoremve  sive  propter  TrpuTOtveuuv  (paucorum)  potentiam  Len- 
tuli  preces  spreverit.  §  5  transitur  ad  suspicionem  quandam  qua 
prytanes  ipsi  per  se  male  cum  Romanis  egisse  non  nullis  videbantur. 
plane  hie  sententiarum  progressus  est  perspicuus,  gravissimeque 
fallitur  Lehmann  §  quartae  paucos  alios  esse  ratus  atqne  quintae 
ipsos  magistratus:  prytanes  utroque  loco  sunt. 
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XIII  26,  1  is  {L.  Mescinms)  quamqiiam  confidere  videhaticr  te 
sua  causa  qiiae  Iwneste  i)osses  Ubenter  esse  fadiirum ,  tnagmtm  esse 
tarnen  speravit  apiid  te  meas  quoque  liiteras  (^pondns  hahUiirasy. 
ultima  vocabula  duo  in  codicibus  non  exstant,  sed  posteaquam  ab 
editoribus  priscis  adiecta  sunt,  usque  adhuc  velut  usu  ceperunt  locum 

illum.  at  neque  temere  licet  scripturam  traditam  interpolare  —  id 
quod  iam  saepius  dixi  —  et  siquando  interponendi  videtur  esse 
necessitas,  ita  oportet  rem  adrainistrari,  ut  probus  evadat  et  Latinus 
sermo.  boc  autem  loco  quam  moleste  positum  sit  additamentum 
illud  facile  senties  idque  etiam  magis  si  comparaveris  conformationem 
vere  Ciceronianam  qualis  habetur,  ut  hoc  exemplo  utar,  XIII  33 
gratissimum  mihi  feceris,  si  intellexero  hanc  commendationem  magnum 
apud  te  pondus  haimisse,  quas  ob  causas  equidem  auctor  sum  ut  et 
eliminetur  supplementum  illud  et  mutatis  litteris  duabus  scribatur: 
magni  esse  tarnen  speravit  apiid  te  meas  quoque  litteras.  quod 
loquendi  genus  ab  omni  tutum  est  suspicione,  cf.  XIII  72,  2  scio 
eius  ordinis  auctoritatem  semper  apud  te  magni  fuisse  et  XV  15,  4 
magni  eriint  mihi  tuae  litterae.  ac  ne  forte  infinitivo  futuri  temporis 
h.  1.  opus  fuisse  existimes ,  vide  quae  dicta  sunt  in  Reisigii  scholis 
de  synt.  Lat.  p.  343  sq.  ed.  Landgraf. 

XIII  63,  2  Cicero  postquam  Silio  M.  Laenium  maximo  opere 
commendavit,  haec  subiungit:  commendo  tibi  hominem  sie,  ut  intellegis 
me,  quo  ea  supra  scripserim ,  dehere  commendare.  haec  in  codicibus 
sunt,  interpolant  bodie  aut  {dey  quo  aut,  quod  Lambinus  suasit,  <^eum 
dey  quo.  mihi  interpolandi  iterum  nulla  videtur  causa :  scilicet  multo 
facilius  ex  corrupto  illo  quo  possumus  efficere  vel  quom  vel  qui. 

XIII  64,  2  summa  huins  epistidae  haec  est,  ut  ornes  omnihus 
rebus  Neronem,  sicuti  instiiuisti  atque  fecisti.  magnum  theatrum 
habet  ista  provincia,  non  ut  haec  nosfra,  adulescentis  nobilis,  ingeniosi, 
abstinentis  commendationem  atque  gloriam.  verba  sunt  Ciceronis 
Silio  qui  tum  Bithyniam  regebat  commendantis  Neronem  iuvenem. 
uec  qui  sensus  requiratur  dubium:  Bithyniam,  provinciam  magnam, 
multo  aptiorem  esse  ad  commendandum  civibus  adulescentem  quam 
Ciliciam  suam ,  angustam  regionem.  at  dubitatur  tradita  verba  an 
id  possint  significare.  dubitaverunt  autem  homines  Latini  sermouis 
peritissimi:  sie  (ad^  adulescentis  commendavit  Bengel,  quo  probato 

non  ut  haec  nostra  seclusit  Ernesti,  non  item  haec  nostra,  (jxd^  adu- 
lescentis aut  non,  ut  haec  nostra.,  <(angustum  ad^  adidescentis  voluit 

Wesenberg,  non  %it  haec  nostra  '(cidmodum  mdlamy  (vel  <^parvamy) 
aut  non  ut  haec  nostra  (admodum  angustum  ady  adidescentis  suasit 
Lehmann  (quaest.  Tüll.  p.  69).  quae  qui  perlustraverit,  non  dubito 

quin  aliquam  saltem  ex  illis  coniecturis  amplectendam  esse  sit  pi*o- 
nuntiaturus  nee  temere  haesisse  Wesenbergios  ac  Lehmannos.  ac 
tarnen  teneo  scripturam  traditam,  sie  quidem  eam  distinctam :  magnum 

theatrum  habet  isla  provincia  —  non  ut  haec  nostra  — ,  adulescentis 
.  .  commendationem  atque  gloriam.  scilicet  non  ut  haec  nostra  verba 

per  se  posita  sunt  nee  eonexa  cum  relicuis,  magnum  theatrum  ob- 
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iectum  est  directum,  ad  quod  epexegetice  adiecta  sunt  proxima 

adulescentis  commendationem  atque  gloriam:  'Bithynien  bietet  ein 
groszes  feld  —  ganz  anders  als  mein  Kilikien  —  :  dort  kann  ein 

junger  mann  sich  empfehlen  und  bekannt  machen.'  itaque  mihi  — 
licetque  addere  Schmalzio  quoque  —  ne  Bengelii  quidem  ad  illud 
videtur  necessarium  —  de  habendi  verbo  cf.  Nägelsbach-Müller  'lat. 
stil.'®  p.  438  — ,  multo  minus  alia  inserenda. 

XV  2,  4  in  litteris  ad  senatum  missis  haec  scribit  Cicero :  cum 

enim  vestra  audorUas  intercessisset^  ut  ego  regem  Ärioharzanem  Euse- 
hem  et  Phüorhomaeum  tuerer  eiusque  regis  salutem,  mcolumitatem 
regnumque  defenderem,  regi  regnoque  praesidio  essem,  adiunxissetisque 
salutem  eiuß  regis  populo  senatuique  magnae  curae  esse,  quod  nullo 
umquam  de  rege  decretum  esset  a  nostro  ordine:  existimavi  me  iudicium 
vestrum  ad  regem  deferre  dehere  eique  praesidium  meum  et  fidem  et 
düigentiam  polUceri ,  ut,  quoniam  salus  ipsius,  incolumitas  regni  mihi 

commendata  esset  a  vohis,  diceret,  siquid  vellet.  Wesenberg  ut  im- 
merito  haesit  in  popido  senatuique  verbis ,  quibus  substituit  senatui 

populoque  —  v.  tamen  Wölfflin  mus.  Rhen.  XXXVII  p.  120  sq,  et 

Mommsen  'röm.  Staatsrecht'  III  p.  1257  —  sie  iure  oflFendit  in  verbis 
eiusqu£  regis  salutem,  incolumitatem  regnumque  defenderem ,  ut  ante 
eum  Lambinus.  ut  enim  ex  eis  quae  secuntur  ut  quoniam  salus  ipsius, 
incolumitas  regni  mihi  commendata  esset  a  vohis  fit  manifestum,  duas 
res  senatus  Ciceroni  mandaverat:  ut  regis  ipsius  vitam ,  incolumi- 

tatem regni  diligenter  curaret.  iam  cum  scriptura  a  FHD  codicibus 

repraesentata  eiusque  regis  salutem  et  incolumitatem  regmimque  de- 
fenderem apertae  debeatur  interpolationi  —  ut  saepe  illic  quae  ser- 

vavit  Mediceus  asyndeta  et  particula  temere  inserta  oblitterata  sunt  — , 
coniecturam  qua  opus  esse  dixi  perspicuum  est  instituendam  esse  ita 
ut  Medicei  eiusque  regis  salutem  incolumitatem  regnumque  defenderem 
scriptura  quam  lenissime  immutetur.  quam  mutandi  lenitatem  vereor 
ut  praestiterint  Lambinus  ac  Wesenberg,  scribentes  ille  eiusque  regis 

salutem  et  incolumitatem  regni ,  hie  eiusque  regis  salutem  incolumita- 
temque  regni:  alterum  utrum  si  scripsisset  Cicero,  tutum  fuisset  ab 
omni  librariorum  importunitate.  itaque  equidem  nil  nisi  regnumque 
corruptum  esse  puto  et  ita  quidem  ut  insit  et  regni  genetivus  et 
notio  aliqua  qua  defendendi  ratio  erat  definita.  ipsa  autem  ea  notio 
equidem  non  dubito  quin  fuerit  omni  ope,  ut  ex  regniomniope 
provenerit  illud  absurdum  regnumque.  qua  locutione  Cicero  usus 
est  etiam  ep.  ad  Att.  XIV  14,  6  adero  et  omni  ope  atque  opera  enitar, 
ut  de  Buthrotiis  senatus  consuUum  fiat,  usurpaturque  ea  etiam  ab  aliis 

scriptoribus.  fuisse  igitur  primitus  coniecerim :  eiusque  regis  salu- 
tem ,  incolumitatem  regni  omni  ope  defenderem ,  eodem  prorsus  asyn- 

deto  quod  in  extremo  exstat  enuntiato. 
XV  17,3  Fansa  nostcr  paludatus  a.  d.  III K.  lan.  profectus  est, 

ut  quivis  intellegere  posset  —  id  quod  tu  nuper  duhitare  coepisti  —  xo 
KDilov  öt  uvxo  aiQsxov  esse:  nam  quod  multos  miseriis  levavit  et  quod 
se  in  Ms  malis  hominem  praeluit,  miräbilis  eum  virorum  bonorum 
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lenevolentia prosccuta  est.  epistula'est  ad  C.  Cassium  scripta,  etmense 
quidem  lanuario  a.  709,  ut  iam  Schütz  (ed.  t.  V  p.  63)  vidit.  itaque 
in  nota  temporis  ipsa  non  erat  haerendum  roaleque  a.  d.  III  K. 
lan.  verba  propter  rationes  chronologicas  in  suspicionem  vocarunt 
Sanclemente  et  Wesenberg  (em.  pr.  p.  73),  substituens  ille  lun., 
delens  hie  lan.,  cum  quidem  epistulam  ipsam  in  exeunte  m.  Februario 
aut  in  ineunt«  m.  Martio  poneret.  offendo  tarnen  ipse  quoque  et  in 
ipsis  illis  verbis,  plane  aliam  tarnen  propter  causam,  etenim  ut  nunc 
se  res  habet,  putandum  est  ea  re  quod  Pansa  a.  d.  III  K.  lan.  pro- 

fectus  sit  apparuisse  tö  KaXöv  bi'  auTÖ  aipexov  eivai.  cui  sen- 
tentiae  neque  omnino  hie  est  locus ,  et  quid  sibi  velint  verba  nam 
quod  .  .  proseciita  est  prorsus  est  obscurum.  itaque  equidem  hanc 
puto  requiri  sententiam  ut  dicatur  virtutis  vis  perspici  potuisse  ex 
benevolentiae  quaePansam  proficiscentem  prosecuta  sit  magnitudine. 
potest  autem  hoc  duplici  modo  ex  verbis  a.  d.  III K.  lan.  elici:  aut 
ita  ut  scribatur  a.  d.  III K.  lan.  (itay  aut  ita  ut  in  lan.  voc.  latere 

credatur  ipsum  illud  ita:  a.  d.  III  K.  ita  —  omitti  enim  potest 
mensis  ubi  nullus  est  ambigendi  locus:  haec  autem  epistula  ineunte 
mense  lanuario  scripta  erat,  ut  quo  K.  illud  spectaret  non  posset 
dubium  esse  Cassio  Brundisii  tum  commoranti.  illam  rationem  sibi 

videri  veram  OESchmidt,  cum  optionem  ei  offerrem,  respondit,  mihi 
alteram  magis  propemodum  arridere  non  dissimulabo. 

XV  18,  1  eidem  Cassio  haecscribit:  Ion ffior  epistula  fuisset,  nisi 
CO  ipso  tempore  petita  esset  a  me,  cum  iam  iretur  ad  te;  longior  auiem, 

si  (plvciQov  aliquem  hahuisset ,  nam  ßnovöd^sLv  sine  pericido  vix  pos- 

sumus.  'ridere  igitur^  inquies  'possumus?'  non  meJiercuIe  facillime; 
verum  tarnen  aliam  aherrationem  a  molestiis  nuüam  hahemus.  ^uhi 

igüur''  inquies  ' philosophia?^  tua  quidem  in  culina,  mea  molestast ; 
pud^t  enim  servire.  itaque  facio  me  alias  res  agcre,  ne  convicium 
Piatonis  audiam.  offenderunt,  nee  sine  causa  otfenderunt  veteres 
critici  in  verbis  quae  sunt  longior  autem,  si  (pXvaqov  aliquemliahuisset, 
mutaruntque  alii  autem  in  eiiam,  alii  hahuisset  in  habuissem,  alii 
denique  utramque  correctionem  susceperunt.  equidem  tarnen  nullam 
ex  his  probaverim  mutationibus,  cum  ab  ipsa  sententia  omnes  credam 
aberrasse  interpretes.  haec  enim,  nisi  fallor,  exspectatur  sententia: 
longior  ha«c  fuisset  epistula,  nisi  petiissent  a  me  tabellarii  eo  ipso 

tempore  cum  iam  essent  ad  te  profecturi;  si  autem  —  quod  propter 
illam  causam  fieri  non  potuit  —  longior  fuisset,  nugas  habuisset  ac 
iocos ,  nam  seria  scribere  nee  libet  nee  licet,  quam  sententiam  pos- 
sumus  quidem  negotio  nullo  recuperare  si  particulam  transponendo : 

si  aidem  longior,  cpkvaQov  aliquem  habuisset  —  omissum  enim  fuisset 
facilem  excusationem  habet,  at  cum  putidum  quiddam  ac  molestum 
meo  quidem  sensu  sie  inferatur  epistolio  raptim  scripto,  hoc  quidem 
loco,  quamvis  interpolationum  alioqui  non  sim  studiosus,  malim  si 

illud  omnino  eliminari  tamquam  ortum  ex  nisi  praegresso.  hanc  igi- 
tur  totius  enuntiati  formam  mihi  informavi:  longior  epistula  fuisset, 
nisi  eo  ipso  tempore  petita  esset  a  me,  cum  iam  iretur  ad  te;  longior 



352  JHSchmalz:  ersatz  des  fehlenden  particips  von  esse. 

autem  cplvaqov  aliquem  hahuisset ,  nam  anovöä'^siv  sine  j)ericulo  vix 
possumus.  restant  disceptanda  verba  hta  quklcm  in  culina^  mea 
molestast  {molesta  est  FHD);  pz^cZe^  enini  servire.  molestast  illud  quin 
in  praepositionem  et  substantivum  aliquod  obtegat  dubium  non  est, 
controversum  ipsum  substantivum.  ac  multis  quidem  hominibus 

doctis  valde  placuit  Manutii  quod  dicitur  —  in  commentariis  enim 
non  esstat  —  inventum  quo  in palaestrast  em.en6.z,vii:  at  recte  Klotz 
in  xmlaestrast  quid  b.  1.  sibi  vellet  se  intellegere  negavit.  nee  tarnen 
melius  ipsius  in  orchestra  est,  ut  mittam  Baiteri  in  oleost  iam 
exagitatum  a  Wesenbergio.  mihi  hoc  videtur  dicere:  Hua  quidem 

philosophia  in  culina  est  —  Epicureus  enim  factus  es  — ,  mea  por- 
tum  adhuc  non  invenit,  sed  dubia  haeret  quam  sectam  sequatur: 
pudet  enim  servire  et  est  tamen  servieudum.  itaque  aliis  rebus 
agendis  simulo  me  non  servire,  ne  convicium  quo  Plato  servientes 

persequitur  audiam.'  hac  igitur  ductus  ratiocinatione  mea  in  lutost 
olim  posse  scriptum  fuisse  mihi  persuasi ,  qua  de  locutione  v.  Otto 

^Sprichwörter  der  Römer'  p.  201. 
DORPATI.  LUDOVICUS  MENDELSSOHN. 

47. 

EßSATZ  DES  FEHLENDEN  PAETICIPS  VON  ESSE. 

Schon  Nägelsbach-Müller  stil.  §  96  weisen  viele  notbehelfe  auf, 
mittels  derer  sich  die  lat.  spräche  über  den  mangel  eines  particips 
von  esse  hinwegzuhelfen  suchte,  die  spätere  latinität  schuf  sich  einen 
wirklichen  ersatz  in  constitutus.  während  nun  Kalb  in  seinem  buche 

*ßoms  jux'isten  nach  ihrer  spräche  dargestellt'  (Leipzig  1890,  vgl. 
oben  s.  215  fiF.)  von  nichtJuristen  für  constitutus  =  ujv  nur  Lactan- 
tius  eitleren  kann,  bringt  Miodonski  in  comm.  Woelfflinianae  s.  374 
stellen  aus  der  vulgata  und  pseudo-Cjprianus  bei ,  fragt  aber  zum 

schlusz:  'finden  sich  andere  belege?'  ich  habe  mir  folgende  notiert: 
Min.  Felix  32,  7  in  caelo  constitutus  deus  (vgl.  jetzt  auch  Wölflflin 
im  archiv  VII  s.  481);  Orosius  1,  2,  105  insulae  per  totum  pelagus 
constitufae]  2,  18,  5  in  arce  spectaculi  constitutus;  3,  20,  3  ducis  in 
summo  Oriente  constituti]  3,23, 11  Seres  inter  duos  amnes  constitutos; 
geradezu  beliebt  ist  constitutus  bei  Victor  Vit. ,  der  es  an  8  stellen 
hat,  vgl.  besonders  3,  38  quihus  in  itinere  constitutis.  dasz  schon  bei 
Seneca  positus  -=  oiv  sich  findet,  darauf  hat  Thielmann  im  archiv 
IV  s.  381  aufmerksam  gemacht,  und  dasz  sich  dies  positus  auch 
im  Spätlatein  erhalten,  zeigt  Engelbrecht  Untersuchungen  über  die 
spräche  des  Claud.  Mam.  s.  46,  sowie  Harteis  index  zu  Ennodius; 
dagegen  hat  man  nicht  bemerkt,  wie  beide  neben  einander  sich 
gegenseitig  erklären  bei  Firm.  Mat.  err.  p)rof.  13  in  lubrico  itinere 
constitutus  et  in  ipso  lapsu  positus.  die  ansieht,  dasz  constitutus 
dem  griechischen  KttBeCTUUc  entspricht,  wird  durch  Commodian  ap)ol. 
306  suhstituta  morte  =  Gavdiou  evecTUJTOC  bestätigt. 

Tauberbischofsheim.  Josef  Hermann  Schmalz. 
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48. 
ZUR  KRITIK  DER  TERENTIUSSCHOLIEN  DES  DONATUS. 

Für  die  Verbesserung  der  so  oft  in  den  ausgaben  citierten  und 
auch  heute  noch  für  die  interpretation  und  kritik  unentbehrlichen 
scholien  zu  Terentius,  welche  durch  die  Überlieferung  dem  xlelius 
Donatus  zugeschrieben  werden,  ist  noch  recht  viel  zu  thun  übrig, 
leider  fehlt  es  zu  einer  genauen  feststellung  des  öfter  ganz  ver- 

derbten und  geradezu  fluctuierenden  textes  an  einer  zuverlässigen 
bearbeitung  und  sichtung  des  hsl.  materials.  immerhin  ist  auch  jetzt 
teils  unter  berücksichtigung  der  thatsache,  dasz  diese  scholien  aus 
mehreren  conimentaren  zusammengetragen  sind,  teils  auf  dem  wege 

einer  besonnenen  conjecturalkritik  mancher  beitrag  zur  vorbei-eitung 
einer  neuen  kritischen  ausgäbe  derselben  möglich,  einem  solchen,  den 

ich  als  zweiten  teil  einer  programmabh.  des  Ebersvvalder  Wilhelms- 

gymnasiums vom  j.  1881  udt.  ̂ de  auctoritate  coramentorum  in  Teren- 
tium  quae  sub  Aelii  Donati  nomine  circumferuntur'  veröffentlicht 
habe,  schlieszen  sich  die  folgenden  beobachtungen  an,  welche  mir 

bei  einer  erneuten  beschäftigung  mit  dem  commentar  entgegen- 

getreten sind.' 
Zunächst  mögen  den  ao.  s.  13  f.  behandelten  fällen,  in  welchen 

auf  solche  scholien  aufmerksam  gemacht  wurde,  die  in  Wirklich- 
keit aus  zweien  zusammengesetzt  sind,  weitere  beispiele  hinzugefügt 

werden. 

Nicht  erkannt  sind  diejenigen  worte  des  Ter.,  welche  das  lemma 
eines  zweiten  scholions  bilden,  in  folgenden  beiden  bemerkungen: 

Andr.  I  1,127  ff. 
So.  Qui  igitur  relidus  est  ohiurgandi  locus  ? 
Si.   Si  xoropter  amoreni  uxorem  nolet  ducere. 

ea  primiim  ah  illo  animadvortenda  iniuriast. 
V.   129    EA   PRIMUM    ANIMADVERTENDA    INIURIa]    Ut   lUm   Sit  peCCatUW,., 

quod  recusat  nuptias,  non  quod  peccat  adiilesccns.  idco  ergo  'primmn^ 
dixit  'animadvertenda  iniuria  est',  vindicanda,  exsequenda  est:  et 
bene  'ea  ah  illo'  dixit  Hniuria'.  certissimam  enim  notat  personani, 
quae  deheat  pro  iniurüs  poenas  solvere.  lies :  .  .  ideo  ergo  'primum' 
dixit.  —  ANIMADVERTENDA  INIURIA  est]  vindicttuda ,  exsequenda 
est  usw. 

'  ilie  aus  Terentius  citierten  verse  sind  der  ausgäbe  von  Fleckeisen 
entnommen;  die  scholien  selbst  habe  ich  nach  der  ausgäbe  von  RhKlotz 
gegeben,  welche  den  text  der  ältesten  editiones  Venetae  ziemlich  getreu 
ohne  grosze  änderungen  enthält,  ich  selbst  bin  im  besitz  einer  editio 
Tarvisiana  vom  jähre  1481,  welche  mir  für  die  Verbesserung  einzelner 
scholien  gute  dienste  geleistet  hat;  meistens  stimmt  dieselbe  übrigens, 
so  weit  es  die  bemerkungen  von  Klotz  erkennen  lassen,  mit  den  editt. 
Ven.  überein. 

Jalirbücher  für  class.  philol.  1S21  hfl.  5.  23 
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Eun.  IV  1,  3—5  und  8 
nam  postquam  iste  advenit  Chremes  adulcscens,  frater  virginis, 
militem  rogat ,  ut  illum  admitti  iubeat :  iUe  continuo  irasci 
neque  negare  andere :  Thais  porro  instare  ut  hominem  invitet  .  .  . 
invitat  tristis:  mansit:  iM  illa  cum  illo  sermonem  ilico. 

V.  8  INVITAT  tristis:  MANSIT  iBi  CUM  illa]  ttdulcscens  scilicct.    et 

MANSIT  pro  remoratus  est,  id  est  recuhuit,  nee  recessit  mansit  signi- 
ficat.   simile  est  MANSIT  passus  est.   sie  ̂   Chremes  mansit' ,  immoratus 
est,  conviva  necessitate  discessit,  accipiendus  est.    eine  reihe  von  cor- 
ruptelen  hat  hier  zusammengewirkt,  um  das  ganze  vollständig  sinn- 

los  zu  machen,    der  zweifei,  ob  Chremes  oder  Thraso  subject  zu 
mansit  ist,    um  welchen  es  sich  zunächst  handelt,  bleibt  bei  der 
jetzigen  fassung  des  lemmas  vollständig  unverständlich;  statt  cum 

illa  musz  dort  vielmehr  cum  illo  gelesen  werden.'^   dadurch  werden 
auch  die  sich  anschlieszenden  bemerkungen  mit  groszer  Wahrschein- 

lichkeit lesbar,    es  ergeben  sich  nemlich  folgende  beiden  schollen, 
von   denen   der  schlusz  des  zweiten  allerdings  für  jetzt  nicht  mit 
Sicherheit  zu  emendieren  ist:  invitat  tristis  :  mansit  ibi  cum  illo] 
adulescens  scilicct.   et  mansit  pro  remoratus  est,  id  est  recuhuit  nee 

recessit.  —  mansit]  significat,  si  miles  est,  uAtisir  passus  est,  si 
Chremes,  mansit  immoratus  est ;  conviva  enim  necessitate  i  [dis- 
cessit]  accipiendus  est.    aus  dem  Zusammenhang  ergibt  sich  die  con- 
jectur  necessitate  hospitii  bzw.  poscente  oder  dgl.  für  das  ver- 

dorbene discessit. 

In  folgenden  fällen  sind  unter  einem  und  demselben  lemma  zwei 
scholien  unmittelbar  neben  einander  gestellt,  von  denen  ursprünglich 
auch  das  zweite  meist  mit  demselben  lemma  ausgestattet  gewesen 
zu  sein  scheint,  ein  trennungsstrich  und  groszer  anfangsbuchstab 
mag  jedesmal  den  beginn  des  zweiten  scholions  kennzeichnen: 

Andr.  II  1,  22  si  id  facis,  hodie  postremum  me  vides]  nihil 
prius  quam  se  moriturum  dixit  pudenda  dicturiis.  unde  datum  est  ut 

nie  instantius  quaerer et  causam.  —  Plus  dixit:  postremum  me  vides, 

quam  si  dixisset  *morior\ 
ebd.  III  4, 17  porro  enitere]  porro  in  futurum,  deinceps.  — 

Futuri  temporis  adverhium  vel  adhortantis,  ut  'porro  Quirites'. 
ebd.  V  2,  13  immo  vero  indignum,  chremes]  hene  ad  cum 

loquitur,  qui  est  a  nuptiis  deterrendus ,  vel  qui  non  interturhet  ora- 
tionem  suam,  vel  quem  iam  supra  sihi  precatorem  destinet.  —  Ita 
loquitur,  quasi  haec  sit  causa,  cur  sit  Pamphilus  ingressus,  quatenus 
ei  Tis  intendatur  a  Critone  hospite  ducendae  uxoris  eins,  quam  civem 
Atticam  vitiaverit. 

Eun.  III  5,28  laeta  vero  ad  se  abducit  domum:  commendat 

virginem]  omnia  mire,  qxiod  laeta,  quod  ahducit  domum,  quod  com- 

*  diese  lesart  wird  in  Zukunft  als  neue  Variante  anzumerken  sein, 
den  ganzen  vers  lasen  die  scholiasten  in  folgender  von  den  uns  be- 

kannten textesrevisionen  vollständig  abweichender  fassung:  invital  tristis: 
mansit  ibi  cum  illo:  illa  sermonem  occipit. 
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mendat  virginem.  —  Specta  singidarem  et  miram  virtutem poetae.  hie 
enim  commendandus  est  locus  erroris  initium  conünens  apud  Tliaidem. 

ebd.  V  8,  36  non  cognosco  vestrum  tam  superbumJ  locutio 

annotanda.  —  Mire  laudavit,  id  persuadere  potuisset.^ 
Ad.  IV  2,  15  KON  HERCLE  HIC  QUIDEM  DURARE  QUISQUAM,   SI  SIC 

FIT,  potest]  nimis  moraliter  expressa  verha  sunt  servi  verheratum  se 

indicantis.  —  Qiiis  non  ex  verhis  servum  verheratum  intcllegat?  et 
servum  recens  verberatum?  usw. 

ebd.  V  2,  4  est  alius  quidam  parasitaster  paululus]  non 
alius  parasitaster  y  sed  alius  Ctesipho  qui  est  parasitaster  .  .  et  Jioc  sie 

pronuntiandum  est,  ut  simul  et  quaerat  et  dicat  nostin?  —  Quasi 
s-i/copJianta  nunc  addidit  nostin?  nam  veteratoris  est  etiam  mentien- 
tem  confidere. 

ebd.  V  3,  3  EI  mihi,  quid  faciam?  quid  agam?  quid  clameii 

AUT  QUERAR?    O   CAELU.M,   O  TERRA,  O  MARIA  NEPTUNi]  multum   lülo- 
ravit  Terentius,  id  avaloyiav  servaret  in  dolore Demeae,  quo<^dy  maior 
dehet  in  Ctesiphone  reprehensio  esse  quam  in  delictis  Äeschini  usw.  — 

Mira  c(v'^>]aig,  quam  imitatur  Virgilius  in  Orpheo  usw. 
Hec.  I  2,100  Huc  raro  in"  urbem  commeat]  huc  hene  dixit,  td 

ostendat  Parmenonem  in  urie  esse.  —  Mira  OLKOvouLa:  fac  enimprae- 
sentem  et  nullus  error  in  fabula  est.  bier  bezieht  sich  das  zweite 
scholion  nicht  auf  Parmeno,  sondern  auf  den  greis  Laches. 

ebd.  11  1,  36  nam  de  te  quidem  satis  scio]  id  est:  nihil  de- 
trimenti  fd,  si  tu  pecces,  id  est,  nunquam,  inqidt,  peccando  peior  fieri 

potes,  sed  es  eadem,  quae  semper  es.  —  Sensus  est:  iani  talis  es,  id 
peior  fieri  non  possis.   sie  Cicero  usw. 

ebd.  III  5, 8  cedo,  quid  reliquit  phania  consobrinus  koster?] 
idrum  iactanter  Laehes  de  hereditate  loquitur praesenfe  socero,  id  illum 

cupidiorem  faciat  ad  revocandam^  fdiam?  et  fit  saepe  hoc,  id  ex  alio 
principio  piervenire  quaeramus  ad  ea  quae  volumus  dicere.  —  An  ideo, 
ut  sciat  rem  et  divitias  suas,  cupidiorem  socerum  redditurus? 

Phorm.  I  4,  2  subito  tanta  te  inpendent  mala]  accusativo 

casu  inpendent  .  .  aid  dvaarQO(pt]  pro  'in  te  pendent  mala.''  —  Cum 
suj3ra.  nullus  es  geta  dixerit,  hie  transitum  feeit  ad primam  per- 
sonam.  diese  zweite  bemerkung  bezieht  sich  auf  den  im  texte  so- 

gleich folgenden  relativsatz  quae  neque  idi  de v item  scio. 
Ahnlich  wie  mit  den  hier  aufgeführten  scholien  verhält  es  sich 

mit  denjenigen  stellen,  in  denen  zwei  ursprünglich  selbständige  be- 
merkungen  durch  et  mit  einander  verknüpft  sind,    insofern  durch 

^  ut  persuadere  potuisset  ist  jedenfalls  verderbt;  vielleicht  ist  dafür  zu 
schreiben  ut  persuadendi  locus  esset,  das  sich  ansehlieszende  scho- 

lion VESTRUM  TAM  süperbüm]  tion  vestrum  superbum  ist  gleichfalls  entstellt; 
lies    nota:   vestrum  superbum,  ^  statt  ad  revocandam  ßliam  wird  viel- 

leicht za  lesen  sein  ad  reducendani  f.  (We^terhof  ad  remitlendam  f.). 
auch  in  der  folgenden  mit  an  ideo  beginnenden  bemerkung  ist  sciat  rem 
verderbt;  aus  der  ed.  Tarv. ,  welche  bietet  ut  se  iactet  Chremeti,  ergibt 
sich  folgende  nicht  von  der  band  zu  weisende  Vermutung:  ut  se  iactet 
heredem  etiam  ob  divitias  suas  cupidiorem  socerum  redditurus. 

23* 
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die  feststellung  der  einzelnen  fälle  bisweilen  Schwierigkeiten  in  der 

auffassung  gehoben,  auch  öfter  conjeciuren  überflüssig  gemacht  wer- 
den, manchmal  auch  die  zusammenfügung  nicht  sofort  auf  den  ersten 

blick  einleuchtet,  mögen  diejenigen  scholien,  welche  noch  nachträg- 
lich als  solche  mir  zur  gewisheit  geworden  sind,  hier  platz  finden: 
Andr.  prol.  16  contaminari]  proprie  contaminare  est  manibiis 

luto  plenis  aliquid  adtingere.  —  Et  contaminare^  et  adtingere  est  et 
polluere.    Virgilius :  'Unqui  pollutum  hospitium'  i.  e.  contaminatum. 

ebd.  II  3,  6  pater  est,  pamphile]  hoc  voltuose  pronuntiandwn 

est,  et  mire  ptater  dixit,  iit  ipso  nomine  videatur  habere  auctoritatem.  — 
Et  veluti  dormitantem  et  oUitum  poiestatis  paternae  his  verbis  excitat  : 
PATER  EST  pamphile:   DIFFICILE  EST:   UAEC  SOLA  MULIER. 

Eun.  I  2,  67  sola  sum:  habeo  hic  neminem]  sola  sum  ad 
familiarium  rcfertur  absentiam:  habeo  hic  neminem  ad  alienorum 
amicitiam.  potest  enim  sola  domi  esse,  habere  tarnen  aliquem  foris. 

et  HABEO  HIC  neminem  pZtis  sonat  quam  ̂ neminem  hic  habeo.'  — 
Et  SOLA  SUM  ab  iis  quos  natura  conciliat  per  se,  habeo  neminem 
eorum  qui  voluntate  iunguntur. 

ebd.    III    1,40    DOLET    dictum    INPRUDENTI    ADULESCENTI    ET 

LiBERo]  deest  mihi,  ut  sit:  dolet  mihi  .  .  addidit  enim  parasitus,  quo 
gravius  sit  dictum,  commiserationem  eins  in  quem  dictum  est  .  .  — 
Et  vide  parasitum  in  iisdem  versari,  cum  ait  supra:  iugularas,  hie: 
DOLET  DICTUM  imprudenti  .  .  ct  sic  laudat  militem ,  ut  miseratione 
iam  dignus  sit  adulescens  usw. 

ebd.  IV  6,  23  stultum  admittere  est]  fieri  sinere.  —  Et 

melius  dixit  quam  'pati'.  hoc  generale  est.  nam  nunc  admittere 
^pati  fieri'  significat. 

ebd.  IV  7,  15  sane  quod  tibi  nunc  vir  videatur  esse,  hic 

NEBULO  MAGNUS  EST:  NE  METUAs]  figurata  lociitio  ct  praeter  Ca  vTreQ- 

ßazov  intermixtum.  nam  hic  ordo  est:  ̂ sane  hic  nebulo  est,  ne  metuas.'' 
an  hic  erit  ordo  et  sensus,  ut  sit  dictum :  'ne  metuas :  sane  qui  tibi  vir 

videtur  esse,  hic  nebido  magnus  est'  ?  et  rede  .  .  —  Et  hoc  slQcovmäg 
dictum  est.  meretrix  frustra  metuentem  corripiens  Chremetem  'sane' 
inquit  'nimis  consilium  rectum  est  de  occludendis  aedibus'.  et  deest 
'non  esf,  ut  sit:  'non  est:  quod  tibi  nunc  vir  videatur  esse,  hic 
nebulo  magnus  est'  usw. 

ebd.  V  2,  11  BONE  vir,  dore]  hoc  totum  figurata  dicit,  ut 
meretrix,  et  subtiliter.  nam  seit  Chaeream  esse ,  quem  alloquitur,  non 

eunuehum.  —  Et  hic  magna  occasio  dafür  meretrici  adeundi  adu- 
lescentis,  qui  habitum  non  mutavit  et  adhuc  quasi  eunuchus  et  ser- 
vus  est. 

ebd.  V  8,  5  scin  me  in  quibus  sim  gaudiis?]  Gvll^ipiq.  —  Et 
nota:  scin  me,  cum  sufficeret  scin.  ergo  me  abundat,  et  est  figura 

aQxa'Cajxog. 

^  bei  dieser  auffassung  wird  die  conjectur  Bentleys  für  das  zweite 
contaminai^e  zu  schreiben  conquinare  überflüssig  (vgl.  Dziatzko  in  diesen 
Jahrb.  suppl.  bd.  X  [1879]  s.  665). 

i 
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Ad.  III  4,35  NEQUE  iNERs]  id  est  ̂ atieni  hahens\  oratorie  futu- 
rum testem  et  inclicem  laudat,  sed  ne  improbe  facere  videatur,  parcius 

kl  facit.  non  enim  dixit  ̂ honus  et  soUers\  sed  quod  in  servo  sufficit, 
NON  MALUS  NEQUE  iNEßs.  —  Et  proferendi  Getae  Jiacc  maxime  causa 
est,  ne  quod  permittere  videatur  in  servo  pauperis ,  atrocius  fiat ,  et 

simid  ut  haec  nQO&EQaTtsvßig  non  contristet  G-etam,  quem  prius  laudat 
dicturus:  hunc  abduce,  vinci,  quaeue  rem. 

ebd.  V  3,  45  o  noster  demea]  IJanda  et  cum  quodam  com- 
plexu  eius  qui  reprelienditur  incusatio  et  de  more  sutlata.  —  Et  sie 

hoc  dixit,  tanquam  dicturus  esset:  'midta  te  latent,  simplex  Jiomo  es.' 
nam  Jiuius  modi  scntentia  latenter  quandam  dicentis  aucforitatem 
fiduciamque  designat. 

ebd.  V  9,  26  faciet]  ne  quid  negatum  in  fine  fahuJae  videatur, 
addidit  Dcmea  faciet.  et  faciet  quod  pefis  scilicct.  quod  irridens 

dixit,  quasi  de prodigo  diccre  videatur.  —  Et  mire  faciet,  quia  nee 
credihile  erat  statim  consensurum,  qui  negaverat,  et  perpctua  negatio 
esse  in  fine  non  debuit. 

Hec.  I  2, 58  parmeno]  moraliter  et  antonomastice  nomen  repetit . . 
—  Et  mire  interposuit  nomen,  ut  affectum  dolor  is  ästender  et  usw. 

ebd.  II  2,  o  NEQUE  TUAE  LiBiDiNi]  Ubido  est  quaelibet  voluntas 

temere  suseepta.  —  Et  bene  libidini.  est  enim  non  aequum  a  domo 
marifi  abesse  nuptam.  etsi  enim  p)ro  voluntate  posuit  libidinem, 
tamen  suhaccusavit  hoc  nomine. 

Pborm.  II  3, 3  quin  tu  hoc  age]  annuit,  ut  taceat.  —  Et  signi- 
fieat  Silentium. 

ebd.  II  3,  20  quem  ego  viderim  in  vita  Optimum]  modo  in 

VITA  in  actu  ac  moribus.^  —  Et  in  vita  hoc  est  ̂ cum  viveref  et  'in 
eo  quod  a  vivo  fif. 

Bei  einer  neuen  ausgäbe  des  commentars  wird  in  allen  diesen 
fällen  auf  gehörige  sonderung  solcher  doppelscholien  zu  achten  sein, 
damit  das  verwirrende ,  was  die  Wiederholung  ähnlicher  gedanken 

zur  folge  hat,  beseitigt  wird,  meist  wird  dazu  der  einfache  trennungs- 

strich  ausreichen.^  die  zahl  der  beispiele  liesze  sich  leicht  noch  ver- 
mehren; doch  habe  ich  mit  absieht  zweifelhafte  stellen  ausgeschlossen, 

jedenfalls  geht  aus  sämtlichen  in  diesem  Zusammenhang  aufgeführten 
beispielen  der  für  die  kritik  wichtige  gesichtspunkt  hervor,  dasz  man 
sich  hüten  musz  bei  der  beurteilung  derjenigen  schollen ,  innerhalb 
deren  ähnliche  bemerkungen  sich  vereinigt  finden,  ohne  weiteres 
an  Zusätze  zu  denselben  von  späterer  band  zu  denken,  als  gesetz 
musz  es  geradezu  ausgesprochen  werden,  dasz  die  in  dieser  weise 
begegnenden  Schwierigkeiten  so  viel  wie  möglich  durch  trennung 
und  auflösung  zu  beseitigen  sind,    so  werden  auch  diejenigen  fälle 

p  die  gewölinlicbe  lesart  an  dieser  stelle  ist:  modo  in  vita  ac  jnorilms \ 
die  ed.  Tarv.  enthält  nur  die  worte:  in  actic  ac  morihus.  damit  die  Ver- 

einigung zweier  scholien  besser  hervortritt,  habe  ich  die  richtige  lesart 

ohne  weiteres  in  den  text  gesetzt.  "^  vgl.  aucli  Dziatzko  in  der  philo!, rundschau  II  s.  116. 
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meist  zu  behandeln  sein,  in  welchen  ähnliche  bemerkungen  sich  mit 
sed  gegenübergestellt  finden,  zwei  solcher  beispiele  mögen  ange- 

führt werden: 

Andr.  III  5,  4  ergo  pretium]  id  est  xjraemmm.  praemium  vero 
generaUter  pro  hono  aut  male  facto  redditur;  sed  praemium  et  pre- 

tium ita  discernimtur.  nam  pretium  ptro  stultitia  est  poena ,  prae- 
mium pro  virtute  et  sapientia  honor  est  et  lucrum. 

Hec.  I  1,  17  EHEU  ME  miseram]  hene,  quia  non  persuasit ,  sed 

affectum  dolor is  expjressit.  intellegitur  enim  ex  vultu^  eins  non  eam 
persuasisse  quod  voluit.  hier  wird  entweder  sed  vollständig  zu  be- 

seitigen oder  durch  et  zu  ersetzen  sein,  woraus  es  höchst  wahrschein- 
lich durch  das  versehen  der  abscbreiber  entstanden  ist.  ob  nicht 

auch  andere  conjunctionen  in  einzelnen  fällen  zu  solchen  Verknüpfun- 
gen verwendet  sind,  namentlich  nam  und  autem,  lasse  ich  für  jetzt 

zweifelhaft. 

Was  im  besondern  die  Verderbnisse  der  textlichen  Überlieferung 
anbelangt,  so  eröffnet  sich  auf  diesem  gebiete  für  die  conjectural- 
kritik  zur  Wiederherstellung  der  ursprünglichen  fassung  noch  ein 
weites  feld ;  doch  entbehrt  dieselbe  nicht  gewisser  hilfen ,  so  dasz 
öfter  geradezu  mit  gewisheit  die  richtige  lesart  gefunden  werden 
kann,  dieselben  bestehen  einerseits  in  der  beachtung  der  worte  des 
dichters  und  der  entwicklung  der  dramatischen  handlung,  aufweiche 
die  erklärungen  bezug  nehmen,  anderseits  in  ähnlichen  bemerkun- 

gen, welche  von  parallelscholien  dargeboten  werden;  schlieszlich 
kommt  überall  der  Zusammenhang  und  der  gang  der  philologischen 
interpretation,  auf  welche  es  jedesmal  die  scholiasten  abgesehen 
haben,  in  betracht.  alle  diese  gesichtspunkte  je  nach  Verhältnis  bei 
der  Verbesserung  einzelner  corruptelen  ausführlich  darzulegen  würde 
zu  weit  führen ;  ich  beschränke  mich  daher  darauf  die  vorgeschlagenen 
änderungen  im  allgemeinen  einfach  anzugeben,  folgende  scholien, 
darunter  eine  reihe  gänzlich  verderbter,  die  infolge  dessen  unver- 

ständlich geworden  sind,  glaube  ich  mit  mehr  oder  minder  groszer 
Wahrscheinlichkeit  verbessern  zu  können. 

Andr.  I  1,  48  lana  et  tela  victum  quaeritans]  suhdistingue 

tela;  finis  enim  estlahoris.  victum  quaeritans]  ut  Virgilius:  'cum 
femina  primum ,  cui  tolerare  colo  vitam  tenuique  Minerva  impositmn, 

cinerem  et  sopitos  suscitat  ignes.'  deinde  finem  lahoris  intulit:  non 
'cihttm\  sed  'victum'  dixit  usw.  aus  dem  zweiten  scholion  ersieht 
man  leicht,  dasz  das  erste  nicht  vollständig  ist.  wegen  des  gleich- 

lautenden lemmas  des  zweiten  nemlich  sind  hinter  finis  enim  est 
laloris  die  worte  victum  quaeritans  ausgefallen. 

ebd.  I  1,121  ut  qui  se  neget  filiam  datukum]  prohavit,  quod 
non  volehat  senex,  Sosiae.  adJntc  superest  ut  ostendat,  quod  non  sit 
irascendum ,  quin  iuste  irascatur.  der  Zusammenhang  erfordert  statt 
iuste  die  coirectur  iniuste. 

*   der   ausdnick  ex  vultu  gibt  in  dem  zusammenhange  des  scbolions 
keinen  sinn;  mir  scheint  gelesen  werden  zu  müs^eu:  ex  eiulatu  eius. 
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ebd.  I  2, 4  semper  i.enitas]  sine dlffcrentia est  importunalenitas. 
die  überlieferten  worte  geben  keinen  sinn;  vielleicht  ist  zw  schreiben: 
sine  dijferenüa  et  in  omni  fortima  lenitas. 

ebd.  I  4,  2  tbmulenta]  vino.  temeraria]  natura,  statt  vino 
scheint  vitio  oder  Vitium  gelesen  werden  zu  müssen,  vgl.  fol- 

gende bemerkung  des  Eugraphius  zu  derselben  stelle:  duo  posuit, 
ummi  ad  vitiiim  accedens,  aliud  ad  natiiram.  nam  temerarium  naturae 
malum  est,  cid  accedit  ut  vino  saepius  ohruatur. 

ebd.  I  5,  6  quid  chremes?]  transit:  a  patre  nunc  ad  socerum 
redit:  to  quid  non  ad  Chremetem  dicitur,  sed  ad  illum  franseuntis  est 
et  non  considerantis  quid  dicat.  hier  scheinen  zwei  schollen  in  eins 
zusammengeflossen  zu  sein  und  auszerdem  dicitur  nicht  an  richtiger 
stelle  zu  stehen,  in  der  ed.  Tarv.  wenigstens  lauten  die  letzten 
worte:  sed  ad  illum  transeuntis  dicitur  et  ad  considerandum  quid 

dicat.  jedenfalls  enthält  der  zweite  teil  der  bemerkung  eine  polemik 
gegen  die  Verbindung  quidCJiremes?,  auszerdem  ist  non  considerantis 

ohne  sinn,  da  quid?  eben  einen  ruhepunkt  für  die  Überlegung  her- 
gibt, somit  scheint  die  ursprüngliche  fassung  folgende  gewesen  zu 

sein:  quid?  chremes]  transit  a  patre  nunc  ad  socerum.  —  Eedit 
TO  QUID  non  ad  Chremetem ,  sed  ad  illum  transeuntis  est  et  dicitur  ad 
considerandum  quid  dicat. 

ebd.  I  5, 65  verbum  unum  cave  de  nuptiis]  deest  'dicas' :  figura 
Elhiipig.  UNUM  verbum  cave  dicas  de  nuptiis]  non  quo  hodie 
futuras  nescierit  Glyccrium ,  sed  quod  illas  Jiodie  indixerat  pater  filio, 
cum  supra  et  PampJiilo  et  Glycerio  disturbatae  viderentur:  quia  sunt 
constitutae  in  nunc  diem.  das  erste  scholion  ist  folgendermaszen  zu 

lesen:  ̂ deest  dicas':  figura  e'kXeiiptg:  'unum  verbum  cave  dicas.'  nur 
de  nuptiis  gehört  als  lemma  zu  dem  zweiten  scholion;  so  richtig 
bei  Westerhof,  der  jedoch  die  worte  unum  verbum  cave  dicas,  welche 

in  den  altern  ausgaben  sich  finden,  weggelassen  hat.  auszerdem  ver- 
langt der  sinn,  dasz  in  dem  zweiten  scholion  hinter  hodie  das  wort 

denuo  eingefügt  wird,  dessen  ausfall  vom  diplomatischen  Stand- 
punkt aus  leicht  begreiflich  ist. 

ebd.  II  1,  34  facite,  fingite,  invenite,  efficite]  fit  quod 
verum  est ;  fingitur  quod  falsum  est;  invenitur  ne  temere  fiat.  invenite 

ergo  'agite'  dicit:  post  cogitationem  efficite,  id  est  'in  effectum per- 
ducite'.  aus  dem  ausdruck  post  cogitationem  scheint  mir  klar  hervor- 

zugehen, dasz  statt  agite  gelesen  werden  musz  cogitate. 
ebd.  III  1,  ly  NUM  IMMEMORES  DisciPULi  ?]  discixMli  Mysis, 

Lesbia  et  Pamphilus ,  per  quos  omnis  agitur  fallacia.  bene  ergo  dis- 
ci'pxüos  imperifos  ostendit,  et  magisfrum  Davum,  quia  supra  dixit: 
'tum  si  quis  magistrum  cepit  ad  eam  rem  improbum.'  in  imperitos 
bcheint  ein  fehler  zu  stecken;  vielleicht  ist  zu  lesen:  bene  ergo  dis- 
cipidos  incrcpitans  ostendit  et  magistrum  Davum. 

ebd.  III  4,21  quid  causae  est  quin  hing  in  pistrinum  recta 
proficiscar  via]  . .  bene  proficiscar;  proficisci  enim  in  rem  aegram 
ac  difficilem  dicimus.    et  recta  via.   plana  non  dixit  tantum.    der 
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schlusz  des  scholions  scheint  durch  Verstümmelung  sinnlos  geworden 
zu  sein;  vielleicht  empfiehlt  sich  folgende  lesung:  et  recta  via 
plene,  non  dixit  tantum  recta. 

ebd.  IV  1,  5  iDNE  EST  verum:  immo  id  est]  cüii  sie:  verum  est, 
hoc  genus  Jwminum  se  probavit  esse,  cum  malus  sit.  et  sie  contra  hoc: 

immo  non  hominem,  sed  pessimum  hominem  se  proiavit.  die  über- 
lieferte fassung  gibt  gar  keinen  sinn,  aus  dem  zusammenhange  läszt 

sich  das  scholion  mit  zwei  leichten  änderungen  folgendermaszen 
wiederherstellen:  alii  sie:  verum  est  hoc  genus  hominum;  hominem 
se  probavit,  cum  malus  sit.  et  hie  contra  hoc:  immo  non  hominem, 
sed  Pessimum  hominem  se  probavit. 

ebd.  IV  1, 12  HEUS,  proximus]  heus  significaiio  est  modo  nominis 
ad  intenfionem  considerationemque  revocandi.  auch  dieses  scholion 

ist  unverständlich;  lies:  heus  significatio  est  modo  hominis  ad  in- 
tentionem  considerationemque  se  revocantis. 

ebd.  IV  1,  14  Hic  ubi  opus  est]  salvo  pudore.  im  Zusammen- 
hang ohne  sinn;  vielleicht:  subaudi: xmdore. 
ebd.  IV  4,  28  quid  clamitas?]  clamavit  enim  Davus,  uf 

puerum  audiret  Chremes.  durch  den  druck  wird  hier  das  richtige 
Verständnis  des  scholions  behindert;  dasselbe  bezieht  sich  auf  die 
V.  24  von  Davus  gebrauchten  worte :  cedo,  qiioium  puerum  hic  ad- 
posisti?  die  mihi,  infolge  dessen  ist  die  bemerkung  so  zu  geben: 

clam,avit  enim  Davus,  ut puerum  audiret  Chremes.^ 
ebd.  V  2,  24  constringito]  mire,  ne  quid  fiat  tragicum  in 

comoedia,  usque  ad  vincula  ira  progreditur ;  nee  quidquam  temptat, 
ne  quoquam  tendat  lüterius.  hier  scheint  modo,  das  durch  den  sinn 
verlangt  wird,  hinter  comoedia  ausgefallen  zu  sein. 

ebd.  V  4,  36  ne  istam  multis]  non  multis  modis  inveniri 
GAUDEO,  sed  TUAM  INVENIRI  GAUDEO.  alü  MULTIS  MODIS  TUAM  IN- 

VENIRI gaudeo  ,  sed  non  inveniri  gaudeo.  in  dieser  fassung  hat 
die  bemerkung  keinen  sinn;  vielleicht  ist  zu  schreiben:  non  multis 
MODIS  gaudeo,  sed  tuam  inveniri  gaudeo.  alii  multis  modis 
TUAM  inveniri  ,  scd  nou  inveniri  gaudeo. 

ebd.  V  4,  52  haud  ita  iussi]  eleganter  lusit  ad  c((i(pißoklav  et 
simid  ostendit,  quam propitius  sit Pamphilo pater  et  quam  facile  veniam 
Davo  impetrare  possit  ab  eo,  quip)pe  quiiam  etiam  iocetur.  Pamphilus 
autem  dixerat  non  iuste;  ille  sie  respondit ,  quasi  dixerit :  non  dili- 

genter  vinetus  est.  et  haud  ita  iussi.-  sie  enim  praeeeperaf :  quadru- 
pedem  constringito.  in  der  ed.  Tarv.  fehlt  et  vor  den  worten  haud 

ITA  lussi;   und  in  der  that  sind  die  beiden  bemerkungen  zu  ver- 

^  in  ähnlicher  art  ist  der  druck  zu  ändern:  Andr.  II  1,  19  .  .  novis- 
simum  posuit  consilium  —  lies  consilium;  ebd.  III  2,  3  .  .  ei  mint  qui 
adhuc  Archylis  correptionem  esse  nimium  sollicüae  nutriiis  putent  —  lies 
ADHUC  ARCHYLis;  Eun.  IV  5,  8  .  .  7iam  sie  dicimus  de  die:  et  diecclam, 

aliquanlulam  morain  —  lies  de  die  et  usw.;  Hec.  IV  4,  5  oslendiliir  nobis 
id  quod  quaerebamus  —  lies  ostenditür  .  .;  Phorm.  prol.  17  et  hoc  enim 
obiciendum  fuit  omnibus  et  novis  et  veteribus  poetis  —  lies  omnibus  usw. 
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einigen,  der  schlusz  ist  demnach  zu  lesen :  .  ,  ille  sie  respondit.,  quasi 

dixerit  'non  diligentcr  vindus  est':  haud  ita  iussi.  sie  cnirn  prae- 
ceperat  usw. 

Eun.  I  2,  8  DE  ExCLUSiONE  VERBUM  nullum]  phis  admirotionis 

est  nee  aeeusationi  nee  satisfactioniloeum  reliquisse  meretrieem  eallide^° 
dissimidata  iniuria.  statt  admirafionis  est  lies  admirantis  est,  das 
sowohl  dem  Zusammenhang  als  dem  sprachgebrauche  des  scholiasten 
besser  entspricht. 

ebd.  I  2,  28  potest  taceri  hoc]  scilicet  peregrinam  nasci 

meretrieem,  et  ideo  potest  verum  videri.  die  \^'oxiQ  peregrinam  nasci 
meretrieem  geben  keinen  sinn;  statt  nasci  lies  nosci. 

ebd.  III  2,  4  de  fidicina  istac?]  de  ̂ propter\  ut  sit  'propfer 
fidicinam\  et  vide  non  puellam,  sed  fidicinam,  quasi  ah  amatore 
dictum,  et  eo  amatore  qui  quasi  memor  sit  artis  qua  delectatur  usw. 
statt  al)  amatore  dictam  empfiehlt  sich  ah  amatore  dilectam,. 

ebd.  III  3,  13  ET  quam  i.onge  a  mari]  lioc  ideo  meretrix  in- 
quisivit,  ut  sciret,  tdrum  rapina  praedonihus  fuisset,  ecqua  inde 
parva  periisset  soror  :  quippe  ad  mediterraneum  lociim  qui  accessus 

esse  potiiit  piratis?  sed  tamen  non  ahJiorret  a  suspicione  Indus  mere- 
tricis,  quod  et  seire  vellet,  cuius  pretii  fundum  haheat  Chremes  usw. 
die  von  ̂ ä  sciret  abhängigen  worte  utrum  rapina  praedonihus  fuisset 
sind  verderbt;  lies  utrum  rapi  a  praedonihus  potuiss et.  auch  der 
schluszsatz  gibt  keinen  sinn;  vielleicht  ist  derselbe  folgendermaszen 

wiederherzustellen :  sed  tamen  non  ahhorret  a  suspicione  Imius  mere- 
trieem qiiaerendo  etiam  seire  velle  usw. 

ebd.  III  4,  8  quid  hoc  hominis?]  vide  an  longam  narrationem 
possit  audire,  qui  nondum  amico  narrat  et  iam  affectus  pendet.  der 
relativsatz  scheint  in  folgender  weise  gelesen  werden  zu  müssen: 
qui  nondum  amico  narr  ante  iam  affectu  pendet. 

ebd.  III  5,  36  suspectans  quandam  tabulam  pictam]  hene 
accedit  repente  pictura  ad  Jwrtamenta  aggrediendae  virginis,  ideo  quia 
non  ad  lioc  venerat  Cliaerea,  ut  continuo  vitiar et  puellam,  sed  ut  videret, 
audiret  essetque  una:  cum  nihil  amplius  cogitaret,  ausus  incitatusque 
dum  picturam  cerneret.    statt  ausus  lies  accensus. 

ebd.  IV   1,   9  MILES  VERO  PUTARE  ANTE   OCULOS  SIBI  ADDUCTUM 

aemulum]  plus  dixit  adductum  quam  '^admissimi' :  et  simul  quia  vide- 
hat  furihundum  Chremem,  totum  crimen  revoeat  ad  Thaidem.  et  Jiaec 
est  causa,  cur  a  milite  in  eins  domo  niülam  rixam  p)oti(ci)tur  Chremes. 
quia  videhat  furihundum  Chremem  gibt  im  zusammenhange  keinen 
sinn;  statt  furihundum  ist  wahrscheinlich  zn  lesen  verecundum. 

ebd.  IV  6,  21  peregrinus  est,  minus  potens  quam  tu]  qitam 

*postquam.  tamen  ipsa  non  eloquitur,  quid  efficiatur  ex  eo  quod  ait: 
peregrinus  est,  minus  potens  quam  tu.    hene  sie  dixit,  quia  tar- 

'"  der  text  der  Klotzsclien  ausgäbe  gibt  statt  callide  nach  den  altern 
edd.  Veu.  callida  et,  doch  empfiehlt  der  hg.  im  anhange  die  gewöhnliche 
lesart  callide  dafür  einzusetzen,  welche  der  sinn  verlangt. 



362        ATeuber:  zur  kritik  der  Terentiusscholien  des  Donatus. 

dum  fuit  dicere  'ille  Impotens,  tu  potens'  et  cetera,  hier  scheinen  zwei 
scholien  in  eins  zusammengeflossen  zu  sein,  die  anfangsworte  des 
ersten  sind  verderbt,  vermutlich  weil  die  abbreviaturen  der  abschrei- 
ber  nicht  richtig  aufgelöst  sind,  aus  dem  ganzen  zusammenhange 
ergibt  sich  folgende  gestaltung:  peregrinus  est,  minus  potens 
QUAM  tu]  quod  addit  mimus  potens  quam  tu,  ipsa  nunc  eloquitm\ 

quid  efficiatur  ex  eo  quod  ait  peregrinus  est.  —  minus  potens 
quam  tu]  hene  sie  dixit^  quia  tardum  fuit  dicere  usw. 

ebd.  IV  7,  1  contumeliam  tam  insignem  in  me  accipiam, 
GNATHo?]  apparet  Gnathonem  et  dehortatorem  esse  certaminis  et  ad 
pocida  militeni  provocare,  maxime  cum  videat  persuasisse  ista  consilia, 
ut  Iwc  certamen  movereiur.  der  Zusammenhang  macht  hier  die  ände- 
rung  von  provocare  in  revocare  nötig;  auszerdem  erwartet  mau 
ipsius  consilia  statt  ista  consilia. 

ebd.  IV  7,  27  tibi  illam  reddat?]  Mc  se  primum  interponit 
Chremes,  ut  adiüescentidus  potuit  iam  fracto  milite.  statt  p)otuit 
empfiehlt  sichgemäsz  der  vorher  von  Chrcmes  gegebenen  Schilderung 
die  yerhessernng pavidus. 

ebd.  V  2,  22  quid  ita  vero?]  'aheam'  suhauditur,  vero  autem 
siQavixcög  pronuntianduni  est.  sane  dehere  dicimur  poenas  pro  iniuria 
ei  cui  iniuriam  fecerimus:  quas  se  non  debituram  Chaereae  ut  fur- 
cifero  dicit  Pythias,  si  Uli  caedem  intiderit  in  servili  hahitu  constitido. 
das  dem  scholion  vorausgeschickte  lemma  entspricht  nicht  der  im 
folgenden  gegebenen  interpretation;  liesz:  quid  ita?  verodebeam]. 

ebd.  V  5,  19  si  vivo]  aTtoaiäTtr^atg:  'te  idciscar%  quia  necessario 
sequitur.  die  worte  quia  necessario  sequitur  sind  nicht  zu  verstehen; 
vielleicht  ist  zu  schreiben:  quod  necessario  subauditur. 

ebd.  V  6,  15  QUID  est?  iam  scis  te  periisse]  Jioc  non  stupen- 
tibus  ac  culpam  patientibus  dicitur.  ein  gänzlich  verderbtes  scholion. 
folgende  fassung  desselben,  welche  der  Zusammenhang  nahe  legt, 
scheint  die  ursprüngliche  zu  sein:  lioc  nota  stupentibus  ac  culpam 

fatentibus'"  dici. 
ebd.  V  8, 14  sine  dubio  opinor]  quia  non  quis  dicitur  perpetuo 

periisse.  quid  enim  opus  hac  excepitione  est.,  quando  nemo  ita  per it, 
ut  temporaliter  pereat  et  postea  fiat  non  perditus?  correxit  parasitus 
stulti  dictum  militis,  non  illum  perpetuo,  sed  sine  dubio  periisse  opinari 

respondens.  non  est  enim  contrarium  id:  'opinor  te  periisse  sine  dubio'' 
piro  'certo  periisse'.  confirmatur  periisse  miles ,  id  post  tanta  munera 
ex  desperato  supplex,  ex  supplice  p)atiens  rivalis  exsistat.  von  den 
Worten  non  est  enim  contrarium  ab  wird  diese  bemerkung  zum  teil 
sinnlos,  aus  dem  Zusammenhang  ergibt  sich  folgende  fassung  des 
Schlusses,  wodurch  das  ganze  verständlich  wird  und  die  letzten 
Worte  sich  der  cntwicklung  im  ersten  teile  ergänzend  anschlieszen: 

nunc  est  enim  contrarium  id:  'opinor  te  periisse  sine  dubio.'  pro 

"  culpam  fateniibus  schlägt  schon  W'esterhof  vor.  —  pro  ceito  periisse 
confirmatur  miles  liest  die  ed.  Tarv, 
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cerio  pcrüsse  confirmatur  miles,  ut  post  tan'a  funer a  ex  desperato 
supplex ,  ex  suppJice  patiens  rivalis  exsistat. 

ebd.  V  8,  25  ut  haeream]  z6  haeream  ultimum  genus  heneficii 
est.  et  IN  PARTE  ALIQUA;  non  enim  parte  dixit,  ut  aeqiia  intellegatur. 

statt  ut  aequa  intellegatur  verlangt  der  zusammenbang  das  gegen- 
teil;  lies  ne  aequa  intellegatur. 

ebd.  V  8,  29  invocato]  male  intellegitur  precibus  vocato,  cum 
sit  avToi.iciz<p ,  id  est  etiam  non  invitando,  quin  ultro  venire  debeat  in 
suam  domum.  der  schlusz  ist  verderbt;  vielleicht  ist  zu  schreiben: 
id  est:  etiam  non  invitato,  qui  quasi  idtro  venire  debeat  in  suam 
domum. 

ebd.  V  8,  41  verum  si  idem  vobis  prodest]  midtum  attulit  ad 
persuadendum  non  esse  commodum  militi  admitti  et  suum  commodum 
et  ipsorum  esse  commodum.  statt  et  suum  commodum  ist  zu  lesen; 
sed  suum  commodum]  so  auch  die  ed.  Tarv. 

Ad.  I  1,  18  fortunatum  isti  putant]  me  utique  uxorem  non 
ducere.  dicit  autem  Romanis  id  videri,  quos  spcctatores  habet.  Me- 
nander :  co  ̂ ay.äqiöv  fif,  yvvcciy.ci  ov  Xafxßavo).  der  anfang  gibt  keinen 
gehörigen  sinn;  ein  vergleich  mit  den  parallelscholien  ergibt  die 
Verbesserung  meliits  utique  uxorem  non  ducere. 

ebd.  I  2,  72  sperabam  iam  defervisse  adulescentiam]  recte 

sper  AB  AM  j)ro  'gaudebam\  sie  enim  dicimus,  cum  errasse  nos  cerni- 
mus.  et  mire  non  dixit  'sperabam  illum  iam  corruptum',  sed  mitis 
senex  totum  uetati  aitrihuit^  nihil  fiUo.  der  eingang  ist  in  folgender 
weise  zu  ändern,  wie  es  aus  den  weitern  worten  des  Terentius  hier 

erhellt:  recte  sperabam,  post  gaudebam.  statt  corrupt iwi  i&t  viel- 
leicht zu  lesen  correctum. 

ebd.  II  1,  5  iTERUM  UT  vapulet]  minacitcr pocttt  priorcm  litem 
sustidit.,  dicendo  iterum,  ut  non  eadem  lis  esset^  de  qua  supra  Demea 
questus  est,  sed  instaiirata  tmscatur.    statt  nascatur  lies  noscatur. 

ebd.  II  4,  12  quid  ait  tandem  nobis  sannio?]  nobis  tw 
ISiconona  additum  est.  non  enim  nobis  intellegendum  est.  der 
schluszsatz  musz  höchst  wahrscheinlich  lauten:  non  enim  nobis  ait 

intellegendum  est. 
ebd.  III  2,  10  NON  intellego  satis  quae  loquatur]  ad  hoc 

Sostrata  ignorans  inducitur ,  id  malo  nuntio  repente  feriatitr,  et  quia 
oportuit  ipsam  priorem  loqui,  praesens  loquitur:  quia  autem  non  est 

perdenda  tarn  suavis  rjd'ojtoua  dolentis  ad  irascentem,  idcirco  non 
audif,  ne  ob  illam  Geta  conservus  loqui  desinat.  mitte  und  schlusz 
des  scholions  sind  verderbt;  aus  der  ganzen  Situation  ergibt  sich  fol- 

gende Verbesserung:  .  .  et  quarnquam  oportuit  ipsam  priorem  loqui, 

porro  servus^'  loquitur:  quia  autem  non  est  perdenda  tarn  suavis 
rj&oTtoua  dolentis  et  irascentis,  idcirco  non  adit,  ne  ad  illam 
Geta  con  versus  loqui  desinat.  ebenso  ist  in  dem  sich  unmittelbar 
anschlieszenden  scholion:  satis  quae  loquatur]  adhuc  non  andiente 

porro  servus  loquUur  schlägt  Westerhof  vor. 
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Gefa  era  Joquitur:   idcirco  nee  aiidit  eam  servus  nee  videtur  ah  eo 
Sostrata  statt  audit  zu  lesen  ad  it. 

ebd.  III  2,  25  quid  festinas,  üi  geta?]  Fröbus  assignat  Jioc 
Sosiratae.  Asper  non  vidi  ad  omnia  servum  resjwndere,  sed  nidriceni 
putat  hoc  loqui.  die  worte  ad  omnia  servum  respondere  können  im 
Zusammenhang  unmöglich  richtig  sein^  vielleicht  kommt  folgende 

fassung  der  ursprünglichen  bemerkung-des  scholiasten  nahe:  Asper 
non  vidt  domina m  omnia  servum  percontari^  sed  nutricem  pidat 
lioc  loqui.  auch  das  sich  anschlieszende  scholion  ist  verderbt:  quid 
TESTiNAS?]  perfurharis.  et  commotus  dicit  prorsus  acht  commoto, 
fesso  et  anhelanti  ol)  perturhationem  et  contentum  cursum.  statt  aeiu 
commoto  ist  vielleicht  zu  lesen  actu  accommodato,  so  dasz  das 

komma  zu  beseitigen  wäre  und  fesso  und  anhelanti  als  von  accom- 
modato  abhängige  dative  zu  fassen  sind. 

ebd.  III  3,  82  iLLUM  cuRO  unum]  unuji  cum  excep>tione:  et  tamen 
sie  loquitur,  id  appareat  illum  non  posse  sibi  imperare  ohlivionem 
Aesehini.  nam  idcirco  addidit:  quando  ita  vult  frater.  de  istoc 
iPSE  viderit;  curare  coeperit,  et  ideo  tenet:  nam  ambos  curare 
prope  modum  reposcere  est  illum  quem  dedisti.  der  zweite  teil 
dieser  bemerkung  ist  verderbt;  statt  curare  coeperit  haben  alle 
altern  ausgaben  amare  coeperit.  der  hauptfehler,  wodurch  der 
sinn  unverständlich  geworden  ist,  scheint  in  coeperit  zu  stecken, 
aus  dem  ganzen  Zusammenhang  ergibt  sich  die  Vermutung,  dasz 
hier  zwei  schollen  zusammengeflossen  sind,  von  denen  das  erste 
mit  den  werten  nam  idcirco  addidit:  quando  ita  vult  frater  in 
sinnvoller  weise  abschlieszt.  das  zweite  scholion  scheint  auf  dem 

wege  der  conjectur  in  folgender  weise  wiederhergestellt  werden  zu 
müssen:  de  istoc  ipse  viderit]  amare,  cum  adoptaverit  et  ideo 

teneat;  nam  'amhos  curare  prope  modum  reposcere  est  illum  quem 
dedisti*. 

ebd.  IV  2,  25  patrissas]  attende  quam  hene  inventum  sit 
inanem  se  dieere.  nonne  videtur  ihi  stidtissimiis .,  cum  huius  modi 
laude  non  modo  se  non  laudare  velle,  quod  odiosum  est.,  sed  etiam 
fdium  apud  intellegentes  vituperare  videatur?  si  quiclem  non  solum  hie 
stidtus^  sed  etiam  ille,  quia  patrissas  inquit.  die  erste  hälfte  dieser 
bemerkung  ist  durch  die  versehen  der  abschreiber  sinnlos  geworden, 
bei  folgender  fassung  scheint  alles  in  bester  Ordnung  zu  sein :  attende 

quam  hene  inventum  sit  ita  senem  dieere.  nonne  videtur  tihi  sttd- 
tissimus,  cum  huius  modi  laude  non  modo  se  nunc  laudare  velit, 
quod  odiosum  est.,  sed  etiam  usw. 

ebd.  IV  4,  1  HOciNE  de  improviso  mali]  haec  verha  repentino 
nuntio  perculsum  indicant  Aeschinum  propter  divortium  stare  et  iram 
circa  se  Sostratae  et  eius  filiae  oh  raptum  meretricis.  s,t&ii  propter 
divortium  stare  scheint  besser  gelesen  werden  zu  müssen:  propter 
divortium  in  st  ans. 

ebd.  IV  5,  52  virginem  vitiasti]  vide  et  rem  dici  et  ahesse  tra- 
gicam  inclamationem  et  ostendi  delictum  et  ad  veniam  festiyiari:  nam 
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statim  dicet:  Harn  id  peccatum  primuni  est  magnum,  at  humanum 

tarnen.^  et  tota  pronuntiatio  huhis  modi  verhis  summissa  dehetur.  die 
schluszworte  geben  keinen  sinn;  vielleicht:  et  tota  pronuntiatio  .  . 
verhis  summissis  dicitur. 

ebd.  IV  7, 5  scio]  satis  ridicide,  ne  quod  ille  cupit  abneget  Micio, 
vel  ut  conscntlendo  iracundloni  Demeae  acriorem  fieri  possibüem  sibi 
mitigare  queat.  nam  scio  ad  negotii  totius  gestionem  rettidit^  non  ad 

illiid  quod  alt  ̂ nescis  qui  vir  siet.'  ein  für  conjecturalkritik  interes- 
santes scholion,  das  bis  jetzt  von  den  bgg.  nicht  richtig  gelesen  ist, 

weil  die  abbreviaturen  der  abschreiber  zum  teil  nicht  richtig  erkannt 
und  der  ganze  Zusammenhang  nicht  beachtet  worden  ist.  dasselbe 
ist  folgendermaszen  zu  schreiben:  satis  ridicule;  non  enim  quod 
nie  cupit  ahnegat  Micio,  velut  consentiendo  iracundiam  Demeae 
acriorem  fieri  posse  bilem  sihi  mitigare  queat  usw. 

ebd.  V  3, 42  inter  se  amare]  cito  dixit  inter  se,  quod  est  "^cum 
alter  alterum  invicem  amat'.    statt  cito  empfiehlt  sich  scite. 

ebd.  V  4,  26  si  id  fit  dando  aut  obsequendo]  hene  naturam 
secutus  est,  qui  artem  ignorat ,  putans  agi  verbis  omnia  dehere ,  non 
agi  dando  et  obsequendo.  die  ed.  Tarv.  hat  verius  statt  verbis\  es 
scheint  gelesen  werden  zu  müssen  severius. 

ebd.  V  6, 5  nam  is  mihi  est  profecto  servus]  in  hoc  laudando 
quia  non  laborat,  subiecit  specialiter  merita  eins,  aut  ut  existimo,  nihil 
habuit  quod  dicerct,  nisi  laudem  sine  uUius  facti  mentione.  hier  stört 
aut  das  ganze  Verständnis;  eine  vergleichung  des  Zusammenhangs 
ergibt,  dasz  zu  lesen  ist:  antea,  ut  existimo  usw. 

Hec.  11,8  mutiles]  imminuas,  unde  mutili  dicti  sunt  boves 
aut  capri  sine  cornibus.  nam  male  qui  a  multa  putant  dici.  et  inde 
MULCiEER  Vidcanus,  quod  sit  mutilatus  ac  debilis,  id  est  claudus. 

nam  proprie  Mulciber  dictus  est,  quod  omnia  mulceat,  id  est  mol- 
Uat  ac  vincat.  der  schlaszsatz  ist  verderbt;  wahrscheinlich  ist  zu 
schreiben:  an  propterea  Mulciber  dictus  est,  quod  omnia  mid- 

ceat,  id  est  molHa  igne  faciat?  vgl.  die  bemei'kung  des  Eugra- 
phius  zu  dieser  stelle:  mutiles]  hoc  est  'debiles  reddas'.  unde  aiunt, 
quod  clatidus  sit  Vulcanus,  inde  dictum  esse  f  res  virilis  posuit  midier 

(Mulciber'^).  quamquam  illi(n)c  intelleg i  potest,  quod  omnia  mulceat 
et  mollia  igne  faciat. 

ebd.  I  2, 22  modo  qüae  narravit  mihi]  quae  legendum  est,  ut  sit 

'qualia  et  quanta^,  et  hocivvTtoKQioet.  lies:  quae  acuendum  es^  usw. 
ebd.  III  5,52  sin  alio  est  animo,  renumeret  dotem  huc,  bat] 

hoc  rede  socer,  non  tam  ut  [hie]  '^  dotem  recipiat  quam  ut  terreat, 
hoc  dicit.  et  remuneret  proprie,  quia  dos  pecunia  est.  et  hie  Iölco- 
ri6^bg  irascentis  est  et  exigentis  dcbitum.  lies:  et  huc  löicoTLö^og 
irascentls  est  usw. 

''  das  eingeklammerte  hie  fehlt  in  den  sonstigen  ausgaben,  auch  in 
der  ed.  Tarv.  eben  dieselbe  hat  das  ganze  scholion  ohne  die  worte 
Iwc  rede  socer,  die  in  der  that  wenig  für  das  folgende  von  belang  sind 
und  sehr  gut  entbehrt  werden  könnten. 
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ebd.  III  5,  57  etiam  mecum  litigas?]  helle,  nam  et  illum  ex 

invidia  iracundiorem  et  hunc  ad  se  dicentem ,  quod  propter  Pamphi- 
lum  dicebatvr,  effecit.   lies  ad  se  ducentem. 

ebd.  III  5, 62  quando  nec  gnatus  neque  hic]  invidiose  gnatus 
et  NON  OBTEMPERAT  et  HIC  NON  famiUariter  dictum  quasi  al  irato. 
lies:  invidiose:  gnatus  non  ohtemperat,  et  hic  non  tarn  famiUariter 
dictum  quam  ah  irato. 

ebd.  IV  4,  11  MUTATIO  fit]  mutationem  suspicionem  dicit  erro- 
remque  iurgantium.    lies:   mutationem  suspicionum  dicit  erro 
rumque  iurgantium. 

ebd.  IV  4,  48  quem  ipse  neglexit]  si  ipse  legeris,  clare  dictum 
est:  si  ipsa,  lenius  est.    lies  si  ipsa  legeris  .  .,  nachher  si  ipse. 

Phorm.  I  2,  5  adeo  res  redit]  figurate  pro  'ita  loqueris^  adeo 
RES  REDIT  dixit.  ct  propric  redisse  res  dicitur ,  cum  aliquid  peius  ex- 
spedatione  contigit.  vielleicht  ist  zu  schreiben  statt  ita  loqueris,  das 
hier  keinen  sinn  gibt:  in  talem  locum  res  redit. 

ebd.  12,9  modo  ut  tacere  possis]  vere  argumentum  est  celari 
id  quod  Antipho  non  coactus,  sed  volens  duxit  uxorem.  hier  ist  vere 
argumentum  nicht  zu  verstehen;  vielleicht:  e  re  argumenti  est. 

ebd.  I  2,  41  intervenit  adulescens  quidam  lacrumans] 
Äpollodorus  tonsorcm  ipsum  nuntium  fecit,  qui  dicat  se  nuper  puellae 
comam  oh  luctum  ahstulisse,  quod  scio  mutasse  Terentium,  ne  externis 
morihus  spectatorem  Homanum  offenderet.  die  form  scio  ist  durch 
scito  zu  ersetzen. 

ebd.  I  2,  66  sin  aliter,  negat]  6vXXr]iiJig  facta  ex  eo  quod 
sequitur,  fäcere.  die  ovkXrjrijig  findet  nur  dann  ihre  begründung, 
wenn  gelesen  wird  quod  suhauditur  statt  quod  sequitur. 

ebd.  II  1,  7  causam  tradere  adversariis]  hoc  cum  maiore  ex- 

clamatione  dicitur.  non  enim  dixit  'concedere  adversariis^ ,  sed  quod 
prius  esset:  causam  tradere.    statt  j)rms  lies  peius. 

ebd.    II    3,   1     EN    UNQUAM    CUIQUAM    CONTUMELIOSIUS    AUDISTIS 
FACTAM  iniuriam]  iam  instructi  sunt  advocati,  et  rede,  longum  enim 
fuerat  omnia  Jiaec  post  scaenam  agi.  statt  post  scaenam  verlangt  der 
Zusammenhang  in  proscaenio. 

ebd.  II  3,  4  pro  deum  immortalium]  artificiose prior  exclamat, 
ut  Bemiplio,  qui  iniuriam passus  est,  lätru  impetum  accusationis  in- 
currat.  statt  impetum  accusationis  em23fiehlt  sich  vielleicht  in  stre- 
pitum  accusationis.  vgl.  das  scholion  zu  v.  9  neo  stilphonem 
ipsum  scire]  quam  multa  calumniatores  clamandi  causa  dicunt  et 
vociferandi ,  ut  ipso  strepifu  tcrreant. 

ebd.  II  3, 31  adulescens,  primum  Abs  te]  est  auctoritas  haec  in 
senihus ,  ut  qui  minoris  aetatis  fuerint ,  illos  appcllatione  piieri  vel 
adulescentis  vel  iuvenis  etiam  ostendant^  ut  hoc  de  nomine  Ulis  quidem 
detrahant,  sibi  vero  audoritatem  attribuant.  sie  Virgilius  usw.  Klotz 

bemerkt,  dasz  die  altern  ausgaben  hsherx  vel  iuvenis  appellent'^  damit 
stimmt  die  ed.  Tarv.  überein,  in  welcher  auszerdem  die  sich  an- 
scblieszenden  werte  lauten:  etiam  ostendit  aetatem.    daraus  scheint 
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sich  mir  zu  ergeben ,  dasz  unser  so  wie  es  vorliegt  unverständliches 
scholion  aus  folgenden  zweien  zusammengeflossen  ist:  est  audoritas 
huec  in  senibus,  ut  qui  minoris  acfatis  fuerint,  illos  appellcnt 

nomine  pueri  vel  adxdescentis  vel  iKvenis.  —  <^Äppellanäoy  etiam 
ostendit  aetatcm,  ut  hac  denominaiione  Uli  qiiidem  detraJiat,  sibi 
vero  audoritaiem  atfrihuat. 

ebd.  II  3,  92  dixi,  demipho]  mire  comminationem  et  ferocitatem 
eins  imitatus  est  simili  verbo.  nach  dem  Zusammenhang  erwartet  man 
statt  imitatus  est  eher  ludificatus  est. 

ebd.  III  2,  7  hei  metuo  lenonem,  ne  quid  suo  suat  capiti] 
ciTioaLcÖTTijaig.  öici  Tov  £vq)tj^u6^6v  suo  capiti  dixit,  cum  didurus 

esset:  PJiacdriae  usw.  lies:  ei  metuo  lenonem,  ne  quid]  ano- 
cic67ty]ai^.  suo  SUAT  capiti]  6ia  tov  ev(pr}u ig ̂ lov  suo  capiti  dixit  usw. 

ebd.  IV  3, 18  fugitans  litium]  qi(asi  quod  viüt  in  domino  facere, 
id  iam  in  eo  esse  dieit,  praeparans  liominem  ad  contemptumpecuniae, 
quae  poscetur  statim.  statt  quod  viüt  in  domino  facere  wird  zu  lesen 
sein:  quod  vidt  in  domino  fieri. 

ebd.  V  1,  23  ex  aegritüdine  misera  mors  consecuta  est] 
bene  moderatus  est,  ut  neque  nimis  aegre  ferat  neqiie  rursum  dna&ijg 
Sit.  et  haec  est  oinovo^lu ,  ne  in  eadem  urbe  duae  uxores  plus  mali  ex 
solUcitudine  afferant  CJiremeti  quam  ex  alterius  motie  tristltiae.  neque 

in  comoedia  possunt  nimis  miserabiles  mortes  esse,  ne  res  in  tragoe- 
diam  transeat.  die  worte  quam  ex  alterius  moiie  tristitiae  passen  in 
dieser  form  nicht  in  das  grammatische  gefüge;  man  sollte  erwarten : 
quam  alterius  mors  tristitiae. 

ebd.  V  7,  53  quid  vis  tibi?  argentum  quod  habes  con- 
DONAMUS  te]  vis  itcrum  subaudiendum  est,  ut  sit  hns  argentum 

quod  habes?'  et  est  aGwöircog  inferendum:  condonamus  te.  sie  est 
illud  apud  Yirgilium:  vultis  et  his  mecum  considere  regnis?  %irbem 

quam  statuo ,  vestra  est.  die  analogie ,  worauf  es  in  dem  citate  an- 
kommen soll ,  verlangt  folgende  interpunction  in  dem  zweiten  Ver- 

gilischen  verse:  urbem  quam  statuo?   vestra  est. 
Ebenso  fehlt  die  Übereinstimmung  zwischen  citat  und  scholion 

Phorm.  prol.  3  maledictis  deterrere]  deest  eum,  ut:  quarum,  quae 
forma  pulclierrima ,  Beiopeiam  conubio  iungam  stabili.  im  sinne  des 
scholiasten  ist  zu  lesen :  quarum  quae  forma  pulclierrima  Dciope  ia  usw. 

Eberswalde.    August  Teuber. 

49. 
0601  ANOM0AIOI?  —  nANGGOC? 

Im  Bull,  de  corr.  hellen.  X  (1886)  s.  291  hat  MClerc  folgende 
Inschrift  aus  den  tempelruinen  des  aiolischen  Aigai  herausgegeben : 

GEßN 
^NOMOAIQN 

und  bemerkt  dazu:  «9eu)V  dvo|U(paia)V  l'öpithöte  donn6e  ä  ces  dieux 
est  nouvelle.    eile  est  compos6e  reguliörement  de  l'a  privatif  et  du 
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mot  Ö|U(pr|  qui  designe  une  parole  prononcöe  par  une  voix  divine; 

nous  ignorons  quels  etaient  ces  dieux  auxquels  la  base  6tait  con- 
sacree.»  wir  können  allerdings  nicht  wissen,  wer  die  Geoi  dvojaqpaioi 

gewesen  sind,  da  es  solche  götter  nie  gegeben  hat ;  wer  wird  —  wenn 
wir  Clercs  erklärung  annehmen  wollten  —  denjenigen  göttern  eine 
weihinschrift  widmen,  die  den  fragenden  und  bittenden  menschen 
keinerlei  mitteilung  oder  zeichen  geben?  diese  auf  Fassung  steht 
in  schroffem  Widerspruch  mit  stellen  wie  II.  B  41,  Y  129.  Od.  Y  215 
und  dem  dichterfragment  bei  Eusebios  praep.  ev.  VI  3  vgl.  V  8.  dazu 
kommt  noch  etwas  äuszerliches:  das  mangelhafte  ebenmasz  in  der 

anordnung  der  Inschrift;  ich  halte  daher  das  zweite  wort  —  worauf 
auch  schon  der  fehlende  strich  bei  dem  anlautenden  \  hinweist  — 
für  unvollständig  und  ergänze 

OEßN 
HANOMOAlßN 

wodurch  Inhalt  und  form  auf  das  beste  hergestellt  werden,  unter  den 

Öeoi  TTavoiuqpa'ioi  haben  wir  in  erster  linie  Zeus  zu  verstehen,  der 
den  beinamen  TTavo|ucpaToc  führt  II.  0  250.  Simonides  fr.  144  Bgk. 
Orph.  Argon.  660.  1299.  Clemens  Alex,  protr.  s.  31  (Potter).  Ov. 
met.  XI  198,  ferner  Helios  (Quint.  Smyrn.  V  626),  Hera  (Etym.  M. 
768,  54)  und  wohl  auch  Apollon  (vgl,  Eur.  Ion  908  TÖv  Aaiouc 

aubuj ,  öc  öjucpdv  KXrjpoTc  und  Soph.  Oid.  Kol.  102  Kat'  6|U(pdc 
Tctc  'AttöXXujvoc). 

Ebenda  XI  (1887)  s.  65  ist  von  Radet  eine  isaurische  Inschrift 
veröffentlicht:  0eöq3iXoc  GeoqpiXou  lepeuc  Aiovucou  Kai  TTavBeou 

dveBriKev,  wozu  die  herausgeber  bemerken:  'la  mention  d'un  TTdv- 
Geoc  est  singuliere'j  allerdings;  aber  TTavBeou  ist  nicht  der  genitiv 
zu  TTdvGeoc,  sondern  zu  TTdvGeov  =  TTdvQeiov,  was  Mie  gesamt- 

heit  der  götter'  bezeichnet,  wie  TTaveXXriviov  'die  gesamtheit  der 

Hellenen';  vgl.  die  Inschrift  aus  Epidauros  'kpOKXf]C  'Acppobeiciou 
lepeuc  ToO  Cuuifipoc  'AcKXriTTioO  TT  a  v  G  e  i  lu  küt'  övap  in  JBaunacks 
Studien  auf  dem  gebiete  des  griech.  I  s.  98  n.  57 ;  ßujjuöv  TT  a  v  G  e  i  uj  i 

lepeuc  ibpucaio  Adoc  ebd.  s.  101  n.  68  und  'aus  Epidauros'  (progr. 
d.  Nicolaischule  zu  Leipzig)  s.  8;  TTdvGeiov  bedeutet  also  sva.  irdv- 

Tec  Ol  Geoi  Kai  Tiacai  ai  Gear  vgl.  CIA.  III  181"=  (=  'AGrivaiov 
V  418  n.  9)  'AcKXriTTiuj  Kai  'YYeia  Kai  toTc  dXXoic  GeoTc  Trdci 
Ktti  Ttdcaic.  Inschrift  aus  Pergamon  (Fränkel  inschr.  v.  Pergaraon 

s.  68  n.  131)  BaciXeuc  €u|uevi-ic  Geoic  rrdci  Kai  Tidcaic.  ebd. 
s.  12  n.  13  6|Livuuu  Aia,  FTiv,  "HXiov,  TToceibüj,  Arnuriipa,  "Apr|, 
'AGrjvdv  dpeiav  Kai  xriv  TaupoTTÖXov  Kai  touc  dXXouc  Geouc  ndv- 
rac  Ktti  Tidcac.  Dem.  kranzi-ede  1  xoTc  Geoic  euxojuai  ttSci  Kai 
Ttdcaic.  aus  Eleusis  (corr.  hellen.  V  352)  vuvqpaic  .  .  Kai  Geoic 

Ttdciv.  aus  Syllion  in  Pamphylien  (ebd.  XIII  486)  le'peia  GeuJv  Trdv- 
TUüV.  XIII  487  lepeiav  Aiijurirpoc  Kai  GeOuv  rrdviuiV.  Waddington 

511  Capambi,  "Icibi,  Geoic  Ttdci. 
Dresden.  '  Otto  Höfer. 



ERSTE  ABTEILUNG 

FUß  CLASSISCHE  PHILOLOGIE 
HERAUSGEGEBEN  VON  ALFRED  FlECKEISEN. 

50. 

ÜBER  DIE  INCEETAE  SEDIS  FRAGMENTA  HOMERICA. 

I.  Fr.  1  (in  GKinkels  epicorum  gr.  fragmenta  I  s.  70  f.).  durch 
den  schlusz  des  Aristophanischen  Friedens,  wo  Trygaios  vor  seiner 

Vermählung  mit  Opora  die  kuaben  der  eingeladenen  nach  den  liedei'n 
ausfragt,  welche  sie  zur  feier  des  tages  singen  wollen,  ist  uns  eine 
reihe  von  versen  erhalten,  welche  in  epischen  gedichten  enthalten 

waren,  der  knabe  des  Lamachos  beginnt  mit  den  worten  vOv  au9* 
OTTXoTepiDV  dvbpujv  dpxtJU|Li€9a:  aber  schon  der  anklang  von  ottXo- 
Tcpuuv  an  ÖTrXa  erregt  bei  Trygaios  einen  schauder:  er  unterbricht 

den  Sänger  und  verbietet  ihm ,  zumal  jetzt  friede  sei,  vom  ki'iege  zu 
singen,  aus  dem  wettkampf  des  Homeros  und  Hesiodos  (s.  247  Rz.) 
ersehen  wir,  dasz  der  knabe  einen  vers  aus  den  Epigonoi  citierte, 

welcher  mit  der  anrede  MoOcai  schlosz,  das  gedieht  rührte  —  auf 

grund  derselben  quelle  —  nach  ̂ einigen'  von  Homeros  her;  aber  die 
schollen  zu  Aristophanes  Frieden,  welche  jenen  hexameter  gleichfalls 
dem  anfang  der  Epigonoi  zuweisen,  nennen  Antimachos  als  Verfasser 
des  epos,  wie  Bergk  GLG.II  42  meint,  den  um  ol.  6  lebenden  epiker 
aus  Teos:  dasz  die  Epigonoi  das  werk  Homers  seien,  hat  schon 
Herodotos  IV  32  mit  vollem  recht  in  zweifei  gezogen,  und  dasz 

Aristophanes  dieser  ansieht  gewesen  sei,  läszt  sich  nicht  daraus  fol- 
gern, dasz  gleich  darauf  Homerische  reminiscenzen  vorgebracht 

werden,  nach  der  dem  kyklischen  gedieht  entnommenen  ein- 
leitung  fährt  der  söhn  des  kriegerischen  Lamachos  nemlich  mit  zwei 

der  Ilias  entlehnten  versen  fort,  von  denen  oi  b'  öie  bi^  cxeböv 
ficav  eir'  dXXriXoiciv  iöviec  =  f  15  und  cuv  p'  eßaXov  pivouc  Te 
Kai  dcTTibac  ojucpaXoeccac  aus  A  447  und  448  zusammengefügt  ist; 

auch  der  nächste  vom  knaben  vorgetragene  vers  evöa  b'  äju'  oljauuYH 
Te  Ktti  eiixu)Xf]  neXev  dvbpüuv  stammt  aus  A  450.  aber  dann  be- 

ginnt Trygaios  statt  dieser  kriegerischen  klänge  selbst  ein  lied,  das 
Jahrbücher  für  class.  philol.  1891  hll.  6.  24 
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ihm  besser  zusagt:  er  verlangt,  der  knabe  solle  singen  uuc  Ol  )Liev 
baivuvTO  ßoojv  xpea,  Kai  tcc  TOiauTi.  dieser  stimmt  wirklich  in  den 
angeschlagenen  ton  ein  und  singt: 

u)c  Ol  jLiev  baivuvTO  ßooiv  Kpe'a  Kauxevac  ittttiuv 
I'kXuov  ibpiuovTac,  inei  noXejuou  eKÖpecöev  (239  Rz.). 

auch  diese,  einstmals,  wie  man  annehmen  darf,  sehr  bekannten 
verse  bringt  Hesiodos  im  Agon  vor,  den  ersten  zunächst  mit  der 

abweichung  bemvov  etreiB'  eiXovTO :  aber  nicht  lange  darauf  (240) 
beginnt  der  dichter  im  Agon  gerade  so  wie  der  knabe  des  Lamachos  : 
u)c  Ol  jaev  baivuvTO  Travriiuepoi :  Aristophanes  wird  sich  bei  seiner 
travestie,  wie  vorher  an  Homeros,  so  jetzt  an  den  dichter,  welcher 
ihn  ablöst,  treu  gehalten  haben,  und  man  wird  kaum  fehl  gehen, 
wenn  man  den  weitern  dialog 

TTAIC  A.  9ujpr|ccovT'  ap'  eneiTa  rreTraujuevoi.  TPY.  clcjuevoi,  oiiiiai. 
TTAIC  A.  TTupfujv  b'  eSexeovTO,  ßof)  b'  äcßecTOC  opuupei 
aus  derselben  quelle  ableitet  wie  das  vorhergehende,  denn  die  ganze 

versreihe  gehört  ihrem  ton  und  charakter  nach  eng  zusammen',  und 
es  ist  nicht  geraten  den  letzten  vers  darum  mit  NauckMel.  IV  s.  383 
abzusondern  und  von  neuem  als  Homerische  reminiscenz  aufzufassen, 

weil  er  in  TT  267  Mup)Liiböv€c  .  .  ek  vriujv  ixiovTo,  ßori  b'dcßecTOC 
opuupei  sein  vorbild  hat:  nicht  Aristophanes,  sondern  der  von  ihm 
parodierte  dichter  dürfte  Homeros  nachgeahmt  haben,  wer  dies  ist, 
wissen  wir  freilich  nicht;  aber  Homeros  hat  an  diese  versreihe 

wohl  ebenso  wenig  ein  anrecht  wie  an  die  dritte,  v.  1298  —  1301 
parodierte,  nachweislich  aus  Archilochos  stammende  partie,  über 
welche  Bergk  PLG.  IV  384  f.  richtig  gehandelt  hat. 

Es  mag  hier  eine  Vermutung  über  den  Ursprung  der  zweiten 
versgruppe  gestattet  sein,  gerade  der  von  Nauck  abgesonderte  vers 
weist  darauf  hin,  dasz  der  epiker  eine  Situation  schildern  wollte, 
wie  wir  sie  in  Aristophanes  Frieden  haben,  alles  atmet  auf  nach 

dem  druck  eines  langen  krieges;  man  löst  die  rosse  von  den  Streit- 
wagen, schmaust,  trinkt  und  begibt  sich  unter  unermeszlichem  jubel, 

der  lange  entbehrten  freiheit  sich  freuend,  vor  die  stadt  hinaus,  es 
herscht  eine  Stimmung,  wie  Vergilius  sie  im  2n  buche  der  Aeneis 
schildert:  die  Griechen  sind  eben  mit  zurücklassung  des  hölzernen 
pferdes  nach  Tenedos  abgesegelt,  und  die  Troer  wähnen  sie  auf  dem 
wege  zur  heimat  begriffen. 

26  ergo  omnis  longo  solvit  se  Teucria  luctu. 
panduntur  2>ortae;  iuvat  ire  et  Dorica  castra 
desertosque  videre  locos  Utusque  relidum. 

es  ist  sicher,  dasz  Vergilius  bei  seiner  Schilderung  der  Zerstörung 

Trojas  einem  alten  griechischen  epos  gefolgt  ist,  ob  mehr  der  Iliu- 
persis  des  Arktinos   oder  der  kleinen  llias  des  Lesches,  gedichte 

1  darum  brauchen  die  verse  freilich  nicht  notwendig  in  ursprüng- 
licher folge  und  form  überliefert  zu  sein;  wie  vorher  in  der  Homerstelle 

A  447  —  450  aus  vier  versen  zwei  gemacht  worden  sind,  so  können  auch 
hier  Veränderungen  stattgefunden  haben. 
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welche  beide  auch  die  der  Zerstörung  Trojas  vorhergehenden  ereig- 
nisse  enthielten,  läszt  sich  nicht  ausmachen,  doch  scheint  sich  das 

epos  des  Lesches,  der 'vorzugsweise  seine  zeit  und  das  was  der  gegen- 
wart  zusagte  im  äuge  hatte',  gröszerer  beliebtheit  erfreut  zu  haben 
(Bergk  GLG.  II  51  f.).  nun  erinnert  man  sich,  dasz  der  Sängerkrieg 
auf  Chalkis  bei  Plutarchos  conv.  sept.  sap.  10,  wenn  auch  sicher 

irrtümlich^,  dem  Lesches  zugeschrieben  ward,  es  wäre  das  sehr  er- 
klärlich, wenn  die  von  Aristophanes  angeführten  und  im  Agon 

wiederholten  verse,  vielleicht  auch  noch  andere  entlehnungen  in 
demselben  gedichte,  wie  es  wahrscheinlich  ist,  ebenfalls  eigentum 
des  lesbischen  dichters  waren  und  von  einem  grammatiker,  ähnlich 
wie  die  verse  bei  Plutarch ,  als  solche  durch  eine  randbemerkung 
bezeichnet  wurden. 

Lesches  kleiner  Ilias  folgte  Tryphiodoros  in  seiner  MXioi)  äXtuciC : 
er  erzählt,  wie  die  Troer  auf  die  künde  von  der  flucht  der  Achaier 
hinauseilen,  zunächst  die  junge  mannschaft  zu  fusz  und  zu  wagen, 
sodann  auf  den  maultierwagen  Priamos  und  die  demogeronten.     sie 
ziehen  das  hölzerne  pferd  in  die  stadt,  verbrennen  den  göttern  schöne 
Opfer  und  überlassen  sich  den  freuden  des  mahles. 

auTiKa  b'  eEeGopov  TruXeuuv  TreidcavTec  oxnoc 
■neloi  6'  iTTTrfiec  le  Kai  ec  Tiebiov  irpoxeovro  (238 f.)  .  . 
eqpXetov  lepd  KaXd  ttoXukvicuuv  eiri  ßuu|uujv 

dödvaxoi  b'  dveveuov  dvrivucTouc  eKatöfißac. 
eiXamvri  b'  enibriiaoc  e'riv  Kai  d|urix«voc  ußpic, 
üßpic  eXacppiZiouca  |ue8nv  Xucnvopoc  oivou  (446  ff.). 

die  geschilderte  Stimmung  ist  ähnlich  wie  bei  Vergilius ,  aber  auch 
mit  den  versen  des  fragments  zeigt  sie  Verwandtschaft,     zugleich 

bieten  uns  Vergilius  und  Tryphiodoros  (iroXeiUMJ  ßapuTrevGei  KeKjUT]- 
turec  251)  einen  fingerzeig,  wie  der  unvollständige,  durch  Trygaios 
dazwischenreden  unterbrochene  vers  gelautet  haben  mag,  nemlich: 

Buupriccovx' dp' erreiTa,  7Te7Tau)Lievoi  <(dx9eoc,  oi'vlu^.    das  verbum 
TTeTTaujuevoi  bedurfte  eines  Zusatzes ,  und  auch  bei  6ujpr|CC0VT0  ist 

ein  solcher  angemessen,    die  Wendung  ̂ und  sie  panzerten  dann,  vom 
kummer  befreit,  sich  mit  weine'  zeigt  etwas  von  dem  humor,  durch 
welchen  Lesches  nach  Bergks  meinung  gewirkt  hat  und  sich  gerade 

einem  Aristophanes  angenehm  machen  konnte,  und  die  'schlichte 
und  nüchterne'  darstellung  der  verse  hält  sich ,  wie  die  uns  sonst 
überlieferten  bruchstücke  von  Lesches,  'von  allem  ungewöhnlichen' 
fern :  dxOoc  im  gegensatz  zu  xdpixa  lesen  wir  in  der  Aspis  400  und 
in  den  Eoia  fr.  157  Rz, 

^  iTpdiTOVTO  irpöc  ToiaÜTac  ^pujTr)ceic  koI  irpoußaXov  |uev,  oic  qprici 
A^cxrjC  •  MoOcd  |uoi  Ivveir'  eKeiva,  tä  jurix'  eYevovTO  iräpoiGev  Mi'it'  ecxai 
jueTÖTTicGev.  Bergk  opusc.  II  215  anm.  corrigiert  Kai  irpoußaXov,  6  ju^v 
Moöca  usw.  und  hält  öic  <pr|Civ  Adcxic  für  den  zusatz  eines  lesers,  der 
die  verse  als  citat  aus  der  kleinen  Ilias  bezeichnen  wollte,  doch  hat 
sie  Kinkel  nicht  unter  den  fragmenten  des  gedichts.  vgl.  Nitzsch  im 
rhein.  mus.  XXV  s.  536. 

24* 
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Ich  halte  es  hier  aber  auch  für  angezeigt  die  Schilderung  am 
schlusz  von  0  V.  543  ff.  heranzuziehen,  die  stelle  ist  aus  dem  pseudo- 

Platonischen  Alkibiades  II  149'^  vervollständigt  worden:  die  Über- 
lieferung kennt  weder  548  noch  550 — 52.  die  vom  Verfasser  des  apo- 
kryphen dialogs  in  indirecter  rede  vorkommenden  und  als  Homerisch 

angeführten  verse  stehen  von  den  ihr  lager  aufschlagenden  (eirauXiv 
7TOiou|uevoic)  Troern :  sie  konnten  danach  nach  der  meinung  des 
Schriftstellers  wohl  kaum  für  eine  andere  erhaltene  stelle  gedichtet 
sein  als  für  0,  und  unsere  ausgaben  lesen  eben  deshalb  seit  Barnes 

mit  einschub  der  pseudo-Platonischen  Vervollständigung  0  543  ff.  in 
folgender  gestalt: 

Ol   b'  ITTTTOUC    jUeV    XOcttV    UTTÖ    IV^OV    ibpUUOVTttC, 
bficav  b'  ijudvrecci  Ttap'  äpinaciv  oiciv  eKacTOC 

545  EK  TtÖXlOC  b'  dgoVTO  ßöac  Kttl  icpitt  }Jir\\a 
KapTTa\i|uuuc,  oivov  be  jueXiqjpova  oiviSovTO 

cTtöv  t'  eK  )LieYdpu)v,  tm  be  HuXa  TToXXd  Xe'YOVTO* 
[epbov  b'  dGavdTOici  leXrieccac  eKaiöiußac.] 
KViCTiv  b'  CK  irebiou  dv€|uoi  (pepov  oupavöv  ei'cuu 

550  [fibeiav.   Tfjc  b'  ou  ti  Beoi  judKapec  baieovio 
oub'  e'BeXov  judXa  ydp  ccpiv  dirrixöeTO  "IXioc  ipr] 
Kai  TTpiajLioc  Kai  Xaöc  eu|U|aeXiai  TTpidjuoio.] 

aber  schon  längst  hat  man  erkannt,  dasz  weder  das  grosze  (nächt- 
liche) Opfer,  welches  Hektor  gar  nicht  verlangt  hatte,  angemessen 

noch  die  erwähnung  der  so  sehr  hervorgehobenen  Ungunst  der  götter 
begründet  ist.    wie  passend  würde  opfer  und  Verweigerung  der  an- 

nähme durch  die  götter  erzählt  sein,  wenn  die  eingeschobenen  verse 

sich  in  einer  erzählung  befänden ,  in  welcher  kurz  vorher  der  ver- 
stellte abzug  der  Achaier  und  der  unzeitige  festjubel  der  Troer  ge- 

schildert war!     einem  nachhomerischen  dichter  sieht  man  besonder- 

heiten  im  Sprachgebrauch  wie  baieoVTO  m.gen.  'genieszen'  und  oub' 
^GeXov  'und  nahmen  nicht  an'  leichter  nach,  und  die  verwebung  von 
0  549  in  die  eigne  darstellung,  die  entlehnung  von  548  aus  A  31, 
die  durch  ja  369  Kai  TÖte  ixe  KvicrjC  djucpriXuGev  fibijc  duT)ur| 
vermittelte  Verknüpfung  von  549  und  550,  die  Verwertung  von  Q  27 

dXX'  e'xov  ujc  cqpiv  TtpOüTov  dirrixöeTO  "IXioc  ipr]  Kai  TTpia- 
)UOC  Kai   Xaöc  mit  dem  bekannten,  Z  449  und  A  165  wieder- 

holten Schlüsse  des  hexameters  für  v.  551  und  552  —  das  alles  ent- 
spricht ganz  dem  verfahren  der  nachhomerischen  dichter,  das  uns  die 

fragmente  noch  erkennen  lassen;  auch  TT  267  sahen  wir  oben  s. 370 
in  gleicher  weise  herangezogen,    es  wäre  nun  wohl  möglich,  dasz 
die  fraglichen  verse  schon  in  der  classischen  zeit  als  Umrahmung 
von  0  549  (ein  vers  der  mit  ihnen  durch  die  thätigkeit  des  spätem 
epikers  nun  einmal  verwachsen  war)  in  die  Ilias  gelangten  und  dasz 
sie  erst  durch  die  Alexandriner  wieder  ausgesondert  wurden,  obwohl 
es,  wenn  auch  vielleicht  nicht  ganz  unerhört,  so  doch  auffällig  wäre, 
dasz  uns  dafür  in   den   scholien   kein   zeugnis  vorliegt;    aber  viel 

wahrscheinlicher  ist  es,  dasz  pseudo-Platon  die  einem  kyklischen 
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gedichte  entstammenden,  eine  der  Homerischen  stelle  ähnliche, 
aber  keineswegs  gleiche  Situation  voraussetzenden  verse  dem 

Homeros  infolge  eines  gedächtnisfehlers  zugeschrieben  hat:  die  Wie- 
derholung von  0  549  in  beiden  gedichten  könnte  den  irrtum  unter- 

stützt haben,  weiter  zu  gehen  und  zu  behaupten,  der  Verfasser  des 
zweiten  Alkibiades  habe  die  verse  zwar  in  einem  kyklischen  gedichte 

gefunden,  dasselbe  aber,  gerade  so  wie  den  ̂ Margites  (s.  336''), 
irrtümlich  für  Homerisch  gehalten,  scheint  mir  nicht  ratsam,  denn 
der  Margites  musz  früh,  wenn  auch  vielleicht  nicht  von  Archilochos 
(vgl.  RVolkmann  Homer  als  dichter  des  epischen  kyklos ,  Jauer 
1884,  s.  7),  für  ein  werk  Homers  gehalten  worden  sein,  und  der 
Verfasser  des  zweiten  Alkibiades  durfte  der  tradition  hier  ebenso 

gut  folgen,  wie  es  Kratinos  und  Aristoteles  (poetik  4  s.  1448'')  un- 
zweifelhaft gethan  haben;  darum  brauchte  er  aber  Homeros  noch 

nicht  für  den  dichter  des  epischen  kyklos,  bzw.  der  kleinen  Ilias  zu 
halten,  was  Aristoteles  nachweislich  ebenso  wenig  gethan  hat. 

n.  Fr.  3  s.  71  K.  Sittl  spricht  in  seinem  aufsatze  'über  die 
glaubwürdigkeit  der  Hesiodfragmente'  (Wiener  Studien  XH  [1890] 
s.  47)  über  die  Verwechslungen,  welche  wegen  des  metrums  und  der 
spräche  zwischen  Homeros  und  Hesiodos  vorkommen,  und  bringt 
belege  bei  für  die  behauptung,  dasz  Homeros  seltner  statt  Hesiodos 

citiert  werde  als  umgekehrt,  dasz  Piaton  'Homers  namen  gemis- 
b raucht  habe'  wird  bewiesen  1)  aus  einem  citat  im  Laches  und 
2)  aus  einer  Gorgiasstelle,  welche  Kinkel  sein  fr.  3  lieferte,  im 

Laches  201  ̂   sagt  Sokrates :  ei  be  Tic  fmuJv  KaiaYe^aceTai,  oti  xriXi- 

KOibe  övtec  eic  bibacKdXuuv  dSioujaev  qpoiiäv,  tov  "0)ur|pov  boKei 
l^oi  XPnvai  TrpoßdWecGai,  öc  e'cpri  ouk  dYaGfiv  elvai  aibOu  Kexpn- 
laevLU  dvbpi  Tiapeivai.  Olympiodoros  musz  Homer  nicht  sonderlich 

gekannt  haben,  da  er  anmerkt:  'Hciöbou  TÖ  priTÖv  ITUJC  be  6  cocpöc 
«'Ojuripou»  eipr|Kev  dfvouj.  denn  in  der  that  steht  das  citat  in  der 
form,  wie  es  Piaton  anführt,  mit  dem  versschlusz  TcapeTvai  nicht 
bei  Hesiodos  Erga  307,  wo  wir  statt  dessen  das  verbum  K0fii2[eiv 
finden,  sondern  nur  bei  Homer  p  347,  ein  buch  in  welchem  auf  die 
Sentenz  auch  v.  352  und  578  rücksicht  genommen  wird,  es  ist  merk- 

würdig, dasz  auch  Sittl  diese  thatsache  hat  übersehen  können,  was 

aber  die  Gorgiasstelle  516*=  betriflft,  so  ist  diese  von  Nitzsch  'sagen- 
poesie'  s.  336  so  vollkommen  richtig  beurteilt  worden,  dasz  man  sich 
wundern  musz,  wie  Sittl  von  einem  'misbraucb'  Piatons  sprechen 
kann.  Nitzsch  hatte  ein  durchaus  richtiges  gefühl,  wenn  er  Piatons 

Worte  ouKoOv  oi  Y£  biKaioi  fi|uepoi,  aus  denen  man  einen  hexameter- 
anfang  fi)aepoi  Oi  fe  biKaioi  zu  bilden  kein  recht  hat,  auf  Z  120  und 

i  175  fi  p'  Ol  Y  ußpiCTtti  xe  Kai  dfpioi  oube  biKaioi  bezieht,  'dem 
sinne  nach'  bemerkt  Hiller  'Homer  als  collectivname'  (rhein.  mus. 
XLU  336)  Nitzsch  zustimmend  mit  vollem  recht,  'entspricht  der 
vers  in  der  that  den  worten  des  Sokrates.  denn  wenn,  was  in  dem 
verse  offenbar  enthalten  ist,  die  ctYpioi  nicht  biKttioi  sind,  so  können 

auch  die  biKaioi  nicht  d-fpioi  sein  und  sind  folglich  fi)a€poi.'    man 
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darf  annehmen,  dasz  Piaton  auch  im  Staat  486''  vpuxiiv  ckottOjv 
cpiXöcoqpov  Ktti  pii]  euGuc  veou  övtoc  eTTicKeipei,  ei  apa  biKaia  re 
Kai  fiiLiepoc  Ti  bucKOivuJvriTOC  Kai  dYpia  an  die  Odyssee 

gedacht  hat,  wenn  er  ein  ibc  ecpr)  "0)ar|poc  hier  auch  nicht  hinzufügt. 
nur  auf  den  sinn  der  worte  Homers,  nicht  auf  den  Wortlaut  des 
dichters  kommt  es  Piaton  an :  die  stelle  ist  also  in  gewissem  sinne 
allerdings  ein  citat,  und  es  liegt  jenes  Zusatzes  wegen,  welcher  die 

betreffenden  worte  'als  citat  charakterisiert',  nicht  das  mindeste  be- 
denken vor  eine  beziehung  auf  Z  120  und  i  175  mit  Volkmann  ao. 

s.  7  für  Völlig  unzulässig'  zu  erklären. 
III.  Fr.  4  s.  72  K.  zu  den  Homerischen  fragmenten  rechnet 

man  auch  den  fehlerhaften  hexameter,  welcher  sich  in  unserer  Über- 
lieferung der  Aristotelischen  politik  findet: 

aKK'  oiov  )Liev  ecTi  KaXeTv  eiri  baiia  GdXeiav. 
Aristoteles  spricht  an  der  betr.  stelle  (pol.  V  [VIII]  3)  von  der 
beschaffenheit  der  verschiedenen  gegenstände  des  Unterrichts:  er 

sagt,  die  musische  kunst  habe  man  vor  zeiten  zum  Unterricht  ge- 
wählt, nicht  als  einen  notwendigen  und  nützlichen  unterrichtsgegen- 

stand ,  noch  auch  weil  sie  (wie  die  gymnastik)  zur  gesundheit  und 
Stärkung  diene  —  denn  keins  von  beidem  sei  ergebnis  derselben  — 
sondern  zur  Unterhaltung  in  der  zeit  dermusze(Trpöc  Tf]V  ev  iX}  cxoXrj 

biaYuuYnv):  t^v  t«P  oioviai  biaYUJYrjv  eivai  tujv  eXeuBe'pujv 
€V  TauTr]  TttTTOUciv.  um  diesen  satz  zu  erweisen,  beruft  er  sich  auf 

Homeros  mit  den  worten  biÖTtep  "Ojuripoc  ouTUJC  eTTOir|cev  «dXX' 
010  V  juev  ecTi  KaXeTv  em  baita  öaXeiriv»  (so).  Kai  oütuu  irpoeiTiiJuv 

eiepouc  Tivdc  «o'i  KaXeouciv  doiböv»  (pnciv  «ö  k€V  lepirriciv 
ctTTaviac».  Kai  ev  dXXoic  be  cpriciv  'Obucceuc  Taurriv  dpictriv 
eivai  biaYUJYr|V,  ötav  eücppaivoiuevuuv  tuuv  dv9puuTTUuv  «  baiTU)Liövec 

b'  dvd  buuiuax'  dKOudZiuuvTai  doibou  fijuevoi  eHeiric».  während  nun 
das  citat  aus  dem  'AXkivoou  diröXoYOC  'Obucceuuc  sich  genau  in 
der  Aristotelischen  fassung  auch  in  unserer  Odyssee  i  7  f.  findet,  wo 
es  als  höchstes  glück  bezeichnet  wird ,  wenn  ein  ganzes  volk  ein 
freudenfest  begehe  und  durch  das  haus  hin  die  schmausenden  gaste 
des  Sängers  lauschen,  so  ist  der  am  anfang  des  citats  als  Homerisch 

angeführte  vers  nicht  nachweisbar ;  auch  die  folgenden  'Homerischen' 
worte  stehen  so,  wie  sie  Aristoteles  anführt,  nirgends  bei  Homer, 
da  aber  einige  derselben,  nemlich  doiböv  6  Kev  lepTiriCiv,  sich  p  385 

wiederfinden,  so  hat  Spengel  (zs.  f.  d.  aw.  1844  s.  687)  angenom- 
men, dasz  Avistoteies  diese  partie  von  p  in  anderer  fassung  gekannt 

habe,   jetzt  lauten  die  fraglichen  verse  der  Odyssee: 

381  'AvTivo',  Ol)  |uf]v  KaXd  Kai  ec8Xöc  eibv  dYopeueic 
Tic  Ydp  hx]  HeTvov  KaXei  dXXoöev  auTÖc  eTreXGuüv 

dXXov  y\  ei  )iifi  TUJV  o'i  brjiuioepYOi  eaciv, 
liidvTiv  f\  IriTTipa  KaKÜijv  f)  TeKTOva  boupuuv, 

385  f|  Kai  9ec7Tiv  doiböv,  ö  kcv  Te'pTn,iciv  deibujv; 
Aristoteles  aber  soll  nach  v.  383  noch  den  —  unrichtig  überlieferten 

—  hexameter  dXX'  oiov  juev  ecTi  KaXeTv  erri  baiTa  GdXeiav  und 
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ctTTaviac  für  deibuuv  gelesen  haben,  letzteres  wäre  möglieb ,  wenn 
ich  es  auch  nicht  glaube ;  ersteres  ist  nach  meiner  ansieht  undenkbar, 
obwohl  Susemihl  (Arist.  poetik  s.  339)  Spengel  beistimmt,  erstens 
ist  geltend  zu  machen,  dasz  sich  der  vers,  so  wie  er  überliefert  ist, 
nicht  einmal  der  construction  fügt:  man  müste  entweder  mit  Nitzsch 

'sagenpoesie'  s.  338  ctW  oTov  ('nicht  mit  dem  asper')  |uev  t'  ecTl 
KaXeTv  oder  dXXd  toTov  (mit  Verkürzung  des  diphthongs)  juev  t* 
ecTi  KttXeTv  schreiben  oder  annehmen,  dasz  das  citat  eine  zweite 

reeension  statt  383  sei  und  eigentlich  dXXov  f'  H  oiov  ecTi  KaXeTv 
im  baira  GdXemv  lauten  müste.  ̂   aber  wie  man  auch  lesen  mag, 
immer  enthält  em  baita  OdXeiav  für  den  Zusammenhang  von  p  eine 
Ungereimtheit:  denn  mit  dem  mahle  hat  nur  der  sänger,  aber  nicht 
der  Seher  oder  der  arzt  oder  der  Zimmermann  zu  thun ,  die  alle  nur 
das  eine  gemeinsam  haben,  dasz  sie  bri|LiioepYOi  sind,  überhaupt  ist 

die  erwähnung  des  'blühenden  mahles'  in  dem  Zusammenhang  von 
p  ganz  unpassend:  es  handelt  sich  dort  lediglich  um  herbeiholung 
von  auswärtigen  künstlern  und  nichts  anderes. 

Nach  meiner  Überzeugung  hat  Aristoteles  an  das  17e  buch  der 

Odyssee  nur  insofern  gedacht,  als  es  ihm  ö  Kev  tepTiriciV  suppedi- 
tierte.  aber  auch  ein  kyklisches  gedieht  hat  er  nicht  im  sinne  ge- 

habt: denn  dann  würde  er  das  citat  schwerlich  dem  Homeros  zuge- 
schrieben haben,  ein  Irrtum  kann  auch  nicht  vorliegen,  weil  der 

zweite,  nachweislich  aus  i  geschöpfte  teil  der  citate  mit  Ktti  ev  dXXoic 
be  q)riciv  eingeleitet  und  so  deutlich  als  werk  desselben  dichters 
bezeichnet  wird,  aus  dem  das  voraufgehende  stammt,  dasz  die  partie 

in  der  weise  zusammengehört,  dasz  o'i  KttXeouciv  doiböv  und  ö  Kev 
Tepirriciv  diravTac  untrennbar  sind,  ergibt  sich  von  selbst;  aber  in 
OÜTUU  TrpoeiTTLUV  liegt  auch  ausgesprochen,  dasz  der  anfang  des  citats 

dXX'  Oiov  |uev  ecTi  usw.  von  dem  folgenden  nicht  getrennt  werden 
darf,  es  wäre  nun  sehr  auffällig,  wenn  in  unserm  Homeros  diejenige 
stelle  fehlte,  nach  welcher  Aristoteles  seine  darstellung  gerichtet  hat. 
und  sie  fehlt  nicht.  Goriv  dXeYUveie  baita  fordert  Alkinoos  0  38 
die  Phaiaken  auf;  die  fürsten  aber  läszt  er  allesamt  im  königshaus 
erscheinen;  was  folgt,  gilt  dem  sänger  (43  ff.): 

KaXecacOe  be  Geiov  doiböv, 

AiiiuöboKOv  •  TUJ  Ydp  pa  Oeöc  rrepi  büuKev  doibir)V 
Teprreiv,  ÖTTTiti  Gujuöc  eiTOTpüvriciv  deibeiv. 

die  eXeuGepoi  des  Aristoteles  sind  in  0  durch  die  fürsten  vertreten, 
welche  zum  mahle  geladen  werden,  und  auf  die  einladung  bezieht 

sich  dXX'  oiov  jaev  ecii  KaXeiv  em  baiia  GdXemv.  «Kai  oütuj  rrpo- 
eiTTuiv»  (v.  40  ff.)  fordert  Alkinoos  «eiepouc  Tivdc»  auf:  KttXecacGe 

be  Geiov  doiböv  . .  Te'p-rreiv  (v.  43.  45).    genau  dasselbe  sagt  ja  aber 

^  denselben  gedanken  scheint  La  Roche  Homer,  textkrit.ik  s.  29  und 
31  aussprechen  zu  wollen,  wenn  er  von  dem  Aristotelischen  verse  sagt, 
derselbe  scheine  die  stelle  von  p  382  vertreten  zu  haben. 



376     EPeppmüller:  über  die  incertae  sedis  fragmenta  Homerica. 

auch  Aristoteles,  nur  mit  etwas  andern  werten,  indem  er  mit  heran- 
ziehung  von  p  385  einen  seinem  Zusammenhang  angepassten,  voll- 

ständig neuen  hexameter  bildet,  die  erste  hälfte  dieses  verses  oi 
KaXeouciv  doiböv  schlieszt  sich  an  9  43  an,  während  ö  kev  lepTTr)- 
ClV  ctTravTac  bis  auf  das  schluszwort,  wodurch  das  in  Aristoteles 

zusammenhange  nichtssagende  deibiuv  verdrängt  ward,  p  385  ent- 
stammt, der  neue  hexameter  hat  dasselbe  recht  unter  die  epischen 

'fragmente'  aufgenommen  zu  werden  wie  fr.  7  bei  Kinkel :  dX\'  oiov 
jLiev  ecTi  usw.:  denn  beide  sind  Aristotelische  bildungen.  es  darf 
hiernach  fraglich  erscheinen,  ob  der  philosoph  mit  dW  oiov  jaev 

e'cTi  überhaupt  einen  strengen  daktylischen  rhythmus  hat  geben 
wollen;  ich  halte  dies  indessen  darum  für  wahrscheinlich,  weil  er 
die  absieht  in  versen  zu  citieren  im  folgenden  deutlich  verrät,  ob 
man  aber  das  metrum  durch  einschub  eines  le  nach  |uev  herzustellen 

oder  )Liev  eveCTi  oder  oiöv  le  |uev  zu  schreiben  hat,  ist  zweifel- 
haft; baiTtt  GdXeiav  findet  sich  H  475.  y  420  und  hy.  auf  Hermes 

480,  baiTi  GaXeiri  zweimal  in  6,  v.  76  und  99. 
IV.  Fr.  5.  6  s.  72  K.  dem  Homeros  werden  zwei  citate  zuge- 

schrieben, deren  sich  Aristoteles  in  der  poetik  (21  s.  1457^,  13  f.) 
als  beispiele  zur  Verdeutlichung  der  metapher  bedient,  er  lehrt  dasz 
Übertragung  stattfinde  r\  dirö  ToO  Ycvouc  ctti  eiboc,  f|  dnö  toO 

eibouc  em  ycvoc,  r|  dirö  toO  ei'bouc  eiri  eiboc,  f|  Kaid  lö  dvdXoTov. 
zum  belege  der  beiden  ersten  arten  bedient  er  sich  —  ohne  freilich 
den  namen  des  dichters  zu  nennen  —  zweier  nachweislich  Home- 

rischer beispiele,  von  denen  er  vnOc  be  |Uoi  r\b'  eciriKe  uj  308  und 
Y\  bf]  inupi'  'Obucceuc  ecOXd  ̂ 'opTev  B  272  vorfand,  dem  letzten 
citat  fügt  er  die  erläuterung  hinzu :  tö  ydp  )aupiov  ttoXü  ecTiv,  il> 
vOv  dvTi  ToO  TToXXoO  KexpnTCii.  unmittelbar  daran  knüpft 

er  dann  die  worte  dn'  eibouc  be  em  eiboc,  oiov  «xctXKUj  drrö 
i|juxinv  dpiJcac»Kai«Tejuujv  dteipei  xciXkuj»'  evTaö0a  Ydp 
TÖ  |aev  dpucai  lajaeTv,  tö  be  Ta)ueTv  dpucai  eipriKev  djuqpuj  y^P 
dcpeXeiV  ti  cctiv.  weil  sich  nun  die  beiden  ersten  citate  in  unserm 

Homer  finden,  so  hat  man  zu  KexpTITai  ohne  weiteres  "Ojuripoc  er- 
gänzt und  dieselbe  ergänzung  auch  bei  eipriKev  vorgenommen,  aber 

dem  Aristoteles  hat  der  name  Homeros,  auf  den  es  ihm  für  die  nur 
im  interesse  seines  gegenständes  benutzten  beispiele  nicht  ankam, 
auch  nicht  vorgeschwebt;  er  dachte  vielmehr  an  einen  allgemeinern 

begriff  wie  'der  Verfasser  der  stelle'  (6  XPncdjuevoc  —  6  emiuv). 
ist  dem  so,  dann  fehlt  jeder  anhält  die  beiden  letzten  citate  als 
Homerisch  anzusehen,  woher  die  reminiscenzen  genommen  sind, 

läszt  sich  nicht  sagen:  es  wäre  möglich,  dasz  sie  einem  dichter  ent- 
stammten, der  auch  für  Apollonios  Arg.  HI  1015  f.  Kai  vu  Ke  oi  Kai 

Tidcav  OTTO  CTnOeuuv  dpucaca  ijjux»iv  das vorbild  gewesen  sein 
mag.  ob  derselbe  aber  dem  epischen  kyklos  angehört,  kann  niemand 
wissen,  für  die  zweite  stelle  kann  ich  ein  analogen  nicht  beibringen: 
Homer  gebraucht  ähnliche  Wendungen,  wie  TOjaeeiv  XPO^t  vrjXei 
XoXkuj,  diTÖ  CTO|adxouc  dpvtuv  Td)ne  vriXei  X^Xklu,  immer  nur  im 
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eigentlichen  sinne.  ̂   mit  dem  ersten  Aristotelischen  citate  hätte 
TT  505  ToTo  b'  ä|aa  ijjuxriv  le  Kai  eYX^oc  eHepuc'  aix)iir|v  ähn- 
lichkeit,  wenn  man  anstatt  dpucac  mit  Reiske,  wie  Hermann  auf- 

nahm, epucac  schriebe.  Hermann  meinte:  'exempla,  quae  nunc 
quidem  in  Homero,  unde  sumpta  videntur,  nusquam  occurrunt,  non 
aliter  apta  erunt,  nisi  si  universam  utriusque  vim,  non  verba  epucai 
et  TttiaeTv  spectes.  nam  quis  dicat  ctTTO  Hjuxnv  Tttjueiv  aut  epucai 
XaXKLp?  sed  si  utrumque,  et  ctTTO  v|juxr]v  epucai  et  lajueTv  xa^^KuJ 
significat  occidere,  iure  poterunt  inter  se  permutari,  et  translatio 

dici  dir'  eibouc  in'  eiboc  facta. '  diese  auseinandersetzung  beruht 
indes  auf  unrichtiger  Voraussetzung:  denn  die  Überlieferung  führt 
entschieden  auf  dpucac  und  beweist  auszerdem,  dasz  Aristoteles  bei 

beiden  verben  x«^kuj  gelesen  wiesen  wollte;  auch  spricht  seine  er- 
klärung:  djLicpuj  Ydp  dqpeXeiv  xi  eCTi  dafür,  dasz  er  sich  zu 
jedem  verbum  ein  object  hinzudachte,  dies  kann  aber  nur  vpuxnv 

'leben'  gewesen  sein,  bei  dieser  auffassung  ist  die  metapher  zwar 
etwas  kühn,  aber  durchaus  erträglich,  nur  möchte  ich  allerdings 
glauben,  dasz  der  rhythmus  des  zweiten  citates  gestört  und  Tejudiv 
auszerdem  in  TajLiujv  zu  verwandeln  ist:  man  lese  mit  ganz  leichter 

herstellung  lajuibv  dtr'  dieipe'i  xciXkuj,  wie  auch  das  Empedokles- 
citat  an  die  band  gibt,  und  vergleiche  für  das  in  der  nachstellung 

elidierte  dirö  M  195  =  0  343  öqpp'  o'i  touc  evdpiZiov  dir'  eviea 
und  hy.  auf  Aphr.  272  ttitttouci  b'  dn'  öZ^oi. 

V.  Fr.  7  s.  72  K.  Aristoteles  pol.  HI  14,  wo  er  vou  den  ver- 
schiedenen formen  der  monarchie  spricht,  beginnt  mit  einer  Charak- 

teristik der  lakedaimonischen  königsherschaft.  er  zeigt  dasz  dieselbe 
durchaus  zu  den  gesetzlichen  gehöre,  der  könig  aber  nicht  über  alle 
zu  gebieten  habe,  dW  öiav  eHe\0r)  ir]v  x^Jupav,  fiYe|Liujv  eCTi  TUJv 
irpöc  tÖv  TTÖ\e|Liov.  diese  art  der  königsherschaft  bezeichnet 
der  philosoph  gewissermaszen  als  eine  selbständige  (auf  der  person 
beruhende)  immerwährende  heerführerschaft  (auTOKpdiUJp  Kai  dibioc 
CtpairiTioi).  denn  dem  könige  stehe  das  recht  über  leben  und  tod 

bei  den  Lakedaimoniern  nur  im  kriege  zu,  gei'ade  so  wie  dies  in  den 
alten  zeiten  der  fall  gewesen:  Kieivai  ydp  oü  Kupioc,  ei  [xr]  Ka9d- 
Trep  erci  tujv  dpxaiuuv  ev  laTc  7T0\e|uiKaic  eEöboic  ev  x^ipoc 
VÖ|LIUJ.  Aristoteles  sucht  seine  meinung  nun  aus  dem  2n  buche  der 

Ilias  näher  zu  begründen,  er  sagt:  briXoi  b'  "0|ur|poc'  6  ̂ dp  'Aya- 
jLie'iivuuv  KttKÜJC  |uev  dKouuuv  riveixeTo  ev  xaic  eKKXriciaic,  eHeX- 
0ÖVTUJV  be  Kai  Kteivai  Kupioc  fjv.  XeYei  youv  «öv  be  k'  eYUJV 
arrdveuBe  |udx»ic,  ou  oi  dpKiov  ecceiiai  qpuYeeiv  Kuvac  r\b'  oiujvouc  • 
Tcdp  Ydp  ejuoi  Gdvaioc».  eine  vergleichung  des  citats  mit  B  391  ff. 

öv  be  k'  eYUJV  dirdveuGe  ludxnc  [eöeXovia  vorjcuu 
)ai)LAvdZ;eiv  Ttapd  viiuci  Kopujviciv,]  ou  oi  [erreiia] 

dpKiov  ecceixai  qpuYeeiv  Kuvac  r\S'  oiuuvouc 

"•  Vahlen  verweist  anf  Empedokles  (452  Mull.):  Kprjvdaiv  dirö  tt^vt' 
ävijLnIiVTa  dretp^i  xö^kiI).  man  verg:leiche  auch  C  474.  T  233.  Y  108 
XoXköv  dxeip^a  und  v  368  dTeipda  xc^köv. 



378     RPeppmüUer :  über  die  incertae  sedis  fragmenta  Homerica. 

lehrt,  dasz  Aristoteles  diejenigen  worte  übergangen  hat,  welche  zu 
seiner  darstellung  nicht  genau  stimmten  oder  überflüssig  schienen, 
denn  er  spricht  vom  ausrücken  des  heeres:  die  hier  bedrohten 
rücken  aber  nicht  mit  aus,  sondern  sind  feiglinge,  die  sich  dem 

kämpfe  überhaupt  zu  entziehen  suchen,  wir  werden  die  ungenauig- 
keit  verzeihlich  finden,  aber  immerhin  constatieren  müssen,  dasz  der 
philosoph  Homers  worte  seinem  zusammenhange  gemäsz,  dh.  mit 
weglassung  solcher  worte  citiert  hat,  welche  die  parallele  stören 
würden,  es  kam  ihm  darauf  an  zu  zeigen,  dasz  der  könig  im  kriege 
selbst  das  recht  zu  töten  gehabt  und  dasz  Agamemnon  sich  diese 
befugnis  nach  dem  ausrücken  des  heeres  wirklich  vindiciert  habe, 
darum  läszt  Aristoteles  den  könig  auch  mit  dem  wirkungsvollen 
halbvers  Tidp  Y^P  ̂ }^o\  Gdvaioc  schlieszen.  ich  bin  überzeugt,  dasz 

er  das  hemistichion  selbst  hinzugefügt  hat.^  allerdings  entfernt  sich 
das  citat  durch  diesen  zusatz  noch  mehr  von  dem  Wortlaute  des 

Originals;  aber  es  wurde  für  den  Zusammenhang,  in  den  es  eingefügt 
werden  sollte,  um  so  wirkungsvoller,  und  wie  sehr  die  rücksicht  auf 
den  Zusammenhang  die  darstellung  des  philosophen  bestimmt  hat, 
ist  vorher  auseinandergesetzt  worden,  die  hauptsache  ist  durchaus 
richtig:  der  ausrückende  Oberbefehlshaber,  der  crpairiYÖc,  nicht  nur 
der  ßaciXeuc,  hatte  in  der  Homerischen  zeit  nach  jener  stelle  die 

gewalt  die  seinen  befehlen  zuwider  handelnden  zu  töten :  auch  Hek- 
tors,  von  Aristoteles  Nik.  ethik  IH  8  ebenfalls  in  verkürzter  form 

citierte  und  mit  B  391  ff.  vermischte  worte  0  347  ff". 

vrjuciv  emcceuecBai,  eäv  b'  evapa  ßpoTÖevia" 
öv  b'av  eYiJuv  dirdveuBe  veuJv  ere'puuGi  vorjcuu, 
auTOu  Ol  Gdvaxov  )LiriTico|Liai  usw. 

beweisen  dies:  auf  nebensächliche  dinge,  wie  den  Wortlaut  des  citats, 
kam  es  Aristoteles  nicht  an.  es  ist  für  mich  unter  diesen  umständen 

durchaus  unwahrscheinlich,  dasz  die  worte  rrdp  Ydp  i}JiO\  Gdvaioc 

nach  B  393  jemals  in  einem  Homertexte  gestanden  haben ^,  und 
auch  an  einen  gedächtnisfehler  vermag  ich  in  diesem  falle  nicht  zu 
glauben,  letztere  meinung  vertritt  Nauck  in  seiner  besprechung  der 

Kinkelschen  ausgäbe  der  epischen  fragmente  M6l.Gr6co-Rom.IV  383 
«obversata  suspicor  philosopho  quae  habemus  0  110  non  Agamem- 
nonis,  sed  Achillis  verba  haec:  dW  eiTi  TOi  Ktti  e|uoi  Gdvaioc  >'. 

wenn  die  worte  in  O  nur  nicht  eine  ganz  andere  bedeutung  hätten^! 
VI.    Fr.  8  s.  73  K.    'merkwürdig'  sagt  ALudwich  Aristarchs 

Homer,  textkritik  H  433  anm.  386  'ist  die  notiz  des  schol.  V  zu  Q  420 

5  auch  Nitzsch  sagenpoesie  s.  339  sieht,  wie  ich  nachträglich  be- 
merke, in  dem  'epiphonema'  einen  Agamemnons  vollmacht  ausdrücklich 

bezeugenden  'grund-  und  schluszsatz ':  nur  meint  er,  der  vers  habe 
'wahrscheinlich'  in  der  'mündlichen  Überlieferung'  so  gelautet. 
*  Susemihl  läszt  diese  möglichkeit  ofifen,  wenn  er  in  der  1872  erschie- 

nenen ausgäbe  der  politik  s.  214  sagt:  'qui  versus  hodie  sie  leguntur.' 

vgl.  La  Roche  Homer,  textkritik  s.  31.  ''  äuszerlich  ist  der  anklang  in 
den  Worten  Agamemnons  A  174  iräp'  e)aoi  Y^  Kai  öWoi. 
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CUV  b'  eXKea  rrdvia  |ue')uuK6v:  dbuvaxov  veKpiLv  ipaujuaia  juijeiv, 
ujc  qpriciv  'ApiCTOieXric  eipiiKevai  "0|uiipov  «)aucev  be  rrepißpoTÖecca 
[so]  ujieiXri».  toOto  be  tö  fnaictixiov  oiibe  cpeperai.'  sicher- 

lich merkwürdig,  dennoch  hat  man  kein  recht  zu  zweifeln,  dasz 
Aristoteles  in  irgend  einer  nicht  erhaltenen  und  auch  nicht  nach- 

weisbaren Schrift  das  citat  in  dieser  form  wirklich  vorgebracht  hat ; 
aber  es  ist  weder  wahrscheinlich  dasz  er  es  aus  einer  Homerausgabe 
entnahm ,  noch  denkbar  dasz  er  es,  wie  La  Roche  Homer,  textkritik 

s.  26  annimt,  aus  'einem  andern  epischen  gedieht'  entlehnt  hat,  wel- 
ches er  dem  Homer  zuschrieb,  gerade  Aristoteles  bedient  sich  in 

seinen  citaten,  was  den  Wortlaut  betrifft,  oft  groszer  freiheit.  daran 
war  nicht  seine  ausgäbe,  sondern  seine  ansieht  schuld,  dasz  es  bei 
citaten,  die  nur  aus  sachlichen  gründen  angeführt  werden,  auch  nur 
auf  die  sache  ankomme,  es  liegt  ihm  mehr  an  der  kürze  als  an  der 
genauigkeit  und  dem  Wortlaut,  ich  bin  daher  der  meinung,  welcher 
ich  in  meinen  Untersuchungen  oben  nr.  HI  und  V  eine  nicht  un- 

wesentliche stütze  gegeben  zu  haben  glaube,  dasz  wir  in  fr.  8  K.  nur 
eine  freie  gestaltung  von  eben  der  stelle  vor  uns  haben ,  zu  welcher 
der  scholiast  eine  anmerkung  gegeben  hat,  die  er  bei  ujC  qpriciV 

""ApiCTOieXric  getrost  hätte  beendigen  können.  Q  419  ff.  meldet  von 
Hektors  leiche:  irepi  (b'  aT|ua  veviTTiai  oube  noGi  juiapöc  cuv 
b')  eXKea  irdvia  juejuuKev,  öcc'  eTÜirri,  und  ui  189  heiszt  es 
von  den  getöteten  freiem,  dasz  sie  noch  vei'nachlässigt  im  hause  des 
Odysseus  lägen,  weil  ihre  lieben,  die  bisher  vom  tode  der  angehöri- 
gen  nichts  erfahren,  ihnen  den  |ueXava  ßpÖTOV  eS  wieiXetuv 
nicht  abgewaschen  hätten,  hier  hajjen  wir  die  grundlagen  für  das 

kurze  citat,  in  dem  irepi,  wie  schon  Spitzner  sah®,  sicher  zum  verbum 

gehört  und  an  Trepi  b'  aTfua  vevmrai  seine  stütze  hat.  Aristoteles 
faszte,  wie  es  für  seinen  zweck  allein  passend  war,  lediglich  die  Ver- 

wundung mit  der  von  Homer  gemeldeten  wunderbaren  thatsache  ins 
äuge  und  liesz  alles  störende  beiwerk  bei  seite.  daher  erklärt  sich 
die  veränderte  form  des  citates.  ist  es  nötig  in  der  stelle  ein  genaues 
metrum  herzustellen,  so  ziehe  ich  anstatt  der  von  Kinkel  befolgten 
Düntzerschen  lesart  juOcev  be  TrepißpoTÖecca  |  ujTeiXr)  vor  teils  mit 

Spitzner  teils  mitNauck  fiucev  be  Tiepi  ßpoxöecc'  ujreiXri  zu  schreiben. 
Wie  frei  selbst  Athenaios  Homerische  stellen  behandelt  hat,  er- 

sieht man  aus  X  412«*.  nachdem  die  TToXucpaYia  und  XeijuapYict  des 
Odysseus  dort  aus  r)  215  —  218  und  219  —  221  nachgewiesen  ist, 

heiszt  es  weiter:  TaOta  ̂ äp  oub'  äv  eKeivoc  6  CapbavdiTaXXoc 
eiireiv  iroTe  dv  eiöXiaricev.   Te'puuv  le  ujv 

ilcGiev  dpiraXeoic  Kpea  t'  dcTrera  Kai  /aeGu  fibu. 
'versus  non  Homericus'  bemerkt  Kaibel.    allerdings  ein  genau  so 
lautender  vers  findet  sich  nicht  bei  Homer,  und  doch  gehört  der  vers 
dem  dichter,    Z  249  f.  lesen  wir:  fj  TOi  6  mve  Kai  fjcöe  TroXuiXac 

bioc   'Obucceuc    dpTraXeujc    und   noch   ähnlicher  unserer  stelle 

ä  irepißpoTÖeic  ist  nicht  nachzuweisen. 



380     RPeppmüUer:  über  die  incertae  sedis  fragmenta  Homerica. 

H  109  f.  xpea  t'  ficGie  mve  le  oivov  dpTtaXeuuc.  hier  ist  das 
grundschema  für  das  citat:  zur  ausfiillung  und  abrundung  diente 
der  i  162  =  557  =  k  184  in  den  erzäblungen  des  Odysseus  wieder- 

holte vers  LUC  TÖie  iiiev  irpÖTrav  fjiLiap  ec  rieXiov  KaiabuvTa  fi|iie0a 

baivu)aevoi  Kpea  t'  acTtexa  xai  jueGu  f\bv. 
VII.  Fr.  9  s.  73  K.  in  der  rede  gegen  Timarchos  §  139  fif. 

spricht  Aischines  von  der  Wahrhaftigkeit  und  Zuverlässigkeit  eines 
leumunds,  der  sich  auf  das  leben  und  die  handlungen  eines  menschen 

beziehe,  um  die  'göttiu'  0ri|uri  als  zeugin  vorzuführen  für  gewisse 
nach  seiner  aussage  über  Timarchos  (und  Demosthenes)  allgemein 
verbreitete  vorwürfe,  die  göttlichkeit  der  0r||Liri  beweist  er  aus 
sprichwörtlich  gewordenen  versen  des  Hesiodos  (Erga  763  f.) ,  ihre 
selbst  bis  in  die  unterweit  reichende  macht  aus  Euripides  und  zum 
beweise  ihrer  untrüglichkeit  und  prophetischen  kraft  sagt  er:  Kai 

ouTuuc  evapYfcc  ecii  Kai  ou  TTerrXaciLievov  ö  Xe-^iX),  ujc9' eupHcere 
Kai  TTiv  TToXiv  fiinuJv  Kai  Touc  TtpoTÖvouc  cpr||uric  ujc  0eoO 

juieTiCTric  ßuü|uöv  ibpu|uevouc,  Kai  töv  "0|ui1Pov  ttoWoikic  ev  irj 
'IXidbi  Xetovia  irpö  toO  ti  tüuv  mc^^ovtuuv  T£vec0ar  «cpri)Lir|  b'  eic 
CTpaiöv  fiX9e».  da  die  citierten  werte  in  unserm  Homer  überhaupt 
nicht  vorkommen,  so  hat  man  sie  teils  (Barnes)  der  Thebais,  teils 

der  'IXidc  |LiiKpd  (Welcker  ep.  cyclus  I  152)  zuweisen  wollen,  schon 
Wolf  dachte  nach  seiner  eignen  angäbe  (proleg.  s.  XXXVIII)  eine 
zeit  lang  an  diese  möglichkeit;  aber  er  gab  sie  auf:  fand  er  doch 

bei  Aischines  ausdrücklich  angegeben:  'hemistichium  in  Homeri 
Iliade  esse  atque  adeo  saepe  repeti  in  Iliade.'  auch  erschien 
es  ihm  bedenklich,  den  Aischines  für  'so  vergeszlich  oder  ungebildet' 
zu  halten,  dasz  er  von  Homer  nichts  gewust  habe,  und  mislich,  eine 

gar  zu  grosze  Veränderung  'vieler  stellen'  anzunehmen,  es  galt 
'alles  zu  versuchen'  (tentanda  sunt  omnia),  ehe  man  sich  zu  einer 
solchen  annähme  verstehe!  aber  Wolf  fand  nichts  was  ihn  befrie- 

digte, eine  'rabulistische  teuschungsabsicht'  gab  Nitzsch  (sagenpoesie 
s.  343  f.)  dem  Aischines  schuld,  mit  vollem  recht  hat  Hiller  im  rh. 
mus.  XLII  337  diese  anschuldigung  zurückgewiesen,  er  bemerkt, 
dasz  die  Sache  zu  geringfügig  sei,  als  dasz  man  an  eine  solche,  leicht 
und  bald  nachzuweisende  unwahre  erfindung  glauben  könne,  und 
hält  es  für  das  'einfachste  und  weitaus  wahrscheinlichste  dem  nicht 
unbelesenen,  aber  oberflächlichen  und  ungründlichen  Aischines,  der 

sich  auch  bei  wichtigern  dingen  um  genauigkeit  nicht  bemüht  habe' 
mit  Volkmann  ao.  5. 8  einen  gedächtnisfehler  zuzuschreiben :  Aischines 
habe  gemeint  einen  möglicherweise  in  den  Posthomerica,  wenn  auch 
nicht  TToXXaKiC  gelesenen  halbvers  in  der  Ilias  gelesen  oder  gelernt 

zu  haben.  ̂   mir  erscheint  der  Vorgang  anders.  Aischines  hat  weder 
in  der  sache  geirrt  noch  ein  anderes  gedieht  gemeint  als  unsere  Ilias. 
ihm  schwebte  die  stelle  des  zweiten  buches  vor,  in  welcher  erzählt 

'    das   scheint   auch   die   meinung  von  La  Koche  Homer,  textkritik 
s.  39   f.  zu  sein. 
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wird,  wie  das  volk,  von  dem  ahnungsVo]len  gefühl  getrieben,  dasz 
Agamemnon  eine  wichtige  Verhandlung  beginnen  wolle,  auf  den  ruf 
der  herolde  scharenweise  in  die  versamlung  eilt,  das  wird  in  dich- 

terischer personification  mit  den  worten  ausgedrückt  (B  92  f.) :  |LieTd 

be  c^iciv  'Occa  bebnei  oTpuvouc'  ievai,  Aiöc  ä-f^eXoc  o'i  b' 
dYepovTO.  dieselbe  "Occa  meldet  uu  413  ("Occa  b'  ap'  dYTcXoc 
U)Ka  Kaxct  TTTÖXiv  UJXCTO  irdviri)  den  Ithakesiem  die  ermordung  der 
freier,  sie  thut  es  dort  ganz  von  selbst,  gerade  so  wie  Aischines  von 
der  qpr||uri  sagt:  dirö  Ta\JTO|udTOu  TiXaväiai  cpr||ur|  Kaid  xfiv 
TTÖXlv.  in  ihr  liegt  etwas  göttliches,  so  ist  noch  an  zwei  andern 
stellen  der  Odyssee  (a  282  f ■  ==  ß  216  f.)  von  einer  occa  gk  Aiöc 
die  rede,  die  da  am  meisten  den  menschen  künde  bringe,  an  solche 

Homerstellen  hat  Aischines  gedacht,  'ruf  und  gerücht  aber,  von 
denen  jener  ein  ethos  bat,  dieses  nur  thatsächlichen  inhalt'  (Nitzsch 
ao.  s.  345),  willkürlich  vermischt,  die  Pheme  hat  für  ihn  ebenso 
etwas  wunderbares ,  göttliches  (vgl.  Aischines  von  der  trugges. 
§  311)  wie  die  Ossa:  hatte  doch  schon  Hesiodos  von  ihr  gesagt: 
öeöc  vu  TIC  ecTi  Kai  amx].  sein  hemistichion  aber  hat  Aischines 

mit  gewöhnlicher  leichtfertigkeit,  jedoch  ohne  eigentlich  betrüge- 

rische absieht,  frischweg  selbst  gebildet'",  indem  er  das  seiner  zeit 
geläufigere  wort  qprjiiri  dem  epischen  occa,  das  auch  metrisch  weniger 

brauchbar  war,  substituiei'te.  wenn  der  redner  auf  'viele'  stellen  der 
Ilias  verweist,  so  nimt  er  nur  deshalb,  weil  es  ihm  in  den  Zusammen- 

hang passt  auf  viele  stellen  verweisen  zu  können,  den  mund  voll; 
doch  gibt  es  immerhin,  wie  wir  gezeigt  haben,  in  den  Homerischen 
gedichten  mehrere  ähnliche  stellen,  auf  die  er  sich  etwaigen  kritikern 

gegenüber  berufen  konnte."  nicht  übergangen  werden  darf  die 
Herodotische  stelle  IX  100,  welche  von  der  schlacht  bei  Mykale  be- 

richtet: ujc  be  dpa  TrapecKeudbaio  xoTci  "€\Xrici,  irpociiicav  Trpöc 
Touc  ßapßdpouc*  ioOci  be  cqpi  qpvi|Liii  t€  ece-maTO  ec  tö  CTpatö- 
uebov  Tidv  Kai  KripuKriiov  eqpdvri  em  ific  KU)LiaTUJYnc  Kei)uevov  fj 

becpriiuri  bifiXBe  cqpi  \hbe,  ujc  oi  "€XXrivec  Tf]V  Mapboviou  cipa- 
Tif)v  viKLuev  ev  Boiuütoici  |uaxö|uevoi.  auch  Herodotos  rechnet  diese 
q)r|)ari  zu  den  Geia:  auch  für  ihn  ist  qprijari  mit  dem  epischen  öcca 
gleichbedeutend,  und  doch  wird  der  vater  der  geschichte  trotz  des 
verschiedenen  ausdrucks  ebenso  von  Homer  abhängen,  wie  des 

Aischines  (prijuri  b'  ec  crpaiov  fiXöe  in  der  that  Homerischen  Ur- 
sprungs ist. 

Vni.  Fr.  11  s.  73  K.  Plutarch  (de  Iside  c.  66)  warnt  vor  der 
rationalistischen  auffassung,  als  sei  das,  was  man  göttlich  nenne, 
nichts  anderes  als  winde,  Strömungen,  säen,  pflügen,  zustände  der 
erde   und   Wandlungen   der  Jahreszeiten:    UJCTrep  oi  Aiövucov  TÖv 

'0  einen  ähnlichen  rhythmus  fand  er  A  70  und  Q  212  alxjJa  JidX'  kc 
CxpoTÖv   eXöe.  "    das   ''öffentlich'   vorgebrachte    'falsche   citat'  aus 
Homer  gestattet  also  auch  den  schlusz  Sittls  ao.  s.  46  anm.  35  nicht, 

dasz  'die  allgemeine  bildung'  der  Demosthenischen  zeit  'nicht  sehr 
gründlich  gewesen  sein  könne'. 
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oivov,  "HqpaiCTOv  be  irjv  qpXÖYa"  Oepcecpövriv  5e  qprjci  nou  KXedv- 
Gric  TÖ  bid  Tüjv  KapTTUJV  q)6pö)uevov  xai  qpoveuöiuevov  nvevua. 

TTOiriTfic  be  TIC  im  tujv  GepiZiövTuuv,  «ifiiLXOc  öt'  aiZ;noi  ArmriTepa 
KuuXoTOiueOciV».  die  von  den  Jünglingen  zerschnittenen  glieder  der 

Demeter  sind  für  die  Vorstellung  dieses  'gewissen  dichters'  die 
fruchte  des  landes.  Plutarch  hat  den  dichter  nicht  namhaft  machen 

können,  auch  sein  gedieht  schwerlich  gekannt,  als  ''Homerisch' 
citiert  den  schon  seiner  spräche  wegen  sicherlich  unhomerischen  vers 

der  Verfasser  der  schrift  'über  die  poesie  des  Homeros',  welche  fälsch- 
lich dem  Dionysios  von  Halikarnass  zugeschrieben  wird,  hier  er- 

scheint der  hexameter  mit  zwei  bemerkenswerten  abweichungen  und 

ganz  anderm  sinn ;  denn  er  lautet :  fj  fi  o  c  öt'  ai^rioi  Ari)ur|Tepa 
ßojXoTOjLieOci.  dann  würde  also  vom  pflügen  die  rede  und  ßuuXo- 

TO|ueTv'^  mit  ßujXocxpoqpeTv  synonym  sein,  freilich  fijuoc  ÖT6  ist  un- 
möglich und  die  correctur  fjjnoc  b'  aiZirjoi  nur  ein  notbehelf ;  auch 

die  lesart  Plutarchs  Tfi|UOC  öie  ist  kaum  mehr,  da  beide  worte  in  so 
naher  Verbindung  schwerlich  je  gebraucht  worden  sind,  der  fehler 

liegt  in  fjiuoc:  es  ist  zu  schreiben  rjpoc  öt'  aiZ;r]oi  ATi|uriT£P<^ 
ßujXoTO)Li€0ci.  man  hat  an  das  pflügen  im  frühjahr  zu  denken, 

welches  fetter,  'groszschoUiger'  boden  nötig  machte,  an  Verhältnisse 
wie  Vergilius  sie  georg.  I  43  flf.  voraussetzt,  wenn  er  sagt:  vere  novo 
gelidus  canis  cum  montibus  umor  liquitur  et  zephyro  putris  se  glaeba 
resolvit,  depresso  incipiat  iam  tum  mihi  taurus  aratro  ingemere  et  sulco 
attritus  splendescere  vomer.  die  erneuerung  des  brachlandes  erfolgt 
dann  im  sommer.  so  stellt  auch  Hesiodos  (Erga  462)  die  forderung 

auf:  e'api  TToXeiv  Ge'peoc  be  veuu)aevri  ou  c'  dTiaTricei  —  ein  vers 
welcher  zugleich  an  die  möglichkeit  erinnert  in  dem  fragment  des 

unbekannten  epischen  dichters  eapoc  Öt'  aiCrioi  zu  schreiben'': 
auch  Mimnermos  beginnt  einen  pentameter  (fr.  2,  2):  ̂ apoc,  öx' 
aluj'  auYric  aüHeTai  iieXiou  (cpuXXa).  Ar^riTrip  ist  natürlich  meto- 
nymie  für  yh:  ebendeshalb  ist  der  vers  in  der  pseudo-Dionysischen 
schrift  angeführt,  wie  nahe  die  Übertragung  lag,  sieht  man  zb.  aus 

Eur.  Bakchai  275  f.  Aji|uriTrip  9ed'  yh  ̂'  ecTiv,  övojaa  b'  ÖTTÖTepov 
ßouXei  KdXei. 

IX.  Die  vorstehende  Untersuchung  hat  dai'gethan,  dasz  von 
den  unter  Homers  namen  angeführten  'fragmenten'  3.  4.  7.  8  und  9 
wirklich  auf  Homer  zurückgehen ,  aber  nur  eine  freiere  behandlung 
von  stellen  sind,  die  sich  in  unserm  texte  noch  finden,  fr.  1  scheint 

Lesches  zu  gehören;  von  5.  6  und  11  können  die  Urheber  auch  ver- 
mutungsweise nicht  angegeben  werden:  die  annähme  dasz  diese 

stellen  aus  'Homeros'  stammen  ist  ganz  willkürlich;  aber  auch  auf 
die  kykliker  führt  nichts,  von  den  bisher  nicht  besprochenen  frag- 

menten  werden  2.  14.  15.  16.  17  als  'Homerisch'  citiert.  hier  liegt 
entschieden  ein  irrtum  vor:  von  14.  15.  17  '^  ist  Hiller  ao.  s.  354 

'^  ähnlich  Vergilius  georg.  I  50  ferro  scindimus  aequor  (sc.  terrae). 
13  umgekehrt  ist  bei  Hesiodos  fjpi  Variante.         "  in  fr.  15  und  16, 
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anm.  2  die  möglichkeit  zuzugeben ,  dasz  sie  entweder  auf  kyklische 
dichter  zurückgehen  oder  doch  als  ihr  eigentum  betrachtet  worden 
sind,  dasselbe  gilt  auch  für  fr.  2.  eine  willkürliche  bildung  kann 
dies  citat  nicht  sein:  dasz  anfang  und  schlusz  mit  e  394  bzw.  mit 
M  293  übereinstimmen  (La  Roche  ao.  s.  37) ,  ist  bei  dem  Charakter 
der  worte  ganz  gleichgültig,  auf  die  Kypria  führt  Bergk  GLG. 
I  677  anm.  56  fr.  10  zurück:  ßouXrj  Ktti  |Uu9oici  Kai  riTTepoirriibi 
Texv';!-  durch  diese  gaben  hat  Odysseus  nach  der  übereinstimmenden 
Überlieferung  des  altertums,  wie  Strabon  I  17  betont,  Ilion  einge- 

nommen, dasz  Homer  x  230  denselben  gedanken  in  etwas  andei-er 
form  hervorhebt,  erwähnt  schon  Polyainos  in  der  vorrede,  er  be- 

zeichnet fr.  10,  auf  welches  Alexander  d.  gr.  nach  Stobaios  als  grund 
hinwies,  warum  er  den  erdkreis  so  schnell  erobert  habe,  nicht  als 

'Homerisch',  sondern  ausdrücklich  als  zeugnis  'anderer',  der  anfang 
zwar  gehört  dem  allgemeinen  epischen  sprachgut  an  (vgl.  A  323 
=  TT  420.  V  298) ,  aber  der  charakteristische  schlusz  ist  einzig  in 
seiner  art,  und  gerade  der  bezeichnenden  rundung,  welche  der  vers 
durch  ihn  erhält,  wird  der  hexameter  seine  berühmtheit  verdanken, 
wenn  bei  irgend  einem  dieser  fragmente,  so  ist  hier  der  gedanke  an 
ein  berühmteres  kyklisches  gedieht,  dem  der  vers  entnommen  war, 

wohl  gerechtfertigt,  im  übrigen  halte  ich  es  mit  Hiller  für  wahr- 

scheinlich, dasz  diejenigen,  welche  'Homerische'  stellen  eitleren,  die 
Homer  nicht  gehören,  bei  dem  namen  des  dichters  nicht  an  kyklische 
gedichte,  die  sie  ihm  zuschrieben,  gedacht,  sondern  einfach  einen 
gedächtnisfehler  begangen  haben,  weder  11  noch  12  noch  14  machen 
den  eindruck  frühen  Ursprungs  zu  sein ;  sie  sehen  vielmehr  wie  pro- 
ducte  gelehrter  epiker  aus.  freiheit  im  eitleren  zeigen  übrigens  bei 
der  erklärung  des  ihnen  entstammenden  fragments  14  (zu  v.  86.  87) 
auch  die  Lykophronscholien,  nach  welchen  Helene  bei  Homer  von 

sich  die  worte  gebrauchen  soll:  eivGK'  ejaeio  kuvöc  KaKO)iirixavou :  das 
steht  nirgends,  sondern  ist  aus  Z  356  und  344  zusammengesetzt. 

von  denen  sich  das  erste  bei  Servius  zu  Verg.  Aen.  XII  691  und  das 
andere  bei  Probus  zu  georg.  II  506  findet,  erkennt  Sittl  ao,  s.  49  anm.  47 
einen  'misbrauch'  von  Homers  namen.  'Homerisch'  sind  diese  stellen 
allerdings  nicht;  aber  wenn  derselbe  gelehrte  ao.  auch  dem  Servius- 
scholion  zu  georg.  I  245  perque  duas  {zonas)  in  morem  fluminis  Arclos^ 
Hesiodus  TTOTaiLuiJ  ̂ eovTi  ̂ oiKUÜc  (fr.  226  Rz.)  die  glaubvvürdigkeit  ab- 

spricht, so  ist  ihm  nur  einzuräumen,  dasz  wir  in  dem  citat  kein  be- 
sonderes Hesiodosfragment  vor  uns  haben:  auf  Hom,  €  87  TTOTa)HU)  irAr)- 

ÖCVTi  eoiKUüC  geht  die  zur  erklärung  herangezogene  stelle  nur  insoweit 

zurück,  als  sich  auch  Aspis  314  (ä|uq)l  ö'  i'xuv)  ̂ ^6v  'ßKeavöc  TrXf)- 66vTi  eoiKuüc  etwa  daran  anlehnt,  Servius  hatte  die  absieht  das 

Hesiodische  bild  möglichst  der  Vergiliusstelle  anzupassen:  für  'ßKeavui 
setzte  er  das  allgemeinere  7T0Ta|ULU,  und  anstatt  irXriBovTi  wählte  er  das 
vorher  gebrauchte,  begrifflich  hervortretende  ^eovTi.  man  darf  dies 
wort  um  des  rhythmus  willen  nicht  in  ̂ eiovTi  verwandeln,  weil  Servius 
die  Hesiodosstelle  nicht  wörtlich  citiert  hat  und  ein  streng  metrisches 
citat  zu  geben  vielleicht  gar  nicht  die  absieht  hatte, 
Stralsund,  Rudolf  Peppmüller. 
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51. 

ZU  VERGILIUS  AENEIS. 

VII  S72  et  Turno  si  prima  domus  repetatur  origo, 
Inaclms  Äcrisiusque patres  mediaeqtie  Mycenae. 

zu  mediae  sagen  die  erklärer  'das  mitten  (in  Griechenland)  liegt', 
diese  erklärung  ist  aber  nichtig:  denn  erstens  würden  sicherlich  nur 
sehr  wenige  leser,  und  auch  diese  erst  nach  längerm  sinnen  und 
suchen,  auf  diese  bedeutung  kommen;  zweitens  ist  es  kühn  und  selt- 

sam, Mykenai  als  mitten  in  Griechenland  liegend  zu  bezeichnen; 
drittens  war  wohl  ein  grund  vorhanden  hervorzuheben,  dasz  Mykenai 

in  Griechenland  liege  —  aber  gerade  das  wird  verschwiegen  —  da- 
gegen nicht  der  mindeste  grund,  seine  läge  in  der  mitte  zu  betonen, 

ferner  —  und  dies  ist  wichtiger  —  wie  soll  man  den  satz  con- 
struieren?  es  ist  doch  wohl  nur  die  einzige  construction  möglich 
Turno  patres  {fuerunt)  Inaclms  Äcrisius  Mycenaeque :  denn  der  ein- 
fiusz  von  origo  reicht  über  den  nebensatz  nicht  hinaus,  aber  sollte 
jemals  ein  kühner  dichter  eine  stadt  und  obendrein  eine  solche  mit 
weiblichem  namen  als  vater  eines  mannes  bezeichnet  haben,  was  ich 
nicht  glaube,  so  ist  das  doch  geradezu  unmöglich  in  öinem  atem 
mit  zwei  männernamen,  wie  hier,  statt  mediaeque  ist  zu  schreiben 
materque:  noch  an  zwei  andern  stellen  der  Aeneis  wird  eine  stadt 
als  mater  eines  mannes  bezeichnet:  VII  762  Aricia  als  mater  des  Vir- 

bius  und  X  172  Populonia  als  mater  des  Abas.  an  der  Verbindung  des 
sing,  mater  mit  dem  plurale  i&xxinm  Mycenae  darf  kein  anstosz  genom- 

men werden,  zwar  sagt  Cicero  de  or.  113  ülas  omnitim  doctrinarum 
inventrices  Atlienas\  aber  wo  das  prädicatsnomen  den  plural  nicht 

verträgt  —  man  kann  doch  nicht  ̂ agen  Mycenae  matres  fuerunt  —  da 
musz  der  sing,  stehen:  dies  beweist,  um  abzusehen  von  dem  wahr- 

scheinlich unechten  verse  Ov.  met.  XV  429  Oedipodioniae  quid  sunt 

nisi  fahula  Thehae?  schon  allein  der  vers  Ov.  met.  V  652  'patria 
est  clarae  mihV  dixit  'Athenae\  und  appositionen  wie  Castra  Äelia, 
oppidum  Hispaniae  oder  Delphi^  umbilicus  orlis  terrarum  sind  überall 
häufig.  Caesar  sagte  freilich  (Suet.  d.  lul.  82)  ista  quidem  vis  est,  aber 
Tacitus  sagt  mit  demselben  recht  ann.  I  49  non  medicinam  illud  sed 
cladem  appellans^  wo  Nipperdey  fünf  gleichartige  beispiele  anführt. 

In  demselben  buche  v.  435  lie'gt  eine  eigentümliche  erscheinung 
vor.  dasz  eine  gottheit  einem  menschen  im  träum  etwas  verkündet, 
befiehlt,  ihn  warnt  usw.,  kommt  oft  bei  dichtem  vor;  dasz  aber  der 
schlafende  antwortet,  und  zwar  höhnend  (inridens)  und  ablehnend 
antwortet,  wie  hier  Turnus,  das  ist  eine  wunderliche  erfindung,  ein 
seltsamer  miserfolg  der  göttlichen  fürsorge  und  eine  arge  verkennung 
des  Wesens  der  träume  wie  auch  der  volkstümlichen  meinung  über 
die  träume,  mit  dieser  erfindung  dürfte  Vergilius  in  aller  dichtung 
allein  stehen  und  nicht  zu  seinem  vorteil,  es  sollten  aber  solche  Selt- 

samkeiten von  den  erklärern  nicht  unbespi'ochen  gelassen  werden. 
Dresden.  Friedrich  Polle. 
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52. 
DIE  ANWENDUNG  VON  VOLLNAMEN  UND  KURZNAMEN 

BEI  DERSELBEN  PERSON  UND  VERWANDTES, 

I. 

1.  Die  zweistämmigen  Wollnamen'  pflegen  im  griechischen 
namensystem  die  ursprünglichen  bildungen  zu  sein ,  aus  denen  die 

entsprechenden  'kurznamen'  oder  'koseformen'  erst  durch  'hypo- 
koristische  kürzung'  hervorgiengen:  das  ist  eine  Wahrheit,  die  schon 
im  altertum  geahnt',  in  neuerer  zeit  (von  Lobeck*,  Böckh,  Sauppe, 
Ahrens  ua.)  wiederholt  kurz  ausgesprochen,  endlich  von  AFick  (die 
griech.  personennamen  1874)  in  ihrem  vollen  umfange  beobachtet 
und  systematisch  dargelegt  wurde,  um  sie  über  den  bereich  des 
hypothetischen  hinauszuheben,  hat  schon  Fick  in  seinem  bekannten 
buche  eine  anzahl  von  thatsächlichen  beispielen,  wo  beide  namens- 

formen bei  denselben  trägem  vorkommen,  zusammengestellt,  die 

meisten  sind  mythische  personen,  götter  und  heroen  (s.  LXI  ff.), 
und  neuere  Untersuchungen  (zb.  von  JBaunack  studien  auf  dem  geb. 
des  griech.  I  64  ff. ,  Maass  im  Hermes  XXIII  613  ff.)  haben  dieser 
classe  noch  eine  stattliche  anzahl  neuer  mitglieder  zugeführt,  ein 
ende  ist  nicht  abzusehen:  jedem  beobachter  griechischer  sage  wer- 

den sich  auf  schritt  und  tritt  neue  beispiele  entgegendrängen.  in  aller 

kürze  nachgetragen  sei  hier  nur  "Icxuc :  "Icxevoc  (s.  Philol.  XLIX  1 20), 
'Yipui:  'YipmuXri  Aischylos  fr.  247  schol.  b  366  (woi-aus  bei  Maass 
s.  615  das  ältere  zeugnis  für  Gibuu  zu  ergänzen  ist),  "Ajuqpic:  'Ajuqpi- 
cipaoc  Aischylos  fr.  412  Etym.  M.  s.  93,  51  und  als  analoge  bil- 
dung  Mvrmu):  Mvri|LiociJvri  (Orph.  fr.  163  s.  217  Ab.),  problematisch 
ist  das  Verhältnis  der  namensformen  des  Herakleiden  Ad|UOC  (Diod. 

IV  31.  Steph.  Byz.  u.  BdpTaca  =  Apollonios  FHG.  IV  s.  311.  Ov. 
her.  9,  54) ,  der  bei  Palaiphatos  45  Aao)ur|bric  oder  (im  Dresd.  und 
Mosqu.)  Aajuribric  heiszt.  Aao|Liribric  wäre  (wegen  der  Quantität) 

eine  secundäre  misbildung^,  Aa|Liribr|C  könnte  durch  hyphärese  aus 
Aa|uo-|uribric  entstanden  und  als  der  alte  vollname  aufzufassen  sein. 

Für  die  'doppelnamigkeit'  bei  menschen  —  also  im  leben- 
digen gebrauch  —  konnte  Fick  s.  LXII  nur  drei  fälle  nachweisen 

CAjuuvavbpoc  'A|uuväc,  Kiricudfic  Kirjciac,  ZeuHiTTiroc  ZeOHic); 
und  drei  weitere  beispiele  hat  RMeister  in  Bezzenbergers  beitragen 
XVI 173  f.  hinzugefügt  (KXeoineviic  KXeojuic,  MevecTpaioc  Mevecxac, 

AtiiuöqpiXoc  AriiaoqpuJv).  das  ist  schweres  geschütz,  welches  die  haupt- 
positionen  zu  verleidigen  gut  geeignet  ist.  aber  hier  ist  doch  wohl 
noch  Verstärkung  am  platze ,  zumal  von  zeit  zu  zeit  immer  einmal 

*  vgl.  Herodian  Tiepl  ötroKopiCTiKiJüv  II  s.  859  Lentz.  ^  die  ein- 
schlägigen  ausführungen  Lobecks  (zb.  Aglaoph.  s.  733  f.  995  f.    pathol. 

proleg.  204)  haben  neuerdings  nicht  die  gebührende  beachtung  gefunden. 

^  vgl.  Schubert  gesch.  der  könige  von  Lydien  s.  7. 
Jahrbücher  für  class.  philol.  1891  hft.  6.  25 
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wieder  eigensinnige  zweifei  laut  werden,  auch  haben  die  bei  spiele, 
die  hier  behandelt  werden  sollen,  einiges  historische  und  philologische 
nebeninteresse. 

2.  Im  sog.  Etymologicum  Magnum  u.  KOCjaficai  s.  532, 20  lesen 
wir:  f\  juexacpopd  dTTÖ  xoO  KÖc|aou.  öGev  f\  tujv  öXujv  idHic  köc|uoc 
UTTÖ  TTuGujvoc  eipriTtti.  f)  be  öidXeHic  AujpiKr|.  die  verfertiger  der 

indices  wie  ihre  nachtreter  Pape-Benseler  haben  an  dieser  stelle  einen 

'grammatiker'  Python  entdeckt,  von  dem  sonst  jede  spur  verwischt 
ist.  anders  Lobeck,  der  Äglaoph.  s.  1283  die  stelle  citiert  und  hin- 

zufügt: 'id  est  a  Pythagora.'  er  will  also  in  ITuGiuv  die  kurzform 
von  TTuGaYÖpac  erkennen,  diese  ansieht  wird  sich  kaum  ernsthaft 
beanstanden  lassen,  dazu  dasz  das  eitat  auf  eine  in  dorischem  dia- 
lekt  abgefaszte  prosaschrift  wie  die  Pythagoreierbücher  bezug  nimt, 
stimmt  vorzüglich  der  folgende  satz,  und  die  terminologie  kÖC|UOC 
=  TttHiC  TÜJV  öXuüV  entspricht  ganz  der  Pythagorischen  lehre,  aus 
einem  parallelartikel  der  Iliasscholien  mit  Hemsterhuys  und  Gais- 
ford  die  form  TTuGaYÖpou  herzustellen  sehe  ich  dagegen  keinen  aus- 

reichenden grund. 
3.  Durchschlagender  ist  das  zweite  beispiel.  Tryphon  AP. 

IX  488: 

TepTiric  euq)öpjaiYTa  KpeKiuv  CKidbecciv  doibdv 
KdiGave  vociricac  ev  AaKebai)Liovioic 

ouK  dopi  nXriYCic,  oub'  ev  ßeXei,  dXX'  evi  cuklu 
XeiXea.  qpeO ,  Trpocpdceuuv  ouk  drropei  Gdvaioc. 

schon  die  altern  Interpreten  haben  hiermit  einen  Suidasartikel  ver- 
glichen u.  yXuki)  laeXi  Kai  TTVi^diiu.  Tepirdvbpou  abovToc  Kai 

KexnvÖTOC  Trpöc  Tr]V  ujbriv ,  eiaßaXiuv  Tic  eic  töv  cpdpuYYCt  cökov 
aTTeTTViHe.  Phavorinos  (Zonaras)  bietet  ähnliches,  nur  lautet  das 

lemma  y^uku  tJtuj  Kai  TTViHdxuj  *  beide  lesarten  vereinigte  aus  ver- 
wandter lexikographischer  quelle^  der  Schreiber  des  Coislinianus 

n.  81  Gaisf.  =  app.  paroemiogr.  22  s.  391  Gott.,  der  einer  ver- 
kürzten redaction  des  Suidasartikels  am  Schlüsse  beifügt:  f|  yXuku 

fJTUU,  offenbar  als  correctur  des  lemma  y^uku  jueXi  usw.,  das  ja  auch 

zu  der  anekdote  selbst  nicht  passt.  die  form  Tepirric  in  dem  epi- 
gramm  ist  durch  das  metrum  gesichert,  und  darauf  hin  hat  Jacobs 
s.  577  auch  bei  Suidas  Teptrou  herstellen  wollen,  kein  wunder,  dasz 
in  den  Wörterbüchern  und  litteraturgeschichten  (so  noch  bei  Sittl 
I  s.  288  anm.  1)  ein  lakonischer  kitbarode  Terpes  erscheint,  aber 
die  Überlieferung  des  Suidas  mit  ihren  parallelzeugnissen  hat  eben  so 

viel  gewicht  wie  das  späte  epigramm.  auch  ist  Terpandros  der  clas- 
sische  Vertreter  der  lakonischen  kitharodik;  auf  einen  beliebigen, 

sonst  gänzlich  verschollenen  dunkelmann  namens  Tex-pes  kann  unser 
epigramm,  das  sich  zahlreichen  verwandten  Terpandros  -  elogien 
an  die  seite  stellt ,  durchaus  nicht  gemünzt  gewesen  sein,    es  kann 

*  genaueres  darüber  wird  eine  Untersuchung  des  Coislinianus  lehren, 
die  hoffentlich  bald  ans  licht  treten  wird. 
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nm*  den  berühmten  gesetzgeber  des  Apollinischen  nomos  angehen, 
daraus  folgt ,  wie  ich  schon  vor  jähren  bei  besprechung  einer  ein- 

schlagenden arbeit  von  Piccolomini  (philol.  anz.  XV  s.  632  anm.  2) 
angedeutet  habe,  mit  mathematischer  Sicherheit  die  gleichsetzung 

TepTTHC  =  Te'pTravbpoc. 
4.  Weniger  sicher,  aber  schon  als  litterarisches  problem  der 

beachtung  wert  ist  folgender  fall.  Athenaios  XIV  620^  spricht  von 
dem  repertoir  des  iuuvikoXoyoc,  der  TCt  CuJidbou  Ktti  id  Trpö  toutou 

iuuviKd  Ka\ou)Lieva  Troirnuara,  'AXeHdvbpou  te  toO  AitoiXoO  Kai 
TTOpriTOC  ToO  MiXriciou  Kai  'AXeHou  Kai  dXXujv  toioutujv  TTOirjTuJv 
TTpoqpepexai.  von  dem  kinaidographen  Alexas,  den  man  hier  zu  er- 

kennen pflegt  (vgl.  Teuffei  in  Paulys  realeneyclopädie  I  753  der 
2n  auü.) ,  hören  wir  sonst  ebenso  wenig  wie  von  dem  kitharoden 

Terpes.  nun  ist  "AXeHoc  —  denn  so  wird  statt  'AXeEac  zu  schreiben 
sein^  —  eine  correct  gebildete  koseform  zu  'AXeEavbpoc  (s.  Pick  ao. 
s.  XVIII  ff.):  man  kann  also  der  Vermutung  kaum  ausweichen,  dasz 
beide  namen  auf  denselben  träger,  Alexandros  den  Aitoler,  zu  be- 

ziehen sind,  der  grammatiker  scheint  —  vielleicht  in  einer  parallel- 
quelle —  die  ihm  nicht  geläufige  kurzform  vorgefunden  und  fälsch- 

lich auf  einen  kunstgenossen  des  Alexandros  bezogen  zu  haben.  ̂  
5.  Mitten  ins  griechische  leben  hinein  führen  uns  auch  in  diesem 

falle  die  attischen  komiker  und  redner.  aus  Aristophanes  möge  ein 

beispiel  genügen,  auf  das  ich  gleichfalls  schon  ao.  hingewiesen  habe, 

in  den  Vögeln  v.  656  f.  befiehlt  Peithetairos  —  auch  hier  der  Wort- 
führer für  seinen  genossen  —  den  beiden  sklaven: 

äfe  br\  Eav9ia 
Ktti  Mavöbuupe,  Xa^ßdvexe  id  cipujjuaTa. 

wenn  dieselbe  person  später  v.  1311  ausruft:  Mavfjc  be  qpepeiuu  juoi 
0upaZ;e  id  Triepd,  und  v.  1329:  Mavfic  t«P  ecTi  beiXöc,  so  ist  es 
klar,  dasz  hier  keineswegs  ein  vorher  nicht  nachweisbarer  dritter 
sklav  angeredet  wird,  sondern  dasz  Mavfjc  und  Mavöbiupoc 
eine  person  sind,  der  einstämmige  name  ist  eine  abkürzung  des 

zweistämmigen,  nicht  umgekehrt  der  längere  eine  'ableitung'  von 
dem  kürzern,  wie  noch  Kock  in  der  mir  vorliegenden  ausgäbe  der 
Vögel  s.  137  angenommen  hat. 

6.  Hiernach  sind  die  wohlfeilen  bosheiten  zu  beurteilen,  die 
Demostheues  in  der  kranzrede  §  130  (s.  270  Reiske)  über  die  namen 

der  eitern  seines  gegners  ausgieszt:  xQkc  fiev  ouv  Ktti  Ttpujriv  ä)a' 
'Aörjvaioc  Kai  priTuup  YCTOve ,  Kai  buo  cuXXaßdc  npocGeic  töv  |Liev 
Traiepa  dvfi  TpöjuriToc  iTToiricev  'Atpöjliiitov,  iriv  be  lurjTepa  cejuvuJc 

^  die  form  "AXeSoc  ist  auch  inschriftlich  gut  bezeugt,  vgl.  Ditteii- 
berger  syll.  inscr.  gr.  nr.  70''  32  I  s.   125. 

*  [während  des  druckes  lerne  ich  die  behandlung  des  problems  bei 
Susemihl  gesch.  d.  gr.  litt,  in  der  Alexandrinerzeit  I  246  kennen,  im  text 
wird  ein  'Alexos  oder  vielleicht  vielmehr  Alexias'  angesetzt;  nach  anm.  22 
hiesz  er  jedenfalls  nicht  'A\e£äc ,  und  schlieszlich  wird  frageweise  die 
Vermutung  ausgesprochen,  ob  Kai  'AXe'Eou  vielleicht  blosz  durch  eine 
dittographie  aus  'AXeEdvöpou  entstanden  sei]. 

25* 
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•ndvu  rXauKoGeav  ibvöjuacev,  fiv  "6)HTroucav  ctixavTec  icaci  KaXou- 
lievnv  CK  ToO  TTctVTa  TTOieTv  Kai  ndcxeiv  .  .  lautric  irjc  eTTuuvu)niac 
TUXoOcav  (nachgeahmt  bei  Alkiphron  epist.  III  62  s.  89  H.).  der 
übliche  rufname  des  vaters  war  Tpö^ric,  das  dürfen  wir  Demosthenes 

glauben,  da  sein  witz  sonst  anhaltslos  gewesen  wäre.  "CjUTTOUca  da- 
gegen ist  ein  boshafter,  von  den  familiengliedern  nie  gebrauchter 

Spitzname,  den  der  redner  ganz  napa  TtpocbOKiav  einführt:  an  seiner 
stelle  muste  jeder  hörer  das  bei  Apollonios  (leben  des  Aischines, 
biogr.  s.  265,  8  Westerm.)  verläszlich  überlieferte  hypokoristikon 

rXauKiC  erwarten,  das  Verhältnis  dieser  namen  —  'AtpöinriTOC :  Tpö- 
\Jir\c,  rXauKoGea:  rXauKic  —  ist  von  Demosthenes  verkehrt  aufgefaszt, 
und  zwar  allem  anschein  nach  mit  absieht,  denn  wie  fXauKoGea 

lediglich  einen  vollnamen  zu  fXauKic  darstellt,  so  ist  'ATpö|ur|TOC 
eine  durchaus  passende  urform  für  Tpö|uric,  und  zwar,  so  viel  ich 
sehe,  die  einzige  überhaupt  nachweisbare  oder  erschlieszbare.  den 

namen  'ATpöjuriTOC  haben  denn  auch  die  antiken  biographen  —  ab- 
gesehen von  Apollonios,  der  die  Demosthenesstelle  ausschreibt  — 

ohne  jedes  bedenken  verzeichnet,  dasz  ihn  der  vater  des  Aischines 
schon  früher  getragen  hatte,  bestätigt  sich  durch  die  thatsache,  dasz 

ein  bruder  des  Aischines 'Aq)ößriTOC  hiesz ;  Demosthenes  selbst  hatte 
ihn  ohne  arg  so  angeredet  'von  der  truggesandtschaft'  §  237  s.  414  f. 
(danach  die  vitae  usw.  auszer  Plutarch,  wo  die  nebenform  "Aqpoßoc 
auftaucht),  das  zusammentreffen  von  'A-qpößriTOC  und  'A-TpöjiiTiTOC 
(TpöjuiTic)  kann  kein  zufall  sein:  der  vater  hat  dem  söhne  einen 
namen  beigelegt  von  gleicher  bedeutung  wie  sein  eigner. 

7.  Ein  verwandtes  beispiel  ist  folgendes,  der  berüchtigte 
admiral  des  Pompejus,  der  Widersacher  jenes  Menekrates,  für  dessen 
lebensende  vor  kurzem  in  diesen  jahrb.  (1887  s,  244)  ein  neues 

Zeugnis  erschlossen  wurde  ̂ ,  heiszt  bei  Appianos  regelmäszig  Mrivö- 
buupoc  (b.  civ.  V  56  ff.),  bei  Diodor  (XLVIII  30  ff.)  meist  Mriväc, 
bei  den  Römern  Menas  oder  Mena  (Vell.  II  73,  3  Menam,  77,  3 

Mena]  Porphyrion  zu  Hör.  epod.  4  Pompeium  Menam,  dazu  Kiess- 
lings  Vorbemerkungen),  kein  vernünftiger  kann  diesen  zahlreichen 
Zeugnissen  gegenüber  bezweifeln,  dasz  beide  namensformen  neben 
einander  in  gebrauch  waren  und  dasz  die  zweisilbige  als  abkürzung 

der  viersilbigen  galt,  hier  werden  nun  in  der  that  Verhältnisse  vor- 
liegen, wie  sie  bei  Aischines  lediglich  der  stadtklatsch  nach  berühm- 

ten mustern  erfunden  zu  haben  scheint,  der  name  Mrivöbuupoc  ist 
kleinasiatischen  Ursprungs ,  wie  in  den  schönen ,  von  den  neuesten 

onomatologen  nicht  nach  gebühr  gewürdigten  'etudes  des  noms 
propres  Grecs'  von  Letronne  (Annali  II  1845  s.  340  ff.)  erwiesen  ist. 
in  der  kurzform  Mriväc  trugen  ihn  vielfach  freigelassene  und  sklaven 
(vgl.  Hör.  epist.  I  7,  55  und  dazu  Kiessling  s.  60);  in  den  meisten 
fällen  werden  sie  ihn  aus  ihrem  asiatischen  vaterlande ,  der  heim- 

^  die  stelle  konnte  bei  Ihne  röm.  gesch.  VIII  231  ff.  berücksichtigt 
werden. 
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statte  des  Men-cultes,  mit  herübergebracht  haben,  hiernach  liegt 
die  Vermutung  nahe  genug,  dasz  auch  bei  dem  freigelassenen  des 
Pompejus  der  alte,  familiäre  rufname  Mnväc  gewesen  ist.  später 
sorgte  der  emporkömmling  dafür,  dasz  die  voll  und  vornehm  klin- 

gende Urform  officiell  wieder  in  curs  gesetzt  wurde,  dvTi  öicuXXdßou 
TerpacuWaßoc  fjbn  eivai  dSiuJv,  wie  es  in  einer  später  zu  bespre- 

chenden Lukianosstelle  heiszt;  doch  gelang  es  ihm  nicht  die  respect- 
widrige  kurzform  aus  dem  gebrauch  und  der  Überlieferung  hinaus- 

zudrängen, das  sind  Vorgänge,  für  die  jeder  leser  analogien  in  seiner 
Umgebung  wird  aufgreifen  können. 

8.  Viel  zahlreicher  sind  die  zwischen  voll-  und  kurznamen 

schwankenden  doppelformen  in  unserer  biographischen  Überliefe- 
rung, die  sich  nicht  mit  gleicher  Sicherheit  belegen  und  erklären 

lassen  und  daher  oft  genug  der  nivellierenden  band  der 'emendatoren' 
zum  Opfer  gefallen  sind,  das  vorstehende  lehrt  eindringlich,  dasz 
hier  die  strengste  diTOXr|  zu  üben  ist.  so  erscheint  bei  Athenaios 

Xin  567''  ein  TTaucaviac  als  maier  (rropvoYpdqpoc)  von  Sikyon. 
es  kann  kein  zweifel  sein,  dasz  der  aus  Plinius,  dem  periegeten  Pau- 
sanias,  Fronto,  Horatius  (Aristoteles)  bekannte  sikyonische  meister 
gemeint  ist.  schon  Sillig  schlug  daher  die  correctur  TTauciac  vor, 

und  Brunn  (KG.  II  152)  wie  Overbeck  (SQ.  1762)  sind  ihm  ge- 
folgt, aber  es  ist  kein  buchstab  zu  ändern.  ̂   die  übliche  litterarische 

benennung  des  meisters  war  TTauciac  oder  (bei  Aristoteles,  s.  unten  1 3) 

TTaucuJV  :  wenn  dafür  gerade  in  einem  excerpt  aus  TToXe'jLiaiv  ev  TU) 
TTepi  TUJv  ev  CiKuofVi  TTivotKiuv  (Athen,  ao.)  der  vollname  TTaucaviac 
erscheint,  so  liegt  die  Vermutung  nahe  genug,  dasz  seine  geraälde 
diese  gewissermaszen  officiellere  bezeichnung  getragen  haben. 

9.  Ebenso  werden  zu  beurteilen  sein: 

'A^aGdviup :  'AydOiuv,  vater  des  Xenokrates  (Suid.  u.  Hev.). 
AeEivouc,  vater  des  Xenophanes  (ps.-Lukianos  Makrobioi  20)- : 

Ae£ioc  (La.  Diog.  IX  2,  1). 

'GpjuuuvaE,  der  grammatiker  (Athen.  II  53  usw.),  auch  "€p|LiUJV 
(Athen.  III  81^.  VI  267*^). 

€uTTÖXe)noc  (Paus.  VIII  45,  4  =  Eusebios-Africanus):  GuttoXic 
(Diod.  XIV  54),  Olympionike  ol.  96.  der  name  Eupolis  gehört  dem- 

nach nicht  nur  zu  -iiöXic,  wie  man  anzunehmen  pflegt,  sondern  auch 
zu  -TTÖXe|uoc. 

€üpußdTric  (Dion.  Hai.  III  1.  Paus.  II  24,  T):  Eupußoc  (Eus.- 

Afr.),  Olympionike  ol.  27,  vgl.  TTöXu-ßoc,  'GKd-ßri,  Niö-ßr)  (=  Neo- 
ßouXri  oder  ̂ Neößoia). 

CKajaavbpuiVUfioc,  vater  der  Sappho  (Herod.  II  136),  auch 

CKd)LiuJV  (Suidas  u.  CaTTqpuu  =  Hesychios  s.  190  Flach)."* 

"   neuerding:s  ist  für  die  Überlieferung'  ORossbach  eintretreten  'aus 
der   Anomia'    (Berlin    1890)    s.  194.  ^    wenn    nicht   vielmehr   AeEivoc 
anzusetzen    und   der   fall   damit   unter    abt.  II  zu  bringen  ist.  ^  die 
Pausanias-hss.    bieten    die    form   6i)pußoTOC,    in   der   GüpOßaTOC   (zu  II) 
stecken  wird.  '"  von  den  bei  Suidas  angeführten  namen  des  vaters 
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TriXeKXuToc:  TriXeKXeibric  (AiaYÖpac  TriXeKXeibou  fi  TriXe- 
kXutou  Suidas  ==  Hesychios  s.  50  Flach). 

Vielleicht  gehört  auch  TTeicavbpoc:  TTeicivoc  (vWilamowitz 
Homer,  unters,  s.  347)  hierher;  doch  ist  das  ein  problematischer  fall, 
den  ich  hier  nicht  genauer  prüfen  kann,  problematisch  bleiben  auch 
die  stärkern  Schwankungen,  die  ASchöne  sjmb.  Bonn.  s.  735  f.  unter 
n.  24.  44.  47.  51  f.  verzeichnet. 

IL 

10.  Eine  verwandte,  aber  doch  besser  für  sich  zu  betrachtende 
erscheinung  ist  das  schwanken  zwischen  verschiedenen  endungen, 
zwischen  kurzen  und  längern  koseformen.  einer  der  ersten,  der  auf 
einem  engern  gebiete  diese  i^olymorphie  richtig  beobachtete  und 
beurteilte,  war  Hemsterhuys  zu  Lukianos  Timon  s.  157  (abgedruckt 

in  den  schollen  zu  Aristoph.  I  281  Ddf. ,  s.  593  Dbn.).  seine  nach- 
weise für  den  Wechsel  der  patronymischen  bildung  mit  kürzern 

Suffixen  (KXeavbpibric  KXe'avbpoc,  OpaciKXei'bric  ̂ paciKXfjc,  Gußou- 
Xibnc  €ußouXoc,  TeuTttjuibric  Teuxainoc,  Ci)aixibric  Cijuixoc,  Mai- 
avbpibrjc  Maiavbpoc  [Maidvbpioc] ,  Öecmdbric  Gecmoc)  ver- 

dienen auch  heute  noch  alle  beachtung;  einige  neue  derartige  fälle 
sind  unten  mit  andern  angehörigen  dieser  sippe ,  deren  ausdehnung 

Hemsterhuys  noch  nicht  ahnen  konnte,  zusammengestellt  und  be- 
sprochen, doch  haben  —  mit  wenigen  ausnahmen,  wie  Lobeck 

(Aglaoph.  s.  996),  Ahrens  (zb.  Orient  u.  Occ.  II  s.  12  ff.,  Philol. 
XXIII  [1866]  s.  21  f.),  Nauck  (Aristoph.  Byz.  fr.  s.  2  anm.  3), 
Fleckeisen  (Philol.  IV  [1849]  s.  327  f.),  MSchmidt  (Didymi  fragm. 

s.  233)  —  die  philologen,  zumal  die  textkritiker,  diesem  gesichts- 
punkte  nicht  die  gebührende  beachtung  geschenkt,  vielfach  wurde 
die  Überlieferung  bis  in  die  neueste  zeit  hinein  misverstanden  und 

vergewaltigt  und  musz  jetzt  in  ihre  legitime  herschaft  erst  wieder  ein- 
gesetzt werden,  doch  bieten  Fick  und  Meister  auch  hierfür  material, 

und  zahlreiche  neue  beispiele  aus  mythischen  kreisen  findet  der 
leser  neben  fällen  der  ersten  gruppe  bei  Maass  s.  615  S.  ich  füge 
einige  instructive  gelegenheitsfunde  hinzu. 

11.  Bei  Stephanos  von  Byzanz  s.  331,  6  bieten  die  hss. : 

'IXXupia,  xwpa  irXriciov  toO  TTaTTöiou,  dmö 'IXXupiou  xoO  Kdb- 
l^ovoc  Traiböc.  für  Kdbjuovoc  schreibt  man  seit  Salmasius  Kdbjuou, 
auch  Meineke:  aber  mit  welchem  rechte?  die  lUyriossage  wurde, 

wie  ich  in  einem  artikel  des  mythologischen  lexikons"  ausgeführt 
habe,  durch  ein  ionisches  epos  guter  zeit  ausgestaltet:  eine  neben- 
form  Kdbjuujv  —  etwa  für  den  versschlusz  Kdbjuovoc  uiöc  —  ist 
einer  solchen  quelle  durchaus  zuzutrauen,  einen  hilfreichen  genossen 

findet  sie  an  dem  (bei  Pape-Benseler  freilich  nicht  beachteten)  Kab- 

der  Sappho  sind    CIMßN   und   KAMQN   mit  Sicherheit  auf  CKAMßN  zu- 
rückzuführen, wie  schon  Neue  g^esehen  hat. 

"  'Kadmos'  nr.  46  ff.,   leider   immer  noch  nicht  publiciert.     StoIIs 
'lllyrios'  bietet  nur  eine  Zusammenstellung  der   bekannten  Zeugnisse. 
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luaiuuv,  den  Herodian  II  s.  21  f.  L.  neben  AiYaiuuv  'AKTaiuuv  'AviaiuiV 
GuxaiuJV  usw.  anführt,  ich  denke,  auch  er  wird  kein  anderer  sein 
als  der  wohlbekannte  eponymos  der  Kabjueia. 

12.  Eine  reihe  ähnlicher  fälle  stelle  ich  hier,  ohne  sie  im  ein- 
zelnen durchzusprechen,  alphabetisch  zusammen,  darunter  auch 

einige  Schöpfungen  pseudohistorischer  legendenbildung. 

'AXKaToc  (Herod.  I  7) :  "AXkiihoc  oder  'AXKijaioc  (Xanthos  fr.  10 
FHG.  I  s.  38.  Nikolaos  Dam.  49  FHG.  III  s.  380),  ein  Ijdischer 
Herakleide,  das  Verhältnis  beider  namen  wird  verkehrt  beurteilt  von 

Pomtow  (de  Xantho  et  Herodoto  s.  28),  der  den  Herodot  'Alcimum 
barbarum  (!)  nomen  ignotum  in  Alcaeum'  verändern  läszt.  name 
und  person  ist  griechische  Schöpfung.  Schubert  (gesch.  der  könige 
von  Lydien  s.  1  ff.)  läszt  auch  hier  im  stiche. 

BttKxeuTdc:  BttKXac  (Soph.  fr.  613  s.  278  N.^)  =  Dionysos. 
€upü)Liac  (€upujuäc?):  €upu)HOC  (Pherek.  fr.  92  bei  Hesychios 

udw.  FHG.  I  s.  93,  Zenobios),  vgl.  m.  artikel  im  Roscherschen  lexikon 
I  sp.  1425). 

Gajuupac:  Gd)aupic  (Sophokles  fr,  s.  181  N.  ̂ ). 
KaXXmmbTic  (Cic.  ad  Att.  XIII  12,3.  Suet.  Tih.  38):  KdXXm- 

7T0C  (mant.  prov.  87 ,  aus  unbekannter  quelle) ,  ein  fingierter  wett- 
läufer,  vgl.  wochenschr.  f.  cl.  philol.  1891  sp.  430. 

Kißucaic  (Babrios  prooem.  II),  Kußiccac  (?  vgl.  Diogen.  par- 
oemiogr.  I  s.  180  Kußiccav):  Kußiccöc  (Theon  prog.  3,  vgl,  Kißiccoc 
La.  Diog.  I  1,  4),  sagenhafter  fabulist,  s.  wochenschr.  f.  cl.  philol. 
1891  sp.  625. 

KiXXac  (-äc?):  KiXXoc,  s.  Tümpel  im  Philol.  XLIX  (III)  96. 
KXeöbaioc  (Herod.  VI  52  usw.):  KXeöbac  (toO  KXeöba  Ail. 

TT.  Ziuuijuv  XII  31,  KXedbac  schol.  Pind.  Isthm.  7, 18),  söhn  des  Hyllos. 

KükXuuv  (epigr.  bei  Ail.  tt.  Z^uuuuv  XII  45  'Apiova  KukXovoc 
uiöv,  von  Salmasius  bis  Hercher  I  s.  XLIV  315  falsch  KuKXe'oc  cor- 
rigiert):  KuKXeuc  (Suidas  u.  'Apiuuv,  epigramm  bei  Kaibel  epigr. 
gr.  ex  lap.  conl.  1086  s.  490),  der  legendarische  vater  des  Arion. 

AdjLiTTOC,  bei  Christodoros  anth.  II  248  AdjUTiiuv,  s.  Tümpel  im 
Philol.  XLIX  728. 

MeXdjuTTOuc:  MeXaiurroc  (Pindar  Pyth.  4,  224,  lyr.  adesp.  39 
bd.  IIV  s.  700  Bgk.). 

Mep)a(v)ric:  Mep)nvoc  (schol.  Pind.  Ol.  1,  114.  127),  s.  Ahrens 
Philol.  XXIII  21. 

OibiTTÖbriC:  OibiTTOUc,  einmal  OibiTTÖc  (anth.  VII  429).'- 
TTXouTLuv:  TTXoÖTOC  (Soph.  fr.  251  s.  190  N.'). 
TTuXac  (FTuXdc?):  TTuXoc  (Paus.  IV  36,  1)  und  TTuXuüv  (Paus. 

VI  22,  3),  s.  Ahrens  ao. 
TeuTttiLiiac:  Teuiaiuoc,  vgl.  Tümpel  Philol.  XLIX  712  a.  13. 
13.  Sparsamer  gesät,  aber  lehrreicher  sind  die  beispiele,  die 

uns   die  namen  historischer   personen   darbieten,    durch  eine  veie 

'^  die  gleichsetzung  Giöiiroöiöric  =  Oibiirouc  schol.  Pind.  Nem.  4,  32 
=  Eurip.  fr.  70  s.  382  beruht  wohl  auf  einem  Irrtum. 
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mich  dünkt  überzeugende  Vermutung  ziehe  ich  hierher  den  maier 
TTauciac,  mit  dem  nicht  nur  der  TTaucaviac  des  Athenaios 
(s.  oben  s.  389),  sondern  auch  der  TTaucuJV  des  Aristoteles  (poetik) 
identisch  zu  sein  scheint,  an  der  verkennung  dieser  Sachlage  ist 

der  Aristophanesscholiast  schuld,  der  den  von  Aristophanes  ua.  an- 
gegriffenen «TTaucuJV  den  schuft»  (zu  Plutos  602  usw.,  vgl.  Henio- 

chos  fr.  4  bd,  II  s.  432  Kock)  irrtümlich  für  den  maier  erklärte: 

er  hat  wohl  sein  homonymenlexikon  ohne  rechte  Überlegung  aus- 
geschrieben —  bekanntlich  nicht  der  einzige  fall  eines  solchen  Ver- 

sehens, sieht  man  von  diesen  falschen  zeugen  ab,  so  stöszt  die  gleich- 
setzung des  TTaOcujv  und  TTauciac  auf  keinerlei  chronologische 

Schwierigkeiten,  und  dasz  sie  sachlich  sich  empfiehlt,  wird  sich 
leicht  darlegen  lassen,  einläszlichere  ausführungen  zur  begründung 
dieser  bjpothese  habe  ich  vor  mehr  als  Jahresfrist  PHartwig  zur 

Verfügung  gestellt ;  doch  hat  inzwischen  ORossbach  ('aus  der  Anomia' 
s.  192  f.)  die  Aristophanesscholien  richtig  geschätzt. 

14.  Die  übrigen  beispiele  mögen  wieder  in  alphabetischer  Ord- 
nung vorbeigeführt  werden : 

'AYVUuvibric  Flut.  Phok.  19,  Agnon  bei  Quint.  II  17,  5  und 
Corn.  Nep.  Phoc.  3,  4:  s.  Fleckeisen  ao. 

'AXKaioc  kitharode,  auch  'AXKeibric,  s.  Bergk  de  rel,  com.  Att. s.  374. 

'AXKißidbrjC:  'AXKißioc  (Suid.  u.  Mdvaix|Lioc). 
"AvbpoKXoc,  ein  messenischer  Olympionike  (Eus.-Afr.),  wohl 

=  'AvbpoKXfic  (Paus.  IV  4,  4) ,  s.  Förster  'die  sieger  in  den  olym- 
pischen spielen'  (progr.  Zwickau  1891j  s.  3. 

"Avoxoc,  Olympionike  aus  Tarent  (Paus.  VI  14,  11):  'Avoxac 
(?  Eus.-Afr.),  s.  Förster  ao.  s.  10. 

BdiuJV,  der  komiker,  auch  BdiTOC  (Plut.  de  am.  et  adul.  11 
s.  55),  s.  Meineke  hist.  er.  s.  480,  der  corrigieren  will. 

AapeToc:  AapiaToc  (Aisch.  Perser  554  ua.)  und  Aapidv  (ebd. 
662.  671 ,  nicht  zu  corrigieren). 

'€SriK€CTibric  ==  '€Hr|K€CTOC,  s.  Bergk  ao.  s.  374. 
Güßaxoc  (Diod.  XIII  68,  Afr.),  kyrenäischer  Olympionike, 

=  Gußdxac  (so  Ail.  tt.  ZIuuujv  X  2  zweimal,  Paus.  VI  8,  3  falsch 

€ußiJUTac  ''\  Xen.  Hell.  I  2, 1  an  einer  interpolierten  stelle  Gußöiac), 
vgl.  Förster  ao.  s.  21. 

GuTUxnc,  der  gramraatiker,  auchGuTÜxioc,  vgl.  Teuffei- Schwabe 
ELG.  §  482  anm.  1. 

Guqppovibric :  Gucppövioc,  s.  Nauck  Aristoph.  Byz.  fr.  s.  2  anm. 
0aXriTac,  der  kretische  dichter  (Suidas  udw.),  meist  GaXfic. 
Kövvoc,  der  kitharode,  Kovvdc  bei  Aristoph.  We.  534. 
AuErjc  (epigr.  bei  Steph.  u.  Ooupioc  [vgl.  Dittenberger  syll. 

inscr.  gr.  6,  29]  '^  Suid.  u.  TTavuacic),  auch  AuHoc  (Lukianos  tt.  toO 

oiKOU  20,  Suid.  u.  'HpöboTOc). 
'*  diese  nur  bei  Pausanias  überlieferte  form  ist  von  Hercher  falsch 

bei  Ailianos  hergestellt.         ''  Wiedemann  'Herodots  23  buch'  s.  2  citiert 
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MeTaKXeibnc  (Athen.  XII  512,  schol.  X  36.  205)  =  MeTaKXnc 
(Hes.  Asp.  bypoth.  s.  64  Rz.,  von  Schömann  falsch  corrigiert,  Ta- 
tian  48,  schol.  6  640),  s.  Bernhardy  GLG.  IP318,  Nauck  Aristoph. 
Byz.  fr.  s.  2. 

Mvricapxibric :  Mvr|capxoc,  vater  des  Euripides  (Suid.  u.  6iip.), 
s.  vWilamowitz  Eur.  Herakles  I  5. 

EdvOrjc  von  Samos,  bekannt  aus  Herodot  IT  135,  .z.dv9oc  bei 

ps.-Herakleides  10  FHG.  II  s.  216.  _ 
HavGiTTTTibric  (Plut.  Arist.  5):  -ctvöiTTTTOC  (Diod.  XI  27, 1),  mir 

von  Polle  nachgevfiesen. 
TTeiGöXaoc  Suet.  d.  Iiil  55  =  TTeiGoXeiuv  Hör.  sat.  I  10,  22: 

s.  Bentley  zdst. ,  Lobeck  Agl.  s.  996. 
TTpo)aa9ibac ,  der  historiker  und  poet,  TTpo)Lia9iuuv  bei  Plut. 

Rom.  27  (vielleicht  'corrupte'  nach  Müller  FHG.  III  s.  202). 
TTpujTaYopibric ;  TTpuuTaYÖpac  (?),  s.  OSchneider  Nicandrea 

s.  15  f. 

TTuBobujpibr|c:  TTuGöbuupoc,  vater  des  Achaios  (Suid.  u.'Axaiöc). 
TTupnc  von  Milet,  der  phlyakograph,  auch  TTuppoc,  s.  Meineke 

anal.  Alex.  s.  245. 

CT)aoc,  der  'erfinder  der  Simodie':  Ci)H(JUV  Strabon  XIV  648 
(von  Tzschucke,  dem  Hiller  rhein.mus.  XXX  77  beizustimmen  scheint, 
corrigiert). 

CijLiuJvibr|C,  der  lyriker,  bei  Harpokr.  u.  TajuOvai  s.  174  B. 
CijUUJV  (von  Valesius  und  Bergk  PLG.  IIP  402  corrigiert). 

CKajudvbpioc  (Diod.  XI  48)  =  CKdjuavbpoc  (Dion.  IX  18, 
Eus.-Afr.),  s.  Förster  s.  14. 

CuuKXeibnc  oder  CuuKXeibac  Pind.  Nem.  6,  21,  nach  Didymos 
schol.  zu  v.  30  (=  comm.  Pind.  fr.  46  s.  233  Schm.)  auch  CiUKXfic 

(CujKXeiba  •  ö  be  Aibu)aoc  CuuKXfic  ecTi  tö  övo|ud  qprici ,  TtapriTaTe 
be  auTÖ  TTaTpuüvujaiKUJC ,  ujc  e6oc  ecTi  toTc  rroiriTaTc:  eine  schwer- 

lich haltbare  auffassung). 

TeXeac:  TeXric  (-toc?),  s.  Zielinski  quaest.  com.  s.  25. 
OeibiTTTTibric  Herod.  IV  105  (nach  Medic.-Angel.),  Phidippus  bei 

Corn.  Nepos  Milt.  4,  3  (in  den  altern  ausgaben  und  neuerdings  wie- 
der von  AWeidner  [1888]  corrigiert;  s.  Fleckeisen  ao.). 
15.  Das  eine  und  das  andere  von  diesen  beispielen  —  zumal 

von  den  ohne  selbständige  litterarische  Überlieferung  aus  der  Olym- 
pionikenliste entlehnten  —  mag  durch  misgriffe  späterer  gelehrten 

und  copisten  entstanden  sein,  wie  nachweislich  zb.  die  nebenform 

'AKecaioc  ('AKeccaToc)  zu  'AKeceüc,  die  Ahrens  (Or.  u.  Occ.  II  s.  12) 
wenig  glücklich  als  beispiel  für  suffixwechsel  anführt'',  oder  die  un- 

als  Zeugnis  das  scholion  zu  Aristophanes  Wolken  331  und  übersieht 
Stephanos.  jenes  scholion  ist  nber  erst  von  Musuros  aus  Stephanos 
interpoliert  (s.  Dübner  s.  428).  auch  Tzetzes  (an.  Oxon.  III  350)  ist 
schwerlich  eine  selbständige  Überlieferung. 

1^  sie  kommt  nur  bei  pseudo-Diogenian  volg.  I  107  s.  197,  Apostolios 

99  s.  265  ('AKeca(ou),  Vindob.  26  =  Vat.  Kram.  ('AKeccaiou)  vor,  stammt 
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beglaubigte  bildung  Baßpiac,  die  Suidas  udw.,  ohne  den  römischen 
Ursprung  des  namens  Babrius  zu  kennen  (s.  de  Babrii  aetate  s.  190  ff.), 
aus  dem  genitiv  Baßpiou  des  buchtitels  abgeleitet  hat.  die  mehrzahl 

der  angeführten  doppelformen  ist  zweifellos  in  der  spräche  und  litte- 
ratur  lebendig  gewesen,  sie  stammen  aus  den  verschiedensten  kreisen 
und  Zeiten  und  genügen  vollauf,  um  den  umfang  der  besprochenen 
erscheinung  zu  umschreiben  und  vorschnelle  textkritische  eingriffe 

abzuweisen.  '* 
16.  Danach  darf  man  auch  die  hübsche,  recht  aus  dem  leben 

gegriffene  scene  hierherziehen,  die  uns  Lukianos  im  'Traum'  cap.  14 
(vielleicht  nach  dichterischer  quelle")  vorführt,  der  biedere  schuster 
Mikjllos  erzählt  dem  hahn-Pythagoras,  wie  er  dem  plötzlich  durch 
erbschaft  reich  gewordenen  Ojuöiexvoc  Simon  begegnet  sei :  «xciTpe» 

e'qsriv  «ai  Cijaujv>^.  ö  be  otYctvaKTricac  «emaie»  eqpn  «riu  tttuuxuj 
TOUTLU  \xx\  KaiacjuiKpiiveiv  |uou  Touvojua*  ou  Yctp  Cijuujv,  dXXd 
Cijauuviöric  üVO)udZ!ojuai>'.  der  parvenu  will  sich  nicht  mehr  Simon 
nennen  lassen:  dvil  bicuXXdßou  TerpacuXXaßoc  r\hr\  eivai  dHioT 

(cap.  29).  der  name  Cijuuuv  ist  wohl,  wie  manches  ähnliche  in  die- 
sem dialoge,  aus  der  kynischen  litteratur  hertibergenommen,  vgl. 

Dümmler  Antisthenica  s.  37.  er  war  also  etwas  gegebenes,  das 
ändert  aber  nichts  an  der  thatsache,  dasz  ein  KaTacfiiKpOveiv ,  ein 
abermaliges  verkürzen  erweiterter  koseformen  (Fick  ao.  s.  XLIII. 

XL VII)  von  Lukianos  als  etwas  ganz  gebräuchliches  voi'ausgesetzt wird. 

also  aus  der  spätbyzantinischen  handschrift,  auf  welche  die  ganze 
Diogenianclasse  (Apostolios  usw.  eingeschlossen)  zurückgeht,  im  arche- 

typus  folgte  der  artikel  'AKeceoic  .  .  SpYa  ohne  gröszern  abstand  auf 
'AK€c(c)aiou  ceXrivr)  (vgl.  Apostol.  90  s.  263,  Diog.  57):  die  von  Ahrens wie  von  Benseier  ausdrücklich  anerkannte  namensform  beruht  also  auf 
einem  lesefehler. 

'^  in  der  verdrieszlichen  kritik,  die  ein  anonymus  im  Athenaeum  1891 

sp.  434  ff.  an  der  verdienstvollen  Kenyonschen  ausgäbe  der  'AÖTivaiUJV TToXiTeia  ausübt,  wird  sp.  435  K.  vorgeworfen,  dasz  er  die  paralleltexte 
nicht  sorgfaltig  genug  verglichen  hätte;  so  hätte  er  s.  76  nicht  bemerkt 
'that  the  name  of  Pericles's  adviser  was  Dämon,  and  that  Plutarch,  though 
he  has  the  true  name  in  Per.  c.  4  and  Nie.  c.  6,  reproduces  in  Per.  c.  9 

the  error  of  the  papyrus'  (AaiaUJViöou).  auch  hier  könnte  man  eine  doppel- 
form annehmen,  dem  kritiker  ist  aber  leider  selbst  etwas  menschliches 

passiert:  er  wirft  den  von  Plutarch  ausdrücklich  unterschiedenen  Aa|uuuv 

mit   Aä|LiU)vi6ric   (Ar))a.)   zusammen.     Steph.  Byz.  u.  'Oa   steht   für  sich. 
1'  ob  der  trimeter  öpac  öcmv  ÖYaöCüv  6  xP'JCÖc  amoc  ein  Zufalls- 

treffer ist?  aber  auch  sonst  stellen  sich  in  diesem  stücke  die  regel- 
mäszigen  rhythmischen  reihen  so  oft  ein,  dasz  gelegentliche  anlehnung 
an  ein  gedieht  einigermaszen  wahrscheinlich  wird:  vgl.  cap.  2  ö|UÖqpuJ- 
voc  —  T^pac,  ßoOuv  Kp^a  |  —  TTepiTreitapindva,  6  öeivöv  —  evuTTviou,  olöc 

—  uiv,  I  Kol  juriv  "0|nripoc  60o  laövac  xaÜTac  \i-f^\  .  .  oiouc  —  cacpAc  | 
TuqpXöc  aÜTÖc  üjv,  d|aol  bä  bi&  xP"<^*v  tivoiv  |  .  .  8  ̂ köGcuöcv  eOGuc 
Touc  Kuduouc  CDU  uapaßaXüüv  usw. 
Tübingen.  Otto  Ckusius. 
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53. 

ZU  THUKYDIDES. 

Vor  einer  reihe  von  jähren  hatte  sich  ein  wissenschaftlicher  streit 
entsponnen,  der  zum  teil  in  diesen  blättern  ausgefochten  wurde,  über 
die  frage,  ob  die  darstellung  des  Thukydides  klar  und  einfach  oder 
verwickelt  und  schwer  verständlich  sei;  und  zwar  handelte  es  sich 
nicht  etwa  darum,  ob  das  werk  des  groszen  geschichtschreibers  auch 
in  den  obern  classen  unserer  gymnasien  mit  fug  und  recht  könne 
gelesen  werden,  oder  ob  es  besser  der  Universität  vorbehalten  bleibe, 
wobei  natürlich  in  erster  linie  das  verschiedene  masz  der  reife  des 

lesers  für  das  Verständnis  eines  solchen  werkes  in  betracht  kommt; 
sondern  abgesehen  von  diesem  gesichtspunkte,  ob  der  Schriftsteller 
selbst  mehr  oder  weniger  an  Schwierigkeit  der  gedankenentwicklung 
und  dunkelheit  des  ausdrucks  leide,  ganz  wird  dies  wohl  von  keiner 

Seite  in  abrede  gestellt  (s.  Christs  gesch.  der  gr.  litt.^  s.  295);  nur 
über  grad  und  masz  dieser  eigenscbaft  kann  man  sich  nicht  einigen. 

Ich  muste  dieser  angelegenheit  gedenken,  als  ich  jüngst  die 
stellen  wieder  durchlas,  die  sich  auf  Nikias  beziehen,  und  schliesz- 
lich  zu  VII  86,  5  kam,  wo  der  geschichtschreiber  seinem  gefühl 
über  das  traurige  Schicksal  des  so  achtungswerten  mannes  ausdruck 

verleiht,  über  die  richtigkeit  der  durch  die  beste  Überlieferung  dar- 
gebotenen lesart  besteht  dermalen  kein  zweifei  mehr,  sie  lautet  in 

allen  mir  vorliegenden  ausgaben,  deren  älteste  die  schöne  Oxforder 

textausgabe  'ex  recensione  Immanuelis  Bekkeri'  vom  j.  1821  ist, 
folgendermaszen :  Ktti  ö  )Liev  TOiauTii  f|  OTi  if-^mara  toutujv  aiTia 

eieövriKei,  fiKicia  bfi  aSioc  ujv  tüuv  fe  in'  e)aoO  '€XXrivuJV  ec  touto 
bucTuxiac  d(piKec9ai  bid  liiv  iräcav  ec  dpeiriv  vevojuicjuevnv  ctti- 

Trjbeuciv. ' 
Die  stelle  sieht  sich  auf  den  ersten  blick  ziemlich  unschuldig 

an,  ist  auch  von  Junghabn  in  seinen  'studien  zu  Thukydides'  (jahrb. 
1879  s.  353 — 402)  unter  den  stellen,  welche  er  zum  beweise  für 
seine  behauptung  von  der  nicht  selten  herschenden  ungerechtfertigten 
dunkelheit  der  rede  benutzt,  nicht  angeführt,  dasz  aber  der  letzte 
teil  derselben  das  merkmal,  welches  Aristoteles  in  der  rhetorik  (III  5) 
als  einen  grund  der  Schwierigkeit  für  das  Verständnis  der  rede  des 
Herakleitos  anführt,  in  nicht  ganz  gewöhnlichem  grade  besitzt,  ist 
unverkennbar,  vor  allem  fällt  ec  dpeTr|V  auf,  das  mit  eiriTtibeuciv 
verbunden  schwerlich  ein  zweites  beispiel  zur  seite  hat.  hätte  es 
dem  Schriftsteller  beliebt  dafür  dpeTfjc  zu  sagen,  wie  bei  Piaton 

(Ges.  IX  853  **)  rrpoc  eTriTr|beuciv  dpeific  gelesen  wird,  so  wäre  aller 

*  die  ältere  vulgata  entbehrte  die  worte  iräcav  ec  dperi^v  und 
schaltete  dafür  ec  TÖ  Beiov  nach  vevo|uiciu^vr|V  ein.  die  von  Müller- 
Strübing  hergestellte  Verkürzung  mit  der  daro^ebotenen  erklärung,  über 
■welche  sich  Classen  (2e  aufl.  Berlin  1884  s.  177  des  anhangs)  ausspricht, 
scheint  keine  nachfolge  gefunden  zu  haben, 
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zweifei  gehoben  gewesen,  doch  hat  Classen  wohl  auch  ohne  zweifei 

recht  mit  der  bemerkung:  'es  hätte  daher  auch  an  unserer  stelle 
apeirjc  st.  ec  dpetriv  heiszen  können ;  doch  hebt  die  präp.  die  bedeu- 

tung  des  zieles  kräftiger  hervor.'  also  gerade  so  und  nicht  anders 
wollte  der  schriftsteiler  sich  ausdrücken,  um  in  der  ihm  zusagendsten 
form  seine  gedanken  und  gefühle  auszusprechen,  wie  der  gedanke 
selbst,  so  lag  ohne  zweifei  auch  der  ausdruck  in  seiner  einheitlichen 

Zusammenfassung  klar  seinem  geiste  vor,  und  es  mochte  ihm  wahr- 
scheinlich gar  nicht  in  den  sinn  kommen,  dasz  einem  leser  der  mit- 

oder  nachweit  zweifei  entstehen  oder  Schwierigkeiten  erwachsen 
könnten,  dieser  steht  aber  einem  solchen  satze,  wie  der  vorliegende 

ist,  ganz  anders  gegenüber  als  der  Schriftsteller;  er  musz  den  ge- 
danken erst  aus  der  betrachtung  des  Wortlautes  gewinnen  und  kann 

dabei  nicht  umhin  auch  die  verschiedenen  möglichkeiten  der  Wort- 
verbindung sorgfältig  zu  erwägen,  so  drängte  sich  in  dem  vorliegen- 

den falle  gleich  die  frage  auf:  womit  ist  Ttäcav  zu  verbinden,  mit 
öpeiriv  oder  erriTribeuciv  ?  zunächst  bot  sich  ec  dpeiriv  an,  mit  dem 
es  schon  in  alter  zeit  verbunden  wurde,  wie  aus  der  erklärung  des 
scholiasten  und  einer  stelle  aus  den  reden  des  Aristeides  zu  ersehen 

ist.  doch  fehlte  es  auch  schon  frühzeitig  nicht  an  solchen,  die  iracav 
zu  erriTriöeuciv  zogen,  wie  Laur.  Valla  den  sinn  wiedergibt  mit  den 

Worten  'ob  Studium  virtutis,  quod  omne  in  illam  conferebat'.  dieser 
auffassung  schlieszen  sich  Poppo  und  andere  an  ,  und  Classen  be- 

gründet sie  mit  der  bemerkung:  'eine  mehrbeit  von  dpexai,  die  bei 
der  Verbindung  von  ec  Träcav  dpexriv  angenommen  werden  müste, 
kennt  Th.  nur  im  sinne  von  ausgezeichneten  thaten  und  Verdiensten, 

auch  findet  sich  dieser  plural  nur  in  reden.'  ich  glaube,  dasz  der 
geschichtschreiber  dieses  allumfassende  lob  dem  Nikias ,  für  dessen 
schwächen  er  ja  keineswegs  blind  war,  gar  nicht  erteilen  wollte  und 
konnte,  kann  man  somit  die  Verbindung  von  Ttäcav  und  eiriiribeuciv 

als  gesichert  annehmen,  so  kommt  noch  die  beziehung  von  vevo- 
|aiC)aevriv  in  frage,  die  erklärer  scheinen  sich  durchgängig  oder  doch 
vorwiegend  der  Verbindung  mit  erriTribeuciV  zuzuneigen,  doch  ohne 
der  andern  möglichkeit  die  gebührende  berücksichtigung  zu  teil  wer- 

den zu  lassen,  zwar  fügt  der  seholiast,  der  diese  auffassung  viel- 
leicht zuerst  vertritt,  seiner  erklärung  bid  TÖ  TTdcav  dpexfiv  V0|ui)aiuc 

eTTixeiribeuKevai  die  bemerkung  bei :  ou  tdp  bf]  vevo|LiiC|ue'vnv  dpeifiv 
Tf]V  bOKoOcdv  qprici.  gewis  nicht,  aber  ist  damit  die  bedeutung  von 
vevO)LiiC)aevriv  richtig  bezeichnet?  ebenfalls  gewis  nicht,  und  zwar 
weder  in  der  einen  noch  in  der  andern  Verbindung,  wie  sich  sofort 
ergäbe,  wenn  man  zu  ÖOKOÖcav  als  entsprechenden  gegensatz  oucav 

b'  oü  beifügte,  was  dpeifiv  vevo)aiC)Lievtiv  bedeuten  würde,  mag  man 
aus  solchen  ausdrücken  entnehmen,  wie  KaXöv  oder  aicxpöv  vevö- 

jaicrai.  wenn  Piaton  im  Gorgias  520^  seinen  Sokrates  sagen  läszt: 

Trepi  TauTHC  xfic  TrpdHeujc ,  övxiv'  dv  xic  xpörrov  ibc  ßeXxicxoc  eir| 
Kai  dpicxa  xf|v  auxoö  okiav  bioiKOi  f|  ttöXiv,  aicxpöv  vevö|uicxai  jur) 

cpdvai  cujußouXeueiv,  edv  |ur|  Tic  dpYupiov  bibiij,  so  will  er  ofi'enbar 
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damit  ausdrücken:  nach  sitte  und  herkommen  gilt  es  allgemein  als 
schändlich,  seinen  rat  in  dem  bezeichneten  falle  zu  verweigern. 

Classen  erklärt  nun  die  fraglichen  worte  in  der  anm.  als  'das  durch 
gesetz  und  herkommen  geregelte  streben  nach  dem  edlen'  und  be- 

gründet diese  erklärung  im  anhang  s.  176  durch  folgende  weitere 

ausführung:  'für  die  erklärung  des  von  Th,  oifenbar  mit  groszer 
Überlegung  gewählten  ausdrucks  wird  man  vor  allem  die  worte  her- 

beizuziehen haben,  welche  Th.  dem  Nikias  selbst  c.  77,  2  in  ähn- 
lichem sinne  in  den  mund  legt:  KaiTOi  TToXXd  (nev  ec  Beouc  vöm|ua 

beöiriiriiuai,  iToXXd  be  ec  dvBpuÜTrouc  biKaia  Kai  dveTri(p6ova.  er 

rühmt  sich  in  denselben,  seine  ganze  lebensführung  den  göttern  gegen- 
über in  den  schranken  der  als  heilig  überlieferten  Ordnung,  gegen 

die  menschen,  mit  Vermeidung  jedes  anstöszigen  (dveTriqpGova),  in  den 
schranken  des  gesetzlichen  rechtes  gehalten  zu  haben,  diese  beiden 
Seiten  einer  mit  ängstlicher  vorsieht  durchgeführten  lebensordnung 

faszt  nun  Th.  hier  in  tt^v  Ttdcav  ec  dpexrjv  vevo)LiiC)ae'vriv  eTTitribeu- 
civ  zusammen,  dh.  das  ganze  streben  des  Nikias  war  grundsätzlich 
unter  strenger  beobachtung  von  gesetz  und  sitte  auf  die  ausbildung 
alles  menschlich  edlen  gerichtet,  dpeir)  bezeichnet  bei  Th.  vorzugs- 

weise die  gesinnungen  der  menschlichkeit  und  groszmut,  dann  über- 

haupt das  wohlvei'halten  in  sittlicher  und  religiöser  beziehung.' 
Wenn  wir  dieser  mit  eindringlicher  Sorgfalt  ausgeführten  er- 

klärung beipflichten,  so  sind  wir  wohl  berechtigt  bei  dem  worte 
dpeiri  an  das  zu  denken,  was  der  Grieche  in  sittlicher  hinsieht  KaXöv 
nennt,  und  da  für  die  lebensführung  des  Nikias  und  die  auffassung 

des  Th.  die  beobachtung  von  sitte  und  gesetz  so  wesentlich  ins  ge- 
wicht fällt,  so  könnten  wir  wohl  nach  dem  beispiel  der  oben  aus 

Piatons  Gorgias  angeführten  stelle  hier  von  dem  reden,  ö  xaXöv 
V6VÖ|iiCTai,  oder  mit  anwendung  des  Substantivs  dpeiri  von  einer 
dpetri  vevo|UiC)Lievri.  diese  bezeichnung  wäre  auch  ganz  geeignet 

anzudeuten,  dasz  es  sich  bei  der  dpetj'],  deren  sich  Nikias  befleiszigte, 
nicht  darum  handelte  den  begriff  derselben  erst  durch  nachdenken 

zu  gewinnen  oder  im  gespräch  mit  andern  zu  ermitteln  und  festzu- 
stellen, wie  uns  Nikias  in  dem  dialog  Laches  als  beteiligt  an  einem 

gespräch  über  wesen  und  begriff  der  tapferkeit  vorgeführt  wird,  in 

dieser  darstellung  haben  wir  ja  keineswegs  die  gewähr  einer  ge- 
schichtlichen Überlieferung,  dürfen  also  wohl  annehmen,  dasz  Nikias 

bei  seinen  thatsächlichen  bestrebungen  sich  von  den  gesinnungen 
und  grundsätzen  leiten  liesz,  die  durch  naturanlage  und  erziehung 
in  ihm  angepflanzt  und  befestigt  und  durch  die  stete  beobachtung 
von  sitte  und  gesetz  zur  förmlichen  lebensgewohnheit  ausgebildet 
worden  waren,  wer,  wie  dies  der  geschichtschreiber  hier  offenbar 
thut,  den  mann  mit  günstigen  blicken  ansieht,  könnte  etwa  das 
schöne  lob  auf  ihn  anwenden,  das  der  Lakedaimonier  Megillos  in 
dem  werke  von  den  gesetzen  von  den  Athenern  in  weiterm  kreise 
ausspricht,  dasz  die  guten  unter  ihnen  dies  in  vorzüglichem  masze 
sind :  denn  sie  seien  es  ohne  zwang  in  naturwüchsiger  weise ,  wahr 
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und  ungekünstelt.'*  dasz  Piaton  selbst  zu  den  besonders  günstigen 
beurteilern  des  mannes  nicht  gehört,  zeigt  die  stelle  im  Gorgias 

(472*),  wo  er  ihn  zu  denen  rechnet,  die  zwar  in  ansehen  bei  den 
leuten  stehen  (boKOuvrec  eivai  xi) ,  weil  er  sich  ihre  gunst  durch 
äuszere  mittel,  glänz  des  reich tums  und  der  freigebigkeit  erworben 
hatte,  dem  aber  ein  unbefangenes  und  einsichtiges  urteil  über  andere, 
wenn  es  sich  um  Wahrheit  und  recht  handelt,  nicht  zuzutrauen  ist. 
demgemäsz  würde  Piaton  ihm  nach  seinem  Sprachgebrauch  etwa 

eine  bri)Liuubr|C  dpetri  zugestehen,  wofür  er  sich  wohl  auch  den  aus- 
druck  vevo)iiC|Lievr|  hätte  gefallen  lassen  können,  freilich  nicht  in 
dem  wohlmeinenden  sinne,  in  welchem  der  geschichtschreiber  das 
wort  offenbar  verstanden  wissen  will ,  mag  man  es  nun  mit  dpetri 
oder  mit  erriTribeuciC  verbinden,  denn  die  letztere  möglichkeit  soll 
ja  nicht  geleugnet  werden;  nur  dürfte  man  auch  dann  nicht  dieses 

Substantiv  allein  für  sich  nehmen ,  sondern  müste  es  im  zusammen- 
schlusz  mit  ec  dpeiriv  denken ,  so  dasz  diesem  begriff  auch  in  dieser 
Verbindung  die  hauptbedeutung  zufiele,  für  den  leser  ist  es  somit 

ziemlich  gleichgültig,  mit  welchem  Substantiv  er  vevojLiiC)Lievriv  zu- 
sammennimt,  womit  indessen  nicht  gesagt  sein  soll,  dasz  der  Schrift- 

steller selbst  sich  seiner  absieht  nicht  klar  bewust  gewesen  sei.  nur 
für  den  leser  ist  es  bei  dem  vorliegenden  Wortlaut  schwierig  diese 
absieht  deutlich  zu  erkennen,  so  dasz  die  auffassung  eine  schwankende 
ist.  um  alle  möglichkeiten  zu  erschöpfen,  fehlte  es,  wie  aus  Poppos 
ausgäbe  zu  ersehen  ist,  auch  nicht  an  der  annähme,  dasz  die  präp.  ec 

nicht  an  eiriTribeuciv,  sondern  an  vevo)niC|uevriv  sich  anschliesze,  wo- 

für indessen  kaum  ein  stichhaltiger  grund  vorgebracht  werden  kann.' 
Mit  seinem  abschlieszenden  urteil  über  den  sittlichen  wert  des 

mannes  spricht  der  geschichtschreiber  wohl  so  ziemlich  auch  die 

meinung  aus,  welche  seine  mitbürger  unbeeinfluszt  von  den  partei- 
verhältnissen  bisher  über  ihn  gehegt  hatten,  ehe  der  unglückliche 
ausgang  des  verfehlten  Unternehmens  ihre  Stimmung  und  gesinnung 

gegen  ihn  so  vollständig  änderte,  sie  hatten  nemlich  wohl  haupt- 
sächlich das  an  ihm  so  hochgeschätzt,  dasz  er,  obwohl  glücklicher 

feldherr  und  mit  reichtümern  gesegnet,  von  denen  er  zu  nutz  und 

2  Piaton  Ges.  I  642"=  öcoi  'A6r|vaiujv  eiciv  äyoGoi,  biaqpepövTiuc  eiciv 
ToioöTor  .  .  juövoi  YöP  aveu  ävä-fKric  auToqpuüüc  öeia  laoipot  äXri0ujc  Kai 
ouTi  TcXacTOic  eiciv  ä^aQoi.  Schauz  stellt  mit  rüiksicht  auf  den  Plato- 

nischen spracligebraucli  Geia  HQipa  in  klammern,  dessen  rechtfertigung 

gegen   Zellers    bedenken    Stallbaum   viel  bemühung  widmet.  ^  doch 
scheint  selbst  Krüger,  wie  ich  nachträglich  sehe,  mit  dem  gewicht 
seines  wohlerworbenen  ansehens  für  diese  auffassung  einzutreten,  seine 
offenbar  sorgfältig  abgewogene,  aber  etwas  schwer  verständliche  er- 
klärung  lautet:  'der  sinn:  wegen  seiner  völligen,  allseitigen,  den 
in  bezug  auf  tugend  bestehenden  sittlichen  ansichten  ge- 
mäszen  bestrebungen,  namentlich  rücksichtlich  der  religiosität  und 

gesetzmäszigkeit  (Poppo^).  ähnlich  ec  tö  öeTov  vö|Uicic  V  105,  1  (Didot).* 
die  für  die  entscheidung  maszgebenden  worte  sind  hier  durch  den  druck 
hervorgehoben,  die  Verweisung  auf  V  105,  1  mit  berufung  auf  Didot 
findet  sich  auch  bei  Poppo. 
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frommen  seiner  mitbürger  den  freigebigsten  gebrauch  machte,  doch 

keine  ehrgeizigen  absiebten  dabei  verfolgte  und  darum  keinen  be- 
sorgnissen  räum  gab,  zu  welchen  damals  anlasz  genug  gegeben  war. 
die  an  ihm  gerühmten  eigenschaften  treten  uns  in  eigentümlicher 

weise  entgegen  in  dem  schönen  gedieht  Goethes,  das  'Hans  Sachsens 
Poetische  Sendung'  überschrieben  ist.  dort  heiszt  es  von  einer  der 
Musen,  die  den  meister  des  handwerks  zum  meister  sänger  weihen 

wollten:  'man  nennt  sie  Thätig  Ehrbarkeit,  sonst  auch  Grosz- 
muth,  Rechtfertigkeit.'  Goethe,  selbst  der  söhn  einer  freien 
reichsstadt  und  in  wohlhabenden  Verhältnissen  aufgewachsen,  zeigt 
hier  einen  angeborenen  verstand  für  bürgerliche  Wertschätzung,  die 
auch  auf  andere  zeiten  und  Verhältnisse  anwendung  findet. 

Da  es  sich  aber  in  dem  vorliegenden  falle  nicht  blosz  darum 

handelt  die  fraglichen  worte  des  geschichtschreibers  richtig  zu  ver- 
stehen und  zu  deuten,  sondern  auch  den  angemessenen  ausdruck  in 

unserer  eignen  muttersprache  dafür  zu  finden,  was  uns  doch  am 
meisten  das  gefühl  des  Verständnisses  gibt,  so  wäre  es  uns  erwünscht, 
von  den  vorhandenen  Übersetzungen  einige  zu  vergleichen,  allein  es 
ist  mir  gerade  keine  andere  zugänglich  als  die,  welche  im  verlag  von 

WEngelmann  in  Leipzig  1853  'griechisch  und  deutsch  mit  kritischen 
und  erklärenden  anmerkungen'  erschienen  ist.  dort  lautet  die  stelle: 
'und  dieser  mann  nun,  der  wegen  seiner  gesamten  nach  den  grund- 
sätzen  der  tugend  bemessenen  bestrebungen  von  allen  Hellenen 

meiner  zeit  am  wenigsten  verdient  hätte  in  dies  übermasz  des  Un- 
glücks zu  geraten,  starb  aus  solcher  oder  ganz  nahe  verwandter  Ur- 

sache.' aus  dieser  etwas  frei  gestalteten  Übersetzung  kann  man  ent- 
nehmen ,  dasz  der  vf.  vevo)UiCjuevr|V  mit  eTTixriöeuciv  verbindet,  das 

ec  aber  an  ersteres  wort  anschlieszt.  dasz  eine  gewisse  freiheit  des 

ausdrucks  oft  unerläszlich  ist,  um  den  sinn  der  Urschrift  in  der  frem- 
den spräche  richtig  hervortreten  zulassen,  ist  unzweifelhaft,  wir 

möchten  dies  auf  die  Übersetzung  des  Wortes  emiribeucic  anwenden, 
dieses  vereinigt  in  sich  zwei  begriflfe,  den  des  strebens  und  den 

des  übens.  diese  können  wir  im  deutschen  nur  getrennt  zum  aus- 

druck bringen,  indem  wir  sagen:  'weil  sein  ganzes  streben  auf  die 

Übung  rechtschafi'ener  bürgertugend  gerichtet  war'  oder  in  engerm 
anschlusz  an  den  Wortlaut:  'wegen  seines  ganz  auf  die  Übung  recht- 

schaffener bürgertugend  gerichteten  strebens.'  der  ausdruck  'bürger- 
tugend' dürfte  etwa  geeignet  sein  die  dpein  zu  bezeichnen,  deren 

sich  Nikias  befleiszigte,  und  das  beiwort  'rechtschaffen'  kann  insofern 
wohl  das  griechische  vevojLiiC|uevriV  ersetzen,  als  in  bürgerlichen  ge- 

mein wesen  bei  allen  bestrebungen  der  einzelnen  gerade  diese  eigen - 
Schaft  besonders  wertvoll  erscheint,  es  ist  eben  die  'rechtfertigkeit' 
des  dichters. 

So  halten  wir  dafür,  dasz  die  Verbindung  des  vevojniC|aevriV  mit 
dpeiriv  mindestens  ebenso  zulässig  ist  wie  mit  erriTribeuciV. 
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Eben  noch  zu  rechter  zeit  kommt  mir  die  ausgäbe  von  JSitzler 
(Gotha  1889)  zu,  um  wenigstens  noch  nachträglich  hier  berücksich- 

tigt zu  werden.  Sitzlers  bemerkung  lautet:  «bid  Tfjv  TTcicav  kt\.] 

fi  CTTiTribeucic  'die  lebensweise' ;  dazu  tritt  ec  apeifiv  vevo)aic|uevriv : 
'die  nach  maszgabe  des  edeln  und  schönen  eingerichtet  war,'  sinn: 
Nikias  war  in  seinem  ganzen  leben  immer  nur  bestrebt  das  zu  thun, 
was  unter  den  menschen  für  schön  und  edel  gilt.»  die  bemerkung 
zerfällt,  wie  man  sieht,  in  zwei  teile,  der  erste  betrifft  die  Wort- 

fügung und  läszt  bei  genauer  erwägung  des  Wortlauts  erkennen, 
dasz  Sitzler  vevo|Liic|U6vriv  mit  eiriTribeuciv  verbunden  wissen  will, 
der  zweite  teil,  der  den  sinn  betrifft  und  sich  einigermaszen  einer 
freien  Übersetzung  nähert,  lautet  so,  dasz  man  wohl  an  die  Verbindung 
von  vevo)aiC|uevriv  mit  dperriv  denken  könnte,  ich  kann  mich  mit 
diesem  ergebnis  wohl  einverstanden  erklären,  da  es  mir  zu  willkom- 

mener bestätigung  dessen  dient,  was  ich  oben  s.  398  bemerkt  habe. 
In  gleichem  jähre  mit  Sitzlers  ausgäbe  erschien  die  von  Franz 

Müller  (Paderborn  1889).  in  der  hauptsache  schlieszt  sich  Müller  an 

Classen  an.  die  fraglichen  worte  übersetzt  er:  'wegen  seines  aus- 
schlieszlich  und  in  rechter  weise  (vgl.  oben  s.  397)  auf  das  edle  gerich- 

teten strebens'  und  bemerkt  noch  besonders  über  eniTribeuciv :  'das  ge- 
samte streben,  der  die  lebensrichtung  bestimmende  und  zwar  gesunde 

geist',  wo  uns  die  absieht  der  beifügung  des  wortes  'gesunde'  nicht  klar 
ist;  ferner  über  dpeTr|V :  'nicht  fügend,  sondern  edle  gesinnung 
und  das  daraus  hervorgehende  edle  verhalten  des  wahren 

menschen  in  sittlicher  und  religiöser  hinsieht';  endlich 
über  vevo|UiC|aevriV :  'das  verbum  gebraucht  Th.  von  dem  ,  was  sich 
dem  gesetz  und  herkommen  unterordnet  und  fügt.'  er  stellt,  wie 
Classen,  das  verhalten  des  Alkibiades  und  Kleon  in  gegensatz  zu  dem 
des  Nikias.  schlieszlich  fühlt  sich  der  hg.  gedrungen  den  geschicht- 
schreiber  gegen  den  tadel  Grotes  in  schütz  zu  nehmen,  er  bemerkt 

in  dieser  hinsieht:  'Thuk.  hat  uns  die  fehler  des  Nikias,  wie  sie  in 
seiner  militärischen  lauf  bahn  zu  tage  treten,  nicht  verhüllt;  aber  das 
unglückliche  ende  des  durch  das  volksvertrauen  nach  Sikelien  wider 
seinen  willen  entsandten  Strategen  hat  den  selber  von  hochaohtung 
gegen  den  Privatmann  erfüllten  geschichtschreiber  veranlaszt  «seine 
blumen  auf  das  grab  des  Nikias  zu  streuen,  des  Urhebers  des  ganzen 
Unglückes»,  während  er  «für  Demosthenes,  den  geschicktem  officier 
von  beiden,  der  nicht  durch  seine  schuld  umkam,  kein  wort  übrig 
hat»,  warum?  Demosthenes  name  blieb  in  ehren,  aber  den  des 
Nikias  schmähte  man  in  demselben  masze,  wie  man  ihn  vorher  hoch- 

gehalten hatte.'  es  ist  kein  zweifei,  dasz  Müller  den  grund  richtig 
bezeichnet,  der  das  gefühl  des  geschichtschreibers  bei  seiner  letzten 
etwas  überschwänglichen  äuszerung  über  Nikias  bestimmt  haben 
mag.  Grote  selbst  geht  aber  ebenfalls  zu  weit,  wenn  er  Nikias  den 

'urheber  des  ganzen  Unglückes'  nennt,  als  solcher  verdient  doch 
weit  mehr  Alkibiades  bezeichnet  zu  werden,  sowohl  deswegen,  weil 
6r  das  unglückliche  unternehmen  gegen  den  Widerspruch  des  Nikias 
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durchsetzte,  als  auch  wegen  der  Wirksamkeit,  die  er  nachher  als  flücht- 
ling  in  Sparta  entfaltete,  dann  aber  in  zweiter  linie  seine  politischen 
gegner ,  die  in  tückischer  berechnung  seine  abberufung  vom  beere 
bewirkten,  gerade  als  dort  seine  Wirksamkeit  am  nötigsten  gewesen 
wäre,  bezüglich  des  Alkibiades  erkennt  dies  Grote  selbst  an,  indem 

er  von  ihm  später  (IV  s.  552  der  übers,  von  Meissner)  sagt:  'von 
der  unglückseligen  sikelischen  expedition  war  er  mehr  Ursache  als 

irgend  jemand  anderes.'  schade  dasz  der  griechische  geschichtschrei- 
ber  nicht  mehr  gelegenheit  hatte  sich  über  Alkibiades  in  ähnlicher 
weise  wie  über  Nikias  in  einem  zusammenfassenden  schluszurteil 

auszusprechen. 
Augsburg.  Christian  Cron. 

* 

I  90,  3  bis  93,  2  teilt  Thukydides  ausführlich  die  gründe  mit, 
welche  die  Athener  zwangen  die  von  den  Persern  zerstörten  mauern 
ihrer  stadt  in  der  äuszersten  eile  wieder  aufzubauen ,  wenn  er  auch 
den  eigentlichen  grund,  nemlich  dasz  den  Athenern  ein  angriff  der 
Lakedaimouier  gefährlich  werden  konnte,  so  lange  ihre  stadt  nicht 
befestigt  war,  nicht  ausdrücklich  ausspricht,  am  schlusz  von  93,  2 
heiszt  es  dann:  jueiZioiv  YOtp  6  TTepißo\oc  Traviaxri  eHr|x9ii  xfic 
TTÖXeuuc,  Kai  hxä  toOto  iravTa  ö|uoia)C  Kivoövtec  rJTreiYOVTO. 
es  überrascht  in  hohem  grade,  hier  plötzlich  die  erweiterung  des 

mauerringes  als  den  grund,  dh.  als  den  einzigen  grund  der  gewal- 
tigen eile  hingestellt  zu  sehen:  die  erweiterung  konnte  neben  den 

hauptgründen  höchstens  nur  einen  weitern  grund  zur  eile  abgeben, 
die  Worte  Ktti  bid  toOto  wären  also  nur  dann  möglich,  wenn  Ktti  die 

bedeutung  'auch'  hätte,  diese  bedeutung  aber  gewinnt  das  wort  so- 
fort, wenn  wir  annehmen  dasz  die  letzte  silbe  von  rröXeoic  ein  die 

verschlungen  habe,  dann  ist  der  sinn:  'denn  der  mauerring  der  stadt 
ward  nach  allen  Seiten  erweitert,  so  dasz  sie  auch  aus  diesem 

gründe  unter  aufbietung  aller  mittel  ohne  unterschied  eilten.' 
Genau  dasselbe  heilmittel  scheint  für  eine  zweite  stelle  des  Thu- 

kydides erforderlich  zu  sein.  I  69,  5  eirei  ai  Y£  ujuefepai  eXTTibec 
fjbri  Tivdc  TTou  Kai  dirapacKeiJOuc  bid  tö  TricTeöcai  eqpBeipav. 

da  es  unsinn  wäre  den  geschichtschreiber  sagen  zu  lassen  'die  auf 
euch  gesetzten  hoffnungen  haben  wohl  auch  schon  manchen  unge- 

rüsteten  verderben  gebracht',  so  verbindet  Classen  Kai  mit  e'qpSei- 
pav:  'weit  entfernt  ihnen  zu  nützen  hat  ihr  übermäsziges  vertrauen 
auf  Sparta,  da  sie  ihre  eignen  rüstungen  versäumten,  ihnen  sogar 

verderben  gebracht.'  ich  meine  jedoch,  dasz  Thuk. ,  wollte  er  dies 
sagen,  das  Kai  nimmermehr  dahin  gesetzt  haben  würde,  wo  es  steht. 
Krüger  findet  Haases  Kai  OÜK  dTrapaCK€uouc  wahrscheinlich,  ich 

vermute  Ktti  Kai'  dTTapacKeuouc.  Kttt'  konnte  nach  Kai  sehr  leicht 
ausfallen.  Kttid  bedeutet  'gegenüber'  von  feinden,  wie  Xen.  anab. 
I  8,  21.  10,  5.  II  3,  19.  VI  5,  28.   vgl.  Krügers  sprachl.  68,  25,  1. 
Dresden.  Friedrich  Polle. 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1891  hft.  6.  26 
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54. 
ZU  PL  ATONS  PHAIDON. 

Im  lln  capitel  des  Phaidon  und  in  den  beiden  folgenden  führt 
Sokrates  den  gedanken  aus,  dasz  der  philosoph  sich  auf  den  tod 
freuen  müsse,  weil  er  durch  ihn  von  der  Unvernunft  des  leibes  be- 

freit und  dadurch  ein  Ka9apöc  werde,  der  die  Wahrheit  rein  zu  er- 
fassen im  stände  sei.  der  körper  veranlasse  für  uns  tausenderlei 

abhaltungen  wegen  seiner  ernährung  und  hindere  uns,  wenn  krank- 
heiten  eintreten ,  an  der  jagd  nach  dem  wesen  der  dinge ;  er  erfülle 
uns  mit  sinnlicher  liebe  und  begierde,  mit  furcht  und  allerlei  trug- 
bildern,  kurz  mit  vielem  nichtigen  tand:  ujcie  TÖ  XeYÖ|aevov  UJC 

dXriGuJc  TLu  övTi  utt'  auToO  ouöe  cppovficai  fijaiv  eYxiTvexai  oube- 
TTOie  oubev  =  'so  dasz  wir,  wie  man  zu  sagen  pflegt,  in  Wahrheit 
wirklich  vor  ihm  nie  zu  irgend  einer  erkenntnis  kommen  können', 
die  auffassung  Schmelzers  'wir  sind  nicht  im  stände  irgend  etwas 
jemals  zu  erkennen',  so  dasz  qppoveiv  mit  qppövricic  und  dqppocuvri 
correspondiert,  halte  ich  nach  dem  Zusammenhang  der  stelle  für  rich- 

tiger als  die  erklärung  Wohlrabs  'dasz  wir  gar  nicht  zur  besinnung 
kommen  können'. 

Die  stelle  ist  wegen  der  formel  TÖ  XeYÖ)a6V0V  mit  den  andern 
stellen  bei  Piaton  zu  vergleichen,  in  denen  diese  formel  vorkommt;  sie 
dient  bekanntlich  zur  ankündigung  sprichwörtlicher  redensarten,  wie 

in  den  folgenden  acht  beispielen:  Gorg.  514  "^  uiCTe  .  .  TO  XeYÖ|uevov 
bf)  toOto  ev  TLU  TTiGuj  Trjv  Kepa^eiav  eirixeipeiv  jLiavGd- 
veiv.  Laches  187''  ckotteiv  xPH  MH  ouk  ev  tuj  Kapi  ujuTv  6  kiv- 

buvoc  KivbuveuriTai,  dXX'  ev  toTc  uie'ci . .  Kai  dTexvüuc  t6  XeTÖiuevov 
KOTd  Triv  TTapoijaiav  ujuiv  cu|jßaivr)  ev  ttiöuj  f\  Kepaineia  tiTvo- 

lae'vri.  Gorgias  447=»  dXX'  fj,  tö  Xexöjuevov,  KaxÖTtiv  eopTfic 
fiKO|Liev;  Phaidon  lOl''  bebiibc  ctv,  tö  XeYÖ)aevov,  Tr]v  eauToO 

CKidv.  Theait.  165'' TÖ  XeTÖ)aevov,  ev  qppe'aTi  cuvexöinevoc 

('in  die  falle  gegangen').  Soph.  226*  opoic  ouv,  ibc  dXriÖfi  Xe'TeTtti TÖ  TTOiKiXov  eivai  toOto  tö  Grjpiov  Kai  tö  XeTÖjuevov  o u  t rj 

eTepqt  XrjTTTeov.  ebd.  261''  cxoXiiJ  ttou,  tö  KaTd  ttjv  irap- 
oi|Liiav  XeYÖfievov,  ö  fe  toioOtoc  dv  iroTe  eXoi  ttöXiv. 

Eryxias  405''  KaTa)LiaGujv  b'  auTÖv  cyu),  öti  i'cov  eiri  ireicai,  örrep 
dv  TÖ  XeYÖjuevov  XiGov  eipfjcai.  hierher  läszt  sich  noch  stellen: 

Staat  VI  492«=  ev  br\  tlu  toioutlu  töv  ve'ov,  tö  XeYÖjuevov,  Tiva  oiei 
Kapbiav  icxeiv;  ('wie  glaubst  du  dasz  dem  zu  mute  ist?'),  hier 
ist  für  uns  das  sprichwörtliche  nicht  sofort  erkennbar;  aber  die  an- 

rede des  Achilleus  an  Agamemnon  A  225  oivoßapec,  kuvöc  öjUjiaT' 
eX^V,  Kpabir|V  b'  eXdqpOiO  erläutert  die  entstehung  der  'redensart'; 
vgl.  noch  TT  266  TuJv  (cqpriKOJv)  tötc  Mupfiibövec  KpabirjV  Kai  Gu|növ 

e'xoVTec.  jedoch  wird  man  die  worte  Piatons  auch  als  anklang  an eine  dicbterstelle  erklären  können,  bei  einer  stehenden  formel 

der  spräche  wird  TÖ  XeYÖjuevov  vorgesetzt  Theait.  löS''  ei  be  CTairi 
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toOto,  TTüVTa  xpilMöT'  av  biaq)9apeiri  Kai  tcvoit'  äv,  t6  Xeyöinevov, 
avuu  KÖtTUU  TTÜvia  ('drunter  und  drüber'),  bei  einer  sentenz 
findet  sich  diese  einfiihrung  Staat  IV  435'^  icuuc  fäp,  (h  CtuKpaiec, 
TÖ  XeTÖjuevov  dXriOec,  öti  xa\e-na.  id  KaXd.  vgl.  ebd.  497 '^  id 
ydp  bx]  )a€TdXa  ndvia  eniccpaXfi,  Kai  t6  XeYÖjuevov  xd  KaXd  tuj 

övTi  xaXeTTd.  Timaios  26"  ibc  br\  xoi,  TÖ  XeYÖjaevov,  rd  Tiaibiuv 

)Lia6r|)uaTa  Gaujaacxöv  e'xei  ti  )avri)aeTov.  freilich  klingt 
diese  redensart,  abgesehen  von  der  allitteiation  in  )Lia6r|)aaTa  und 

|Livri)ueTov,  gar  nicht  wie  eine  sentenz,  jedoch  mag  die  stelle  die  Über- 
leitung zu  Phaidon  66*^  bilden,  wovon  ich  ausgegangen  bin:  ujcxe 

TÖ  XeTÖjaevov  lijc  dXriGujc  tlu  övti  utt'  auioö  oube  qppovncai  fi)uiv 
^TTiTveiai  oüberrOTe  oubev.  auch  diese  werte  haben  auf  den  ersten 
anblick  nichts  von  einem  Sprichwort  oder  einer  formel  oder  einer 
sentenz.  sollten  sie  das  citat  einer  dichterstelle  sein? 

wenigstens  fügen  sie  sich  leicht  in  den  rhythmus  des  hexameters : 

etwa  ecTi  cppoveTv  f]\nv  urrö  cu))aaToc  oubeTTOx'  oubev  oder  oubeiroT' 
e'cTi  qppoveiv  fiinTv  uttö  cuü|uaTOC  oubev.  auch  wer  in  dem  verse 
weder  das  bezeichnende  cppovficai  noch  das  eYTiTveiai  missen  wollte, 
das  nach  Ast  lex.  Fiat,  nur  an  dieser  stelle  bei  Piaton  unpersönlich  in 
der  bedeutung  licet  vorkommt  und  vielleicht  schon  dadurch  sich  als  aus 
einem  andern  Schriftsteller  entlehnt  kennzeichnet,  würde  die  worte 

in  die  form  des  hexameters  bringen  können:  uttÖ  cuupaTOC  oder  un' 
auToO  I  f])aTv  oube  cppoveiv  eTTiTveiai  oube  qppoviicai  |  ouberrOT' 
oubev.  dann  würde  qppoveiv  bedeuten  'eine  vernünftige  erkenntnis 
haben',  qppovficai  'zu  einer  vernünftigen  erkenntnis  kommen',  auch 
die  stelle  Timaios  26^  läszt  sich  leicht  in  einen  hexameter  bringen: 

iLc  Td  |LiaGr|)LtaTa  toi  naibujv  juvripeTov  e'xei  ti  |  GaujuacTÖv  =  'was 
man  als  knabe  gelernt,  bleibt  wunderbar  im  gedächtnis'.* 

Gerade  im  Phaidon  hat  Piaton  poetische  citate  in  den  text 
verwebt,  doch  so  dasz  er  sie  seiner  prosa  anpasste  und  danach  die 

Wortstellung  änderte,  so  c.  13  s.  69*^  eici  Tdp  br| ,  qpaciv  oi  Tiepi 
Tdc  TeXeTdc,  vap9riKoqpöpoi  pev  iioXXoi,  ßdKxoi  be  Te  iraupoi,  wo 

der  Orphische  vers  ttoXXoi  pev  vap9r|KO(pöpoi,  Tiaupoi  be'  Te  ßdKXOi 
mit  geringer  Veränderung  der  Wortstellung  angeführt  ist.  vorher 

c.  10  s.  65''  spricht  Piaton  selbst  von  dichterstellen:  dpa  e'xei  dXr|- 
6eidv  Tiva  öxpxc  re  Kai  dKori  toTc  dvBpuuTTOic  f\  Td  -(e  TOiauTa  Kai 

Ol  TToiniai  fmTv  dei  GpuXouciv,  öti  out'  dKouo)aev  dKpißec  oubev 
OUTe  6puJ)Liev;  hier  hat  Peerlkamp  aus  Piatons  worten  den  tro- 

chäischen septenar  out'  dKOUOjaev  oubev  dKpißec  oü0'  6pa))aev 
ttKpiße'c  gemacht.  Olympiodoros  zur  stelle  sagt  ausdrücklieh :  rroi- 
riTdc  XeYeiTTapiaevibriv,  '6|UTrebOKXea,  'Errixapiaov.  ouxoi  ydp  oubev 
dKpißec  XeYOuciv  eibevai  Tfiv  ai'cGriciv ,  KaBdirep  'Grrixapiaöc  cprjci  * 

*  der  Vollständigkeit  wegen  sei  noch  bemerkt,  dasz  Platoii  sprich- 
wörtliche ausdrücke  auch  mit  ö  \6YÖ,U6VOC  einführt.  Theait.  173  **  ol 

Tr\c  eaXdxTric  XeYÖ|uevoi  xöec  {marns,  quod  abint,  harenae).  ebd.  176'' 

TttOra  YÖp  ̂ cTiv  ö  XeYÖiaevoc  Ypa^v  OeXoc.  Staat  VI  493<*  r^  AiO)ni'-i6eia 
XeYOja^vri  dvdYKr). 

26* 
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voöc  öpoi  Ktti  voOc  otKOuei,  id  b'  a\Xa  Ttavia  Kujqpd  Kai  TuqpXd 
(=  TaWa  KOKpd  kqi  xuqpXd). 

Wir  hätten  hier  also  drei  dichter,  denen  man  ein  solches  frag- 
ment,  wie  das  oben  c.  11  stehende  zuschreiben  könnte,  wem  es  zu- 

zuschreiben ist,  musz  dahin  gestellt  bleiben.  Theophrastos  fragm.  de 
sensibus  (bei  Diels  doxogr.  s.  499,  18)  gibt  ein  poetisches  citat  aus 
Parmenides,  in  dem  cppoveiv  in  der  bedeutung  von  aicGdvecGai  ge- 

braucht ist,  und  bemerkt  dazu  ausdrücklich  xö  ydp  alcGdvecOai  Ktti 
TÖ  (ppoveTv  ujc  TttÜTO  Xe^ei.  dasselbe  bezeugt  Aristoteles  irepl  ujuxhc 

III  3,  1  von  Empedokles :  oi  fe  dpxaioi  TÖ  qppoveiv  Kai  tö  aic0d- 

vec0ai  tauTÖv  eivai  cpaciv,  uJCTtep  Kai  'G)iTteboKXfic  eipriKe-  «irpöc 
irapeöv  Tdp  ixy\tic  deEeiai  dvöpuuTToiciv»  Kai  ev  dXXoic  «Ö6ev  cqpiciv 
aiel  Kai  xö  cppoveiv  dXXoia  Trapicxaxai».  ja  Piaton  selbst  bestätigt 

diese  angaben  im  Phaidon  96^,  wo  er  den  Sokrates  eine  Übersicht 
über  die  entwicklung  der  philosophie  geben  läszt:  Kai  TToXXdKiC 
egauxöv  dvo)  Kdxuu  juexeßaXXov  ckottüuv  .  .  TTÖxepov  xö  ai|ud 
ecxiv  iL  cppovoüiuev  ri  6  dfip  ri  xö  irOp  r\  xouxuuv  )uev  oubev, 
6  be  eTKCcpttXöc  ecxiv  6  xdc  aicöriceic  ixapexujv  xoö  dKOueiv 

Kai  6pdv  Kai  öccppaivecOai.  auch  hier  ist  qppoveiv  in  der  bedeu- 
tung von  aicBdvecGai  gebraucht;  Piaton  führt  an  dieser  stelle  (vgl. 

Wohlrab)  die  ansieht  des  Empedokles  an.  danach  haben  also  Par- 
menides und  Empedokles  cppoveiv  in  der  bedeutung  von  aicOdvecöai, 

von  sinnlichem  und  geistigem  wahrnehmen  gebraucht;  diese  bedeu- 
tung passt  auch  für  die  besprochene  Piatonstelle. 
Die  vorausgehende  auseinandersetzung  hat  ergeben ,  dasz  mit 

XÖ  XeyöiLievov  bei  Piaton  nicht  nur  sprichwörtliche  redensarten, 
formelartige  Wendungen  und  Sentenzen,  sondern  vielleicht  auch 
poetische  citate  eingeführt  werden,  von  den  letztern  müste  man 
annehmen,  dasz  sie  von  dem  gebildeten  publicum,  das  sich  durch 

die  Sophisten  beeinfluszt  für  die  vorausgegangene  philosophische  for- 
schung  interessierte,  als  geflügelte  worte  gebraucht  worden  seien, 
auf  die  Piaton  als  auf  allgemein  bekannte  anspielen  konnte,  der 

vers  aus  einem  philosophischen  lehrgedicht  oubeiTOx'  ecxi  qppoveiv 
fi|uTv  UTTÖ  cuu)uaxoc  oubev ,  oder  wie  er  sonst  gelautet  haben  mag, 

konnte  bei  einem  so  sinnlichen  und  sinnesfrohen  volke,  wie  das  grie- 
chische war,  leicht  als  paradoxen  im  ernst  und  scherz  zu  einem  ge- 

flügelten worte  werden. 
Zum  schlusz  sei  darauf  hingewiesen,  dasz  in  Piatons  prosa  noch 

manche  unerkannte  dichtercitate  stecken  mögen.  HSauppe  zu  Prot. 

322*=  Zeiic  oöv  .  .  '€p)aflv  TieiuTTei  dyovxa  eic  dvGpuuTrouc  aiboi  xe 
Kai  biKtiv ,  iv'  eiev  iröXeiuv  köcjuoi  xe  Kai  becjuoi  cpiXiac  cuvaYUJTOi 
sagt  ausdrücklich,  dasz  die  worte  bec|aoi  cpiXiac  cuvaYUUYoi  einem 
dichter  entlehnt  sein  mögen;  ja  vielleicht  darf  man  mit  geringer 
änderung  auch  in  den  Worten  aibil)  xe  biKriv  xe  |  ujc  eiev  rröXeouv 
KÖc|aoi  wie  in  bec/aoi  cpiXiac  cuvaYWYoi  disiecti  membra poetae  finden. 
Leipzig.  Emil  Wörner. 
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(29.) 
ZU  ARISTOTELES  A0HNAIQN  nOAlTGIA. 

Selten  hat  eine  neue  erscheinung  der  wissenschaftlichen  litte- 
ratur  so  allgemeines  interesse  erregt  wie  die  veröflfentlichung  der 
jüngst  aufgefundenen  schrift  des  Aristoteles  vom  Staate  der  Athener, 
bereits  liegt  die  englische  ausgäbe  in  zweiter  verbesserter  aufläge, 
die  deutsche  Übersetzung  von  Kaibel  und  Kiessling  im  zweiten  unver- 

änderten abdruck  vor;  bereits  hat  FBlass  im  litt,  centralblatt  1891 
n.  10  eine  ganze  reihe  von  Verbesserungen  des  textes  veröffentlicht, 
und  von  zwei  selten  ist  die  echtheit  der  schrift  angefochten  worden. 
Friedrich  Cauer  (Stuttgart  1891)  hält  es  für  unmöglich,  dasz  Aristo- 

teles selbst  sie  geschrieben  habe,  und  sieht  in  ihr  das  werk  eines 
Aristotelikers,  der  zwar  unter  dem  einfiusz  des  meisters,  aber  zumeist 
abhängig  von  quellen,  in  denen  bereits  darstellung  und  kritik  ver- 

bunden war,  mit  wenig  eignem  urteil  gearbeitet  habe;  Julius  Schvarcz 
(Leipzig  1891)  sucht  wahrscheinlich  zu  machen,  dasz  Demetrios  von 
Phaleron  der  Verfasser  sei.  hat  die  schrift  manche  viel  umstrittene 

frage  entschieden,  so  hat  sie  der  Wissenschaft  noch  mehr  neue  fragen 
gestellt,  deren  lösung  exegeten,  kritiker  und  historiker  noch  lange 
beschäftigen  wird,  ich  versuche  zunächst  zur  constituierung  des 
textes,  der  noch  an  manchen  stellen  der  berichtigung,  an  vielen 
lückenhaften  der  ergänzung  bedarf,  einiges  wenige  beizutragen. 

C.4  s.  10  ripoOvTO  be  touc  juev  evvea  dpxoviac  Kai  touc  lajuiac 

ouciav  KeKTrilnevouc  ouk  eXotiTiu  be'Ka  juvujv  eXeuGe'pav.  bedenkt 
man  dasz  gleich  nachher  erzählt  wird,  die  Strategen  und  hipparchen 
hätten  ein  schuldenfreies  vermögen  von  100  minen  nachweisen 
müssen,  bedenkt  man  ferner  dasz  es  zu  Drakons  zeit,  von  der  hier 
die  rede  ist,  pcntakosiomedimnen  bereits  gab  und  dasz  Solon  nur 

diesen  zum  archonten-  und  zum  schatzmeisteramte  zutritt  gewährte, 
so  erscheint  es  unglaublich,  dasz  der  census  für  die  höchsten  beamten 
so  niedrig  gewesen  sein  sollte,  ich  vermute,  der  Verfasser  schrieb 

nicht  i'  =  10,  sondern  t'  ==  300.  —  c.  5  s.  15  in  dem  verse  oi 
TToXXuJv  dYaöuJv  ec  KÖpov  ddcate  ist  das  letzte  wort  schwerlich 
richtig,  zwar  das  activ  auJ  kommt  auch  bei  Homer  in  dem  sinne 

'sich  sättigen'  vor,  aber  für  die  Verdoppelung  des  a  fehlt  jeder  wei- 
tere beleg:  denn  dasz  das  wunderliche  daiai  bei  Hesiodos  Aspis  101, 

wo  die  beste  hs.  deiai  liest  und  Buttraann  mit  recht  ctiai  corrigiert 
hat,  ein  solcher  nicht  ist,  liegt  auf  der  band,  ich  vermute  es  ist  zu 

schreiben  dcai'  e'pov.  —  c.  6  s.  16  ist  gleich  oben  in  den  worten 
ev  oic  TreipüuvTai  ti  . . .  biaßdXXeiv  auTÖv  die  lücke  nicht  mit  Kenjon 
durch  Ktti  auszufüllen,  sondern  Tivec  zu  schreiben;  so  auch  Kaibel 

und  Kiessling,  die  'manche'  übersetzen.  —  c.  7  s.  20  halte  ich  die 
Worte  Ktti  irapeciriKev  ittttoc  eKjuapTupujv  ujc  Tfjv  iTTTrdöa  toOto 
CTiiaaivoucav  für  ganz  richtig  und  möchte  weder  mit  Kenyon  crijuai- 
vei  noch  mit  Blass  eK  tujv  dpicrepoiv  statt  eKjuapTupujv  schreiben. 
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zur  ritterclasse ,  heiszt  es  vorher,  gebort  wer  300  masz  erntet,  oder 
wie  einige  sagen,  wer  ein  pferd  halten  kann,  letztere  berufen  sich 
auf  das  bild  des  Dijihilos,  welches  dieser  den  göttern  bei  seiner  er- 
hebung  aus  der  theten-  in  die  ritterclasse  weihte,  wie  die  inschrift 
besagt,  und  auf  das  als  zeuge  neben  diesem  bilde  stehende  pferd, 
weil  eben  der  ritterstand  dies  (dasz  einer  ein  pferd  halte)  besage, 
die  frage  ist  nicht:  was  bedeutet  das  pferd?  sondern  die  frage  ist: 
was  besagt  der  ritterstand?  und  darauf  gibt  das  pferd  als  zeuge  die 
antwort:  iTTTtdc  bedeutet  den  besitz  eines  pferdes,  nicht  den  eines 

einkommens  von  300  masz.  —  c.  12  s.  30  ist  in  z.  6  statt  <^aX\a  b' 
a^ö  lidiriv  eepbov  wohl  unzweifelhaft  zu  lesen  aXXa  b'  ou  )ndTr|V 
eepbov  in  dem  sinne:  auf  anderes  aber  habe  ich  mich  nicht  thörichter 
weise  eingelassen;  und  das  scheint  auch  Kaibels  und  Kiesslings  mei- 

nung  zu  sein ,  welche  übersetzen  'nicht  an  thöricht  weite  ziele  habe 
ich  mein  herz  gehängt'.  —  Auf  derselben  Seite  sind  die  beiden  verse 

CYUJ  be  Tüuv  |uev  oüveK'  dHovriXaiov 
bfiiuov  Ti  TouTuuv  TTpiv  TuxiJuv  eTTaucd|uriv ; 

so  wie  sie  überliefert  sind,  schlechterdings  unverständlich,  mit  wel- 

chem recht  Kaibel  und  Kiessling  sie  übersetzen:  ''ich  habe  meines 
Volks  elende  not  gestillt,  [  das  in  der  ferne  fremde  sklavenketten 

trug',  ist  mir  unerfindlich,  ßlass  hat  TUXWV  gewis  richtig  in  TUXeTv 
geändert  und,  nach  der  analogie  von  tpoxH^ctTeai  (Eur.  El.  1253 
und  Or.  36  =  agitare)  ein  verbum  dHovriXaTeoi  bildend,  dHovriXd- 

TOUV  geschrieben,  was  denn  wohl  heiszen  soll  'aufregen,  in  bewegung 
setzen',  weniger  kühn  möchte  es  sein  statt  dessen  zu  schreiben 
eEavriYttTOV  in  dem  sinne  'ich  führte  aus  der  erniedrigung  empor 
und  zum  kämpfe  hinaus'  (vgl.  Eur.  Herakl.  219).  dann  hieszen  die 
verse:  'und  ich,  liesz  ich  denn  nach,  bevor  ich  alles  das  j  erreicht, 
weswegen  ich  das  volk  zum  kämpf  geführt?'  —  c.  16  s.  45  ergänzt 
Kenyon  die  lücke  nach  den  worten  touc  juev  Ydp  xaic  öjLiiXiaic,  touc 

be  TttTc  eic  xd  ibia  ßoriGeiaic  .  .  durch  ujcpeXrice'  passender  zu  bpn- 
Xiaic  ist  wohl  TTpocriTeTO«  Kaibel  und  Kiessling:  'er  gewann.' — 

c.  30  s.  83  in  den  worten  ßouXeueiv  juev  Kai'  eviauiöv  touc  unep 
TpidKOVTtt  eiri  Y^TOVÖiac  haben  Kaibel  und  Kiessling  mit  recht  die 
zahl  vermiszt  und  (vierhundert)  hinzugesetzt,  da  der  artikel  touc 
so  wie  so  anstöszig  ist,  so  ist  wohl  statt  desselben  TETpaKOCiouc 
zu  schreiben. 

Über  die  regierungszeiten  des  Peisistratos  und  seiner  söhne 

enthält  die  'AGrivaiuJV  noXiTeia  in  c.  14,  15,  17  und  19  angaben, 
die  weder  mit  einander  im  einklang  sind  noch  mit  der  stelle  der 

politik  Vs.  1315^  31,  wo  von  Peisistratos  gesagt  wird,  er  habe  in 
33  Jahren  17  regiert  und  seine  söhne  18,  genau  übereinstimmen. 
so  weit  nun  die  differenzen  in  diesen  angaben  über  zwei  jähre  nicht 
hinausgehen ,  scheinen  sie  mir  nicht  von  belang  und  einfach  daraus 
entstanden  zu  sein,  dasz  der  schriftsteiler  bald  nur  die  vollen  jähre 
welche  die  regierung  jedesmal  gedauert  hatte,  bald  jedes  jähr,  in  dem 
sie  bestanden  hatte,  voll  rechnete,  damit  erledigen  sich  alle  übrigen 
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Schwierigkeiten  bis  auf  die  eine  in  c.  14  s.  39,  wo  Aristoteles  in  den 
Worten  eSeßaXov  aÜTÖv  eKioi  eiei  luerd  ifiv  TtpiuTriv  KaidcTaciv, 
€Tei  bk  biubeKdiLU  jaeid  taura  MeTaKXfjc  KaniYöTev  auTÖv  die  dauer 
der  ersten  Verbannung  auf  elf  jähre  zu  bestimmen  scheint ;  allein 
ich  denke  Kaibel  und  Kiessling  haben  mit  recht,  wie  ihre  nur  um 

fünf  jähre  differierenden  randzahlen  beweisen,  lueid  laOia  auf  den- 
selben anfangspunkt,  die  TTpuuTr|  KaidcTacic,  bezogen,  nicht  auf  das 

CKßdXXeiv.  warum  sie  trotzdem  Peisistratos  bereits  im  j.  563  zur 
tyrannis  gelangen  lassen,  während  sie  doch  seinen  tod  in  das  j.  527 
und  die  Vertreibung  desHippias  in  510  setzen,  ist  mir  unverständlich. 

In  c.  33  wird  erzählt,  dasz  die  Athener  vier  monate  nach  der 

einsetzung  KttTeXucav  touc  TexpaKOciouc  Kai  id  TrpdTMafa  Tiape- 
öuuKttv  TOic  TrevTttKicxiXioic  xoic  ek  tüjv  öttXuuv.  in  den  folgenden 
Sätzen  werden  die  urheber  und  der  wert  dieser  Verfassung,  unter 
welcher  der  besitz  einer  hoplitenrüstung  bedingung  des  bürgerrechts 
war,  besprochen,  und  dann  wird  in  c.  34  der  faden  der  erzählung 
wieder  aufgenommen  mit  den  Worten  toutouc  |aev  ouv  dqpeiXexo 
Triv  TToXiieiav  6  bfi)aoc  bid  rdxouc.  dies  toutouc  bezieht  sich,  wie 
die  recapitulierende  partikel  ouv  zeigt,  auf  die  400;  die  nach  ihrem 

stürz  eingeführte  gemäszigte  demokratie  der  5000  aber  bestand  un- 
verändert bis  zur  einsetzung  der  dreiszig,  wie  sich  in  c.  41,  wo  alle 

verfasijungsänderungen  aufgezählt  werden,  aus  den  worten  otbor] 

b'  f]  TuJv  TeTpaKOciuuv  KttTdcTacic,  Ktti  jjLeTo.  TauTrjV  iva.Tr]  brmo- 
KpaTia  ndXiv,  beKdTr)  b'  f]  tujv  TpidKOVTa  Tupavvic  unwidersprech- 
lich  ergibt,  so  haben  auch  Kaibel  und  Kiessling  die  sache  verstanden, 
welche  den  anfang  des  c.  34  übersetzen:  Mie  oligarchen  also  hatten 

bald  genug  dem  volke  das  regiment  abtreten  müssen.'  Kenyon  da- 
gegen bezieht  irriger  weise  das  TOUTOUC  auf  die  5000,  findet  daher 

in  dem  ersten  satze  von  c.  34  die  leider  nur  zu  kurze  nachricht,  an 

die  stelle  der  gemäszigten  demokratie  der  5000  sei  bald  die  volle, 
unbeschränkte  demokratie  getreten,  und  sucht  den  Zeitpunkt  dieses 
ereignisses  zu  bestimmen,  in  demselben  Irrtum  befindet  sich  Cauer, 

der  s.  21  unten  schreibt:  ''ein  wichtiger  punkt  bleibt  ebenso  unklar, 
nemlich  die  frage ,  wann  nach  dem  stürze  der  400  die  Athener  von 

der  gemäszigten  zur  reinen  demokratie  zurückgekehrt  sind.' 
Übrigens  ist  die  abhandlung  von  Cauer  in  hohem  grade  inter- 

essant und  spannend  geschrieben,  nachdem  er  die  Identität  der  auf- 
gefundenen Schrift  mit  der  im  altertum  vielfach  citierten  gleiches 

namens  anerkannt,  auf  die  abweichung  des  stils  von  dem  der  son- 
stigen Aristotelischen  Schriften  hingewiesen  und  als  zeit  der  abfas- 

sung  die  letzten  lebensjahre  des  Aristoteles  324 — 322  bestimmt  hat, 
macht  er  auf  die  neuen  glaubhaften  nachrichten ,  welche  die  schrift 
enthält,  und  auf  das  kritische  Verständnis,  welches  sie  bekundet,  auf- 

merksam, geht  dann  auf  das  über,  was  befremdlicher  weise  nicht 
darin  steht,  kommt  sodann  auf  die  historisch  ziemlich  wertlosen 

anekdoten  zu  sprechen,  die  sich  darin  finden,  sowie  auf  die  mit  an- 
dern wohl  bezeugten  nachrichten  aus  chronologischen  und  andern 
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gründen  unvereinbaren  angaben  namentlich  über  Themistokles,  Ari- 
steides  und  Perikles,  und  wirft  die  frage  auf:  wie  ist  es  zu  erklären, 
dasz  gute  und  schlechte  bestandteile  auf  diese  weise  in  derselben 
Schrift  vereinigt  sind?  diese  frage  wird  dahin  beantwortet,  dasz  der 
Verfasser  ein  schüler  des  Aristoteles  gewesen  sei,  der  aus  quellen 
von  sehr  verschiedenem  werte  geschöpft  habe,  möglich  sei  es  aller- 

dings immer  noch,  dasz  Aristoteles  selbst  die  schrift  für  ein  gröszeres 
publicum  bestimmt  und  daher  weniger  gründlich  gearbeitet  habe, 

als  es  sonst  seine  art  sei;  die  Unmöglichkeit  dieser  annahme'ergebe sich  erst  aus  den  Widersprüchen  mit  der  Aristotelischen  politik, 

welche  sich  in  der  'AG.  rroX.  nachweisen  lieszen.  diesen  nachweis 
hat  nun  meines  erachtens  Cauer  nicht  erbracht,  dasz  zuvörderst  der 

unleugbare  Widerspruch  zwischen  dem,  was  im  letzten  cap.  des  zwei- 

ten buches  der  politik,  und  dem  was  in  der  'A6.  ttoX.  über  Drakon 
berichtet  wird,  den  ausschlag  nicht  geben  kann,  gesteht  Cauer  zu, 
die  echtheit  jenes  cap.  ist  von  Göttling  mit  beachtenswerten  gründen 
bestritten  worden  und  noch  heute  streitig;  der  besagte  Widerspruch 
kann  daher  ebenso  gut  als  ein  neuer  beweis  für  die  unechtheit  jenes 

capitels  wie  für  die  unechtheit  der  'A6.  ttoX.  angesehen  werden, 
aber,  sagt  Cauer,  auch  mit  einer  unbestritten  echten  stelle  der  politik 

III  s.  1281^  33  steht  die  angäbe  der  'A9.  rroX. ,  Solon  habe  losung 
der  beamten  eingeführt,  nicht  im  einklang.  ich  kann  das  nicht  zu- 

geben, in  der  'A9.  ttoX.  c.  8  wird  erzählt,  die  einsetzung  der  archon- 
ten  sei  so  geschehen,  dasz  jede  der  vier  phylen  zehn  männer  wählte 
und  diese  40  um  die  neun  archontenstellen  losten,  bei  dieser  art 

der  einsetzung  spielt  doch  die  wähl  eine  sehr  bedeutende  rolle,  das 
ist  doch  nicht  schlechtweg  losung  und  kann,  scheint  mir,  mit  sehr 
verzeihlicher  ungenauigkeit  wohl  als  volkswahl  bezeichnet  werden, 
zumal  an  einer  stelle  und  in  einem  zusammenhange ,  wo  auf  pein- 

liche genauigkeit  in  diesem  punkte  nichts  ankommt,  und  so  ist  es 
in  der  betreffenden  stelle  der  politik.  Ar.  bespricht  dort  nicht  etwa 
die  verschiedenen  arten  der  beamteneinsetzung,  sondern  erörtert, 
dasz  man  dem  demos  die  teilnähme  an  der  volksversamlung  und  an 
den  gerichten  nicht  wohl  vorenthalten  könne,  und  fährt  dann  fort: 
biÖTiep  Ktti  CöXujv  KOI  TÜuv  äXXujv  iivec  vo|uo9eTÜJV  toittouci  (töv 

bfiinov)  tTTi  Te  Tdc  dpxaipeciac  Kai  idc  euBOvac  tujv  dpxövTuuv.  — 
Ähnlich  ist  es  mit  dem  zweiten  von  Cauer  entdeckten  Widerspruch. 

in  der  politik  V  s.  1310*^  37  sagt  Ar.:  zur  königswürde  gelangten 
die  wohlthäter  des  volkes  Ol  )Liev  Kaid  7röXe)Liov  KuuXucavTec  bou- 
Xeueiv  UJCTrep  Köbpoc.  Ar.  sieht  also,  sagt  Cauer,  noch  zur  zeit  des 
Kodros  im  kriegerischen  Oberbefehl  den  hauptinhalt  der  königlichen 

gewalt,  während  nach  angäbe  der  'A9.  rroX.  s.  5  schon  zur  zeit  Ions 
die  kriegerischen  functionen  des  königs  auf  den  poleraarchen  über- 

gegangen waren,  die  angezogene  stelle  der  'A9.  ttoX.  c.  3  lautet: 
eTriKaiecTTi  iroXejuapxicx  bid  toO  Yiv€c9ai  xivac  tujv  ßaciXe'uuv  id 
TroXe'iLiia  naXaKouc,  Ö9ev  koi  töv  "lujva  |U6TeTTe)ni|javT0  xpeiac  KaTa- 
Xaßoucric.    diese  stelle  besagt  meines  erachtens,  dasz  die  Athener 
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wegen  der  kriegsuntüchtigkeit  ihres  königs  in  einer  notlage  auch 
schon  den  Ion  herbeigerufen  hatten,  dasz  aber  damals  das  amt  des 
polemarchen  als  ein  dauerndes  eingesetzt  und  ihm  ein  für  alle  mal 
die  anführung  im  kriege  übertragen  sei ,  dergestalt  dasz  es  später 
durch  kriegsthaten  berühmte  könige  nicht  mehr  gegeben  haben 
könne,  vermag  ich  aus  der  stelle  nicht  herauszulesen  und  kann  daher 

den  Widerspruch  mit  der  stelle  in  der  politik  nicht  finden.  —  Ein 
dritter  Widerspruch  soll  in  folgenden  stellen  vorhanden  sein,  in  der 

politik  VI  s.  1319 '^  11  sagt  Ar.:  wer  die  demokratie  stärken  will, 
musz  es  machen  wie  Kleisthenes  in  Athen  und  die  begiünder  der 

demokratie  in  Kyrene:  er  musz  andere  und  mehr  phylen  und  pbra- 
trien  machen  und  die  privatfeste  und  -opfer  in  wenige  und  öffent- 

liche zusammenziehen,  in  der  'A9.  ttoX.  c.  21  s.  56  dagegen  heiszt 
es  von  Kleisthenes :  rd  be  f  evr|  Kai  idc  cppaipiac  Kai  idc  lepujcuvac 

eiacev  e'xeiv  eKdcxouc  Kaid  xd  Traipia.  also,  sagt  Cauer,  nach  der 
einen  stelle  veränderte  Kleisthenes  die  phratrien  und  gottesdienste, 
nach  der  andern  liesz  er  sie  unverändert,  meines  erachtens  folgt  aus 
der  ersten  stelle  nicht  mit  notwendigkeit,  dasz  Kleisthenes  die  phra- 

trien und  gottesdienste  veränderte,  und  in  der  zweiten  steht  nicht, 
dasz  er  sie  unverändert  liesz.  Ar.  konnte  in  der  politik  ebenso 

schreiben,  wie  er  geschrieben  hat,  wenn  die  Veränderung  und  Ver- 
mehrung der  phylen  in  Athen ,  die  Umgestaltung  der  phratrien  und 

gottesdienste  nur  in  Kyrene  stattgefunden  hatte,  doch  ich  will  auf 

diese  ausflucht  gern  verzichten,  die  stelle  der  'AG.  ttoX.  aber  heiszt 
genau  übersetzt :  'ihre  geschlechtsgenossenschaften  aber  und  bruder- 
schaften  und  opferfeste  erlaubte  er  jeglichen  zu  behalten  nach  väter- 

sitte';  und  das  ist  etwas  anderes  als  'er  liesz  sie  unverändert',  dasz 
Kleisthenes  eine  neue  einteil ung  des  volkes  vornahm,  dasz  er  jedes 
zusammenfallen  der  neuen  teile  mit  den  alten  sorgfältig  vermied, 
dasz  er  die  phratrien  und  geschlechter  jeder  politischen  bedeutung 
entkleidete,  sie  also  keineswegs  unverändert  liesz,  vielmehr  alles 
that  um  die  menge  unter  einander  zu  mischen  und  sie  die  früheren 

verbände  über  den  neuen  vergessen  zu  machen,  das  weisz  der  Ver- 

fasser der  "AG.  ttoX.,  wie  aus  dem  ganzen  c.  21  erhellt,  sehr  wohl 
und  stimmt  somit  in  der  gesamtauffassung  der  neuerungen  des  Klei- 

sthenes mit  dem  Verfasser  der  politik  völlig  überein.  wie  verhielt  sich 
nun  Kleisthenes  zu  den  phratrien  und  opferfesten  der  geschlechter  ? 
ich  denke  mir  so:  so  weit  es  angängig  und  möglich  war,  suchte  er 
sie  zu  sprengen  und  in  wenige  öffentliche,  allen  bürgern  zugängliche 
feste  zu  vereinen ,  und  das  wird  ihm  auch ,  je  mehr  die  bürger  sich 

an  die  neuen  verbände  gewöhnten  und  in  ihnen  auch  für  ihre  reli- 
giösen bedürfnisse  befriedigung  fanden  (denn  auch  jeder  demos  er- 

hielt seinen  eponymos),  allmählich  gelungen  sein,  dabei  kann  er  sich 
aber  sehr  woläl  gehütet  haben  die  bestehenden  bruderschaften  wider 
willen  der  dazu  gehörenden  durch  einen  machtspruch  aufzulösen,  die 

bestehenden  opferfeste  der  geschlechter  zu  verbieten,  vielmehr  jeg- 
lichem erlaubt  haben  zu  behalten,  woran  sein  herz  mit  pietät  hieng. 
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verhielt  sich  aber  die  sache  so,  dann  kann  auch  recht  wohl  derselbe 

Aristoteles  in  der  'A6.  ttoX.  ,  wo  er  über  die  neuerungen  des  Klei- 
sthenes  eingehend  handelt,  auch  die  vorsichtige  Schonung  des  alten 
erwähnt,  dagegen  in  der  politik  an  einer  stelle,  wo  es  ihm  lediglich 
auf  die  gesamttendenz  und  Wirkung  der  reformen  des  Kleisthenes 
ankam,  geschrieben  haben  was  wir  dort  lesen. 

Cauer  erkennt  selbst  an,  dasz  in  diesen  widersprochen  allein 
kein  ausreichender  grund  liegen  würde  die  schrift  vom  staate  der 
Athener  dem  Verfasser  der  politik  abzusprechen;  aber,  sagt  er,  dasz 
Ar.  sein  politisches  urteil  über  den  wert  der  athenischen  Verfassung 
geändert  habe,  ist  unmöglich;  und  dieser  wandel  müste  sich  in  ihm 

vollzogen  haben,  wenn  er  der  vei'fasser  der  schrift  vom  staate  der 
Athener  wäre,  für  diese  behauptung  findet  er  den  entscheidenden 

beweis  in  c.  41  dieser  schrift,  welches  alle  Wandlungen  der  athe- 
nischen Staatsverfassung  recapituliert  und  die  letzte  nach  dem  stürze 

der  dreiszig  ty.rannen  eingetretene  mit  folgenden  werten  charakte- 

risiert: 'über  alles  hat  der  demos  selbst  sich  in  eigner  person  zum 
gebieter  gesetzt,  weil  die  ganze  Verwaltung  durch  mehrheitsbeschlüsse 
und  gerichtliche  entscheidungen  bestimmt  wird,  den  ausschlag  in 
beiden  gibt  aber  das  volk,  denn  auch  die  früher  zur  competenz  des 

rates  gehörige  gerichtsbarkeit  ist  auf  die  Volksgemeinde  überge- 
gangen, und  mit  recht,  dünkt  mich,  denn  einige  wenige  lassen  sich 

durch  die  aussieht  auf  materiellen  vorteil  und  dui'ch  persönliche 
rücksichten  leichter  beeinflussen  als  die  grosze  menge.'  diese  stelle, 
sagt  Cauer,  widerspricht  der  ganzen  tendenz  der  politik  des  Aristo- 

teles, die  in  gewissem  sinne  eine  kritik  derjenigen  Institutionen  ist, 
welche  hier  gelobt  werden,  der  gegensatz  gegen  die  athenische 
demokratie  nimt  in  der  Aristotelischen  Staatslehre  eine  ähnlich 

centrale  Stellung  ein  wie  die  kritik  der  Platonischen  ideenlehre  in 

der  theoretischen  philosophie,  und  man  kann  daher  Ar.  schlechter- 
dings nicht  für  den  Verfasser  einer  schrift  halten ,  in  welcher  die 

demokratischen  Institutionen  gelobt  werden,  ich  vermag  weder  in 

den  angeführten  werten  aus  der  'A6.  ttoX.  ein  uneingeschränktes  lob 
der  damals  hergestellten  demokratie  zu  finden,  noch  was  Cauer  über 
die  politik  des  Ar.  sagt  als  richtig  anzuerkennen,  die  worte  Kai 

TOÖTO  boKoOci  TTOieiv  6p6a)C,  in  denen  jenes  lob  stecken  soll,  be- 
ziehen sich  meines  erachtens  lediglich  auf  den  unmittelbar  vorher- 

gehenden satz  Ktti  f  ap  o\  ßouXfic  Kpiceic  eic  töv  bfi|Liov  eXriXu9aci, 
wie  die  gleich  folgende  begründung  eubmqpBopuuTepoi  fäp  oXiYOi 

TUJv  TToXXüüV  eiciv  Kai  Ke'pbei  Kai  xapiciv  unwidersprechlich  zeigt, 
hier  wird  also  nichts  gesagt  als  dasz  die  rechtspflege  in  einer  demo- 

kratie mit  gröszerer  Unbestechlichkeit  geübt  wird  als  —  nicht  etwa 
in  der  besten  oder  auch  nur  in  einer  guten  Verfassung,  sondern  als 
in  einer  Oligarchie;  und  dieser  satz  widerspricht  den  in  der  politik 
vorgetragenen  ansichten  keineswegs,  wo  Ar.  im  dritten  buche 

s.  1281^  11  die  frage  erörtert,  Ti  bei  TÖ  KupiOV  eivai  xfic  TTÖXeuüC, 
sagt  er  s.  1281*  39,  in  der  behauptung  ÖTi  bei  Kupiov  eivai  jaäXXov 
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t6  TrXfiöoc  f|  Touc  dpicxouc  )uev  öXiyouc  be  liege  etwas  wahres :  denn 
möglich  wenigstens  sei  es,  dasz  die  vielen,  von  denen  jeder  einzelne 
kein  vorzüglicher  mann  sei,  dennoch  zusammengenommen  richtiger 
urteilten  als  jene  wenigen,  und  er  beantwortet  im  weitern  verlauf 
dieser  auseinandersetzung  die  frage  Tivujv  beiKupiov  eivai  xö  TiXiiGoc 
TUJV  TToXiTUJV  dahin,  die  höchsten  ämter  dürfe  man  diesen  zwar  nicht 
anvertrauen,  da  aber  sie  von  aller  teilnähme  an  der  leitung  des 
Staates  auszuschlieszen  gefährlich  sei,  so  bleibe  nichts  übrig  als  ihnen 

anteil  zu  gewähren  toO  ßouXeuecGai  Kai  Kpiveiv  (s.  1281''  30).  ferner 
wo  Ar.  in  demselben  buche  über  das  königtum  spricht,  beantwortet 

er  s.  1286^  25 — 34  die  frage  TTÖrepov  eva  TÖv  äpiCTOV  bei  clpxeiv 
Y\  Tidviac  mit  den  Worten  Kpivei  djueivov  öxXoc  TToXXd  i]  eic  öcxic- 

oOv  und  fährt  fort:  exi  ̂ idXXov  dbidqpGopov  xö  ttoXu*  KaGanep  übuup 
xö  TrXeiov  oüxuu  Kai  xö  TrXi]9oc  xujv  oXitujv  dGiaqpGopuOxepov.  wer 
diese  stellen  schrieb,  konnte  von  den  Athenern,  die  eben  am  eignen 
leibe  erfahren  hatten,  wie  eine  habsüchtige  und  gewissenlose  Oligar- 

chie die  rechtspflege  handhabe,  sehr  wohl  sagen,  sie  thun  i-echt  daran 
diese  dem  volke  zu  übergeben ;  ja  angesichts  der  letzten  stelle  möchte 

ich  behaupten,  der  Verfasser  der  'AG.  ttoX.  habe  der  Aristotelischen 
politik  nicht  nur  nicht  widersprochen,  sondern  sie  citiert. 

Ferner  aber  ist  doch  die  politik  des  Aristoteles  nimmermehr 
eine  gegen  die  athenische  demokratie  gerichtete  Streitschrift,  sondern 
völlig  unbefangen  und  unparteiisch  werden  darin  alle  möglichen 
Verfassungen  besprochen,  ihr  wesen  bestimmt,  ihr  wert  beurteilt, 
ihre  Vorzüge  und  mängel,  ihre  besten  formen  und  ihre  entartungen 
dargestellt,  die  bedingungen  und  umstände,  unter  denen  die  eine 
oder  die  andere  möglich  und  vorzuziehen  sei,  erörtert,  endlich  die 
mittel,  durch  die  eine  jede  erhalten,  und  die  Ursachen,  durch  die  eine 
jede  gestürzt  werde,  angegeben,  wenn  einer  so  wüste  Ar.,  dasz  die 
politik  eine  Wissenschaft  des  möglichen  sei.  im  vierten  buche  der 

politik  bezeichnet  er  es  im  ersten  cap.  s.  1288''  21  als  die  aufgäbe 
des  Politikers  nicht  nur  die  vollkommenste  und  nur  unter  besonders 
günstigen  bedingungen  herstellbare  Verfassung  aufzusuchen,  sondern 
auch  die  mögliche,  auf  grund  der  vorhandenen  zustände  erreichbare, 

dem  wesen  der  betreffenden  bevölkerung  entsprechendste,  im  zwei- 
ten cap.  nennt  er  s.  1289*  39 — ^  4  von  den  guten  Verfassungen  das 

königtum  die  göttlichste,  von  den  entarteten  aber  die  tyrannis  die 
schlechteste  und  die  demokratie  die  juexpiujxdxr].  im  neunten  cap. 

s.  1296*  7.  1296''  1  — 11  kommt  er  zu  dem  resultate,  die  für  die 
meisten  Staaten  anwendbarste  und  wünschenswerteste  Verfassung 
sei  die  ̂ ecri  iroXixeia,  doch  könne  eine  andere  nicht  allzuweit  von 
dieser  entfernte  und  je  nach  umständen  sich  mehr  der  Oligarchie 
oder  der  demokratie  zuneigende  für  manche  Staaten  die  relativ  nütz- 

lichere sein,  im  zehnten  cap.  s.  1296  ''  19  —  26  sagt  er,  wo  die  armen 
die  reichen  an  quantität  in  höherem  masze  überwiegen,  als  sie  von 
diesen  an  qualität  übertroffen  werden ,  da  sei  demokratie  natur- 
gemäsz.    ferner  wo  er  in  c.  4  und  5  die  arten  der  demokratie  auf- 
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zählt,  erklärt  er  zwar  s.  1292*  15— 37  und  1292  Ml— 1293*  10  die 
extremste  demokratie  für  eine  der  schlechtesten  Verfassungen,  stellt 
sie  der  entartetsten  Oligarchie  und  tyrannis  gleich  und  gibt  denen 
recht,  welche  behaupten,  eine  solche  demokratie  sei  gar  keine  Ver- 

fassung mehr,  allein  welches  sind  denn  die  merkmale  dieser  von 
ihm  durchaus  verworfenen  demokratie?  erstens  die  gewährung  von 
diäten  für  den  besuch  der  volksversamlungen,  zweitens  die  rück- 

sichtslose Unterdrückung  der  reichen  und  vornehmen,  die  bis  zur 

aufteilung  der  guter  derselben  geht  (III  s.  1281*  14),  drittens  die  auf- 
nähme möglichst  vieler,  auch  unehelicher  in  die  bürgerschaft  (VI 

s.  1319*^6),  viertens  und  hauptsächlich  die  nichtachtung  der  gesetze, 
über  die  der  volksbeschlusz  sich  willkürlich  hinwegsetzt,  nun  aber 
trifft  keins  von  diesen  merkmalen  auf  die  im  j.  403  in  Athen  her- 

gestellte demokratie  zu.  diäten  für  den  besuch  der  volksversam- 
lung  wurden  zunächst  nicht  gewährt,  eine  fast  ausnahmslose  amnestie 
sicherte  der  besiegten  partei  leben,  eigentum  und  ehre,  und  als 

Thrasybulos  vorschlug  allen  mit  ihm  zurückgekehrten  das  bürger- 
recht  zu  gewähren,  auch  sklaven,  und  sich  so  über  die  dem  entgegen- 

stehenden gesetze  hinwegzusetzen,  hinderte  dies  Archinos  durch  eine 
Ypaqpr]  irapavöiLiuuv,  ja  es  wurde  sogar  die  von  den  dreiszig  in  Sparta 
gemachte  anleihe  aus  der  staatscasse  (KOivrj)  bezahlt.  Aristoteles 
kann  also  sehr  wohl,  ohne  seine  in  der  politik  vorgetragenen  an- 

suchten zu  verleugnen,  vielmehr  in  voller  Übereinstimmung  mit  ihnen, 
den  demos  der  Athener  gelobt  haben,  dasz  er  die  unter  den  dama- 

ligen umständen  einzig  mögliche  Verfassung  hergestellt  und  belehrt 
durch  die  Vergangenheit  seinen  sieg  so  maszvoll,  so  gesetzlich  und 
so  anständig  gebraucht  habe. 

Ja  noch  mehr,  was  in  der  'A9.  ttoX.  über  die  herstellung  der 
demokratie  im  j.  403  erzählt  wird,  enthält  eine  höchst  willkommene 
ergänzung  zu  einer  stelle  der  Aristotelischen  politik.  die  stelle,  die 
ich  meine,  hat  manche  Schwierigkeiten,  und  so  mag  eine  eingehen- 

dere behandlung  derselben  bei  dieser  gelegenheit  versucht  werden, 

im  dritten  buch  s.  1275'^  34  ist  der  gedankengang  folgender:  'aber 
vielleicht  hat  jene  frage  (eKeivo),  wer  auf  den  namen  bürger  anspruch 
hat,  in  höherm  grade  Schwierigkeit  in  bezug  auf  die,  welche  durch 
eine  revolution  bürgerrecht  gewonnen  haben,  wie  z.  b.  Kleisthenes 
nach  der  Vertreibung  der  tyrannen  viele  fremde  und  metoiken  in 

die  phylen  aufnahm.'  bürger  nun,  entscheidet  Ar.  aus  guten  grün- 
den, sind  diese;  ob  sie  es  aber  mit  recht  oder  unrecht  sind,  das 

hängt  zusammen  mit  der  früher  (gleich  am  anfang  des  buches)  auf- 
geworfenen frage,  wann  man  sagen  dürfe,  der  staat  habe  etwas 

gethan,  und  wann,  nicht  der  staat.  die  nunmehr  folgenden  worte 
sind  meines  erachtens  so  zu  schreiben  und  zu  interpungieren :  oiov 

OTttv  eH  öXiYapxiac  f|  Tupavviboc  ̂ evritai  brmoKpaTia  —  TÖre  Totp 
oüie  Ta  cujußüXaia  evioi  ßouXoviai  biaXueiv,  ujc  ou  Tfjc  TröXeujc 

dXXtt  ToO  Tupdvvou  cujußaXövTOC,  out'  dXXa  iroXXd  xiliv  toioutujv, 
iwc  eviac  TuJv  iroXiTeiujv  tuj  Kpaieiv  oöcac,  dXX'  oü  bid  tö  KOivrj 
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cujucpepov  —  emep  ouv  brnucKpaiouvTai  xivec  Kaid  tov  xpÖTTov 
toOtov,  r\  ö)Lioiuüc  tfic  TTÖXeuuc  (paieov  eivai  lauTvic  xdc  ific  ttoXi- 
xeiac  TauirjC  npdEeic  küi  rdc  ck  tfic  oXiYapxiac  Kai  tfic  Tupavviboc; 

diese  worte  heiszen:  'z.  b.  wenn  aus  einer  Oligarchie  oder  tyrannis 
eine  demokratie  geworden  ist  —  dann  nemlich  wollen  manche  weder 
die  vertragsmäszigen  Verpflichtungen  erfüllen,  als  sei  nicht  der  staat, 
sondern  der  tyrann  sie  eingegangen ,  noch  anderes  vieles  der  art, 
denn  manche  Verfassungen  bestünden  nur  durch  gewalt,  aber  nicht 

um  des  gemeinen  besten  willen  —  wenn  also  (und  damit  wird  der 
Satz  mit  öxav  mit  einer  kleinen  modification  wieder  aufgenommen) 
welche  zu  einer  demokratischen  Verfassung  auf  diese  weise  (durch 
eine  revolution)  gekommen  sind :  darf  man  dann  ohne  unterschied 
als  handlungen  dieses  Staates  bezeichnen  die  handlungen  dieser 
(jetzigen  demokratischen)  regierung  und  die  aus  der  Oligarchie  und 

tyrannis?'  ich  fasse  also  den  letzten  satz  durch  einschiebung  des  r\ 
als  fragesatz,  weil  er  mir  als  aussagesatz  völlig  unbegreiflich  ist:  denn 
dann  würde  Ar.  erstens  schon  hier  die  aufgeworfene  frage  entscheiden, 
obgleich  er  noch  gar  nichts  beigebracht  hat,  auf  grund  dessen  er  sie 
entscheiden  könnte,  und  würde  sie  zweitens  in  einem  sinne  entschei- 

den, der  mit  der  folgenden  erörterung  und  seiner  endlichen  entschei- 
dung  in  directem  Widerspruch  stände,  dies  hat,  denke  ich,  Hayduck 
gesehen  und  darum  ou  nach  Ojuoiiuc  einzuschieben  vorgeschlagen, 

'es  scheint  aber'  heiszt  es  nun  bei  Ar,  weiter  'der  eigentliche  sinn 
dieser  frage  d§r  zu  sein,  wann  man  sagen  musz,  der  staat  sei  derselbe 
oder  nicht  derselbe,  die  oberflächlichste  Untersuchung  befaszt  sich 
mit  dem  ort  und  mit  den  menschen.'  ich  lasse  sie  fürs  erste  bei 
Seite  und  fahre  fort  1276*  34.  'allein  wenn  dieselben  menschen  den- 

selben ort  bewohnen,  musz  man  dann,  so  lange  die  art  der  bewohner 
dieselbe  ist,  sagen,  es  sei  derselbe  staat,  obgleich  immer  die  einen 
sterben  und  die  andern  geboren  werden  (wie  wir  ja  auch  flüsse  und 
quellen  dieselben  zu  nennen  pflegen,  obgleich  immer  das  eine  wasser 

ab-  und  das  andere  zuflieszt),  oder  müssen  wir  (wenn  die  Verfassung 
eine  andere  geworden  ist)  sagen,  die  menschen  seien  zwar  dieselben 
aus  besagtem  gründe  (weil  die  art  dieselbe  ist),  der  staat  aber  sei 
ein  anderer?  wenn  nemlich  der  staat  ein  verein  ist  und  zwar  ein 

verein  von  bürgern,  zusammengehalten  durch  eine  Verfassung,  so 
kann  doch  wohl,  wenn  die  Verfassung  eine  wesentlich  andere  und 

verschiedene  wird,  auch  der  staat  unmöglich  derselbe  bleiben.'  dies 
wird  durch  zwei  analogien  erläutert,  'verhält  sich  also  die  sache  so, 
so  ist  klar  dasz  man  durchaus  mit  rücksicht  auf  die  Verfassung  sagen 
musz,  der  staat  sei  derselbe  (oder  ein  anderer),  nennen  aber  kann 
man  ihn  ebenso  oder  anders,  mögen  ihn  dieselben  menschen  oder 

ganz  andere  bewohnen. '  die  schlieszliche  entscheidung  also  der 
frage:  wodurch  wird  der  staat  ein  anderer?  ist  völlig  klar,  nemlich: 
durch  eine  wesentliche  Veränderung  seiner  Verfassung,  weniger  klar 

ist,  was  s.  1276^  19  —  33  über  die  oberflächlichste  behandlung  der- 
selben frage  gesagt  ist.    ich  denke,  Ar.  meint  folgendes:  oberfläch- 
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lieh  ist  es  zu  sagen:  der  staat  bleibt  derselbe,  so  lange  dieselben 
menschen  innerhalb  derselben  mauern  wohnen,  denn  erstens  ist  es 

denkbar,  dasz  die  menschen  in  verschiedene  orte  zerstreut  werden 

und  dann  zwar  nicht  mehr  eine  ttÖXic  in  der  bedeutung  ̂ stadt',  wohl 
aber  nach  wie  vor  eine  ttÖXic  in  der  bedeutung  'staat'  bilden,  zwei- 

tens können  menschen  innerhalb  derselben  mauern  wohnen  ohne 

einen  staat  zu  bilden,  iriv  in  z.  26  ist  mit  JGSehneider  zu  streichen. 

Ai'istoteles  schlieszt  mit  folgenden  worten:  ei  be  öiKaiov  biaXueiv 

f|  jar)  biaXueiv  (td  cu|ußöXaia),  orav  eic  ete'pav  lueTaßdXrj  TToXireiav 
r\  TTÖXic,  XÖTOC  eTcpoc.  ob  es  aber  gerecht  ist  die  eingegangenen 
Verpflichtungen  zu  erfüllen  oder  nicht,  wenn  der  staat  in  eine  andere 
Verfassung  übergegangen  ist,  das  steht  auf  einem  andern  blatt. 
dieser  eiepoc  Xö^oc,  dieses  andere  blatt  findet  sich  in  der  politik 

des  Ar.,  wie  sie  uns  erhalten  ist,  nicht;  aber  in  der  'A0.  ttoX.  c.  39 
u.  40  wird  durch  die  erzählung  dessen,  was  403  in  Athen  geschah, 
die  frage  beantwortet,  und  das  ist  es  was  ich  oben  eine  willkommene 
ergänzung  der  politik  des  Ar.  genannt  habe,  in  dem  friedensvertrag 
war  bestimmt,  die  gelder,  welche  beide  parteien  für  den  krieg 
geliehen  hätten,  sollten  gesondert  (xoupic)  von  jeder  partei  bezahlt 

werden,  dann  aber  bezahlten  die  Athener  trotz  dieser  vertrags- 
bestimmung,  in  der  meinung,  dies  müsse  die  erste  folge  der  her- 

gestellten eintracht  sein ,  die  von  den  dreiszig  in  Sparta  aufgenom- 
mene kriegsanleihe  gemeinsam  (KOivr)).  eine  rechtliche  Verpflichtung 

wurde  nicht  anerkannt;  aber  man  hielt  es  für  politisch  und  anständig 

(KCiXXiCTa  Kai  TToXiTiKUUiaTa)  die  von  der  frühern  regierung  eingegan- 
gene Verpflichtung  von  Staats  wegen  zu  erfüllen,  und  so  geschah  es. 
Dasz  mit  dem  bisher  gesagten  keineswegs  alle  von  Cauer  vorge- 

brachten bedenken  gehoben  sind,  weisz  ich  sehr  wohl ;  aber  den  haupt- 
grund,  aus  dem  er  die  Unmöglichkeit  der  autorschaft  des  Aristoteles 
folgert,  glaube  ich  allerdings  als  hinfällig  erwiesen  zu  haben,  von 
der  Cauerschen  abhandlung  unterscheidet  sich  die  von  Julius 
Schvarcz,  aus  der  ersten  abteilung  des  zweiten  bandes  des  werkes 

'die  demokratie'  von  demselben  vf.  besonders  abgedruckt,  sehr  be- 
trächtlich, und  zwar  nicht  zu  ihrem  vorteil,  in  ton  und  inhalt.  die 

gründe,  welche  Schvarcz  gegen  die  autorschaft  des  Aristoteles  vor- 
trägt, sind  weder  so  vollständig  noch  so  wohl  erwogen  noch  so  ge- 
schickt geordnet  wie  die  von  Cauer  ins  feld  geführten,  und  die  mög- 

lichkeit,  dasz  Demetrios  von  Phaleron  der  Verfasser  sei,  ist  mehr 
behauptet  als  erwiesen,  im  übrigen  gibt  Schvarcz  lediglich  eine 

Übersicht  des  inhaltes  der  'AO.  ttoX.  mit  hervorhebung  der  ihm 
besonders  wichtig  scheinenden  nachrichten,  um  zum  schlusz  mit 

genugthuung  zu  constatieren,  dasz  'alles  in  allem  es  nicht  seine  auf- 
fassungsweise und  kritik  im  ersten  bände  (die  demokratie  von  Athen) 

sei,  was  durch  die  entdeckung  des  textes  des  britischen  museums 
irgend  einen  abbruch  erleide,  sondern  wohl  einzig  und  allein  die 

auffassungsweise  und  kritik  der  philologisch  prüfenden  Orthodoxie.' 
ich  kenne  das  citierte  buch  nicht  und  bin  daher  auszer  stände  die 
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richtigkeit  dieses  urteils  in  eigner  sache  zu  bestreiten;  aber  so  viel 
sehe  ich ,  dasz  dem  vf.  in  der  mir  vorliegenden  schrift  einige  recht 

arge  versehen  passiert  sind,  seile  p  heiszt  es:  ''recht  interessant  und 
völlig  neu  ist  für  uns  die  leitende  rolle,  welche  der  Ai'eopag  sich 
gleich  nach  den  Perserschlachten  zurückerobert  und  17  jähre  hin- 

durch ausgeübt  haben  soll.'  völlig  neu  ist  dies  nun  nicht,  denn  in 
Ar.  politik  V  s.  1304^  17  lesen  wir,  dasz  Verfassungsänderungen 
auch  dadurch  herbeigeführt  werden,  dasz  irgend  eine  behörde  oder 

ein  glied  des  Staates  an  ansehen  oder  macht  wächst :  oiov  X]  ev  'Apeiuj 
TTdTqj  ßouXf)  eu5oKi)Liricaca  ev  toTc  MribiKOic  eboHe  cuvxovuuTepav 
TTOifjcai  Tf]V  TToXiieiav,  eine  bisher  wenig  beachtete  nachricht,  die 

nunmehr  durch  die  ausfühi'lichere  darstellung  in  der  'A9.  TToX.  be- 
stätigt und  erläutert  wird,  aber  dies  ist  eine  kleinigkeit.  —  In  c.36 

wird  erzählt,  dasz  die  dreiszig  auf  betrieb  und  aus  furcht  vor  Thera- 
menes  KtttaXeTOuci  tijuv  ttoXitujv  bicxiXiouc  ibc  jaexabuucovTec  rrjc 
TToXiieiac.  0npa)aevnc  be  iraXiv  e7TiTi|aa  Kai  toütoic  ,  npiIiTov  |Liev 

ÖTi  ßouX6)nevoi  laerabouvai  toic  eTTieiKe'ci  rpicxiXioic  )u6voic  laeia- 
biböaci,  ujc  ev  toutuj  toi  nXriGei  irjc  dpeific  ibpicjuevric ,  erreiG'  öti 
büo  xd  evavTiOuTaia  ttoioOciv,  ßiaiöv  le  irjv  dpxrjv  Kai  toiv  dpxo- 
laevujv  fiTTUu  KaiacKeudZIoviec.  Kenyon  hat  mit  recht  bemerkt, 
bicxiXiouc  müsse  ein  reiner  Schreibfehler  sein  statt  ipicxiXiouc,  da 
im  weitern  verlauf  der  erzählung  die  unzweifelhaft  mit  diesen  iden- 

tischen personen  zweimal  als  xpicxiXioi  bezeichnet  werden.  Schvarcz 
nimt  diese  Verbesserung  nicht  an;  und  wie  gibt  er  den  sinn  des  fol- 

genden Satzes  wieder?  'Theramenes  wollte  sich  damit  noch  keines- 
wegs zufrieden  geben,  er  forderte  die  Übergabe  der  Staatsgewalt 

nicht  an  2000,  sondern  an  3000  Staatsbürger,  indem  er  behauptete, 
tüchtig -taugliche  männer,  welche  zur  ausübung  der  Staatsgewalt 
erforderliche  qualification  besitzen ,  gebe  es  in  Athen  unter  den 

Staatsbürgern  gerade  3000.  auszerdem  sei  ihi'e  regierung  zwar  eine 
gewaltsame,  doch  vernachlässigten  sie  dabei  das  Interesse  der  regier- 

ten.' ich  denke,  ich  brauche  für  die  leser  dieser  Zeitschrift  kein  wort 
zur  Widerlegung  dieses  unsinns  hinzuzufügen,  —  In  c.  40  wird  er- 

zählt, dasz  die  Athener  die  von  den  dreiszig  in  Sparta  aufgenommene 
anleihe  aus  Staatsmitteln  bezahlten,  während  in  den  andern  städten 
die  hersteller  der  demokratie  nicht  nur  nicht  aus  eignem  beutel  noch 
zusteuern,  sondern  auch  den  grund  und  boden  aufteilen,  und  was 
macht  Schvarcz  aus  dieser  stelle?  'zwar  hätten  die  Athener  das 
vermögen  der  dreiszig  und  der  erstem  zehn  usw.  unter  das  volk  ver- 

teilt —  c.  40  Kai  TfjV  xi^pciv  dvdbacTOV  ttoioOciv  —  doch  hätten  sie 
sogar  die  anleihe,  welche  die  dreiszig  von  den  Lakedaimoniern  auf- 

genommen, diesen  von  staatswegen  zurückgezahlt.'  wenn  das  flüch- 
tigkeitsfehler  sind ,  so  bekunden  sie  eine  sehr  leichtsinnige  art  zu 
arbeiten;  sind  es  misverständnisse,  so  berechtigen  wenigstens  seine 
kenntnisse  im  griechischen  hrn.  Schvarcz  nicht  zu  dem  hochmütigen 
ton,  in  welchem  seine  ganze  abhandlung  geschrieben  ist, 
Kiel.  Konrad  Niemeyer. 
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55. 

ARTIKEL  UND  PRONOMEN  DES  DUALIS  BEIM  FEMININUM 

IM  ATTISCHEN  DIALEKT. 

In  dem  ersten  bände  der  von  FBlass  begonnenen  neuen  auf- 
läge der  ausführlichen  grammatik  der  griech.  spräche  von  RKühner 

ist  der  dualis  im  attischen  nicht  zu  seinem  rechte  gekommen,  vor 

allem  sind  die  in  den  paradigmen  s.  601 — 612  angewendeten  eckigen 
klammern,  in  welche  die  formen  d\Xr|Xa  id  aütd  lauia  ä  äxive 

dXXi'iXaiv  xaTv  auiaiv  Taüiaiv  aiv  aivxivoiv  gesetzt  sind,  geeignet 
eine  falsche  Vorstellung  von  dem  Sprachgebrauch  der  Attiker  zu  er- 

wecken, für  die  dualia  dXXr|Xa  cc  dxive  mvxivoiv,  welche  nicht  be- 
legt werden  können,  würden  wir  diese  klammern  gelten  lassen,  nicht 

aber  für  die  übrigen  formen,  denn  wenn  wir  die  zahl  der  s.  604 

anm.  2  aufgeführten  beispiele  vervollständigen'  —  und  gerade  hier 
scheint  möglichste  Vollzähligkeit  geboten  — ,  so  sind  die  belege, 
welche  uns  aus  den  Schriftstellern  zu  geböte  stehen,  folgende:  3  für 
xd,  2  für  xauxa,  je  1  für  xdbe  und  auxd,  19  für  xaTv,  5  für  xauxaiv, 
4  für  xaivbe,  je  2  für  auxaiv  aiv  ijJioiv  caiv  und  1  für  dXXrjXaiv. 

Wenn  wir  aber  s.  605  am  schlusz  der  anm.  2  lesen:  'die  att. 
inschriften  jedoch  (abzüglich  solcher  der  kaiserzeit,  wo  der  dual  in 
der  wirklichen  spräche  vorlängst  erloschen  war)  bieten  ausnahmslos 

xd)  xoTv  xouxoiv  olv,  und  darum  pflegen  die  hgg.  jetzt  solche  bei- 
spiele zu  corrigieren,  wozu  zb.  bei  Piaton  auch  die  überwiegende 

Überlieferung  der  hss.  selber  anleitet',  so  verweisen  wir  bezüglich 
des  'ausnahmslos'  auf  das  inschriftiich  bezeugte  qpi.Xri  xaiv  öeaTv 
euHajuevn  urrep  xoO  rraibiou  im  neuesten  bände  des  CIA.  (II  3) 
n.  1559  (vgl.  meine  beilage  zu  dem  programm  des  Bartensteiner 

gjmn.  1891:  'über  den  dual  bei  den  attischen  dramatikern').  was 
die  Überlieferung  der  hss.  Piatons  angeht,  so  stehen  nach  Röpers 

*  rä  KÖpa  xäbe  .  .  aörd  Sopli.  Ant.  769.  770.  rä  TTepciKd  Ar.  Lys. 
229.  230,  Tci  KOxuOva  Ri.  424.  484.  xaÜTa  (sc.  KÖpa)  Fri.  847.  irpöc 
xaüxa  (Demeter  und  Kora)  Isaios  649.  xalv  äbeXqpaiv  6,  6.  xatv  Guya- 
xepoiv  6,  39.  xaTv  döeXqpmv  xaTv  buoiv  8,  41.  xaiv  bmOriKaiv  dnüpoiv 
Yivo|u^vaiv  5,  16.  xaiv  dOXiaiv  olKxpaiv  x€  TiapOevoiv  Soph.  OT.  1462. 
xaiv  Köpaiv  Ar.  We.  7.  xaiv  OeaTv  378.  Thesm.  285.  xaiv  ©ecjuccpöpoiv 
Thesm.  295.  xaiv  fv&Qow  Fri.  1309.  Ekkl.  502.  xaivbe  xaiv  KOcaXßd- 
6oiv  502.  xaivb'  dbeXqpaiv  Soph.  OK.  1290.  ̂ k  xaivöe,  oücaiv  uap- Gevoiv  445.  x^poiv.  xalvbe  El.  1132.  xaiv  juöpaiv  Xen.  Hell.  VI  4,  17. 
xaiv  GuYOix^poiv  Lysias  19,  17.  xaiv  öuotv  qpuXaiv  Hypereides  3,  30. 

xaiv  xepoTv  xaiv  eiaauxoO  Andok.  1,  144.  xaiv  oIkioiv  xaiv  tv  xu)  kXi'iplu 
Plat.  Ges.  VI  755«.  6uoiv  oücaiv  xaiv  eicqpopaiv  XI  955 "i.  buoiv  b^  xaiv 
bieEöboiv  Tim.  79''.  xaOxaiv  xaiv  xexvaiv  Polit.  260"=.  xaüxaiv  xaiv 
biaGrjKaiv  Isaios  5,  15.  xaÜTaiv  Soph.  OT.  1504.  OK.  859-  1149.  aüxaiv 
446.  Ar.  Thesm.  950.  irapG^voiv  ̂ luaiv  Soph.  OT.  1462.  x^po^v  ̂ |uaiv  821. 
Eur.  Alk.  847.  calv  xepolv  Herakl.  578.  x^PO^v  calv  Soph.  Trach.  1066. 
ä|U90X€pa  Plat.  Theait.  195''.    Staat  III  410«. 
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Untersuchung  'de  dualis  usu  Plat.onico'  jenen  vier  stellen  mit  taiv 
folgende  sechs  mit  TOiv*  gegenüber:  ToTv  X^PÖIV  Erast,  132''. 
Theait.  155^  Prot.  314'*.  toTv  Tevece'oiv  ToTv  Phaidon  71  ̂   tou- 
TOiv  TOiv  Kivrjceoiv  Ges.  X  898  =*.  toiv  icoTr|TOiv  VI  757^.  toTv 
Topuvaiv  Hippias  mai.  290 ^  291  •=.  eKttiepav  toTv  buoiv  Polit.  291% 
eine  zahl  welche  nicht  gerade  so  überwiegend  ist,  um  die  ände- 
rungen  der  hgg.  an  jenen  stellen  mit  xaTv  zu  rechtfertigen,  zumal 
auch  das  laiv  6eaTv  in  den  inschriften  zur  vorsieht  mahnt. 

Über  die  übrigen  beispiele,  in  denen  sicher^  die  gemeinsame 
form  des  artikels  und  pi'onomens  angewendet  ist,  ist  folgendes  zu 
bemerken. 

In  den  inschi-iften  kommt  ToTv  GeoTv  (Demeter  und  Kora)  circa 
dreis/.ig-,  bei  Andokides  viermal  vor,  auszerdem  in  den  inschriften 
ToTv  NiKttiv  und  toTv  iroXeoiv,  welches  letztere  bei  Thukydides 
zwei- ,  bei  Isokrates  achtmal  zu  lesen  ist.  bei  diesem  findet  sich 
15,  14  auch  TOiv  xepoTv,  das  Piaton  dreimal  (s.  die  beispiele  oben) 
gebraucht  hat.  toutoiv  steht  in  den  inschriften  in  der  Verbindung 
cxaGiuöv  TOUTOIV  nach  qpidXa  dpYupä,  cpid\a  xpucä  und  xpucibe 

buo,  bei  Piaton  TOUTOiv  vor  TOiv  Kivr|ceoiv  Ges.  X  898*,  auTOiv 
bei  Andokides  1,  133  vor  ToTv  BeoTv,  bei  Piaton  Theait.  200  ̂   nach 
oubeTcpav  (eTiiCTriiLiriv  t€  Kai  dveTTiCTr||uriv),  oiv  CIA.  I  319,  16 

nach  TUJ  KXi)aaKe,  bei  Piaton  Pbaidros  237'*.  Hippias  mai.  290% 
dWrjXoiv  Euthyd.  289  "^  (fi  Ydp  XuporroiiKri  Kai  f]  KiGapiCTiKf]  ttoXu 
biacpepeTOV  dXXr|Xoiv)  und  djUcpoTepoiv  Isokr.  4,  139  nach  toiv 
TtoXeoiv. 

Wie  in  den  inschriften  (CIA.  III  5,  22)  findet  sich  Tdi  Geu) 

(Demeter  und  Kora)  bei  Aristophanes  achtzehn-,  bei  Andokides  fünf- 
mal und  bei  Lysias  6,  3.  tuj  X^^P^  steht  bei  Aristophanes  acht-, 

bei  Xenophon  sieben-,  bei  Demosthenes  und  Piaton  je  drei-,  bei 
Lysias  zweimal  und  bei  Thukydides  IV  4,  2;  tÜj  TTÖXee  bei  Thuk. 

zwei-  und  bei  Isokrates  viermal,  inschriftlich  bezeugt  sind  tuj  CTr|Xa 
und  TU)  KXijLiaKe,  hsl.  bei  Sophokles  tuj  Tiaibe  (Antigone  und  Ismene) 
Ant.  561,  ebenso  tuj  be  OK.  1600  und  toi  KaciTvr|TUj  (Elektra  und 
Chrysothemis)  El.  977,  bei  Aristophanes  tuj  TTTcpuYe  Vö.  1229  und 
TUJ  TrXdcTiTYe  Frö.  1278,  bei  Xenophon  tuj  fi|uepa  Kyr.  12,  11,  tuj 
YuvaiKe  V  5,  2,  tuj  cpdXaYTe  Anab.  I  8,  17  und  tuj  be  buo  (sc. 

qpdXaYYe)  Kyr.  VII  1,  24,  bei  Piaton  tuj  Qed  Symp.  ISO**,  tuj  boEa 
Theait.  195  ̂   tuj  Texva  Ges.  III  679  b,  tuj  (pucee  Staat  III  410'' 
und  TUJ  obuu  Gorg.  524^.  femininisch  sind  gebraucht  toutuu  Aisch. 
Perser  188.  Soph.  El.  981.  Xen.  Kyr.  12,  11.  Lysias  6,  3.  Isokr. 

4,  17.  12,  56.  18, 116.  Piaton  Theait.  195  "^  (djuqpOTe'pa  toutuj  tuO). 
Staat  III  410''  (d|uqpOTepa  toutuj  tuj).  Theait.  153=^.  Philebos  41''. 
Ges.  IX  875  <=.  Phaidros  237  '* ;  TuObe  Aisch.  Cho.  207.  Soph.  Ant.  561 . 

^  denn  bei  einer  vergleichung  können  zunächst  nur  diese  in  be- 
tracht  kommen,  vgl.  m.  beilage  zum  programm  des  Bartensteiner  gymn. 

1889    'über   den  dual  bei  Xenophon  und  Thukydides'  s.  12  f.  »  vgl. 
Köper  ao.  s.  7  und  die  Bartensteiner  programmbeilage  1891   s.  4. 

Jahrbücher  für  das?,  philol.  1891  hfl.  6.  27 
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El.  977.  981.  982;  auTU)  Aisch.  Perser  191;  uj  Soph.  El.  978.  979, 
ujTive  OK.  1673;  dXXr|XuJ  Xen.  Apomn.  II  3,  18. 

Vergleicht  man  diese  beispiele  mit  den  regelmäszigen,  so  müssen 
wir  WRibbeck  beistimmen,  welcher  in  seiner  schulgrammatik  die 
beiden,  dem  thatsächlichen  gebrauch  entsprechenden  Schemata  auf- 

gestellt hat: 

nom.  acc. TOt,  meist  Tuu TauTtt,  gewöhnlich  toutu) 

gen.  dat. TaTv,  auch  toTv TauTaiv  oder  toutoiv 

Für   den   dualis  im   femininum   der   übrigen  pronomina  aber 
müsten  in  einer  ausführlichen  grammatik  die  paradigmen  lauten: 

nom.  acc. (rdbe  Soph.  Ant.  769 
iTiübe  Sopli.Ant.561.El.977.981.982. Aisch. Cho.207 

gen.  dat. Taivbe 

nom.  acc. jauid  Soph.  Ant.  770 
[auTuO  Aisch.  Perser  191 

[ä]  UJ 
gen.  dat. auraiv  und  auTOiv aiv  und  otv 

nom.  acc. [dXXr|Xa]  dXXriXoi  Xen.  Apomn.  II  3,  18 

gen.  dat. 
fdXXriXaiv  Xen.  Apomn.  II  3,  18 

jdXXriXoiv  Plat.  Euthyd.  289° 

nom.  acc. [diive]  ujTive  Soph. 
OK.  1673 [ejJLo]  ejUiL  Eur. Hik.  140 

nicht  belegt 

gen.  dat. nicht  belegt 
e|uaiv 

caTv 

Bartenstein  in  Ostpreüszen. Ernst  Hasse. 
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56. 

ZU  POLYBIOS» 

Die  Aitoler  hatten  sich  im  bundesgenossenkriege  (220  vor  Cb.) 
der  arkadischen  stadt  Kynaitba  bemächtigt,  nahmen  ihre  quartiere 

in  den  häusern  der  begüterten  einwohner  und  gruben  dort  nach  ver- 
borgenen schätzen,  ja  sie  suchten  von  vielen  Kynaithiern  durch  fol- 

tern das  geständnis  zu  erpressen,  wo  sie  ihr  geld  oder  sonstige  wert- 
volle habe  verborgen  hätten:  (IV  18,  8)  eincKrivuucavTec  erri  rdc 

oiKiac  eHeioixuupuxTicav  )aev  touc  ßiouc,  ecipeßXujcav  be  ttoXXouc 

Tiwv  Kuvaiöeuuv,  oic  rjTTicTricav  ex^iv  KeKpu)LX)aevov  (A'  KeKpujujueva) 
bidqpopov  f]  KttTacKeuaciaa  f\  d\Xo  ti  tujv  TrXeiovoc  dHiujv.  das  ad- 
jectiv  bidqpopov  steht  hier,  wie  Schweighäuser  in  seinem  lexikon 
durch  mehrere  belegstellen  nachweist,  substantivisch  in  dem  sinne 

von  'geld',  ein  auch  bei  spätem  vorkommender  gebrauch,  den 
JFCCampe  in  seiner  Übersetzung  (Polybios  geschichten  bd.  IV, 
Stuttgart  1861)  derart  verkannte,  dasz  er  dpYupiov  einschieben  und 

bid90pov  als  adjectiv  zu  KttTacKeuacjna  in  dem  sinne  von  'ausge- 
zeichnete kostbarkeiten'  ziehen  wollte. 

Freilich  bleiben ,  auch  nachdem  die  bedeutung  von  bidqpopov 
festgestellt  ist,  noch  mehrere  gewichtige  bedenken  gegen  die  hier 
überlieferte  lesart.  erstens  kann  Polybios,  wie  ich  bereits  in  meiner 

ausgäbe  anmerkte  und  wie  Büttner-Wobst  in  diesen  jahrb.  1890 
s.  833  ff.  des  nähern  gezeigt  hat,  nicht  mit  doppeltem  hiatus  Kttia- 
CK€uac)aa  r|  dXXo  geschrieben  haben,  zweitens  ist  die  dreigliederung 
bidqpopov  (geld)  f|  KaiacKeuaciua  f|  dXXo  ti  tijuv  TrXeiovoc  dHiuüV 
verdächtig:  denn  es  konnte  sich  für  die  Aitoler  doch  nur  um  zweierlei, 
nemlich  um  geld  oder  geldeswert  handeln,  und  wenn  das  letztere 
durch  KaTacK6uaC)Lia  bezeichnet  war,  so  erwartete  man  dazu  ein  die 
kostbarkeit  der  gegenstände  hervorhebendes  attribut,  nicht  aber 
hinter  dem  KaTacKeuacjia  noch  ein  drittes ,  nemlich  r\  dXXo  Ti  tujv 
TrXeiovoc  dHiuJV.  alle  diese  ausstellungen  werden  in  überraschend 
einfacher  weise  beseitigt,  wenn  wir  XXIII  15,  1  UJCT€  |uri  |UÖV0V 
TOi)c  eTteTeiouc  KapTiouc  TiapaipeTcGai  tuiv  TToXeiuiuuv,  dXXd  Kai  Tot 
bevbpa  Kai  Td  KaTecKeuac)aeva  biacpOeipeiv  vergleichen  und  an 
der  obigen  stelle  die  buchstaben  KATACK6TACMA  H  als  verderbt 
aus  KAT6CK6YACM6NON  ansehen,  somit  ist  das  überlieferte  zweite 

f\  als  rest  einer  participialendung  erkannt  worden  und  dieses  par- 
ticip  dem  substantivierten  bidqpopov  in  ähnlicher  weise  gegenüber- 

gestellt wie  an  der  andern  stelle  Td  KaTecKeuac)Lieva  dem  Td  bevbpa. 

eine  freiere  Übertragung  der  stelle  würde  demnach  etwa  lauten  'sie 
folterten  auch  viele  Kynaithier,  von  denen  sie  argwöhnten  dasz  sie 

geld  oder  andere  Wertgegenstände  verborgen  hielten',  wollen  wir 
aber  möglichst  wörtlich  übersetzen,  so  müssen  wir  nach  bekannter 

regel  das  griechische  dXXo  weglassen  und  'geld  oder  wertvolles  haus- 
gerät'  sagen. 

27* 
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Nach  unserer  Vermutung  steht  also  KaT€CKeuac|ue'vov  als  eine 
hier  ganz  passende  Umschreibung  für  KaTacKeuacfia,  supeUex,  und 
in  grammatischem  sinne  steht  es  nach  dem  ebenfalls  substantivierten 
bidqpopov  als  zweites  von  ̂ xeiv  KeKpujUjuevov  abhängiges  object.  das 
nahe  zusammentretfen  von  zwei  participien  hat  nichts  bedenkliches, 
denn  durch  die  einfügung  des  bidqpopov  als  ersten  objectes  wird  ge- 

nügend vorgebeugt,  dasz  man  nicht  etwa  KatecKeuacjLievov  (e'xeiv) 
als  parallele  beifügung  zu  KeKpujajuevov  e'x^iv  auffasse,  und  auch  sonst 
scheut  Polybios  die  Zusammenstellung  eines  substantivierten  par- 
ticips  mit  einem  prädicativen  nicht,  wie  aus  folgenden  stellen  zu  er- 

sehen ist:  Tujv  eTTmXeövTuuv  dei  toTc  cuvdrrTOuci  TTpoceTTiiaTTO- 
luevoic  TttUTo  TTOieTv  rrapriYTei^e  I  50,  7;  tuuv  jaev  KaTexövTUJV 

xriv  TTÖXiv  ev  toTc  'AxaioTc  exovruav  rrdcac  rdc  eXiiibac,  tujv  be 
KaTaTTOpeuojüievujv  ineXXövTouv  TUYxdveiv  thc  cuuiripiac  IV  17,  85 
TTOiricdvTUJV  TÖ  TTpocTOxOev  TUJV  drravTricdvTijuv  IV  23,  4.  auch 
I  43,  6  TuJv  eKTrribricdvTuuv  *  irpöc  Td  Teixr]  Kai  ßouXojuevwv  trapa- 

KttXeTv  Ktti  Xe'YeiV  ti  gehört  hierher ,  denn  nach  dem  subject  tüjv 
eKTtribricdvTUUV  ist  offenbar  ein  prädicat  wie  erraveXGövTUUV  (Reiske) 
oder  npoceXGövTUUV  (Büttner- Wobst)  oder  sonst  ein  particip  der  art 
ausgefallen,  an  welches  dann  weiter  Ktti  ßouXojuevuJV  sich  anschlieszt. 
ebenso  wenig  wird  die  berührung  des  attributiven  particips  mit 

einem  prädicativen  vermieden:  cuve'ßr)  .  .  TÖv  eic  Tf]V  FaXaTiav 
CTpttTriYÖv  dTTOCTaXevx'  eic  evebpav  ejurrecövTa  irapaböHujc  .  . 
biaq)9apfivai  III  118,  6.  dies  nur  einige  beispiele  unter  vielen,  die 
bei  weiterm  nachforschen  gewis  sich  finden  werden. 

Wenn  nun,  wie  wir  annehmen,  ein  ursprüngliches  KttTecKeu- 
aC)Lievov  schon  in  jener  handschrift,  aus  welcher  A  entstammt,  so 
verdorben  war,  dasz  der  auch  in  kleinen  dingen  sonst  zuverlässige 
abschreiber  auf  KaTaCKeuac)aa  f|  kam,  so  zeigt  die  in  A  kurz  vor- 

hergehende Schreibung  erster  band  K€KpU)i)Lieva,  dasz  auch  hier  das 
wortende  in  dem  original  verwischt  oder  aus  irgend  einem  andern 
anlasz  verstümmelt  war.  denn  der  plural  KeKpujii)Lieva  wäre  nach 
Polybios  Sprachgebrauch  nur  möglich,  wenn  auch  objecto  im  plural 
folgten,  da  aber  die  singulare  bldcpopov  (vor  fj)  und  dXXo  Ti  ganz 
sicher  überliefert  sind,  so  dürfen  wir  keine  andere  Verbesserung 
suchen  als  die  in  A  von  jüngerer  band,  sei  es  aus  einer  andern  hand- 

schrift, sei  es  nach  conjectur  eingetragene  endung  KeKpujLijaev  0  v. 
Dresden- Striesen.  Friedrich  Hultsch. 
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57. 
SAGUNT  UND  SEINE  BELAGERUNG  DURCH  HANNIBAL. 

EINE  TOPOGRAPHISCHE  STUDIE, 

Über  die  belagerung  von  Sagunt  durch  Hannibal  und  die  topo- 
graphie  der  Stadt,  soweit  dieselbe  damit  zusammenhängt,  schweigen 
alle  mir  bekannt  gewordenen  Liviusausgaben  Deutschlands  und  des 
ausländes  vollständig,  obwohl  sie  eine  darstellung  derselben  dem 

buche  von  Hennebert  'histoire  d'Annibal'  (Paris  1870 — 78  mit  atlas 
1879)  I  s.  295 — 306  schon  vor  21  jähren  hätten  entnehmen  können, 
dieselbe  ist  im  allgemeinen  richtig,  aber  einige  punkte  möchte  ich 
genauer  fassen,  andere  stützen  und  wieder  an  andern  weitere  ergeb- 
nisse  zu  erreichen  suchen,  vorher  will  ich  noch  kurz  über  die  sich 

mit  der  topographie  von  Sagunt  beschäftigenden  bücher  und  die  mir 
bekannt  gewordenen  plane  der  stadt  sprechen,  von  den  frühern 
werken  des  Antonio  Ponz  (viaje  de  Espana  bd.  IV),  dem  des  fürsten 
Pio  de  Saboya  (inscripciones  y  antigüedades  del  Reino  de  Valencia, 
illustradas  por  D.  Antonio  Delgado.  publicadas  en  el  tomo  VIII  de 
las  Memorias  de  la  Real  Academia  de  la  Historia)  ua.  sehe  ich  hierbei 
ab,  weil  sie  für  die  topographie  nur  wenig  bieten,  für  diese  frage 
kommt  zuerst  in  betracht  das  groszartige  werk  des  grafen  Laborde 

'voyage  pittoresque  et  historique  de  l'Espagne',  2  bde.  (Paris  1806 
— 1820,  fol.).  Sagunt  wird  in  der  zweiten  abteilung  des  ersten  bandes 
behandelt,  die  mängel  dieses  werkes  sind  bekannt,  aber  bis  vor  kur- 

zem war  man  darauf  allein  angewiesen,  erst  im  j.  1888  erschien  in 
Barcelona  die  umfassende  monographie  des  Saguntiner  arztes  D.  An- 

tonio Chabret  'Sagunto,  su  historia  y  sus  monumentos'  mit  planen 
und  illustrationen  in  holzschnitt  und  Photographie,  leider  ist  der 
uns  am  meisten  interessierende  abschnitt  über  die  topographie  der 
antiken  stadt  nicht  so  eingehend,  vpie  zu  wünschen  gewesen  wäre; 
hr.  prof.  EHübner  hat  das  bereits  in  seiner  recension  (DLZ.  1889 
n.  26)  bedauernd  hervorgehoben,  von  den  zwei  dem  buche  beige- 

gebenen planen  geht  der  Stadtplan ,  abgesehen  von  einigen  Zusätzen 

und  änderungen,  in  der  hauptsache  auf  den  zu  den  'm6moires  du 

marechal  Suchet'  gehörigen  plan  zurück,  von  dem  wir  später  spre- 
chen werden;  er  ist  aber  für  archäologische  zwecke  zu  klein  und  ent- 
hält leider  nur  einen  teil  von  all  den  wichtigen  in  dem  buche  be- 

schriebenen iberischen  und  römischen  resten. 

Über  den  Labordeschen  plan  schreibt  mir  hr.  baurat  dr.  OMothes 
in  Zwickau,  der  Sagunt  1852  besucht  hat,  nach  seinen  an  ort  und 

stelle  gemachten  notizen:  'L.  hat  die  himmelsgegenden  nicht  immer 
richtig,  auch  bei  Sagunt  verfällt  er  in  diesen  fehler. '  die  grundrisse 

'  wie  eine  vergleichung  mit  den  planen  von  Suchet  und  Beimas 
lehrt,  ist  nicht  nur  der  ganze  plan  von  L.  falsch  orientiert,  sondern 
auch  einzelne  teile  desselben  sind  es  im  Verhältnis  zu  andern;  beson- 

ders stark  tritt  dieser  fehler  auf  der  Westseite   des  forts  hervor. 
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sind  nur  ungefähr,  nicht  genau  richtig,  die  Zuteilung  an  Römer 
und  Mauren  ebenfalls  nicht  ganz  zuverlässig,  in  bezug  auf  befesti- 
gungen  wird  es  nicht  viel  schaden :  denn  hier  haben  die  Mauren  fast 
durchgängig  die  Römerbauten  benutzt  bzw.  bei  zertrümmerten  Römer- 

bauten wenigstens  die  fundamente  beibehalten,  bei  den  thoren  haben 
die  Mauren  meist  die  bei  ihnen  üblichen  vorhöfe  vor  den  thoren  hin- 

zugefügt.' die  relativ  besten  plane  in  groszem  maszstabe  —  denn 
ein  für  den  archäologen  genügender  existiert  noch  nicht  —  sind  zwei 

von  französischen  officieren  ausgeführte:  1)  der  zu  den  'memoires 
du  marechal  Suchet'  (Paris  1828,  2  bde,  8  u.  atlas  in  fol. ;  enthält 
auch  eine  ansieht  der  stadt  vom  norden  gesehen  und  einen  plan  der 

umo^ebung;  das  werk  ist  zum  teil  übersetzt  von  WvVoigts  -  Rheetz, 
Koblenz  1839,  mit  6  planen)  und  2)  der  zu  dem  officiellen  werke 

von  JBelmas  'jonrnaux  des  sieges  faits  ou  soutenus  par  les  Fran^ais 
dans  la  Peninsule  de  1807  ä  1814'  (Paris  1836,  4  bde.  8  u.  atlas 
in  fol.)  gehörige,  letzterer,  im  maszstabe  von  1  :  2000  ausgeführt, 
hat  in  der  Zeichnung  der  heutigen  stadt  eine  gewisse  ähnlichkeit 
mit  Laborde,  während  der  erstgenannte  mit  L.  gar  nichts  gemein 

hat.^  Suchets  plan  ist  nach  brieflicher  mitteilung  AChabrets  der 
genauere;  den  von  Beimas  bezeichnet  Ch.  als  teilweise  ungenau  und 
lückenhaft,  er  ist  aber  der  einzige ,  auf  dem  die  (29)  höhenzahlen 
des  nivellements,  auf  das  er  sich  gründet,  eingetragen  sind,  ihn  hat 
Hennebert  mit  weglassung  der  heutigen  stadt  in  einer  reducierung 
auf  1  :  6666  seinem  werke  beigegeben  (der  fluszpfeil  steht  bei  H. 
verkehrt),  sonst  ist  mir  nur  noch  der  plan  von  DJMCardano  (London 
1832,  published  by  JGardner)  bekannt  geworden,  derselbe  umfaszt 
in  der  hauptsache  nur  den  burgberg  und  wiederholt  den  plan  von 
Suchet  in  demselben  maszstab,  aber  nicht  exact;  er  hat  also  keinen 
selbständigen  wert,  ich  hoffe  dasz  durch  freundliche  mitwirkung 
AChabrets  ein  für  den  archäologen  brauchbarer  plan  in  groszem 
maszstab  zu  stände  kommt,  der  alles  antike  enthält. 

Nach  diesen  einleitenden  Worten  wende  ich  mich  zur  belage- 
rung von  Sagunt.  Sagunt  lag  im  fluszgebiet  des  Pallantia  und  war 

nach  Polybios  III  17,  2  sieben  Stadien  (=  875  passus),  nach  Livius 
XXI  7,  1  tausend  passus,  nach  Plinius  n.  h.  III  4,  20  dagegen  drei- 

tausend passus  vom  meer  entfernt,  heute  beträgt  die  entfernung 

nach  Chabret  (I  s.  14)  sechs  kilometer',  eine  erscheinung  die  er 
aus  dem  beständigen  zurückweichen  des  meeres  im  verein  mit  den 

Echuttablagerungen  des  Pallantia  erklärt.^    die  läge  der  stadt  be- 

'  trotzdem  und  trotz  der  abweichungen  in  der  Zeichnung  des  forts 
scheinen  beide  plane  auf  dasselbe  nivellement  zurückzugehen ;  dafür 

spricht  abgesehen  von  der  ähnlichkeit  der  geländezeichnung  der  um- 
stand, dasz  auf  dem  plane  von  Suchet  eine,  freilich  abgerundete  höhen- 

zahl (reduit  San  Fernando)  126  m  (statt  126,80)  angegeben  ist. 
3  Beimas  ao.  IV  s.  96  schätzt  sie  auf  vier  kilonieter;  das  wäre  weniger 

als  zu  Plinius  zeit  (lOOO  passus  =  1478,80  m);  Beimas'  Schätzung  ist 
wohl  zu  niedrig.  *  durch  diese  vereinte  thätigkeit  ist  der  alte  hafen 
von  Sagunt   bei   den  Ortschaften  Puzol,   Canet,   Montiber  und  Almardä 



ßOehler:  Sagunt  und  seine  belagerung  durch  Hannibal.       423 

schreibt  Polybios  ao.  folgendermaszen :  f]  be  rröXic  autri  Keiiai  |Uev 
£ttI  tuj  Trpöc  edXaTTttv  Ka9r|K0VTi  rrpÖTTOÖi  xfic  öpeivfic  rflc  cuv- 
OTTTOucric  Tct  TTepaT«  THC  Nßripiac  Kai  KeXxißnpiac,  dtrexei  be  Tfjc 

GaXdTiric  lijc  ctttcc  crdbia.  heiszt  hier  eni  'auf  oder  'an'  ?  Hennebert 
I  s.  296  nimt  ohne  weiteres  an,  dasz  Sagunt  nur  auf  der  höhe  ge- 

legen habe ,  gibt  aber  keinen  beweis ;  diesen  hat  wohl  Chabret  er- 
bracht durch  feststellung  der  thatsache,  dasz  die  reste  der  iberischen 

mauern  sich  ausschlieszlich  auf  dem  das  heutige  fort  Sagunto  tragen- 
den berge  und  seinen  abhängen  finden ;  dagegen  ist  auf  dem  ganzen, 

von  der  noch  heute  deutlich  erkennbaren  römischen  befestigungslinie^ 
umschlossenen  räume  kein  iberisches  mauerwerk  zu  tage  gekommen.® 
man  wende  mir  nicht  ein,  dasz  solche  reste  von  den  Römern  be- 

seitigt wären,  das  ist  nachweislich  nicht  der  fall  gewesen  —  im 
gegenteil,  die  Römer  haben  auf  der  grundlage  der  einheimischen 
mauern,  wenn  solche  vorhanden  waren,  weiter  gebaut,  das  zeigen 

zb.  deutlich  die  mauern  und  türme  von  Tarragona.^  übrigens  haben 
hier  in  Sagunt,  wie  Chabret  ausdrücklich  hervorhebt  (II  s.  10),  die 
Römer  die  iberischen  mauern  nicht  wie  in  Tarragona  benutzt;  viel- 

mehr sind  iberische  urstadt  und  römische  neustadt  völlig  geschieden; 
die  erstere  liegt  auf  der  höhe  des  berges,  die  andere  auf  seinem  nörd- 

lichen abhänge,  den  zug  der  iberischen  mauern  beschreibt 

Chabret  11  s.  11  folgendermaszen:  'auf  dem  steilsten  teile  des  öst- 
lichen abhanges  in  geringer  entfernung  unterhalb  der  arabischen 

mauer,  welche  die  stadt  auf  diesem  äuszersten  ende  des  castells  um- 
schlieszt,  laufen  die  iberischen  mauern  in  der  richtung  von  osten 
nach  Süden,  zwei  bedeutende  mauerstücke  dieser  strecke  von  20  m 

ausdehnung  zeigt  abb.  11;  alle  diese  reste"  sind  aus  einzelnen  un- 
regelmäszigen  blocken  zusammengesetzt;  dieselben  sind  ohne  jede 
bearbeitung  einer  über  dem  andern  eingefügt,  ohne  dasz  ihre  kanten 

lieutiges  tages  vollständig  verschwunden  bis  auf  drei  Strandseen,  die 
mit  dem  1  kilometer  entfernten  meere  durch  einen  canal  in  Verbindung 
stehen  (Chabret  I  fig.  4*;  Laborde  I  2  tf.  CV).  noch  im  vorigen  Jahr- 

hundert waren  die  reste  eines  um  diese  seen  herumlaufenden  dammes 
und  die  spuren  eines  turmes  am  ausgang  des  canals  zu  sehen. 

5  Chabret  I  fig.  2»  n.  3;  s.  127  ff.  u.  II  s.  74  ff.  ^  ein  weiterer 
beweis  ist  aus  Livius  werten  XXI  11,  5  u.  11  zu  entnehmen:  nur  auf 

einer  so  langgestreckten  und  si-hmalen  höhe,  wie  die  auf  der  das  heutige 
fort  Sagunto  liegt,  ist  ein  so  rasches  bauen  von  neuen  mauern  mög- 

lich, um  die  bresclien  der  alten  zu  schlieszen;  hätte  die  iberische  stadt 
auf  der  stelle  der  römischen  gelegen,  so  wäre  ein  so  schneller  bau  für 
die  schwache  besatzung  (Liv.  XXI  8,  4)  unmöglich  gewesen,  besonders 
wenn  so  grosze  stücke  der  mauer  einstürzten,  wie  Livius  mehrfach  be- 

richtet (XXI  8,  5.  11,  9.  12,  2).  damit  soll  natürlich  nicht  geleugnet 
werden,  dasz  auch  schon  damals  der  abhang  teilweise  bewohnt  war; 
aber  vom  ring  der  iberischen  mauern  waren  diese  häuser  nicht  um- 

schlossen, und  ihre  bewohner  suchten  beim  herannahen  der  Karthager 

auf  der  höhe  Zuflucht.  ''  vgl.  EHübner  'römische  herschaft  in  West- 
europa' (Berlin  1890)  s.  167  ff.  *  auf  dem  plane  von  Laborde  mit  T 

bezeichnet;  anders  steht  es  mit  dem  bei  L.  mit  S  bezeichneten  mauer- 
stück,    sieh  im  folgenden. 
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sich  entsprechen  und  ohne  Verwendung  von  mörtel ;  die  Zwischen- 
räume sind  mit  zwickern  ausgefüllt,  diese  mauern  folgen  den  krüm- 

mungen ,  welche  die  verschiedenen  felsengruppen  in  dem  sehr  zer- 
rissenen gelände  machen,  bis  zum  südabhange;  sie  hören  auf,  wo 

die  felsen  so  steil  sind ,  dasz  sie  von  natur  den  freien  zugang  zur 
höhe  hindern,  und  erscheinen  an  den  punkten  wieder,  welche  dem 

ersteigen  keine  Schwierigkeiten  entgegenstellen,  auf  dem  süd- 
abhange läszt  die  nähe  der  mauern  des  castells  vermuten,  dasz  zu 

ihrer  erbauung  die  steine  der  iberischen  mauer  benutzt  wurden : 
denn  von  zeit  zu  zeit  bemerkt  man  noch  etwas  unterhalb  der  jetzigen 

befestigung  einzelne  steinaufhäufungen,  die  in  derselben  art  ge- 
schichtet sind  und  so  den  zug  der  iberischen  mauer  angeben,  i  m 

äuszersten  westen  der  höhe,  gegenüber  der  schulter- 
wehr  der  bateria  Dös  de  Mayo  erscheinen  die  iberischen 
mauern  in  all  ihrer  groszartigkeit  wieder;  sie  bilden 
hier  einen  viereckigen  türm,  dessen  Vorderseite  13,50m 
miszt;  seine  höhe  läszt  sich  nicht  bestimmen,  da  er  verschüttet  und 

gröstenteils  verstümmelt  ist.'  hierzu  hat  mir  hr.  baurat  OMothes 
folgendes  aus  seinen  notizen  mitgeteilt:  'die  von  Laborde  bei  S  an- 

gegebene mauer  ist  in  der  that  vorrömisch,  aber  ebenso  wie  der  türm 
am  westende  des  forts,  gegenüber  der  schulterwehr  der  bateria  Dos 

de  Mayo  nicht  eigentlich  kjklopisch,  sondern  bereits  teilweise  an- 
nähernd in  schichten  ausgeführt,  dh.  die  steine  sind  nicht  einfach  so 

genommen,  wie  sie  aus  dem  bruche  kamen,  sondern  einigermaszen 
mit  lagerfugen  und  oberfugen  versehen,  auch  ist  auf  der  Vorderseite 
ringsum  ein  sogenannter  schlag  herumgeführt,  so  dasz  die  mauern 
dem  übergange  vom  kyklopischen  zum  bossenquaderwerk  angehören, 
etwa  wie  die  von  Norba  (Norma)  am  rande  der  pontinischen  sümpfe 

in  ihrem  neuern  tyrrhenischen  teile.'  sie  mögen  also  der  letzten  zeit 
der  Iberier  angehören,  könnten  auch  vielleicht  in  der  ersten  zeit  der 
Eömerherschaft  noch  von  iberischen  werkleuten  gebaut  sein,  ob  der 
bau  am  westende  der  bateria  Dös  de  Mayo  wirklich  ein  türm  oder  ein 
niedriger,  hausähnlicher  bau  gewesen,  wird  sich  schwer  bestimmen 

lassen,  mir  hat  es  damals  geschienen,  als  ob  er  nicht  sehr  hoch  ge- 
wesen sein  könne.' 

Nach  diesem  zuge  der  iberischen  mauer  zu  urteilen  musz  also 
die  ursprüngliche  ansiedelung  wie  in  Tarragona  (Hübner  ao.  s.  175) 
auf  die  höhe  beschränkt  gewesen  sein,  der  gipfel  derselben  ist  wie 
ein  bogen  geformt,  dessen  convexe  seite  nach  süden  liegt  und  dessen 
enden  in  zwei  erhebungen  auslaufen,  die  durch  eine  ausgedehnte 

Senkung  in  der  richtung  von  osten  nach  westen  mit  einander  ver- 
bunden sind,  seine  länge  beträgt  (nach  Chabret  II  s.  10)  ungefähr 

1  kilometer,  seine  breite  90 — 160  pasos  (=  115 — 205  m). 
Der  marschall  Suchet  (m6moires  II  s.  157)  gibt  von  ihm  fol- 

ä   abgebildet  ist  ein  stück  dieser  mauern  in  OMotbes'  illustriertem 
baulexikon^  abb.  2089 <=. 
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gende  bescbreibung :  'le  rocher,  tröselev^  et  a  pic  dans  presque 
tout  son  pourtour,  ne  presentait  de  pente  un  peu  accessible  que 
du  cöt6  de  l'ouest.' '"  das  stimmt  mit  den  werten  des  Livius  XXI 
7,  5  angulus  muri  erat  in  planiorem  patentioremque  quam  cetera 

circa  vollem  vergens.  Suchet  fährt  dann  fort :  'les  ressauts  qui  cou- 
paient  cette  pente  pouvaient  favoriser  l'approche  de  l'infanterie; 
mais  les  travaux  du  genie  et  l'etablissement  des  batteries  6taient 
d'autant  plus  difficiles,  que  le  sol  y  etait  depourvu  de  terre.'  aber, 
setzt  er  in  seinem  bericht  vom  20  october  an  den  chef  des  franzö- 

sischen generalstabs  hinzu,  'il  n'y  a  pas  de  choix  sur  le  point  d'attaque, 
et  la  partie  sur  laquelle  nous  avons  du  cheminer.'  —  'De  ce  cöte' 
heiszt  es  im  anschlusz  daran  bei  Beimas  ao.  IV  s.  84  'le  fort  se  ter- 

mine  en  pointe  par  une  grosse  tour,  dite  de  Saint-Piex're ,  flanqu6e 

par  deux  branches,  et  ne  präsente  qu'un  front  d'attaque  trös-ressere.* 
vergleicht  mau  nun  damit,  was  Livius  XXI  7,  5  f.  sagt:  aclversus 

cum  (angulum)  vineas  agere  instituit,  per  quas  aries  moenibus  ad- 
moveri  posset.  sed  ut  locus  procul  muro  salis  aequus  agendis  vincis 
fuit,  ita  haud  quaquam  prospere,  postquam  ad  effectum  operis  ventum 
est,  coeptis  succedehat.  et  turris  ingens  imminehat  et  murus, 

ut  in  suspecto  loco,  supra  ceterae  modum  altitudinis  emu- 
nitus  erat,  und  erinnert  sich  an  die  oben  s.  424  angeführten  worte 

Cbabrets,  so  wird  kein  zweifei  mehr  darüber  sein,  dasz  auch  Hanni- 

bala  angriff  hier  im  westen  und  zwar  nur  im  westen  erfolgt  ist." 
Wird  aber  dies  zugegeben,  so  scheinen  die  kurz  vorhergehenden 

worte  des  Livius  Hannibal  infesto  exercitti  ingressus  fines  pervastatis 

passim  agris  urhem  tripertito  aggreditur  einen  Widerspruch  zu  ent- 
halten, selbst  wenn  damit  nur  ein  handstreich  gemeint  sein  sollte: 

ein  solcher  ist  nemlich  nur  an  6inem  punkte  möglich,  wie  uns  wieder 
die  geschichte  der  belagerung  des  j.  1811  beweist:  am  28  September 
versuchten  die  Franzosen,  freilich  mit  sehr  unglücklichem  erfolge, 
die  mauern  in  der  näho  des  römischen  theaters  zu  ersteigen,  wo  ein 
paar  alte ,  zur  zeit  der  belagerung  noch  nicht  geschlossene  breschen 

aussieht  auf  erfolg  gewährten.  Beimas  ao.  IV  s.  87  hebt  aber  aus- 
drücklich die  groszen  Schwierigkeiten  hervor,  die  das  gclände  den 

stürmenden  truppen  bereitete,  eine  dritte  stelle,  wo  ein  stürm  mög- 
lich wäre,  gibt  es  im  ganzen  umkreise  der  festung  nicht,  indessen 

lösen  sich  die  Schwierigkeiten,  wenn  wir  mit  Wölfflin  und  Luter- 
bacher  annehmen,  dasz  Hannibal  zum  eigentlichen  angriffe  nur  eine 

der  drei  heeresabteilungen,  jedenfalls  die  stärkste  verwendete,  wäh- 
rend die  zwei  andern  sich  vorläufig  auf  die  cernierung  der  stadt  im 

Süden  und  norden  beschränkten,    eine  vollständige  umschlieszung 

'f"  nach  Beimas  ao.  pl,  16  liegt  der  höchste  punkt  des  forts  Sagunto, 
die  citadelle,  126,80  meter  über  dem  ufer  des  Pallantia.  "    auf  den 
namen  'alturas  de  AnibaP,  den  diese  höhen  im  westen  nach  Chabret 
I  s.  65  noch  heute  tragen,  ist  wohl  nicht  viel  gewicht  zu  legen;  der- 

selbe scheint,  wie  viele  solcher  namen,  neuern  datums  und  von  ge- 
lehrten aufgebracht  zu  sein. 
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deutet  Livius  c.  8, 1  (vgl.  11, 12)  an  mit  den  woi'ten  ohsidio  deinde 
per  paiicos  dies  magis  quam  oppugnatio  fuit,  während  Appian 
Iber.  10  ae.  und  Silius  Italicus  I  319  f.  ausdrücklich  von  den  graben, 

mauern  und  castellen  der  contravallationslinie  sprechen.'^  dagegen 
habe  ich  grosze  bedenken  gegen  die  worte  (XXI  8,  2  ff.)  plurihusque 
partihns ,  vix  accipientihus  quihusdam  opera  locis,  vineae  coeptae  agi 
admoverique  aries . .  itaque  iam  feriebantur  arietibus  muri  quassataeque 
multae  partes  erant;  una  continentihus  ruinis  nudaverat  urhem;  tres 
deinceps  turres  quantumque  inter  eas  muri  erat  cum  fragwe  ingenti 
prociderunt.  alles  dies  von  Livius  erwähnte  kann  nemlich  nur  anf 
der  sehr  schmalen  Westseite  der  festung  geschehen  sein :  das  wird 
sofort  klar,  wenn  man  folgendes  erwägt,  um  den  widder  bis  an  den 
fusz  der  mauer  heranbringen  zu  können ,  muste  das  gelände  bis  zu 

diesem  jjunkt  eingeebnet  werden;  das  konnte  hier  nur  durch  er- 
bauung  eines  senkrecht  auf  die  mauer  gerichteten  agger  geschehen ; 
da  nun,  wie  Suchet  versichert,  der  fels  ganz  und  gar  von  erde  ent- 
blöszt  ist,  so  muste  dieselbe  zu  diesem  zweck  entweder,  wie  1811, 
in  sacken  mühsam  herbeigeschafft  werden  oder,  was  wahrscheinlicher 
ist,  Hannibal  errichtete  seinen  agger,  der  widder  und  türm  bis  an 
den  fusz  der  mauer  tragen  sollte  (vgl.  baron  Stoffel  bist,  de  Jules 

Cesar,  guerre  civile  II  s.  361),  gröstenteils  aus  holz,  der  bau  des- 
selben muste  schon  auf  der  Westseite  auf  grosze  Schwierigkeiten 

stoszen :  das  lehrt  uns  ein  blick  auf  das  gelände  und  die  Windungen 

des  weges,  den  die  Franzosen  1811  anlegen  musten,  um  ihren  be- 
lagerungspark  auf  die  höhe  zu  schaffen  (memoires  II  s.  163),  auch 
wenn  es  uns  Livius  nicht  ausdrücklich  versicherte  —  auf  allen  übrigen 
Seiten  waren  die  Schwierigkeiten  unüberwindlich;  damit,  glaube  ich, 
sind  Livius  gegenteilige  behauptungen  als  rhetorische  Übertreibungen 
eines  nichtmilitärs  gekennzeichnet,  der  Sagunt  nie  gesehen  hat. 

Anders  verhält  es  sich  mit  der  durch  Polybios  III 17, 9,  Zonaras 
VIII  21  ua.  bestätigten  angäbe,  dasz  die  belagerung  acht  monate 

gedauert  habe.  '^  ich  sehe  hier  von  allen  chronologischen  fragen  ab 
und  will  nur  die  erörtern,  ob  die  topographischen  bedingungen  eine 

so  lange  dauer  der  belagerung  möglich  ei'scheinen  lassen,  nun  hat 
im  j.  1811  die  spanische  2900  köpfe  starke  besatzung'*,  die  durch 
ihre  heldenmütige  Verteidigung  selbst  dem  französischen  marschall 
Worte  der  bewunderung  abnötigte,  trotz  der  denkbar  ungünstigsten 
Verhältnisse  das  fort  über  einen  monat  gehalten ,  und  auch  da  hat 

der  befehlshaber  erst  dann  capituliert,  als  das  spanisch-englische 
beer  unter  den  mauern  von  Sagunt  geschlagen  und  jede  hoffnung 

•^  die  einschlieszung  war  nötig,  schon  um  die  belagerer  gegen  aus- 
fälle der  besatzung  zu  schützen  und  ein  entkommen  der  belagerten  zu 

verhüten;  dasz  beides  möglich  war,  zeigen  wiederum  die  ereignisse  des 

j.  1811:  vgl.  memoires  II  s.  160  f.  u.  176.  '^  nach  Florus  II  6,  6  wurde 
Sagunt  in  neun  monaten,  nach  Aurelius  Victor  (42,  2)  intra  sex  menses 
erobert.  '^  nach  den  angaben  des  spätem  marschalls  Ändriani,  der 
die  besatzung  befehligte  (Chabret  I  s.  465). 
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auf  entsatz  geschwunden  war.  davon  abgesehen  hätte  sich  das  fort 
noch  lange  halten  können:  der  raarschall  Suchet  selbst  versichert 

nach  der  besichtigung  des  forts  (m6moires  II  s.  191):  ̂ la  prise  de 
l'avanc^e  (dh.  des  turms  San  Pedro  bzw.  der  bateria  Dös  de  Majo) 
ne  nous  aurait  point  assur6  celle  du  reduit  (dh.  der  citadelle). '•' 
tout  l'art  des  attaques,  toute  la  valeur  des  troupes  pouvaient  encore 
6chouer;  et  ce  siöge  difficile  n'aurait  eu  peut-6tre  de  terme,  que  par 
r^puisement  de  la  garnison  et  le  defaut  de  vivres,  sans  l'issue  de  la 
bataille  de  Sagonte.'  den  grund  davon  gibt  er  selbst  s.  157  an: 
n'enceinte,  qui  embrassait  tout  le  sommet  de  la  montagne,  se  divisait 
intörieurement  en  quatre  parties  distinctes,  susceptibles  de  defense 

Tune  aprös  l'autre.'  und  betreffs  der  citadelle  fügt  er  s.  158  hinzu: 
*on  ne  pouvait  Tattaquer,  möme  aprös  la  prise  de  l'avancöe,  qu'en 
cheminant  sur  la  crßte  du  rocher  nui,  pour  aller  attacher  le  mineur  ä 

son  rev6tement,  et  sans  pouvoir  combattre  son  canon.'  die  topogra- 
phischen bedingungen  sind  also  so  günstig  wie  möglich  für  ein  langes 

ausharren  einer  beldenmüligen  besatzung.  durch  den  sturmbock  er- 
schütterte oder  durch  mauerhacken  unterwühlte  mauern  konnten  bei 

der  geringen  breite  der  Verteidigungsfront  noch  vor  dem  zusammen- 
stürzen durch  neue  ersetzt  werden,  wie  Liviua  mehrfach  berichtet 

(XXI 11,  5.  10).  wenn  er  aber  kurz  darauf  sagt:  sed  interiora  tuendo 
minorem  in  dies  urhem  Saguntini  faciunf^  so  sehe  ich  darin  wieder 
aus  topographischen  gründen  eine  rhetorische  Übertreibung:  die  von 
Livius  c.  12,  3  und  14,  2  erwähnte  arx  kann  nemlich  nur  die  cita- 

delle sein,  die  den  höchsten  und  festesten  punkt  des  ganzen  forts 

bildet  und  durch  eine  tiefe  einsattelung  (den  platz  Estudiantes  '*) 
von  dem  übrigen  fort  getrennt  ist.  der  c.  11,  10  erwähnte  locus 
editus,  den  Hannibal  sofort  nach  der  einnähme  mit  einer  mauer  um- 

geben und  mit  geschützen  besetzen  läszt,  um  seinerseits  eine  arx 

zu  haben,  ist  dann  die  'bateria  Dös  de  Mayo'  (125,50  m  über  dem 
Pallantia-ufer)|  zwischen  ihr  und  der  citadelle  senkt  sich  das  gelände 
auf  119,50  m. 

Freilich  wird  es  einem  im  ersten  augenblick  fast  unglaublich 
erscheinen,  dasz  Hannibal  so  lange  zeit  gebraucht  haben  sollte,  um  bis 

zur  höhe  von  San  Fernando  zu  gelangen  —  nach  Livius  (XXI  12,  3) 
ist  es  nemlich  den  Karthagern  erst  ganz  kurz  vor  dem  falle  der 

Stadt  gelungen  die  arx  selbst  anzugreifen  —  aber  die  vom  mar- 
schall  Suchet  geschilderten  geländeschwierigkeiten,  der  zähe  wider- 

stand der  Saguntiner  und  die  nicht  hoch  entwickelte  belagerungs- 
technik  der  Punier  erklären  wohl  zur  genüge  die  lange  dauer  der 

belagerung."    das  c.  14,  1  erwähnte  forum  würde  dann  auf  einem 

'*  das  hatte  er  nemlich  vor  dem  zweiten,  gleichfalls  unglücklich 
verlaufenen  stürme  gehofft:  vgl.  memoires  II  s.  171.  *^  derselbe  liegt 
42,16  m,   an  seinem  niedrigsten  punkte  42,60  m  tiefer  als  die  citadelle. 

"  Hannibals  schwere  Verwundung  und  sein  zug  gegen  die  aufstän- 
dischen Oretaner  und  Carpetaner  werden  gleichfalls  nicht  geringe  zeit 

in  anspruch  genommen  haben;  auf  Livius  gegenteilige  Versicherung  ist 
wohl  nicht  viel  zu  geben. 
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der  beiden  am  weitesten  nach  Osten  gelegenen  platze  zu  suchen  sein, 

sehr  wahrscheinlich  auf  der  'plaza  de  armas',  wohin  uns  die  vielen 
antiken  gebäudereste  weisen,  die  eine  solche  bestimmung  des  platzes 

für  die  römische  zeit  nahe  legen.  '- 
Zum  Schlüsse  noch  die  frage:  wodurch  fiel  Sagunt?  versicherte 

Polybios  nicht  ausdrücklich  KttTOi  Kpdioc  eiXe  TrjV  TtöXiV,  so  wäre 
ich  wegen  der  oben  erwähnten  worte  des  marschall  Suchet  geneigt 

mit  Silius  (II  450  ff.)  und  Appian  (Iber.  12)  aushungerung  anzu- 
nehmen (vgl.  Liv.  XXI  11,  12  crescit  inopia  omnium).  vielleicht 

läszt  sich  aber  beides  vereinigen:  Hannibal  nahm  die  stadt  mit 
stürm,  aber  erst  als  die  ausgehungerte  besatzung  nicht  mehr  die 
kraft  hatte  ihm  widerstand  zu  leisten. 

Fassen   wir   die  gewonnenen  ergebnisse  nochmals  zusammen. 
1)  Die  iberische  stadt  lag  nur  auf  der  höhe,  der  eigentliche 

angriff  mit  widder  und  türm  kann  nur  auf  einer  seite,  im  westen  der 

stadt  erfolgt  sein;  die  beiden  andern  von  Livius  genannten  heeres- 
abteilungen  beschränkten  sich  vorläufig  auf  eine  einschlieszung  der 
stadt  im  süden  und  norden  mittels  einer  contravallationslinie. 

2)  Die  topographischen  bedingungen  lassen  eine  so  lange  dauer 
der  belagerung,  wie  sie  Polybios,  Livius  ua.  angeben,  als  möglich 
erscheinen ;  die  stadt  ist  wohl  in  erster  linie  durch  hunger  bezwungen 
worden. 

3)  Die  von  Livius  erwähnte  arx  der  Saguntiner  kann  nur  auf 

der  stelle  der  heutigen  citadelle,  die  von  den  Karthagei'n  erbaute 
arx  auf  der  stelle  der  'bateria  Dös  de  Mayo'  gestanden  haben ;  das 
von  Livius  erwähnte  forum  ist  dann  im  osten  des  forts,  sehr  wahr- 

scheinlich auf  der  'plaza  de  armas'  zu  suchen. 
4)  An  zwei  stellen  (XXI 8,  2  u.  5.  11, 11)  hat  sich  Livius  rheto- 
rische Übertreibungen  zu  schulden  kommen  lassen,  die  davon  zeugen, 

dasz  er,  bzw.  der  autor  aus  dem  er  schöpfte,  Sagunt  nicht  selbst  ge- 
sehen hat. 

Wenn  wir  nun  schlieszlich  ganz  kurz  die  frage  nach  Livius 
quelle  in  diesem  abschnitte  berühren,  so  führen  uns  alle  diese  kenn- 
zeichen  —  die  nicht  zu  leugnende  kenntnis  der  läge  von  Sagunt,  die 
aber  topographische  irrtümer  nicht  ausschlieszt,  und  der  hang  zu 

rhetorischer  Übertreibung  —  auf  Coelius  Antipater  '^,  der  ja  auch 
allgemein  als  die  quelle  des  Livius  in  diesem  teile  des  2 In  buches 

angesehen  wird.^" 

'8  die  art,  wie  sich  Livius  an  dieser  stelle  ausdrückt:  alius  insuper 
iumultus  ex  arce  auditur,  legt  den  gedanken  nahe,  dasz  zwischen  arx  und 
forum  eine  ziemliche  entfernung  war.  '^  man  vgl.  nur  die  Charakte- 

ristik des  Coelius,  die  Wölfflin  in  der  einleitung  zu  seiner  ausgäbe  des 

21n  buches  gegeben  hat.  ^°  vgl.  die  Zusammenstellung  von  MHeynacher 
in  dem  Jahresbericht  der  klosterschule  Ufeld  1877  s.  5. 

Grosz-Lichterfelde.  Raimund  Oehler. 
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58. 
ZU  DEM  GRONOVSCHOLIASTEN  DES  CICERO. 

In  dem  codex  Leid.  Oct.  88,  über  den  unter  andern  L  o  e  w  e  (prodr. 

s.  161  ff.)  und  Conrat  (die  epitome  de  exactis  reg.  s.  CCCXXV)  ge- 

handelt haben,  findet  sich  auf  fol.  ll"" — 18''  ein  aus  verschiedenarti- 
gen bestandteilen  zusammengesetztes  glossar  aus  dem  zehnten  jh., 

das  auf  fol.  11 "" — IS""  eine  reihe  offenkundiger  Ciceroscholien  ent- hält, auf  diese  thatsache  bezieht  sich  die  notiz  des  Petavius  auf  dem 

ersten  blatte:  'in  hoc  libello  sunt  glosse  quorundam  Ciceronis  libro- 
rum';  auf  eben  diese  thatsache  wies  alsdann  LMüller  hin,  ohne  jedoch 
auf  einzelnes  einzugehen  (jahrb.  1866  s.  397),  und  nach  ihm  Land- 

graf (ausgäbe  der  rede  pro  S.  Roscio  s.  6).  bei  dem  interesse ,  das 
neuerdings  den  Ciceroscholien  entgegengebracht  wird,  dürfte  es  sich 
verlohnen  den  betreffenden  abschnitt  etwas  genauer  ins  äuge  zu 
fassen,  ich  teile  zunächst  den  Wortlaut  dieser  glossen  unter  weg- 

lassung geringfügiger  und  gleichgültiger  verschreibungen  mit  und 
füge  in  klammern  die  textesstellen  bei,  aufweiche  sich  die  einzelnen 
schollen  beziehen. 

1.  Afflictus  ponehatur  aliquando  x^ro  flatu  fluminis  tactus; 
profligatus  suhversus  (m  Catil.  II  2). 

2.  Deco  et  0  res  simt  qui  simulata  paupertate  partem  dehifi  sol- 
uunt  et  in  totum  accepti  ratione  per  fraudem  deliberantur  et  infames 
efficiuntur ,  ideo  decoctores,  quod  summam  dehiti  decoquunt ;  auriim 
enim  cum  coquitur  minuitur^  ergo  quasi  decoquitur  dehitum  negatione 
dehitoris  {in  Catil.  II  5:  vgl.  Conrat  ao.  s.  189). 

3.  Nepa  dicitur  scorpius  qui  facit  füios  ducentos,  qui  omnes  se 
consumunt  et  unus  remanet.  propterea  qui  res  suas  deuorai  nepos 
dicitur  (in  Catil.  II  7?). 

4.  Inficiatores  lenti  sunt  qui  non  semel  negant  dehitum, 
sed  paidatim  differendo  ad  nouissimum  pernegant  {in  Catil.  II  21). 

5.  <^Änteyiucana  cena  quaeprope diem finitur {in  Catil.  11 22). 
6.  CoJiors  praetoria  (ex  praeter ea  corr.)  dicitur  quae  circa 

praetorem  facit  {in  Catil.  II  24). 
7 .  Petulans  est  ex  animo ,  ex  moritus ,  ex  corpore  inpudicus 

{in  Catil.  II  25). 

8.  Excursio  dicifur  jn-aedatio  hostium,  quando  equites  inuadunt 
possessiones  et  faciunt  praedas  et  fugiunt  {in  Catil.  II  26). 

9.  Conihere  est  concedcre  {in  Catil.  II  27). 
10.  Septem  sunt  uigiliae  noctis:  crepusculum,  fax,  concuhium, 

intempesta,  galUcinium,  conticinium,  aurora.  crepusculum  circa  horam 

{liora  cod.)  undecimam  quando  claudunt  opera,  fax  quando  accen- 
duntur  lumina,  concuhium,  quando  dormitur  [scr.  dormitum  itur],  in- 

tempesta ,  quando  alta  nox  est ,  galUcinium ,  quando  piüli  [scr.  galli] 
cantant,  aurora  prope  lucem  {in  Catil.  III  6). 

11.  Tria  sunt  genera  fatorum,  primum  immobile^  secundum 
quod  potest  differri,  tertium  quod  flectitur  {in  Catil.  III  19). 
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12.  Purpurati  dicuntur  milites  satelUtes  maiores  circa  tyran- 
num,  qui  sunt  eodem  loco  quo  tyvanni  ad  depellendum  forte  si  quis 
uoluisset  occidere  {in  Catil.  IV  12).* 

13.  Nuntius  qui  nuntiat^  nuntium  quod  nuntiatur  {pro 
Lig.  7). 

14.  Dolor  premens  angor  dicitur  {pro  Marc.  1?). 
15.  Officiosiores  dicuntur  qui uolunt  ad suum  officium proprie 

pertinere,  ut  capiant  causas  defendendas  {pro  S.  Roscio  2). 
16.  Ignoscere  est  erranti  dareueniam,  cognoscere  est  erran- 

tem  audire  {p.  S.  Roscio  3). 
17.  Cissis  genus  uehiculi  gallici  {pro  S.  Roscio  19). 
18.  Volaterrana  nomen  ciuitatis  {pro  S.  Roscio  20). 
19.  Mancipes  appellantur secundum quosdam qui aliquod uecti- 

gal  reddehant,  ueteratores  dicti  sunt  serui  astuti  {pro  S.  Roscio  21). 
20.  Sectores  dicebantur  qui  bona  proscriptorum  emebant  {pro 

S.  Roscio  80:  vgl.  Conrat  ao.  s.  201). 
21.  Frugies  {i  s.  scr.)  dicuntur  infames  {pro  S.  Roscio  90). 
22.  Äutomedon  nomen  proprium  ÄcMllis  aurigae  {pro  S. 

Roscio  98). 
23.  Nauicularii  sunt  qui  transferebant  frumenta  in  urbem 

aut  ubicumque  erat  imperator  {de  imp.  Cn.  Pomp.  11). 
24.  Sinope  et  Ämisus  ciuitates  Ponti  {de  imp.  Cn.  Pomp.  21). 
25.  Centuriatus  ordo  est  militaris  dignitas  {de  imp.  Cn. 

Pomp.  37). 
26.  Praestare  aliquando  ponitur  pro  promittere  {de  imp.  Cn, 

Pomp.  70). 
27.  Exercitatus  dicitur  qui  in  bonis  actibus  summam peritiam 

habet,  exercitatus  (scr.  exercitus)  autem  qui  malorum  peritiam  habet 
{de  imp.  Cn.  Pomp.  55  ?). 

28.  Statutum  est  quod  necesse  est  fieri,  indictum  quod  ad 
tempus  definitur  {?). 

29.  Quod  inuenitur  in  arcas  coiciuntur,  loca  sunt  in  foro  ubi 
torquendi  serui  collocabantur,  nequis  cum  his  loquipossit  {proMil.  60). 

30.  Popa  quidam  proprium  nomen  uolunt,  quidam  coponem. 
{pro  Mit.  65). 

31.  Conquisitores  dicuntur  militum  scriptores  {pro  Mil.  67). 
32.  Yersura  omne  debitum  potest  dici,  sed proprie  dicitur  uer- 

sura ,  cum  ab  altero  sumam  pecuniam  et  altero  soluo  quasi  uersum 
debitum  {pro  Caelio  17?). 

33.  Sodalitas  est  ambitus  coniuratus,  sodalicium  crimen., 
quando  in  utriusque  commodum  comitia  {commitia  cod.)  corrumpuntur 
{pro  Plancio  47). 

34.  Belubra  dicuntur  templa,  nihilo  minus{nihil  hominus  cod.) 
et  simulacra  ab  eo  quod  dolantur  {div.  in  Caec.  3). 

*  hier  sind  in  der  hs.  zehn  glossen  eingeschoben,  die  ich  weglasse, 
weil  sie  ohne  zweifei  anderswoher  stammen  und  nichts  mit  Cicero  zu 
schaffen  haben. 
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35.  Flagitium  turpe  commissum  {div.  in  Caec.  3). 
36.  Stipendiariis  quibus  uictis  uectigal  inponitur  [div.  in 

Caec.  7). 
37.  Spectatus  probatus  {div.  in  Caec.  11). 
38.  Cognitor  in  Ute  tantum  datur,  procurator  in  omnibus 

rebus  {div.  in  Caec.  11). 
39.  Fraeiudicium  est  ante  iudicimn  incurrens  opinio  {div.  in 

Caec.  12). 
40.  Quadruplatores  diccbantur  accusatores  aut  quia  in  qua- 

druplum  faciebant  coniiicfos  condempnari  aut  quia  ipsi  quartam  par- 
tem  accipiebant  danipnationis  {div.  in  Caec.  24). 

41.  Recipimus  rogati,  suscipimus  sponte^  aut  recipimus 
diuües,  suscipimus  autem  aequnles  uel  maiores  {div.  in  Caec  26). 

42.  Censores  dicebantur  qui  mores  senatorum  censebant  et 
quosdam  a  senatu  propter  morum  uitia  pellebant  non  in  perpetuum^ 
sed  ad  cerium  tempus  {div.  in  Caec.  ?). 

43.  Deportamus  proprie  cum  oportet portare ,  exportamus 
cum  non  oportet  {div.  in  Caec.  28), 

44.  Mancipes  secundum  quorundam  opinionem  dicebantur  qui 
a  praetorc  ad  suscipiendum  frumentum  a  sociis  et  Romam  trans- 
ferendum  mittebantur  {div.  in  Caec.  33). 

45.  Pugna  in  causa,  certamen  in  gloria  est  {==  div.  in 
Caec.  47). 

46.  Versatur  quod  non  satis  est  leue,  iactatur  quod  leuis- 
simum  est  (?). 

47.  Moratores  dicuntur  aduocati  {div.  in  Caec.  49). 
48.  Subsellia  ubi  arbitri  sedebant  et  minores  causae  dicebantur 

(div.  in  Caec.  49). 
49.  Lenocinari  est  cum  turpitudine  seruire  {div.  in  Caec.  48). 
50.  Monitor  dicitur  qui  uel propria  dicenti  suggerit  uel  aliena 

{div.  in  Caec.  52). 
51.  Subnarratio  non  legitimae  causae  narratio  (?). 
52.  Beligio  est  timor  cum  ueneratione  (?). 
53.  Parere  est  constare  (?). 
54.  Recuperatores  dicuntur  iudices  qui  ad  unam  causam 

dantur,  iudices  qui  ad  iudicium  utriusque  causae  {div.  in  Caec.  56). 
55.  E  uestigio  ex  eo  loco  ubi  stat,  antequam  uestigium  mouit; 

quidani  subito,  alii  statim,  nonnulli  e  uestigio  totum  dicunt  {div.  in 
Caec.  57). 

56.  Laeditur  qui  contra  uoluntatem  suam  patitur  aliquid, 
etiamsi  ixiste  imtiatur  damnum  {div.  in  Caec.  58). 

Hiermit  bricht  der  bestand  der  Ciceronischen  glossen  ab ;  das 
folgende  ist  anderer  art.  —  Was  nun  zunächst  die  herkunft  dieser 
scholien  anbetrifft,  so  steht  fest,  dasz  sie  einem  exemplar  des  scho- 
liasta  Gronovianus  entnommen  sind,  der  nach  Stangls  ansieht 

(^der  sog.  Gronovscholiast  zu  elf  Ciceronischen  reden'  Prag  u.  Leipzig 
1884)  vier  verschiedenen  Verfassern  zugehört,    sie  sind  teils  wört- 
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lieh  teils  in  verkürzter  form  mit  manigfachen  kleinen  änderungen 
dorther  entlehnt,  wie  folgende  nummern  beweisen:  6.  7.  8.  9.  11.  12. 
13.  15.  16.  17.  18.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  34.  36.  da  sich  nun 

sowohl  die  vor-  und  nachstehenden  schollen  als  auch  die  wenigen 
dazwischen  geschobenen  ohne  weiteres  der  richtigen  reihenfolge  an- 

bequemen ,  so  unterliegt  es  keinem  zweifei ,  dasz  diese  aus  der  nem- 
lichen  handschrift  stammen  wie  die  übrigen,  während  also  im  ersten 
falle  die  schollen  dieser  hs.  im  allgemeinen  wertlos  sind  und  nur  einige 
wenige  richtige  Varianten  abwerfen,  bilden  dieselben  im  zweiten  falle 
eine  ergänzung,  so  namentlich  für  den  anfang  der  zweiten  Catilinaria, 
für  die  mitte  der  divinatio  und  den  gröszern  teil  der  rede  de  imperio 
Cn.  Pompei.  zwischen  der  rede  pro  Milone  und  der  divinatio  stand, 
wie  es  scheint,  noch  der  commentar  zur  Planciana.  bei  einer  neu- 
bearbeitung  der  schollen  werden  sowohl  die  ergänzungen  als  auch 
die  einzellesarten  zu  berücksichtigen  sein. 

Aber  noch  eine  zweite  erwägung  drängt  sich  ohne  weiteres  auf. 
in  dem  Leidener  exemplar  des  Gronovscholiasten,  das  Stangl  genau 

beschrieben  hat,  sind  die  bestandteile,  die  Stangl  mit  A  und  C  be- 
zeichnet, mitten  in  B  hineingearbeitet;  an  B  schlieszt  sich  alsdann 

D  ohne  weiteres  an.  B  und  D  aber  sind  folgendermaszen  geordnet : 
div.  in  Q.  Caec. ,  in  Verrem  actio  I,  in  Catil.  II,  in  Catil.  III,  in 
Catil.  IV,  pro  Lig. ,  pro  Marc,  pro  r.  Deiot. ,  pro  S.  Roscio,  de  imp. 
Cn.  Pompei,  pro  Mil.  in  der  vorläge  der  glossenhandschrift  war  die 
reihenfolge  diese:  II  Catil.,  III  Catil.,  IV  Catil.,  pro  Lig.,  pro  Marc, 
pro  S.  Roscio,  de  imp.  Cn.  Pompei,  pro  Mil.,  pro  Plancio  (?),  div.  in 
Q.  Caec.  diese  sachgemäsze  reihenfolge  ist  sicherlich  keine  zufällige, 
wir  haben  vielmehr  einen  fortlaufenden  commentar  vor  uns,  der  von 

den  leichtern  reden  zu  den  schwerern  aufsteigt,  dasz  dieser  com- 
mentar in  der  vorliegenden  form  von  zwei  verschiedenen  Verfassern 

oder  ausschreibern  herrühre  (B  und  D) ,  wie  Stangl  annimt,  ist  mir 

weniger  wahrscheinlich,  die  zu  tage  tretenden  abweichungen  er- 
klären sich  aus  der  benutzung  verschiedener  quellen  hinreichend, 

denn  dasz  der  commentar  zur  divinatio  (ebenso  wie  zu  der  actio  prior) 
von  Pseudoasconius  abhängig  ist,  zeigen  auch  die  neuen  schollen, 
die  als  ergänzung  zu  den  bereits  bekannten  hinzukommen. 
Jena.  Georg  Goetz. 
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59. 
ZU  PLUTARCHS  MORALIA. 

5^  ILioixeOovTec  Kai  oiKocpOopouvrec  Kai  juiav  fjbovriv  Gavdrou 
Ti)aaj|aevoi.  das  auffallende  juiav  ist  offenbai-  aus  |iiKpdv  verderbt, 
vgl.  Maximus  Confessor  eklog.  c.  3  (s.  167  Gesner)  HdvBoc  ö  coqpöc 
GeacdjLievoc  eiri  Gupaic  euTTpeTToOc  YuvaiKÖc  dvbpa  oiKocpGöpov 
eqpri  «outoc  fjbovriv  |uiKpdv  diveiiai  )Li6Yd\uj  KivbüvLU»  und  Plut. 

mor,  144'^  und  183^  (fibovfic  |uiKpäc  evcKtt). 
1"  juovLubia  Ydp  ev  äiraciv  ecii  ttXhciuiov  Kai  TTpocavxec,  f]  be 

TTOiKiXia  repTTvöv,  KaGdTtep  Kdv  toTc  dXXoic  äiraciv,  oiov  dKou- 

C)naciv  f)  Gedjuaciv.  das  wort  oiov  bedeutet  'wie  zum  beispiel',  was 
hier  den  sinnlosen,  weil  unvollständigen  satz  bietet:  'die  abwecbse- 
lung  ist  angenehm,  wie  in  allen  andern  dingen,  z.  b.  einem  Ohren- 

schmaus oder  einer  augenweide.'  man  musz  äiraciv  oiov  in  ciTraci 
Kai  ev  corrigieren. 

8*^  icxvöc  be  CTparidjiric  TToXeiaiKÜuv  dYUJVUJV  e9dc  döXriTUJV 
Ktti  TToXeiaiuuv  qpdXayTöc  biujGei.  li  ouv  dv  Tic  emoi;  cu  be  br] 
usw.  es  würde  zu  weit  führen  alle  verschiedenen  erklärungen  und 
vorschlage  der  hgg.  anzuführen,  wir  erhalten  für  das  überlieferte 
einen  befriedigenden  sinn,  wenn  wir  richtig  construieren,  dh.  d9Xri- 

TUJV  von  aYUJVUuv  abhängen  lassen  ('belli eis  athletarum  certamini- 
bus  assuetus',  vgl.  Fiat.  Ges.  VIII  832 '^  tluv  dYuuvuJV  TuJv  YU^viKiuv 
.  .  öca  |uev  auTtiJv  TTpoc  ttoXeiliöv  ecriv  dYwvic)aaTa,  eTTiiribeuTeov 

Kai  Bexeov  a9Xa  viKritiipia)  und  Kai  mit  'auch'  übersetzen;  also  'ein 
Soldat,  der  sich  in  den  für  den  krieg  brauchbaren  kämpfen  der 
athleten  geübt  hat,  wird  auch  im  wirklichen  kämpfe  seinen  mann 

stehen*.  —  Im  folgenden  hat  Dübner  allein  die  richtige,  von  Bernar- 
dakis  nicht  beachtete  interpunction  Ti  ouv;  dv  Tic  eirror  vgl.  Dem. 
Ol.  1,  19. 

10^  coqpöv  Ydp  eÖKaipoc  ciyh  .  .  Kai  bid  toötö  \xo\  boKei  Tdc 

fiucTripidjbeic  TeXexdc  oi  iraXaioi  KaTcbeiEav,  iv'  ev  Tauxaic  ciuuTräv 
Jahrbüehrr  Tür  class.  philo!    1891  hft.  7.  28 
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e6ic9evT€C  im  ifiv  tluv  dvöpuuTrivuJV  inucinpituv  ttictiv  töv  änö 

TUJv  öeujv  juexaqpe'pujjuev  q)ößov.  der  Zusammenhang  der  stelle,  die 
speciell  von  der  durch  die  göttlichen  mysterien  eingeschärften 
Verschwiegenheit  (qpößoc)  spricht,  und  der  scharfe  gegensatz  dieser 
mysterien  zu  den  privatgeheimnissen  eines  nebenmenschen  fordern 
die  änderung  von  Öeüuv  in  9eiuuv  sc.  jauciripiujv. 

18^  (43,  14  Bern.)  lies  Kai  <TÖ>,  vgl.  ebd.  zeile  8  und  11. 
59 •*  ujcTiep  f]  KißbnXoc  amr\  nappricia  usw.  der  anstosz,  den 

nach  Emperius  auch  Larsen  an  ujcirep  genommen  hat  ('similitudinis 
usurpatae  explicatio  a  particula  ujCTrep,  quae  ipsa  comparationem  in- 

ducit,  incipere  non  potest'),  ist  nicht  gerechtfertigt,  wir  müssen  nur 
ÜJCTTCp  richtig  erkennen  als  relativische  anknüpfung  ==  Kai  outuüC, 

wie  es  auch  66^  (161)  8  Bern.)  steht. 
61''  Ka0dTTep  xov  dKpaiov  dXXuuc  ßonOoOvxa  Ttpöc  tö  Kiuveiov 

av  e)Li)aiSuJci  irpoceiußaXövTec  auxLu,  KO)aibrj  ttoioOci  iriv  toO 
(papjudKOU  buva|uiv  aßoriSniov  usw.  dies  ist  eine  selbst  für  Plutarch 

zu  grosze  fülle  der  ausdrücke  für  den  einfachen  begriff  'hinzuthun' 
{i^piilai,  irpoceiuißaXeTv).  lesen  wir  aber  7Tpo€|LißaXövTec,  so  ein- 

halten wir  den  passenden  sinn:  'der  ungemischte  wein,  sonst  (nach- 
her genossen)  ein  gegenmittel  gegen  den  Schierling,  verliert  diese 

seine  kraft,  vorher  (vor  dem  genusz  des  giftes)  in  dasselbe  hinein- 

gethan.' 
107®  irdXiv  xe  ttou  qprici  xöv  Gdvaxov  eivai  xdXKCov  üttvov, 

xf]V  dvaicGriciav  fiinujv  aivixxöjuevoc  dh.  wodurch  er  unsere  gefühl- 
losigkeit  (sc.  wenn  wir  tot  sind)  andeutet,  wer  aber  die  klare  und 
nichts  weniger  als  gedrungene  ausdrucksweise  Plutarchs  kennt,  wird 
sich  schwer  einreden  lassen,  dasz  derselbe  einen  so  wichtigen  zusatz 
seinem  leser  zwischen  den  zeilen  zu  finden  überlassen  hat;  f])Liiuv 
weiche  also  wieder  dem  richtigen  veKpüJV. 

115^  dvGpuuTTOic  be  irdjLiTTav  ouk  ecxi  Y^vecöai  xö  iravtiuv 
dpicxov  oube  juexacxeTv  xiic  xoO  ßeXxicxou  cpuceujc  (dpicxov  Tdp 
Tidci  Ktti  Trdcaic  xö  [XX]  YCVecGai).  Bernardakis  hat  nach  Herchers 

Vorgang  die  conjectur  von  JBernays  dpa  statt  Ydp  in  den  text  ge- 
setzt, wo  und  wie  Bernays  dieselbe  begründet  hat,  ist  mir  nicht  be- 
kannt; dasz  sie  aber  falsch  ist,  kann  leicht  gezeigt  werden,  der  satz 

wird  nemlich  gewöhnlich,  wie  die  Übersetzungen  von  Xylander,  Kalt- 

wasser und  Bahr  zeigen,  falsch  construiert  (Xyl.  'hominibus  autem 
omnino  optimum  est  non  nasci  neque  participem  fieri  praestantioris 

naturae').  man  faszt  xö  dpicxov  als  prädicatsnomen  und  TrdjLiTTav 
ou  YCVecGai  als  subject,  wovon  abgesehen  von  ou  Y£vecGai  statt  des 
zu  erwartenden  xö  }xr]  YevecGai  schon  die  Stellung  von  ecxi  abhalten 

sollte,  die  richtige  Übersetzung  lautet  vielmehr:  'das  allerbeste  kann 
überhaupt  nicht  den  menschen  zu  teil  werden,  und  an  der  natur  des 

vollkommensten  können  sie  keinen  anteil  gewinnen;  das  beste  nem- 

lich für  alle,  sei  es  mann  oder  frau,  ist  nicht  geboren  werden.' 
123*:  man  musz  seine  bände  immer  warm  halten;  sonst  dringt 

alle  wärme  des  körpers  ins  innere,  und  man  ist  dann  stets  zu  fieber 
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disponiert.  TÖ  b'  e'Hu)  cxpecpovra  jaetd  ific  öepiaötriTOc  cXrciv  eirl 
TTdvTtt  Ktti  biavejieiv  Tfjv  uXrjv  uYieivöv  •  äv  )uev  oüiv  evepToövrec 
Ti  Tttic  X^pci  Kai  XPUU)ievoi  TUfXavuufiev  usw.  damit  der  erste 
satz  verständlich  werde,  ist  juetd  xfic  GepjuötriTOC  in  TCt  Tfjc  6€p- 
^ÖTr|TOC  zu  corrigieren,  eine  bei  Plutarch  sehr  häufige  Umschreibung, 
im  folgenden  fällt  auf,  dasz  XP<JU)ievoi  so  nackt  dasteht:  denn  wenn 

jemand  behaupten  wollte,  das  sei  nicht  der  fall,  sondern  X^pci  ge- 
höre auch  zu  xptJUjLievoi ,  so  wäre  nach  dem  evepToOvxec  TaTc  X^pci 

ein  XptJUiuevoi  laTc  X^pci  -i^i  auffallender,  weil  nichtssagender  zusatz 
(wer  mit  den  bänden  thätig  ist,  der  gebraucht  sie  eben),  dem  anstosz 
wird  durch  einfache  Umstellung  von  laTc  X^pci  hinter  Kai  abge- 

holfen: denn  an  der  ausdrucksweise  'wenn  wir  irgendwie  thätig  sind 
und  unsere  bände  gebrauchen'  ist  nichts  auszusetzen,  die  Umstellung 
von  Wörtern  gehört  bei  Plutarch  (und  nicht  blosz  in  den  biographien, 
vgl.  Sintenis  de  hiatu  s.  27)  zu  den  sichersten  emendationsmitteln. 

149  "^  fi  TTOu  T ö V  KaBapiuöv  o)  AiOKXeic  (ecpri)  Kiveiv  biavoij  usw. 
der  artikel  vor  Ka9ap)aöv  ist  von  Wilamowitz  (Hermes  XXV  212) 

als  interpolation  eingeklammert,  weil  'von  bestimmten  sühngebräu- 
cben  keine  rede  ist,  sondern  von  der  frage,  ob  ein  Kaöapjiöc  nötig 

sei',  für  cöv  Ka9ap|u6v  (einen  deiner  sühngebräuche)  gilt  dieser 
einwurf  nicht  mehr,  und  die  Verderbnis  erklärt  sich  so  leichter. 

162 '^:  es  handelt  sich  um  die  ermordung  des  Hesiodos  und  den 
eifer  der  Lokrer  sie  zu  rächen.  äiravTa  beuiepa  ToO  ZiriieTv  töv 

qpövov  eTTOioOvTO  bid  ifiv  böHav  toO  'Hciöbou*  Kai  toöto  |uev 
Taxeuuc  eirpaHav  eupöviec  touc  cpoveTc.  dasz  IriTeTv  töv  cpövov 
(dem  morde  nachspüren)  hier  nicht  richtig  ist,  wird  jeder  zugeben, 
wenn  es  auch  vom  neuesten  hg.  ohne  jede  notiz  geboten  wird,  denn 

wie  stimmt  dazu  der  folgende  satz,  wo  es  heiszt  'nachdem  sie  die 
mörder  entdeckt  hatten,  thaten  sie  dies'  (sc.  TÖ  ZriTeTv  usw.)?  es 
musz  vielmehr  in  diesen  verderbten  Worten  der  gedanke  'den  mord 
sühnen'  enthalten  sein,  und  den  gewinnen  wir  durch  änderung  von 
CriTCiv  in  jueTievai  nicht  allzu  schwer. 

190*^  eTreibr)  cuveßr)  Trecf.Tv  auTÖv  usw.  so  schreibt  Bernar- 
dakis  im  anschlusz  an  Dübner,  der  es  wohl  aus  irgend  einem  Pariser 
codex  hat.  wer  aber  die  gewohnheit  dieser  apophthegmensamlung 
beachtet,  die  längere  oder  kürzere  reihe  von  geschichtchen  über  einen 
und  denselben  mann  vom  zweiten  an  mit  einem  be  einzuführen,  wird 
statt  dieses  auffallenden  asyndeton  lieber  die  alte  lesart  eirei  be 
gutheiszen. 

191*^  euYe  (eirrev)  eHeOpec,  ttijuc  Kai  auTÖc  <ö  töttoc^  ev- Tijuoc  Y£vriTai.  hier  prangt  in  dem  neuesten  text  ein  zusatz  des  hg., 
welcher  den  alten  spruch  bewahrheitet:  iix]  naibi  jLidxaipav.  die 
Worte  Ktti  auTÖc  6  tÖttoc  können,  wie  jede  schulgrammatik  lehrt, 

nur  bedeuten  'auch  der  platz  selbst',  vielleicht  hat  ihm  6  tÖttoc 
Kai  auTÖc  oder  Kai  outoc  ö  töttoc  vorgeschwebt. 

196 '':  Scipio  will  nicht  früher  die  gesandten  der  Karthager  an- 
hören, als  bis  sie  den  L.  Terentius,  der  im  kriege  gefangen  war,  zu 

28* 
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ihm  brächten,  eirei  be  fiKOv  «YOVTec  töv  dvbpa,  KttBicac  ev  tuj 

cujußouXiuj  Tiap'  auxöv  eni  toO  ßrnuaxoc  outujc  expruudTice.  Scipio 
setzt  sich  auf  dem  tribunal  neben  Terentius,  der  dort  eigentlich 
nichts  zu  suchen  hat?  natürlicher  wäre  wohl  in  diesem  falle,  dasz 
Scipio  bei  beginn  der  Verhandlungen  den  Terentius  neben  sich  setzte 

(vgl.  207^  dvaßac  eiri  tö  ßfi|ua  Kai  TrapaciricdiLievoc  "Apeiov).  diese 
darstellung  der  zu  schildernden  scene  restituieren  wir  dem  Plutarch 
einfach  durch  änderung  von  auTÖv  in  auTÖv. 

197':  als  Aemilius  Paulus  bei  seiner  bewerbung  um  das  zweite 
consulat  durchfällt,  dann  aber  in  der  not  des  makedonischen  krieges 

vom  Volke  zum  consul  gewählt  wird,  ouK  eqpr)  xdpiv  e'xeiv  aÜToTc  ■  ou 
Ydp  <oiiTiJüc>  auTÖc  dpxnc  beöjuevoc  d)c  CKeivujv  dpxovioc  (sc.  beo- 
jievuuv),  ripficOai  CTpainTÖC.  ich  habe  hier  hinter  oü  ydp  ein  oÜTtJuc 
eingeschoben,  welches  durch  das  folgende  die  unbedingt  gefordert 
wird  und  leicht  vor  dem  ähnlich  lautenden  auTÖc  ausfallen  konnte. 

199*  Trjv  be  dbiKiav  eXe^e  toic  dbiKoOci  Kav  jur)  q)epr)  kiv- 
buvov,  ctTraci  qpepeiv.  der  kurze  spruch  hat  den  erklärern  viel  mühe 
gemacht,  was  Wyttenbach  lesen  will:  jfiv  dbiKiav  eXe^e  Kivbuvov 

qpe'peiv,  kuv  |ufi  toTc  dbiKoOci,  dXX'  dTiaci  toTc  dXXoic,  kann,  ganz 
abgesehen  von  dem  trivialen  gedanken ,  schon  wegen  der  geringen 
rücksichtnahme  auf  das  überlieferte  nicht  weiter  in  betracht  kom- 

men, merkwürdig  falsch  übersetzt  Kaltwasser:  'Ungerechtigkeit  ist, 
wenn  auch  sonst  niemandem ,  wenigstens  denen  die  sie  ausüben 

gefährlich.'  der  fehler  steckt  ofienbar  in  Kav ,  dessen  concessiver 
sinn  hier  nicht  am  platze  ist.  liest  mau  aber  dblKoOciV  dv,  so  liegt 

darin  der  tadellose  gedanke  'wenn  die  Ungerechtigkeit  den  thätern 
derselben  keine  gefahr  bringt,  bringt  sie  dieselbe  allen,  dh.  dort  wo 
übelthäter  auf  Straflosigkeit  rechnen  dürfen  gerät  das  ganze  gemein- 

wesen  in  gefahr'. 
199*^  eTxeiijjia  be  toic  TroXitaic  dei  toijc  auTOiJC  aipoujuevoic 

dpxoviac"  «bögeie  fap»  eiTre  «|Lifi  ttoXXoO  tö  dpxeiv  dHiov  .  . 
fiYeTc0ai>'.  so  las  man  vor  Dübner  und  berücksichtigte  das  vom 
codex  Tarnebi  gebotene  eilte iv,  das  auf  einem  einfachen  Schreib- 

fehler beruht,  nicht  weiter.  Dübner  führte  (wahrscheinlich  aus  einer 
Pariser  hs.)  eiTieiv  in  den  text  ein,  und  Bernardakis  druckt  es  ihm 
ruhig  nach,  vor  solchen  erfolgen  neuer  handschriftenvergleichung 
mögen  die  gütigen  götter  den  Plutarch  behüten. 

203^  npocßdc  be  tlu  Xöq)uj  npiliTOC  usw.  im  vorhergehenden 
ist  nichts  zu  finden,  was  zum  bestimmten  artikel  vor  Xöqjuj  berech- 

tigen könnte,  deshalb  lese  man  b  e  T  uj  Xöqpuj  oder  füge  zu  der  liste 

der  üüchtigkeitsfehler  des  compilators  (vgl,  meine  'miscellen  zu 
Plutarch',  Leipzig  1888,  s.  22)  auch  diese  stelle  hinzu. 

215*=  biepxö|uevoc  be  Td  tujv  KopivGiuuv  Telxri . .  «Tivec»  eirrev 
«a'i  TÖV  TÖTTOV  KttTOiKoOci  Y^vaiKec;»  diese  seltsame  ausdrucks- 

weise ist  natürlich  in  ai  T.  T.  KaTOiKoOcai  zu  corrigieren. 

216*^:  Bernardakis  läszt,  wie  seine  anführungszeichen  beweisen, 
die  directe  rede  des  Agis  hinter  auToTc  (122,  5)  endigen  und  erst 
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mit  UJCT€  (122,  7)  wieder  beginnen  und  zeigt  dadurch,  dasz  er  den 
sinn  der  rede  nicbt  verstanden  hat.  er  nimt  offenbar  Agis  als  sub- 
ject  zu  ecpri  (122,  5)  an,  während,  wie  jeder  aufmerk!^ame  leser  sieht, 
sein  vater  Archidamos  als  subject  dazu  genommen  werden  musz. 
man  tilge  also  die  irreführenden  anführungszeichen  hinter  auToTc 
und  vor  UJCxe,  so  dasz  alles  fortlaufende  oratio  recta  des  Agis  ist. 

220 '^  Itepou  be  Trpo(pepo)ae'vou  xd  Kaid  TTepcujv  dpicida  Kai 
TtpoTpeTTOVTOc  6711  Tov  TTÖX6|iov ,  « ttTvoeTv  >'  ecpr)  «)Lioi  boKeic  Te» 
ÖTi  tauTÖv  ecTi  X'^iiwv  TTpoßdxujv  KpairicavTa  irevTriKOVTa  Xükoic 
)adxec6ai».  wenn  Xylander  übersetzt:  Wideris  mihi  ignorare  hoc 

idera  esse  ac  si  quis,  quod  mille  oves  superasset,  contra  quinqua- 

ginta  lupos  pugnandum  sibi  duceret',  so  ist  das  der  einzig  richtige 
gedanke  dieser  stelle,  aber  die  griechischen  worte  können,  so  wie 
sie  im  texte  stehen,  das  nicht  besagen,  sondern  erst,  wenn  wir 
lauTÖv  ecTi  <^Ttu)>  .  .  judxec6ai  schreiben. 

222*^:  Kallikratidas  kommt  am  hofe  des  Kyros  nicht  dazu,  vor- 

gelassen zu  werden.  Tf)  b'  exoM^vr]  ibc  KdXiv  auTÖv  iriveiv  rJKOUce 
Ktti  ou  irpoiövia,  (pr|cac  .  .  drrriXXdYri.  der  durch  nichts  motivierte 

Wechsel  in  den  beiden  von  fJKOuce  abhängigen  formen  (rriveiv  — 

Trpo'iövia)  ist,  zumal  da  sie  nahe  beisammen  stehen,  ganz  unerträg- 
lich, das  zwingt  uns  die  eine  form  der  andern  gleich  zu  machen, 

also  entweder  Ttpoievai  oder  besser  ttivovt'  zu  schreiben. 
222"  ToO  be  Kupou  töv  |uic6öv  ■nponi}Ji\\)avxoc  toic  cipa- 

TiujTaic  Km  Sevia  auTili  |u6vov  eXaße  töv  laicööv,  td  be  Eevia 

dvTeiTeiaipe.  das  verbum  dvirneiUTTeiV  kann  nur  bedeuten  'seiner- 
seits etwas  schicken,  ein  geschenk  erwidern',  niemals  aber  'zurück- 

schicken, zurückweisen';  dafür  sagt  der  Grieche  dvaireiaTreiv  (vgl. 
Plut.  Lys.  6).    deshalb  ändere  man  avTeirejuipe  in  dveTTejaijje. 

225''  ßouXüfievou  b'  aÜToO  r[bx]  toic  noXeiuioic  eTTiTiGecGai, 
<(eTTei>  Ol  TToXeiuapxoi  Ttpöc  auTÖv  eqpacav,  öti  .  .  «ou  Ydp»  ecpri 
«irdpeiciv»  usw.  erst  durch  einschiebung  eines  errei  vor  oi  rroXe- 
)Liapxoi  erhalten  wir  eine  abgerundete  periode. 

226  ̂   dvabac)növ  be  Tfic  yhc  TTOirjcac  Kai  .  .  veijuac  XeYCTai  .  . 
biepxöjuevoc  .  .  ibuuv  ,  .  ficBfivai  Kai  |ueibidcavTa  emeiv.  selbst- 

verständlich musz  fieibidcavTa,  das  sich  hinter  lauter  participien  im 
nominativ  seltsam  genug  ausnimt,  in  ]ueibidcac  corrigiert  werden. 

229^:  nach  dem  tode  des  Lysandros  findet  Agesilaos  zufällig 
ein  Schriftstück ,  welches  die  plane  jenes  zur  Umgestaltung  des  erb- 

lichen königtums  von  Sparta  in  ein  freies  Wahlkönigtum  enthüllt. 
Kai  toOtov  töv  Xöyov  ijupiunce  |uev  eic  touc  TToXiTac  eEeveYKeiv 
Ktti  irapabeiKvOvai  töv  Aucavbpov  oioc  ijüv  iroXiTric  biaXavödvoi 
Kai  em  biaßoXf)  tüuv  Aucdvbpou  qpiXuuv.  dasz  in  diesen  werten  ein 
fehler  steckt,  ist  nicht  schwer  zu  erkennen:  denn  dem  zweiten  gliede 
Kai  eTTi  biaßoXr)  entsprechend  müste  Kai  TrapabeiKVUc  vorhergehen, 

so  dasz  beides  zusammen  logisch  richtig  die  zwei  motive  des  Agesi- 
laos darlegte,  da  nun  aber  in  der  benutzten  vorläge  (Plut.  Lys.  30) 

Kai  TiapabeiKVÜvai  richtig  ist  und  mit  eEeveYKeiv  coordiniert  wird, 
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so  fragt  es  sich,  ob  wir  zu  dieser  änderung  berechtigt  sind  und  nicht 
lieber  die  falsche  ausdrucksweise  auf  rechnung  des  compilators  stellen 
wollen,  der  von  sich  aus  das  zweite  motiv,  von  dem  in  der  vita  Lys. 
keine  rede  ist,  hinzufügte,  ohne  die  dadurch  nötig  werdende  ände- 

rung des  vorhergehenden  (xai  irapabeiKVUvai)  zu  bemerken  und  aus- 
zuführen. 

237  <*  biö  Kai  fjpxev  CKacTOC  oux  üJCTiep  ev  laic  aWaic  ttöXeci 

TÜijv  auToO  TeKVuuv  Ktti  bouXujv  Kai  KTTDadxujv,  dXX'  öttujc  tujv 
auToO  Kai  Til)v  xoO  TrXriciov,  öttujc  öti  ̂ aXicra  koivujvüuci  usw. 
statt  des  ersten  öttujc  las  man  bisher  in  den  texten  ujCTTCp.  da  nun 
anscheinend  die  besten  hss.  Öttujc  bieten  (bei  Wyttenbach  wird  es 
aus  den  hss.  des  Turnebus  und  Petavius  notiert),  so  ist  uuCTrep  als 
correctur,  die  das  allerdings  auffällige  Öttujc  beseitigen  wollte,  zu 
verwerfen,  Öttujc  aber  nach  anleitung  der  parallelstelle  oder,  besser 
gesagt,  vorläge  bei  Xenophon  AaK.  ttoX.  6,  1  (eTTOirjce  TTttibuJV  ekc- 
CTOV  öjiioiujc  Tiijv  eauTOÖ  Kai  tüjv  dXXoxpiujv  dpxeiv)  in  6)Lioiujc 
zu  corrigieren. 

237^  xriv  b'  dvovyiav  uTTOcpepeiv  .  .  ujovto  uTieivöiepa  id 
cu))LiaTa  .  .  TTOieTv.  wie  der  Infinitiv  UTTOqpepeiv  subject  zu  rroieiv 
sein  kann,  ohne  substantiviert  und  mit  dem  artikel  versehen  zu 
werden,  dürfte  schwer  zu  beweisen  sein,    man  corrigiere  TrjV  in  TÖ. 

238^:  die  Sterne  in  der  adn.  crit.,  mit  denen  Bernardakis  seine 
von  ihm  der  aufnähme  in  den  text  gewürdigten  conjecturen  be- 

zeichnet, erweisen  sich  in  recht  vielen  fällen  als  Irrlichter,  als  bei- 

spiel  diene  folgende  stelle:  ev  TOic  TToXejUOic  qpoiviKiciv  expuJVTO' 
äjua  |Liev  ydp  fi  xpo«  ebÖKCi  autoTc  dvbpiKiii  eivai ,  d)aa  be  tö  ai)na- 
Tuubec  Toö  xpiJ^MttToc  TiXeiova  xoic  dTreipoic  qjößov  TrapeTxev. 
überliefert  ist  statt  des  letzten  wortes  Tiapex^iv.  was  ist  an  einer 
construction  auszusetzen,  nach  welcher  sich  an  ebÖKei  einerseits 

ä)üia  |Liev  f]  xpöa  .  .  dvbpiKf]  eivai,  anderseits  d|ua  be  tö  aijuaxu)- 
bec  .  .  qpößov  TTOpex^iv  in  der  passendsten  weise  anscblieszt?  was 
soll  also  diese  besserung,  die  nichts  besser  zu  machen  hat? 

266  <=  bid  Ti  Touc  Geouc  TTpocKuvouviec  eTTiKaXuTTTovxai  tfiv 

KEcpaXriv,  Tujv  b'  dv9pujTTUJV  toic  dHioic  rijuric  dTravioivTec,  Kdv 
Tuxtuciv  eTTi  Tfjc  KeqpaXfic  e'xovxec  tö  ijudiiov,  dTTOKaXuTTTOvtai; da  das  concessive  Kttv  hier  in  keiner  weise  erklärt  werden  kann,  so 
ändere  man  es  in  edv. 

273"^  bid  Ti  TUJV  ToTc  GeoTc  dvTi66)uievuJV  fjöva  Td  CKuXa  vevö- 
ILiiCTai  TTepiopdv  dqpaviZiö^eva  tuj  xpövuj;  . .  TTÖTepov  iva  ttiv  böHav 
oiö/aevoi  toic  TTpuuTOic  cuveKXiTreiv  dei  ti  TrpöcqpaTov  üttö- 
juvrma  TTic  dpeTTic  Z[riTUJci  KOiuiZieiv.  der  ausdruck  toic  ttpuütoic, 
wofür  die  hss.  des  Turnebus  und  Petavius  toic  TpÖTTOic  bieten,  ist 

offenbar  verderbt ,  und  Kaltwassers  Übersetzung  'weil  doch  der 
rühm  von  vormaligen  thaten  nach  und  nach  zu  verlöschen  scheint' 
wird  niemand  befriedigen,  beiszt  TTpuJTOC  'vormalig'?  wo  steht  im 
griech.  texte  'thaten'?  warum  ist  die  beziehung  des  cuvCKXiTreiv 
vollständig    verwischt?    ich   lege    die  lesart  TpÖTtoic  (womit  auch 
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152*  rrpiUTOC  verwechselt  ist)  zu  gründe  und  corrigiere  sie  in  rpo- 
TTttioic,  ändere  aber  auch  cuveKXiTreTv  in  cuveKXeiTreiv.  dann 
erbalten  wir  den  vom  Zusammenhang  geforderten  sinn,  den  auch 

Xylander  in  freier  wiedergäbe  der  verderbten  worte  bietet:  'existi- 
mantes  gloriam  prioi-em  simul  cum  spoliis  intercidere.' 

282''  bei  be  [xi]  voiuiZieiv  dtTrXdic  ekövac  eKeivuuv  (sc.  Aiöc 
Kttl  "Hpac)  TOUTOuc  (sc.  fiXiov  Kai  ceXrivnv),  dXX'  auTOV  ev  üXi_i 
Aia  TÖv  fiXiov  Km  aurfiv  ir]V  "Hpav  ev  üXr)  Trjv  ceXr|vr|v.  man 
streiche  den  artikel  vor  "Hpav:  denn  was  sollte  den  Schriftsteller 
veranlaszt  haben  gerade  zu  "Hpav,  welches  ebenso  wie  Aia  pi'ä- 
dicatsnomen  ist,  den  artikel  hinzuzufügen?  dasz  bei  "Hpav  die 
worte  i\  uXr]  nicht  vor  dem  namen  stehen,  ist  zur  Vermeidung  des 
hiatus  geschehen. 

289«=  ujc  xriv  Tuxriv  Ttaviaiv  oijcav  dpxfiv  Kai  Tr)v  cpuciv  eK 

ToO  Kaid  Tuxriv  cuvicTajue'vriv ,  öiav  Ticiv  ibc  etuxev  dTTOKei)ie- 
voic  xdSic  exT^vilTai.  man  schreibe  statt  dTTOKeijuevoic  (die  bei- 

seite gelegten,  zur  aufbewahrung  abgestellten  dinge)  vielmehr  UTTO- 
Kei)iievoic  (die  zugrundeliegenden,  bestehenden,  gegebenen  dinge, 

vgl.  127  ̂   436«). 
292 «^  ev  TLU  |ur|vi  xdp  toutuj  xpn<^Tr|piov  e^iYveTO  Kai  <(Triv^ 

eßböjiriv  lautriv  vofaiZiouci  toO  9eou  xeveBXiov.  der  vor  eßböjuriv 
TavjTr|V  eingeschobene  artikel  wird  wohl  keinem  Widerspruch  be- 

gegnen. 
297*:  es  wird  gefragt:  Tic  dXdcTuup  dXiTrjpioc  TraXajuvaToc ; 

und  nach  abweisung  einer  falschen  erklärung  von  dXiiripioc  fort- 

gefahren: dXX'  dXdcTujp  |uev  KCKXriiai  6  dXrjCTa  Kai  noXuv  xpövov 
javri|uoveu9ricö|Lieva  bebpaKuuc,  dXiiripioc  b'  usw.  es  musz  auffallen, 
dasz  TTaXa)LivaiOC  nicht  weiter  berührt  und  erläutert  wird;  das  ist 
aber  nicht  eine  nachlässigkeit  des  Schriftstellers,  sondern  erklärt  sich 
durch  den  von  den  abschreibern  verschuldeten  ausfall  der  worte 

Kai  7TaXa)LivaToc  hinter  dXdcTUjp  )aev.  die  erklärung  dagegen 
steht  richtig  im  texte,  nemlich  in  den  worten  rroXuv  XPÖvov  |Livr|- 
|iOveu9ricö)ueva,  welche  nicht,  wie  bisher  geschehen,  als  einfache  er- 
weiterung  des  vorhergehenden  dXr|CTa  aufzufassen  sind ,  sondern 
Plut.  hat,  wie  er  dXdcTujp  mit  dXncra  und  dXiirjpioc  mit  dXeuacöai 

zusammenbrachte,  so  TTaXa)uvaioc  auf  iraXai  und  juva-  (|uvri)uujv 

usw.)  zurückgeführt,  in  derselben  weise  werden  418"  beide  begriffe 
und  ihre  erklärungen  neben  einander  gestellt. 

298 <^  ttXoO  be  cpavevToc,  eSaiqpvric  dvrixOricav  dieXf]  iriv 
Guciav  KaiaXiTToOcai.  das  komma  ist  hinter  eSaiqpvric  zu  setzen, 
wie  auch  Plut.  Luc.  3  (eixa  ttXoO  qpavevToc  eHaTTivric  KatacTracac 
Tdc  vaöc  dvrixOrj)  eSaTTivric  zu  ttXoO  gehört. 

302«^  7TÖXe)uoc  riv  auTOic  (sc.  XaXKTibovioic)  npöc  BiGuvouc 

CK  irdcric  irapoEuvoiue'voic  TTpocpdceuuc.  ZenroiTou  be  ßaciXeOcav- 
Toc  auTUJV,  TTavcTpaxia,  Kai  GpaKilJv  emKoupiac  TrpocTevojuevnc, 
eTTupTTÖXouv  Kai  Kaxexpexov  xfiv  x^Ji-'pav.  nach  dem  vorhergehenden 
wird  jeder   unter  auxLuv  die  Chalkedonier  verstehen  müssen  (vgl. 
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auTOic  in  der  ersten  zeile);  Zeipoites  war  aber  könig  der  Bithyner. 
anderseits  hat  man  mit  TravCTpaiia  nichts  rechtes  anfangen  können 

und  ist  sogar  auf  den  gedanken  gekommen  es  zwei  zeilen  weiter  hinab- 
zurücken, man  ändere  aber  auTUJv  in  auTÜJV  und  setze  das  komma 

vor  aUTUJv,  dann  ist  alles  in  Ordnung  und  zu  übersetzen:  'als  Zei- 
poites seine  regierung  angetreten  hatte,  verwüsteten  dieChalkedonier 

mit  ihrer  gesamten  heeresmacht  und  unter  anschlusz  einer  thi'aki- 
schen  hilfstruppe  das  land  desselben.'  für  die  Verbindung  von  nav- 
CTpaiia  mit  einem  genitiv  vgl.  Thuk.  IV  94  äxe  navcTpaiiäc  Hevuiv 
.  .  Yevojuevric. 

Wir  kommen  jetzt  zu  der  cuvaYUJYf)  iCTopiuJv  irapaXXriXujv, 
dem  öden  geistesproducte  byzantinischer  pseudogelehrsamkeit,  von 
dem  man  gar  nicht  begreifen  kann,  dasz  es  zu  irgend  einer  zeit  zu 
der  ehre  hat  kommen  können  den  namen  des  Chaironeers  zu  tragen, 
von  dessen  lichtvoller  und  liebenswürdiger  erzählungsweise  seine 
confuse  und  sprunghafte  darstellung  sich  unterscheidet  wie  die  nacht 

vom  tage,  obwohl  nun  bei  einem  solchen  elaborat  die  gröste  vor- 
sieht geboten  ist,  um  nicht  statt  vermeintlicher  Verderbnisse  den 

Schriftsteller  selbst  zu  verbessern ,  der  es  nicht  besser  gekonnt  hat, 

so  lassen  sich  doch  mehrere  ganz  unverständliche  stellen  mit  gewis- 
heit  als  durch  die  Ungunst  der  zeiten  verderbt  nachweisen  und  durch 
leichte  änderungen  heilen. 

305  '^ :  diese  parallele  zur  heldenthat  des  Mucius  Scaevola  be- 

richtet dasselbe  von  Agesilaos,  dem  bruder  des  Themistokles.  'AGrj- 
vaToi  .  .  KatdcKOTTOV  erreiunjav  'AYriciXaov,  töv  GejuiciOKXeouc 
dbeXcpöv,  KttiTTep  NeoKXeouc  toO  Traxpöc  aütoO  Kai'  övap  eujpa- 
KÖTOC  d|Li(poTepac  drroßeßXriKÖTa  xdc  xeipac.  das  traumgesicht 
war,  wie  der  verlauf  der  erzählung  zeigt,  unwahr  oder  wenigstens 
stark  übertrieben,  da  Agesilaos  blosz  die  6ine  band  in  freiwilliger 
tortur  verliert,  nun  findet  sich  aber  bei  Stobaios  anthol.  VII  63  die 

bisher  nicht  beachtete  Variante  dTTOßeßXriKevai,  welche  einen 
viel  bessern  sinn  gibt,  danach  träumt  der  vater,  er  selbst  habe  beide 

bände  verloren,  was  jeder  sofort  auf  den  (später  auch  wirklich  er- 
folgenden) Verlust  seiner  beiden  söhne  deuten  muste.  für  die  con- 

struction  Kttx'  Övap  öpdv  dnoßeßXriKevai  vgl.  307  ̂   Kax'  övap  ibdiv 
dvaXaßeiv. 

306*  'ApTeiuJv  Kai  AaKebaijaoviujv  uirep  öupedxiboc  xu^pac 

TToXeiaouvxuuv  oi 'AjuqpiKXuovec  e'Kpivav  TroXejufjcai  eKaxepouc  Kai 
xujv  viKfjcdvxuJV  elvai  xiqv  xiwpav.  von  den  hgg.  ist  keiner  auf  den 
unsinn  aufmerksam  geworden,  den  die  überlieferten  worte  enthalten, 
oder  hat  es  wenigstens  nicht  für  nötig  gehalten  seine  leser  darauf 
aufmerksam  zu  machen,  während  die  Übersetzer  stillschweigend 

frei  übersetzen  (Xylander:  'pugna  utrimque  lectorum  hominum 
rem  decernendam  censuerunt' ;  Kaltwasser:  'dasz  von  beiden  eine 
gewisse  anzahl  mit  einander  streiten  .  .  sollte'),  und  doch 
bieten  Stobaios  anthol.  VII  67  (tTTiXeHai  rrap'  eKaxepouv  xpiaKO- 

ciouc)  und  Herodotos  I  82  (xpiTiKOciouc  eKaxe'puuv)  noch  in  genauer 
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Zahlangabe  das  was  hier  ausgefallen  ist.  man  corrigiere  also  iKa- 

Tepouc  in  dKatepuJV  <(TpiaKOciouc  oder  t'^  Kai  tüjv  viKrjcdv- TUJV  usw. 

307*^:  Kronos  wird  von  einem  landmann  bewirtet  und  zeugt mit  der  schönen  tochter  desselben  vier  söhne,  Janus,  Hymnus, 
Faustus  und  Felix,  er  lehrt  ihn  die  kunst  der  weinbereitung  und 
fordert,  dasz  er  sie  auch  seinen  nachbarn  mitteile:  iiEioice  Kai  ToTc 

YeiTOci  juerabouvai.  noiricavTec  b'  aÜTÖ  Kai  TTiövrec  Tiapa  tö 
cuvtiGec  eic  üttvov  Kairivexön^av  ßapuiepov  tou  beovToc  oi  be 

TTeqpap|naKiJUC0ai  böEavxec  Xi6oic  ßdXXovtec  töv  'iKctpiov  otTie- 
Kieivav.  dasz  Ikarios  hier  nicht  richtig  sein  kann,  darüber  habe  ich 
anderswo  (bayer.  blätter  1890  s.  531)  gesprochen;  vielleicht  ist  es 

aus  'fe^p'fov  verderbt,  aber  auch  KOirjcavTec  ist  neben  iriöviec 
verdächtig,  da  das  erstere  nur  vom  ^eujpföc  und  seinen  söhnen  ver- 

standen werden  kann,  das  zweite  aber  nur  von  den  YGiTOvec  gilt, 
ferner  ist  im  folgenden  oi  be  auffallend,  insofern  dadurch  kein  neues 
subject  eingeführt  wird,  sondern  nur  dieselben  Y^iTOvec,  auf  die 

schon  TTiöviec  geht,  gemeint  sein  können,  durch  zwei  kleine  ände- 
rungen  kann  jedoch  alles  in  gute  Ordnung  gebracht  werden,  wenn 

man  nemlich  TTOiricaviec  in  TTOir|cavTOC  und  oi  be  in  o'i  bf] 
corrigiert.  für  die  coordinierte  Verbindung  eines  gen.  abs.  (iTOl- 

rjcaVTOc)  mit  einem  part,  appos.  (TTiöviec)  vgl.  312^  (373,  9)  und 

308'^  (363,  12)  und  für  o'i  br\  312'  (374,  10).  die  weitere  ände- 
rung  TTOiricavTOC  b'  auxoO  ist  überflüssig,  vgl.  309 "^  (365,  11). 

309"':  eine  ephesische  Jungfrau  ist  bereit  sich  dem  Brennus 
hinzugeben  und  ihr  Vaterland  zu  verraten ,  edv  xct  ipeWia  Kai  TÖv 
KÖC|UOV  TUJV  YUVaiKCJUV  buj  auTTi.  es  handelt  sich  hier,  wie  die 
parallele  erzählung  von  der  Tarpeja  beweist  (edv  )aicOöv  Xdßr^  xoOc 

öpfjouc,  ouc  eqpöpouv  KÖC|iOU  X^tpiv),  nicht  um  schmuck  der  galli- 
schen weiber  (ihre  anwesenheit  im  lager  des  Brennus  wird  durch 

nichts  angedeutet),  auch  nicht  um  weiblichen  schmuck  überhaupt 

(Kaltwasser:  'armbänder  und  andern  weiblichen  schmuck'),  sondern 
der  schmuck,  den  die  gallischen  krieger  an  ihren  eignen  körpern 
tragen,  hat  die  begehrlichkeit  xfic  q)lXapYUpOU  erweckt,  man  ändere 
also  xuuv  YuvaiKÜJV  in  xuuv  faXaxujv.  dazu  stimmt  danu  auch  die 

später  erzählte  wörtliche  erfüllung  des  Versprechens:  6  b'  liHiuJCe 
xouc  cxpaxiojxac  ejußaXeiv  eic  xöv  köXttov  öv  eixov  xp^cöv  xfic 
cpiXapYVJpou.  bei  Stobaios  anthol.  X  71  heiszt  es  in  derselben  er- 

zählung zuerst  xd  lyeXia  Kai  xouc  öpjuouc  und  später  fast  wört- 
lich wie  in  der  röm.  parallele  bei  ps.-Plut.  xöv  Xpucöv  öcov  eiXOV 

KÖCjuou  xdpiv  ßdXXeiv  eic  xov  xfic  qpiXapYupou  köXttov. 

309*^  TapTiriia  xijüv  eücxriiLiövoiv  TtapGevujv  xoö  KaTiixujXiou 

9uXaS  .  .  inre'cxexo  xuj  TaxiLU  usw.  dasz  hier  unzweifelhaft  xiIjv 
eucxrmövuuv  rrapGevoc  herzustellen  ist,  beweisen  folgende  bei- 
spiele  dieser  bei  unserem  Schriftsteller  stereotypen  redeweise:  xuiv 

eTTicr|)uuuv  veoc  307  ̂   xuuv  eTTicr||uujv  dvrjp  305  ̂   308  =*.  309''.  311' 
usw.;  vgl.  auch  312*^  Gepairaivic  fjv  juia  xuJv  eucxTiMÖvujv. 
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309  ■' :  in  nachahmung  der  sage  vom  kämpfe  der  Horatier  und 
Curiatier  wird  dasselbe  von  tegeatischen  und  pheneatischen  drillingen 
erzählt;  die  erstem  sind  söhne  des  Reximachos,  die  letztern  söhne 
des  Demostratos.  cujußXrjöeicric  be  Tfjc  indxnc  eqpoveuBncav  xujv 

'PriSiiudxou  buo-  6  be  xpiioc  louvo^a  KpiiöXaoc  CTpaTriYniuaTi 
TTepieTeveio  tüjv  buo.  im  vorhergehenden  ist  mit  keinem  werte 
gesagt,  dasz  einer  der  Pheneaten  getötet  worden  sei,  wie  ja  auch  die 

römische  sage  nur  vom  falle  zweier  Horatier  zu  erzählen  weisz,  wäh- 
rend die  drei  Curiatier  zuerst  blosz  mehr  oder  minder  verwundet 

waren,  dasselbe  musz  also  auch  von  den  Pheneaten  gelten,  deshalb 
kommt  der  ausdruck  TrepieTeveio  TÜJv  buo  höchst  überraschend, 
ferner  passt  der  ausdruck  Kaid  eva  .  .  dveiXe  nicht  auf  zwei  gegner 
(in  welchem  falle  CKdrepov  gesagt  worden  wäre)  und  wird  in  der 
römischen  parallele,  wo  er  sich  wörtlich  wiederholt,  auch  richtig  für 
alle  drei  Curiatier  gebraucht,  auch  Stobaios  anthol.  XXXIX  32,  der 
unsere  geschichte  im  übrigen  mit  denselben  worten  bietet,  weisz 

nichts  davon,  sondern  sagt  CTpairiTilluaTi  xiuv  dvTiTrdXuuv  irepi- 
eteveio.  am  einfachsten  ist  es  wohl,  wenn  man  das  störende  buo 

durch  AriiLiocTpdTOU  ersetzt,  das  sehr  leicht,  zumal  wenn  es  viel- 
leicht mit  einer  abkürzung  geschrieben  war,  beim  abschreiben  unter 

einflusz  des  eine  zeile  früher  geschriebenen  buo  durch  dieses  ver- 
drängt werden  konnte. 

311^:  Valeria  Tusculanaria  entbrennt  Kaid  lafiviv  'AqppobiiTic 
in  verbrecherischer  leidenschaft  für  den  eignen  vater  Valerius  und 
weisz  ihr  gelüste  unter  mithilfe  einer  dienerin  durch  den  geteuschten 
vater  zu  befriedigen.  Kai  oivujOeic  ö  TraxriP  ̂ xei  qpujc,  f]  be  xpocpöc 

qpOdcaca  biriTeipev ,  fixic  im  xak  dtpoiKiaic  fjv  £Yku|liujv  xuYXd- 

vouca"  TTOxe  be  Kaxd  KpriiuvüJv  evexöeicrjc  x6  ßpe'cpoc  eZiri*  Kaxiouca 
b'  eYKUjauJV  Kaxecxri  xai  eic  xöv  ujpiC|aevov  xpövov  efevvricev  Aixi- 
TTttva,  Kaxd  ir\v  'Puj|uai(juv  qpujvfiv  CiXoudvov.  6  be  OüaXepioc 
d9u|ur|cac  Kaxd  xu)V  aüxujv  e'ppiijje  Kpruiivujv.  es  ist  unmöglich  sich 
in  dieser  confusen  erzählung  und  ihren  unmotivierten  einzelheiten 
zurechtzufinden,  was  soll  zb.  die  schwangere  dienerin  auf  dem- 
lande?  was  bedeutet  der  stürz  vom  felsen,  bei  dem  das  kind  (von 
dessen  geburt  wir  aber  erst  im  folgenden  satze  hören;  auch  zu 

ßpe'cpoc  =  fetus  stimmen  die  folgenden  worte  nicht)  mit  dem  leben davonkommt?  was  oder  wen  wirft  der  vater  von  dem  nemlichen 

felsen  herab?  lauter  fragen,  auf  die  der  überlieferte  text  keine  ant- 
wort  zu  geben  vermag,  aber  mit  einer  kleinen  Umstellung,  so  dasz 
der  satz  iroxe  be  .  .  ßpecpoc  e^r|  hinter  CiXoudvov  zu  stehen  kommt, 

und  mit  der  ausscheidung  einer  Interpolation  (KaxioOca  h'  eyKu^iJUV 
KaxecXTl  —  ein  ähnliches  glossem  hat  Stegmann  in  307®  nachge- 

wiesen) ist  es  möglich  einen  vernünftigen  fortgang  der  erzählung 
herzustellen  und  einigermaszen  Ordnung  in  dies  wirrsal  zu  bringen, 
doch  es  mag  erlaubt  sein  zur  bessern  Übersicht  die  stelle  nochmals 
in  der  neuen  Ordnung  dem  leser  vor  äugen  zu  führen :  r\  be  xpocpöc  .  . 

biriYCipev  (sc.  auxriv)*  nxic  (nemlich  Valeria,  vgl.  314''  =  377,21) 
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em  TOic  aTPOiKiaic  r\v  eYKU)uuuv  TUYXavouca  Kai  eic  töv  dipiciae'vov 
Xpövov  ETevvricev  AiTirrava  .  .  CiXouävov  •  Trore  be  Katd  Kpr||uvujv 
evexOeicric  tö  ßpeqpoc  ilx]'  6  b'  OOaXepioc  d9u)ar|cac  Kaiot  tujv 
auTuiv  eppivjje  Kpniuvujv  (sc.  tö  ßpe'cpoc). 

311'  rdioc  Md2i|uoc  e'xujv  uiouc  CijuiXiov  Kai  Pficov  toOtov 
eTevvr|C€v  iE  'A|uepiac  Kövuuv  ö  'Pncoc  outoc  ev  KuvriTeciuj  dir- 
€KT€ive  TÖV  dbeXqpöv.  es  ist  unmöglich  diesen  worten  irgend  einen 
sinn  abzugewinnen,  der  Zusammenhang  der  stelle,  in  dem  es  sich 
um  neid  gegen  den  Stiefbruder  handelt,  führt  uns  auf  folgende 

änderung:  ex^^  ■  •  'Pficov  toutoic  <(eTT>€Yevvricev  eE 'Aiaepiac 
Kövcuva"  6  'Pficoc  outoc  usw.   für  eTTiTevvo)  vgl.  erriTaiaa)  314*. 

312*:  in  dieser  parallele  zur  griech.  Meleagrossage  wird  er- 
zählt dasz  Silvia,  die  gattin  eines  Septimius  Marcellus,  von  Mars  ge- 

schwängert wird,  der  ihr  einen  speer  gibt  mit  der  Weisung  denselben 
sorgfältig  aufzubewahren,  da  an  ihn  das  leben  des  zu  gebärenden 
Sohnes  (es  ist  der  später  genannte  Mamercus)  geknüpft  sein  werde, 
dann  heiszt  es  weiter:  direKTeive  yoöv  CeTTTi|uioc  ToucKivoV 

MdjuepKOC  be  urrep  eÜKapTiiac  Guujv  6eoic  inövric  iiiaeXrice  Ar|)ar|- 
rpoc  f]  be  Kdripov  eneiaiye.  wer  ist  Tuscinus  und  welche  bedeu- 
tung  hat  die  ermordung  desselben  durch  Septimius  für  die  erzäh- 
lung?  die  antwort  darauf  ist  nicht  zu  finden,  und  man  half  sich 
(wie  zb.  Kaltwasser)  mit  der  billigen  annähme  einer  lücke.  ändern 
wir  dagegen  auszer  yoüv  die  casusendungen  in  den  beiden  namen, 
so  dasz  es  heiszt:  drreKTeivev  oöv  CeTTTi)Uiov  TouckTvoc, 

so  enthält  der  satz  einen  zum  weitern  fortgang  der  erzählung  passen- 
den umstand,  insofern  er  motiviert,  dasz  nach  dem  tode  des  Septi- 

mius der  unterdessen  herangewachsene  Mamercus  das  opfer  für  die 
fruchtbarkeit  des  landes  leitet. 

313''  'AOnvaioiv  TTÖXe)Liov  e'xövTUJV  irpöc  €u)noXTrov  Kai  thc 
eöGriviac  jufi  eiropKOucric  TTOpavbpoc  Taiuiac  tüüv  briinociujv 

\jTTecTTdcaT0  TÖ  )LieTpov.  Xylander  übersetzt  'publicus  quaestor', 
als  ob  es  auch  private  quaestoren  gegeben  hätte;  auch  dürfte  man 

dafür  Ta)iiiac  br)juöcioc  erwarten,  ich  ziehe  den  entsprechenden  aus- 
druck  aus  der  römischen  parallele  heran :  Kivvac  ToO  br|)UOU  TÖ 

ciTÖjueTpov  une'cTTace  und  ändere  brmociuuv  in  brnnoTUJV,  wie 
einige  zeilen  weiter  (375,  14)  6  biHUÖTiic  öxXoc  steht. 

318"=  CvjXXav  eK  tüjv  NiKOTTÖXeuuc  Tfic  eTaipac  dvaXaßoOca 
(sc.  r\  Tuxn)  xai  ßacTdcaca  köXttujv,  uipriXÖTepov  tOuv  KiiaßpiKÜuv 
Mapiou  Bpidjußuuv  .  ,  eiriTiGrici  juovapxiaic  Kai  biKTaTUjpiaic.  das 
komma,  das  sich  vor  üipriXÖTepov  in  allen  mir  bekannten  ausgaben 
findet,  trennt  zusammengehöriges:  denn  uvpriXÖTepov  kann  nicht  mit 
eniTiGrici  verbunden  werden ,  sondern  steht  im  engsten  zusammen- 

hange mit  ßacTdcaca  ('höher  erheben'),  dasz  kÖXttuüv  in  auffälliger 
weise  dazwischen  tritt,  erklärt  sich  durch  das  bestreben  einen  hiatus 
zu  vermeiden. 

323''  'ÜKpricia  TiapGevoc  aixMdXuuToc,  fic  oube  xfiv  önjiv  oube 
TÖV  TpÖTTOV  HMöupaicev  n  Tuxn  >  boGeica  TavaKuXXibi .  .  ebouXeuce. 
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da  bei  Tuxn  an  dieser  stelle  nicht  an  die  glücksgöttin  zu  denken  ist, 
sondern  an  das  traurige  geschick  der  Jungfrau ,  deren  sklavenloos 
weder  ihre  Schönheit  noch  ihren  charakter  zu  verdunkeln  vermochte 

(Kaltwasser  'dieser  unfall'),  so  ist  die  von  Bernardakis  in  den  text 
eingeführte  neuerung  als  verunglückt  zu  verwerfen  und  Tuxn  wieder 
klein  zu  schreiben,  wie  Wyttenbach,  Hütten  und  Dübner  es  thun. 
Riga.  Eduard  Kurtz. 

60. 
ZU  THEOKRITOS. 

Die  Verteilung  der  einzelnen  verse  oder  versstücke  gleich  im 
anfang  der  Adoniazusen  zwischen  Gorgo,  Praxinoa  und  Eunoa  ist 

von  den  herausgebern  und  von  GHermann  opusc.  V  s.  97  ff.  auf  ver- 
schiedene weise  gemacht  worden,  ebenso  in  v.  89  ff.  von  Bergk  in 

der  zs.  f.  d.  aw.  1837  s.  445  und  ebd.  1851  s.  545.  auszer  diesen 
von  den  kritikern  behandelten  stellen  glaube  ich  aber  auch  noch  eine 
andere,  die  bisher  von  allen  allein  der  Praxinoa  zugeteilt  worden 
ist,  zwischen  dieser  und  Gorgo  teilen  zu  müssen,  nachdem  die 
freundinnen  nemlich  mit  hilfe  eines  fremden  durch  das  gedränge  in 
den  räum,  wo  Adonis  ausgestellt  ist,  glücklich  gelangt  sind  (v.  65 

— 77),  macht  Gorgo  die  Praxinoa  auf  die  auszerordentliche  Schön- 
heit der  gewebe  aufmerksam  mit  den  worten 

78  TTpaEivöa  TröraY'  il)öe.  ict  TTOiKiXa  npäTOV  a9pTicov, 
XeTTTCt  Ktti  d)C  xapievTa-  Gediv  KepovdjaaTa  cpaceTc, 

und  Praxinoa  bewundert  die  auf  den  teppichen  eingewebten  lebens- 
treuen gestalten  und  scenen,  auf  die  sie  Gorgo  hingewiesen,  ich 

glaube  nun,  dasz  die  rede  der  Praxinoa  nur  bis  incl.  v.  83  geht  und 

dasz  sie  mit  der  allgemeinen  sentenz  cocpöv  TOi  XP^m'  UJv9puj7TOC 
schlieszen  musz,  die  folgenden  drei  verse  hingegen  wieder  als  von 

Gorgo  gesprochen  anzusehen  sind.  Gorgo  macht,  nachdem  sie 

Praxinoa  zuerst  (npäTOV  v.  78)  die  Stickereien  zu  bewundern  auf- 
gefordert hat,  diese  nun  aber  (be  v.  84)  auch  auf  den  auf  silbernem 

lager  ruhenden  Adonis  selbst  aufmerksam:  auTÖc  b'  ibc  9ar|T6c  in' 
dpTupeuLi  KüTOtKeiTai  kXichüj  usw.  durch  diese  rollenverleilung  wird 
das  TTpctTOV  erst  in  das  rechte  licht  gesetzt  und  auch  die  folgende 
aufforderung  des  zweiten  fremden  an  beide  weiber,  ihr  geschwätz 

zu  unterlassen,  gerechtfertigter,  und  es  kommt  dadurch  die  allge- 
meine sentenz  'was  für  ein  gescheites  wesen  ist  doch  der  mensch' 

ans  ende  von  Praxinoas  rede,  jedenfalls  besser  als  wenn  diese  dann 
noch  etwas  hinzufügte. 
Gotha.  Max  Schneider. 
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61. 
ZUR  PHILOSOPHISCHEN  BILDUNG  DES  ISOKRATES. 

Die  ungeschickte  dialektische  haltung  des  Isokrates  im  kämpfe 
mit  Piaton  liesz  jede  nachforschung  nach  ernstlichen  philosophischen 
kenntnissen  des  redners  unnütz  erscheinen,  eine  erneute  prüfung 

des  Politikers  Isokrates ,  des  ausgangspunktes  der  rhetorischen  ge- 
schichtschreibung,  muste  aber  naturgemäsz  auch  seine  philosophische 
bildung  in  betracht  ziehen,  auf  die  gefahr  hin,  bei  einem  nachweis 
derartiger  unvermuteter  beziehungen  in  den  verdacht  des  rettungs- 

versuches  eines  'der  armseligsten  und  kümmerlichsten  Schriftsteller' 
(Niebuhr)  zu  kommen,  sei  hier  auf  einige  stellen  aufmerksam  ge- 

macht, die  vielleicht  nicht  für  geistige  Verarbeitung,  aber  sicher  für 
positive  kenntnis  philosophischer  Systeme  bei  Isokrates  sprechen. 

Etwas  Philosophie  will  auch  Isokrates  die  jugend  treiben  lassen, 
nur  möge  sie  dabei  nicht  vertrocknen  und  sieh  nicht  verirren  (15,  268) 
eic  Touc  XÖYOuc  touc  tujv  TraXaiOuv  cocpicTiJuv,  ujv  ö  )uev  direipov 

TÖ  TiXfiGoc  eqpricev  eivai  tojv  övtuuv,  '6)iiTTeboK\fic  be  teiTapa  Kai 
veiKOC  Ktti  qpiMav  ev  auToic,  "luuv  b'  ou  TrXeiuu  ipiuDv,  'AXKjuaiuuv  be 
buo  laöva,  TTapinevibric  be  Kai  MeXiccoc  ev,  fopYiac  be  rravTeXaic 

OÜbev.  das  harte  urteil,  das  über  diese  Systeme  gefällt  wird:  fiYoO- 
)Liai  Yap  fdc  |uev  TOiaüiac  TepatoXoTiac  ojuoiac  eivai  taic  0au)ua- 
TOTTOÜaiC  (vielleicht  als  Zurückweisung  des  Platonischen  Vorwurfs  im 

Sopb.  235  ̂   zu  fassen ,  wenn  wir  mit  Christ  Piaton.  studien  s.  52 
den  Sophistes  etwa  in  das  j.  364  setzen;  vgl.  Dümmler  Akademika 
s.  63;  in  ähnlicher  anwendung  ist  aber  9au|u.  schon  10,  7  gebraucht), 
laTc  oubev  juev  diqpeXoucaic ,  üttö  be  tujv  dvoriTuuv  TrepicTdioic 
YiTVOjuevaic  hebt  nicht  die  thatsache  auf,  dasz  Isokrates  hier  eine 
hübsche  Zusammenstellung  von  (puciKai  böHai  und  zwar  trepi  dpxuJV 
gegeben  hat.  da  erscheint  die  lehre  des  Anaximandros  vom  dneipov; 
die  lehre  des  Empedokles  tritt,  wenn  das  ev  auToTc  richtig  ist,  in 

jener  form  auf,  wie  sie  Aristoteles  metaph.  I  4,  985^  31  bringt: 
werden  veiKOC  und  qpiXia  als  dpxai  gefaszt  wie  die  übrigen  ele- 
mente,  so  ergibt  sich  für  die  letztern  jene  Zweiteilung,  die  das  teuer 
auf  der  einen  Seite  dem  elemente  wasser-luft-erde  auf  der  andern 
Seite  entgegenstellt,  die  lehre  des  Ion  ist  sonst  nur  noch  bezeugt 

durch  Philoponos  zu  Arist.  de  gen.  et  corr.  II  1,  329*  1  und  durch 

Harpokration  u.  "lujv  (vgl.  Zeller  ph.  d.  Gr.  I  688);  zu  ihr  gesellt 
sich  das  lehrgebäude  des  dualismus,  das  Alkmaion  aufgeführt  hat 

(Arist.  metaph.  I  5  (prici  Ydp  ['AXKjuaiuuv]  eivai  buo  xd  TtoXXd  tuuv 
dvGpuuTTivuuv).  das  rrdv  ev  Euvexec  des  Parmenides  (v.  61:  vgl. 

Arist.  pbys.  I  3,  187^  1.  ps.- Arist.  de  Melisso  Xen.  Zen,  976,  5) 
wird  mit  der  lehre  des  Melissos  ev  TO  irdv  oder  ev  TÖ  eöv  zu- 

sammengestellt, wie  dies  freilich  schon  Piaton  (Parm.  128'^.  Theait. 
180*)  gethan.    den  beschlusz  macht  die  ansieht  des  meisters  Gorgias, 



446  RvScala:  zur  philosophischen  bildung  des  Isokrates. 

die  dieser  in  seiner  schrift  TTCpi  qpuceujc  f]  Tiepi  TOÖ  |uf]  ÖVTOC  ver- 
treten hatte. 

Kenntnis  einer  reihe  von  philosophischen  Systemen  läszt  sich 
somit  Isokrates  nicht  absprechen,  wenn  wir  nicht  etwa  annehmen 
wollen,  dasz  schon  um  das  j.  353  eine  samlung  von  qpuciKai  böEai 
existiert  habe,  die  zum  teil  ausführlicher  war  als  die  später  von 
Theophrastos  für  diesen  punkt  gelieferte,  dies  ist  nun  keineswegs 
spät  erworbene  kenntnis.  wir  können  auch  aus  den  Jüngern  jähren 
des  Isokrates  eine  derartige  Zusammenstellung  von  philosophischen 
Systemen  nachweisen:  10,  2  f.  wird  von  den  seltsamen  gegenständen 
der  neuern  beredsamkeit  gesprochen,  die  in  dieser  beziehung  nur  die 

frühere  philosophie  nachahme:  vOv  be  Tic  ecTiv  oÜTUuc  ö»|Ji)Lia0r|c ', 
ocTic  ouK  oTbe  TTpujTaTÖpav  Kai  touc  Kai'  CKeTvov  töv  xpovov 
YevojLievouc  cocpicidc,  öti  kui  TOiaOra  Kai  ttoXu  toutuuv  rrpaYua- 
Tuubectepa  cuYTPaMM«Ta  KateXiiTOV  r\pLi\;  ttojc  fäp  dv  Tic  ünep- 
ßdXoiTO  fopYiav  töv  ToXiLiricavTa  XeTeiv,  wc  oubev  tujv  övtuuv 

e'cTiv,  ri  Zr|vuuva  töv  TauTd  buvaTd  Kai  rrdXiv  dbOvaTa  neipuujuevov 
dnocpaiveiv ,  f\  MeXiccov,  öc  dTreipuJv  tö  TTXfj9oc  TrecpuKÖTuuv  tojv 
irpaTMdTUJV  lijc  ivöc  övtoc  toO  TiavTÖc  eirexeipricev  diTobeiEeic 

eupicKCiv;  wir  erfahren  daraus  dasz  Isokrates,  ehe  er  alle  philo- 
sophie zur  taschenspielerkunst  rechnete,  der  lehre  des  Anaxagoras 

huldigte:  dneipiuv  TÖ  irXiiGoc  TiecpuKÖTUUv  tijuv  TipaTludTUJV  um- 
schreibt das  ofioö  TrdvTtt  xpilM"Ta  r\\ ,  direipa  Kai  TtXfiGoc  Kai  C)ui- 

KpÖTriTtt  des  Klazomeniers  (Siraplikios  zu  Arist.  phys.  33''). 
Bezüglich  anderer  philosophischer  lehren  ist  schon  darauf  auf- 

merksam gemacht  worden  (Dümmler  Akaderaika  s.  64),  dasz  Iso- 
krates die  kynische  lehre  des  Antisthenes  verhöhnt  (10,  8):  TOCoO- 

Tov  b'  eTTibebiuKevai  rreTTOiriKaci  tö  lyeuboXoTeiv ,  ujct'  fibri  Tivec, 
öpuJVTec  TouTOuc  CK  Tuüv  ToiouTuuv  ujqp6Xou;aevouc ,  ToX)aüJCi  Tpd- 
qpeiv,  lijc  ecTiv  6  tujv  iTTUuxeuövTuuv  Kai  qpeuTÖVTuuv  ßioc  lr\\vj- 
TÖTepoc  r|  TUJV  dXXouv  dv6puuTruuv  —  trotzdem  hat  Isokrates  von 
Antisthenes  gelernt  und  wohl  dessen  rrpoTpeTiTiKÖc  in  der  rede  an 
Nikokles  benutzt  (Dümmler  ao.  s.  65  ff.). 

Auch  eine  anspielung  auf  sophistische  theorien  ist  deutlich,  das 
wort  des  Protagoras  TOUC  fiTTOUC  XÖTOUC  KpeiTTOUC  TTOieTv  wird 
15,  15  angeführt. 

Wichtiger  erscheint  aber  die  benutzung  einer  andern  sophisti- 
schen lehre:  gleichfalls  auf  sophistisch -philosophischem  wege  — 

vielleicht  durch  Hippias  (Xen.  apomn.  IV  4,  14) ,  vielleicht  durch 
Antisthenes  (nach  La.  Diog.  VI  38  setzt  wenigstens  Diogenes  vÖ)lilu 

q)lJClV  gegenüber,  was  schwerlich  erst  durch  diesen  der  kynisehen 

lehre  zugeführt  ward)  —  und  nicht  auf  rhetorischem  wege  ist  Iso- 
krates zu  der  bekannten  gegenüberstellung  von  qpucic  und  vö)iOC 

'  ein  erblicher  Vorwurf,  den  schon  Piaton  (Sopli.  s.  25'')  gegen  Anti- 
sthenes geschleudert  hatte,  später  Timaios  auf  Aristoteles  (Polybios 

XII  8,  4),  Polybios  auf  Timaios  (XII  4,   1)   anwendet. 
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gekommen  (paneg.  105);   Kai  cpOcei   TToXiiac  ovxac  vö|mu  ific 
TToXixeiac  dTTOcrepeicöai. 

Diese  naturrechtslehre  sank  freilich  bald  zu  einer  beliebten,  also 

auch  minder  bedeutungsvollen  phrase  herab;  aber  in  dieser  anwen- 
dung  auf  die  gleichheit  der  bürger  und  gegen  das  perioikenwesen 
Spartas  liegt  bei  Isokrates  eine  ähnliche  politische  Verwertung  des 
naturrechtes  vor  wie  im  MeccrivittKÖC  des  Alkidamas,  und  zwar  selbst- 

verständlich eine  ältere,  da  der  MeccriviaKÖc  bald  vor  oder  nach  dem 
Isokratischen  Archidamos  geschrieben  sein  musz,  also  nur  in  die 

nähe  der  jähre  356 — 351  gesetzt  werden  kann.^ 
Auf  eine  andere  sophistische  lehre,  gegen  die  auch  Piaton  im 

lOn  buche  der  Nö)aoi  zu  felde  zieht,  wird  von  Isokrates  schon  im 

Busiris  41  angespielt:  Ktti  fcip  aXo^ov,  61 . .  ific  be  ccpete'pac (eOtrai- " 
biac)  auTUJV  jiriSev  auiouc  (touc  Oeouc)  cppoviiZieiv  vo)uiZ;oi|uev. 

Vielleicht  am  merkwürdigsten,  weil  am  unerwartetsten  erscheint 

endlich  eine  vollkommen  deutliche  nachahraung  eines  altern  philo- 
sophen  durch  Isokrates:  des  Xenophanes.  man  hatte  bisher  sogar 

ein  vollkommen  deutliches  citat  aus  Xenophanes  übersehen;  der  Iso- 
kratische  rationalismus  wendet  sich  im  Busiris  38  gegen  den  grie- 

chischen anthropomorphismus  mit  leise  veränderten  worten  des  Xeno- 

phanes: ou  Yütp  laövov  KXoirdc  Kai  i^oixeiac  Kai  irap'  avSpiLnoic 
örjxeiac  auioic  ujveibicav  —  die  berühmten  verse  KXeiTTeiv,  )noi- 
Xeueiv  xe  Kai  dXXriXouc  dTraxeueiv  sind  genau  ,so  abgeändert,  wie 
sie  später  Varro  bei  Augustinus  {de  civ.  dei  VI  5,  1)  bringt:  ut  dii 
furati  sint,  ut  aduUaverint ,  ut  servierint  homini. 

Eine  schwerer  zu  erkennende,  aber  doch  vollkommen  sicher 
stehende  nachahmung  des  Xenophanes  durch  Isokrates  liegt  dagegen 
im  panegyrikos  vor.  dasz  Gorgias  seinen  panegyrikos  mit  dem  lobe 

der  körperstärke  eröffnete  und  Isokrates  dieses  lob  durch  sein  Ttpo- 
OifilOV  bekämpfte,  ist  bekannt;  dasz  aber  der  letztere  dies  in  einem 
gedankengange  thut,  der  dem  des  Xenophanes  ähnlich  sieht,  wird 
durch  eine  vergleichung  wahrscheinlich. 

-r    ,      ,  ^  Xenophanes  fr.  2  (Bergk) 
Isokrates  paneg.  1.  _  j^^^^^^  X  413'. 

TToXXdKic   eöaujuaca  xuJv   xdc        ein  sieger  in  gymnischen  spielen 
TxavriTÜpeic    cuvaYaTÖvxujv    Kai  erhält 

xouc   YU)aviKOuc   dtiltvac  Kaxa-  v.  9  büüpov  ö  oi  Keijur|Xiov  ei'n  • 

^  Blass  (att.  bereds.  II  319)  sagt:  'auch  das  bildet  einen  teil  des 
gegensatzes  (zu  Isokrates),  dasz  Alkidamas  bei  seiner  bildung  auf  ein 
encyclopädisches  wissen  ausgeht,  dessen  mangel  er  dem  gegner  nicht 
mit  unrecht  zum  vorwarf  macht  .  .  in  den  fragmenten  finden  sich 
nicht  nur  viele  litterarhistorische  notizen,  sondern  auch  anklänge  an 
die  lehre  der  alten  Sophisten  vom  naturreeht  im  gegensatz  zu  der  will- 

kürlichen menschensatzung.'  falls  man  nicht  etwa  geneigt  ist  bei  dem 
'Schwätzer'  Isokrates  mit  anderm  masze  zu  messen,  wird  der  durchaus 
originelle  anklang  an  die  naturrechtstheorie  bei  Isokrates  nun  wohl  auch 
als  beweis  für  dessen  bildung  gelten  können. 
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ciricdvTuuv,    ÖTi    rdc   juev   tluv   10      eite  Kai  ittttoiciv  ,  laOid  x' 
cuj)LidT(juv  eiiTuxiac  oütuj  )Li€Td-  diravTa  Xdxoi, 

Xuuv  bujpeujv  iiEiuucav,   toTc  b'  oük  eübv  dSioc  ujcrrep  i-^dj' 
UTtep  TÜJV  KOivuJv  ibia  irovricaa  puu|uric  Tdp  d|Lieivujv 

Kai  xdc  auTüuv  v^juxdc  oütuu  rrapa-  dvbpiuv  r|b'  ittttujv  fmeiepri 
CKeudcaciv  ujcte  koi  touc  dXXouc  coqpir). 

ibqpeXeiv   büvacGai,    toutoic   b'  dXX'  eiKfi  )udXa  toOto  vo)lii- 
oube)Liiav  Ti|ufiv  dTreveiJLiav ,   div  Zieiar  oube  bkaiov 

eiKÖc    fjv   aÜTOuc   judXXov   ttoi-  TrpoKpiveiv  pubiuriv  ific  dya- 

r|cac6ai  -rrpövoiav  •  tOuv  |uev  Tdp  Gfic  coqjiric. 

dBXriTUJv    bic   Tocauiriv   puu)Liriv   20      c|uiKpövb'dvTi7TÖXeixdp)Lia 
XaßövTuüV  oubev  dv  irXeov  ye-  T^voit' eiri  tlu, 
voiTo  Toic  dXXoic,  evoc  b'  dvbpöc  ei  Tic  de9Xeuuuv  vikuj  TTicao 
eö    cppovricavTOC    dnavTec    dv  irap'  öxOac 
diToXaiiceiav  oi  ßouX6|uevoi  koi-  ou  ̂ dp  maivei  tauia  |uu- 
vuuveiv  Tnc  ckcivou  biavoiac.  X^^^  TTÖXeujc. 

der  gedankengang  ist  vollkommen  ähnlich,  beweist  aber  selbstver- 
ständlich noch  nicht  im  entferntesten  eine  benutzung  des  Xenopbanes 

durch  Isokrates.  ei'st  wenn  nicht  allein  bei  Isokrates  überhaupt, 
sondern  gerade  im  panegyrikos  eine  weitere  nachahraung  des  Xeno- 

pbanes nachzuweisen  ist,  wird  auch  für  den  eingang  die  ähnlichkeit 
des  gedankenganges  durch  benutzung  des  philosopheu  von  Seiten  des 
redners  zu  erklären  sein,  die  fortschrittsidee,  dasz  die  menschen  erst 
sich  selbst  im  rastlosen  kämpfe  die  guter  des  lebens  erwerben  müsten, 
war  von  Xenopbanes  klar  ausgesprochen  worden  in  den  versen  (fr.  16 
[Mullach]  =  Stob.  ekl.  phys.  I  224  und  anthol.  XXIX  41): 

ouTOi  ütt'  dpxfic  TTdvTa  9eoi  Gvnxoic  urrebeiEav, 
dXXd  XPÖVLjj  ̂ riTOÖVTec  eqpeupiCKOUciv  d|ueivov. 

dasz  Isokrates  mit  den  worten  (paneg.  32)  .  .  eijprico|uev,  ÖTi  TÖv 
ßiov  Ol  irpiIiToi  cpaveviec  erri  yhc  oük  eüöuc  oütuuc  ujcTiep  vOv 

e'xovxa  KaieXaßov,  dXXd  Kaid  juiKpov  autoi  cuveiropicavio.  livac 
ouv  XPil  MdXXov  vo|ui2eiv  r|  buupedv  irapd  xaiv  GeuJv  Xaßeiv  f\ 
CriToOvxac  auxouc  evxuxeiv;  und  in  dem  nachklang  (paneg.  38) 
.  .  xüjv  Trapövxuuv  xoic  dvOpouTTOic  dYaGuJv,  öca  )ufi  rrapd  GeüüV 

e'xojuev,  dXXd  bi'  dXXr|Xouc  fiiuTv  Ye'TOve  nicht  allein  diesen  gedan- 
ken,  sondern  auch  die  betreffenden  verse  des  Xenopbanes  verwertet 
hat,  dürfte  auch  überzeugend  erscheinen,  somit  dürfte  auch  die  be- 

nutzung des  Xenopbanes  im  eingange  des  panegyrikos  klarliegen. 
Es  ergibt  sich  somit  doch  für  Isokrates  eine  reihe  von  über- 

nommenen philosophischen  gedanken,  die  ihm  das  lob  des  'encyclo- 
pädischen  wissens'  zum  mindesten  ebenso  eintragen  müssen  wie  dem 
Alkidamas.  hinter  seinen  worten  steckt  mehr  als  die  sucht  eine  im 

glänze  der  eurythmie  leuchtende  phrase  in  die  weit  hinauszusenden  — 
daran  wird  man  sich  wohl  oder  übel  auch  auf  politischem  gebiete 
gewöhnen  müssen. 
Innsbruck.  Rudolf  von  Scala. 
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62. 
DIE  OPFER  FÜR  FLUSZGÖTTER. 

Wenn  ich  nach  einer  reihe  von  jähren  (vgl.  jahrb.  1882  s.  733  ff.) 

die  frage  über  die  opfer,  welche  die  Hellenen  den  fluszgöttern  dar- 
gebracht haben,  wieder  aufnehme,  so  geschieht  dies  in  erster  linie 

nicht  deshalb,  weil  HWRoscher,  gegen  den  sich  meine  damaligen 

ausführungen  zunächst  richteten,  noch  immer  daran  festhält',  dasz 
die  Griechen  den  fluszgöttern  auch  pferde  ins  wasser  gestürzt  hätten, 
auch  nicht  deswegen,  weil  sich  das  material  seitdem  etwas  vermehrt 
hat,  sondern  hauptsächlich  um  die  frage  unter  gesichtspunkten  zu 
betrachten,  die  sie  im  Zusammenhang  mit  dem  sonstigen  opferritus 
und  der  religion  überhaupt  erscheinen  lassen. 

Dasz  die  fluszgötter  bei  den  Griechen  zu  aller  zeit  nur  einen 
localen  cultus  hatten,  ist  ganz  natürlich,  wenn  schon  von  den  groszen 
olympischen  göttern,  deren  segnende  oder  verderbliche  Wirksamkeit 
sich  überall  fühlbar  machen  konnte,  der  eine  da,  der  andere  dort  zu- 

rücktrat und  veimachlässigt  wurde,  wozu  sollte  man  einen  fernen 
fluszgott  verehren,  den  man  nicht  kannte,  von  dem  man  weder  gutes 
noch  schlimmes  zu  erwarten  hatte?  es  war  wie  mit  der  Verehrung 
der  heroen:  nur  an  die  emxuupioi  wendet  man  sich  mit  gebet  und 
opfer,  ihr  Wirkungskreis  ist  das  land,  darin  ihre  gebeine  ruhen, 
und  um  ihre  hilfe  für  eine  Seeschlacht  im  anstoszenden  gewässer  zu 
erlangen,  musz  man  ein  schiff  schicken,  das  sie  herbeiführt  (Herod. 
Vin  64).  was  ihnen  ihr  grab  ist,  in  das  sie  zurückkehren  müssen, 
wenn  sie  es  einmal  verlassen  haben,  um  helfend  oder  strafend  unter 
den  lebendigen  zu  wirken ,  was  der  Dryas  ihr  bäum  ist,  das  ist  dem 

fluszgott  sein  fluszbett.  er  kann  es  wohl  einmal  auf  kurze  zeit  ver- 
lassen, ist  aber  im  allgemeinen  daran  gebunden.  Peleus  opfert  dem 

Spercheios  QV  146  f.),  die  Troer  dem  Skamandros  (O  130  ff.),  die 

Pylier  dem  Alpheios  (A  728.  Paus.  V  14,  5),  und  nächst  ihm  ge- 
nieszt  in  Elis  Kladeos  die  gröste  Verehrung  (Paus.  V  10,  2;  vgl. 
sonst  noch  Herod.  Ylll  138.  Äisch.  Cho.  6).  nur  der  cultus  des 
Acheloos  ist  allen  Griechen  gemeinsam  (Ephoros  fr.  27  Müller;  vgl. 
d.  schol.  zu  II.  0  194).  in  Mykonos  ist  ihm  altar  und  heiligtum  ge- 

weiht (Dittenherger  syll.  373),  in  Athen  (Piaton  Phaidros  230"^ 
und  263'^:  mitt.  des  arch.  Inst,  in  Athen  1885  s.  282),  in  Rhus 
(Paus.  I  41,  2),  in  Mantineia  (Röhl  IGA.  104)  wird  er  verehrt,  in 
Oropos  hat  er  mit  dem  einheimischen  Kephissos  einen  gemeinsamen 
altar  (Paus.  I  34,  2),  und  auch  in  Kreta  wird  ihm  geopfert  (inschr. 
aus  Lebena  im  Museo  Ital.  III  n.  179  s.  727  f.).  er  ist,  wie  wohl 

auch  sein  name  beweist",  repräsentant  der  flüsse,  des  fluszwassers 

'  mythol.  lexikon  I  sp.  7  f.,  wo  auch  auf  die  andern  inzwischen  von 
ihm  hierüber  veröffentlichten  arbeiten  verwiesen  ist.  ^   dasz  er  mit 
dem  meer  etwas  zu  thun  hat,  glaube  ich  nicht;  vgl.  vWilamowitz  £ur. 
Herakles  I  272. 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1891  hit.  7.  29 
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überhaupt,  daher  wir  denn  auch  seinen  cult  öfters  mit  dem  der  nym- 

phen  verbunden  finden  (Plat.  Phaidros  230^.  Mus.  Ital.  III  727  f.). 
Welcher  art  waren  nun  die  opfer  die  die  fluszgötter  empfiengen? 
Schon  bei  Homer  haben  sie  ßuj)uoi  (W  148).  man  brachte  ihnen 

also  Speiseopfer  wie  andern  gottheiten  (Y  146  ff.  A  726  ff.),  ge- 
schlachtet werden  ihnen  die  tiere  an  einem  altar  (so  offenbar  A  728), 

oder  so  dasz  man  das  blut  unmittelbar  ins  wasser  rinnen  läszt 

(V  148).  die  ihnen  zukommenden  opfergaben  werden  auch  in  die- 
sem fall  auf  dem  altar  verbrannt,  wie  schon  das  ßuu)Liöc  9ur|eic 

(V  148,  vgl.  Stengel  im  Hermes  XXVI  157)  beweist,  interessant 

ist  die  Inschrift  von  Mykonos  (Dittenberger  syll.  373),  wo  die  opfer- 
tiere  teils  über  dem  altar,  teils  über  dem  doch  wohl  das  Te|aevoc  des 

gottes  durchziehenden  flusse  geschlachtet  werden :  'AxeXaiiaii  Te'Xeiov 
Ktti  beKtt  [ap]vec'  toutuuv  Tp[i]a,  leXeiov  Kai  eiepa  buo  irpöc  tüji 
[ßuu)i]aji  [c(pdTTelv]^  T[d  äX\]a  eic  töv  iroTainöv.  an  ein  hinein- 

werfen der  tierleiber  ins  wasser  ist  in  keinem  falle  zu  denken:  an 

allen  stellen  ist  von  speiseopfern  die  rede,  wie  denn  die  Homerische 
zeit,  wenn  man  von  den  eidopfern  und  den  bei  der  Verbrennung 
eines  ansehnlichen  toten  üblichen  bestattungsopfern  absieht,  andere 
als  Speiseopfer  gar  nicht  kennt. 

Wir  kommen  zu  den  cq)dYiC(,  die  man  vor  dem  überschreiten 

eines  flusses  mit  einem  beere  darzubringen  pflegte,  sie  dürfen  eigent- 
lich nicht  mehr  als  opfer  für  den  fluszgott  bezeichnet  werden,  wenn 

es  bei  Herodotos  VI  76  heiszt  aTiiKOiievoc  b'  iJuv  6  KXeo|uevric  im 
TÖV  TTOTaiuöv  toOtov  (den  Erasinos  in  Argos)  eccpaTidSeio  auTUJ, 
so  bedeutet  das  nichts  anderes  als  wenn  einmal  gesagt  wird ,  dasz 
ein  eidopfer  einem  bestimmten  gotte  geschlachtet  werden  soll  (f  103; 
vgl.  Stengel  griech.  cultusalt.  s.  96):  in  beiden  fällen  wird  der  gott 
nur  angerufen,  hier  weil  man  von  ihm  am  sichersten  die  bestrafung 
des  meineidigen  erwartet,  dort  weil  er  gegenwärtig  ist ;  ein  opfer 
wird  ihm  in  keinem  falle  dargebracht,  dieselben  cqpaYia  finden  wir  bei 
Aischylos,  ehe  die  sieben  den  Ismenos  überschreiten  (Sieben  378), 

und  bei  Xenophon  (anab.  IV  3,  18)  vor  dem  Übergang  der  zehn- 
tausend über  den  Kentrites.  hier  nun  ist  das  'schlachten  in  den  flusz', 

dem  wir  auch  bei  speiseopfern  ab  und  zu  begegnet  sind,  notwendig: 

Xen.  anab.  IV  3,  18  oi  |uev  )advTeic  iccpa'fiälovTO  eic  töv  TTOTajuöv 
(vgl.  Herod.  VII  113).  der  grund  dieses  brauchs  liegt  in  der  eigen- 

tümlichen bedeutung  dieser  opfer.  bei  einem  speiseopfer  ist  die 

blutspende  auf  den  altar  eine  symbolische  handlung  wie  das  ab- 
schneiden der  Stirnhaare  des  opfertiers.  das  leben,  welches  im  blut 

ist  (vgl.  zb.  Soph.  Aias  1412  f.),  wird  dem  gott  geweiht,  aber  wicli- 

^  Dittenberger  ergänzt  Büeiv.  der  stein  weist  an  dieser  stelle,  wie 
in  Athen  auf  meine  bitte  constatiert  worden  ist,  keine  spur  von  bueh- 
staben  mehr  auf.  ich  ziehe  ccpoTreiv  wegen  des  folgenden  eic  iiOTa|Liöv 
vor:  denn  öüeiv  wird  in  dieser  oder  ähnlicher  Verbindung  nicht  ge- 

braucht: vgl.  Xen.  anab.  IV  3,  18.  Herod.  VII  113.  Plut.  Arist.  21. 
Aisch.   Sieben  43.    Xen.   anab.  II  2,  ü.    Herod.  III  11.    Hom.  Od.  \  36. 
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tiger  ist  das  verbrennen  der  fleischstücke,  nicht  dasz  sie  kein  blut 
spenden,  aber  dasz  sie  nur  kärgliche  und  wertlose  fleischstücke  den 

göttern  verbrennen,  vpird  den  Lakedaimoniern  und  Karern  zum  Vor- 
wurf gemacht  (Plat.  Alkib.  II  149%  vgl.  Plut.  apophth.  I  172^ 

u.  228''.  Lyk.  22.  Suidas  u.  KapiKOV  90)ua),  und  das  ist  natürlich, 
denn  der  gott  soll  teilnehmen  am  mahle  des  menschen,  anders  bei 
den  sühnopfern,  den  cqpotYicx.  von  ihnen  genieszt  keiner  etwas,  sie 
werden  dargebracht  für  die  gefährdeten  menschenleben.  da  ist  das 
leben,  also  das  blut,  die  eigentliche,  die  einzige  opfergabe,  und  nicht 
der  kleinste  teil  davon  darf  verloren  gehen  (Stengel  im  Hermes 

XXV  322).  dies  aber  wird  erreicht,  wenn  man  das  blut  unmittel- 
bar in  den  flusz  strömen  läszt,  zum  genusz  für  den  gott  natürlich 

ebenso  wenig  wie  bei  den  speiseopfern  M^  146  und  Dittenberger 
syll.  373.  der  ausdruck  0ueiv  oder  öuecGai  ist  daher  auch  bei  der- 

artigen opfern  unzulässig,  was  mit  den  leibern  der  tiere  geschah, 
wissen  wir  nicht,  doch  halte  ich  es  für  sicher,  dasz  sie  nicht  in  den 

flusz  geworfen,  sondern  auf  sonst  eine  art  beseitigt  wurden,  ver- 
graben oder  verbrannt,  aber  nicht  auf  einem  altar:  denn  das  fluch- 

beladene tier  gehörte  nicht  auf  eine  geheiligte  statte  und  in  heiliges 

feuer.  ̂  
Nun  aber  das  opfer  der  Troer  0  130  ff.  7T0Ta|Liöc  .  .  dj  bri  br|9d 

TToXeac  lepeueie  taupouc,  Zuuouc  b'  ev  bivrici  KaOiexe  inuuvuxac 
ITTTTOUC.  zunächst  ist  das  von  Röscher  wiederholt  erhobene  postulat, 
dasz  alle  gebrauche  der  Troer  auch  bei  den  Griechen  vorauszusetzen 
seien,  zurückzuweisen,  bekannt  sind  die  bemerkungen  Lessings,  in 

denen  er  auf  unterschiede  in  dem  gebahren  und  der  culturstufe  bei- 
der Völker  aufmerksam  macht,  auf  die  der  dichter  bewust  und  ab- 

sichtlich hinweist;  bekannt,  dasz  epitheta  wie  ßaGuRoXtroc,  Kapr|- 
K0)LIÖ(JUVT€C,  euKvri|Uibec  ua.  nur  einem  von  beiden  zukommen,  dasz 
troische  fürsten  in  Vielweiberei  leben,  griechische  niemals,  und  noch 
anderes  ähnliche  liesze  sich  anführen  (vgl.  zb.  K  12  ff.  und  Athen. 

I  28  s.  16'');  auch  habe  ich  den  eindruck,  dasz  Achilleus  das  opfer 
seltsam  findet  —  aber  erklärt  ist  die  sache  damit  noch  keineswegs, 
Schwierigkeiten  bleiben  bestehen  und  zwar  doppelter  art.  —  Von 
einem  speiseopfer  kann  hier  gar  nicht  die  rede  sein,  abgesehen  da- 

von dasz  man  dazu  keine  pferde  gewählt  haben  würde,  werden  die 
tiere  ja  in  die  fluten  gestürzt,  aber  dem  gott  zur  speise?  das  wäre 
nicht  nur  unhomerisch,  sondern  auch  ganz  ungriechisch,  wie  der 

mensch  vom  opfertiere  nicht  genieszt,  ehe  der  gott  seinen  anteil  da- 
von erhalten  hat,  so  genieszt  umgekehrt  der  gott  nichts,  woran  nicht 

auch   der  mensch   teilnimt.    die  Vorstellung  des  gemeinschaft- 

^  yg'l.  Leaf  engl,  ausgalte  der  Ilias  (London  1888)  zu  T  267  und 
r  273  und  Stengel  griech.  cultusalt.  s  108.  das  seholion  zu  T  268  und 
CIG.  add.  2561'*  sprechen  nicht  dagegen;  dort  i.st  von  keinem  altar, 
hier  von  keinem  verbrennen  die  rede,  die  Kömer  scheinen  hierin  vom 
griechischen  ritus  abgewichen  zu  sein  und  wenigstens  die  eingeweide 
auf  altären  verbrannt  zu  haben:   s.  Verg.  Aen.  XII  215. 

29* 
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liehen  mahles  ist  das  wesentliche  bei  jedem  speiseopfer.  zudem 
haben  die  Griechen  sich  keinen  gott  so  roh  gedacht,  und  die  Troer 
wohl  auch  nicht,  dasz  der  glaube  möglich  gewesen  wäre,  er  würde 
das  tier  verschlingen,  dem  Poseidon  werden  häufig  tiere  ins  meer 

versenkt",  aber  zur  speise  sollen  sie  ihm  ebenso  wenig  dienen  wie 
der  eher,  den  Talthybios  'den  fischen  zum  frasz'  (T  268)  in  die 
fluten  schleudert,  nur  um  ihn  zu  beseitigen,  oder  dem  Helios  das 
Viergespann,  das  ihm  die  Rhodier  ins  meer  stürzen  (Festus  s.  181). 

Selbst  die  kuchen  und  andern  gaben,  die  die  Lilaier  in  die  quelle 

der  Kephissos  werfen,  sind  keine  speiseopfer,  wie  schon  daraus  her- 
vorgeht, dasz  sie  in  einem  ganz  andern  wasser  wieder  erscheinen 

sollen  (Paus.  X  8,  5);  und  das  backwerk,  das  man  der  Ino  an  ihrem 
feste  in  den  teich  bei  Sparta  wirft,  ist  überhaupt  kein  opfer,  sondern 
dient  nur  dem  zweck  das  orakel  zu  befragen  (Paus.  III  23,  5).  am 
meisten  ähnlichkeit  mit  dem  troischen  hat  ein  argeiisches  opfer,  das 
denn  auch  Koscher  für  seine  ansieht  verwerten  zu  dürfen  geglaubt 
hat  (Jahrb.  1872  s.  422).  bei  Pausanias  VIII  7,  2  heiszt  es:  KaGiecav 

eic  Triv  Aeivriv  tlu  TToceiboivi  mirouc  oi  'ApYeioi  KeKOC|uri)uevouc 
XCtXlvoiC.  die  ähnlichkeit  beschränkt  sich  aber  darauf,  dasz  pferde 
versenkt  wurden,  wir  haben  es  weder  mit  einem  fluszgott  noch  mit 

einem  flusz  zu  thun,  denn  ''die  Aeivr)  ist  eine  quelle,  die  in  einer  ent- 
fernung  von  1000 — 1200  fusz  vor  der  küste  aus  dem  meere  empor- 

sprudelt und  bei  ruhigem  wetter  eine  flachgewölbte  erhöhung  des 

meerspiegels  bildet'  (ECurtius  Peloponnesos  II  373).  —  Was  war 
nun  der  zweck  all  solcher  opfer,  und  wie  haben  wir  sie  zu  verstehen? 
es  sind,  abgesehen  von  dem  kuchenopfer  Paus.  X  8,  5,  das  in  einem 
localen  mjthos  seine  erklärung  finden  wird,  zweifellos  sühnopfer,  und 
nur  als  solches  ist  auch  das  opfer  der  Troer  aufzufassen,  es  ist  dies 
höchst  auffallend :  denn  in  der  Homerischen  zeit  versöhnt  man  auch 

die  erzürnten  götter  noch  durch  frohe  speiseopfer  (Stengel  jahrb.  1883 

s.  361,  auch  griech.  cultusalt.  s.  88  u.  106).  aber  eine  andere  erklä- 
rung gibt  es  nicht:  wir  haben  es  hier  mit  dem  ersten  sühnopfer  zu 

thun,  von  dem  die  griechische  spräche  berichtet,  und  lehrreich  ist  es, 
dasz  asiatische  barbaren  es  darbringen  (vgl,  Stengel  griech.  cultusalt. 
s.  114).  nun  aber  bleibt  eine  zweite  Schwierigkeit,  wir  sahen,  dasz 
man  wohl  meeresgottheiten  tiere  in  die  salzflut  versenkte,  doch  gibt 
es  sonst  kein  beispiel  dafür,  dasz  man  sie  auch  fluszgöttern  ins  wasser 
stürzte,  und  dieser  unterschied  ist  natürlich,  der  flusz  wäre  verun- 

reinigt worden,  man  würde  eine  sünde  gegen  den  gott  begangen 
haben,  hätte  man  eine  tierleiche  in  seine  heilige  flut  geworfen,  wie 
immer  geht  auch  hier  das  praktisch  wünschenswerte  und  vernünftige 
mit  dem  sacralen  gebrauch  und  der  religiösen  Satzung  band  in  band. 

*  Arrian  anab.  VI  19,  5.  Appian  b.  Mithr.  70  s.  480.  Plut.  sept.  sap. 
conv.  20.  Cass.  Dion  XLVIII  48.  Paus.  VIII  7,  2.  bei  den  Römern 
war  es  so  gewöhnlich  bei  derartigen  opfern  die  cruda  exta  ins  meer  zu 
werfen  (Livius  XXIX  27,  5.  Verg.  Aen.  V  775),  dasz  Vergilius  ebd.  237  f. 
dies  auch  bei  einem  gelobten  dankesopfer  geschehen  läszt. 
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so  ist  es  verboten  stoffe,  die  bei  der  reinigung  eines  scbuldbefleckten 
gebraucht  worden  sind,  in  stehende  gewässer  zu  werfen  (Stengel 
cultusalt.  s.  110),  das  wasser  hätte  dadurch  verpestet  werden  können, 
und  aus  demselben  gründe  schon  durfte  man  tiere  nicht  in  trinkbares 
wasser  werfen,  zu  erklären  ist  unser  opfer  nur  so,  dasz  die  pferde 
nahe  der  mündung  des  flusses  hinabgestürzt  wurden,  wo  die  leiber 
alsbald  ins  meer  gewälzt  wurden,  denkbar  ist  ein  solches  opfer  nur 

bei  hohem  Wasserstande,  und  gerade  dann,  wenn  man  Überschwem- 
mungen fürchtet,  ist  ein  sühnopfer  auch  am  platze. 

Nun  haben  wir  aber  noch  eine  Überlieferung,  die  dem  zu  wider- 

sprechen scheint.  ̂   zwar  handelt  es  sich  hier  nicht  um  einen  flusz- 
gott,  doch  das  ändert  nichts  in  der  sache.  Diodoros  V  4  und  IV  23 

berichtet,  dasz  die  Syrakusier  alljähx'lich  der  Demeter  und  Perse- 
phone  stiere  und  andere  opfertiere  in  die  quelle  Kudvr|  versenkt 
hätten,  die  aufgeschossen  sein  sollte,  als  Hades  hier  die  erde  spaltete, 
um  Köre  in  die  unterweit  zu  entführen,  es  ist  dies  ein  mindestens 

neun  meter  tiefes  groszes  quellbassin,  das  sich  in  den  Anopos  er- 
gieszt.  das  wasser  wäre  ohne  zweifei  durch  die  tierleichen  für  längere 
zeit  verdorben  worden,  ich  glaube,  eine  andere  nachricht  weist  den 
weg  auch  diese  Schwierigkeit  zu  lösen,  in  Athen  zeigte  man  einen 
Schlund ,  dem  die  sage  den  gleichen  Ursprung  zuschrieb ,  und  auch 
hier  wurden  alljährlich  ferkel  hinabgestürzt  (schol.  zu  Lukianos  bldX. 
eiaip.  2  im  rhein.  mus.  XXV  549,  vgl.  Clem.  Alex,  protr.  II  17  s.l4 
Potter),  aber  man  hob  sie  später  wieder  heraus  und  beseitigte  sie 
(vgl.  Robert  im  Hermes  XX  372  f.  und  Rohde  ebd.  XXI  123).  wir 
müssen  annehmen ,  dasz  dies  auch  mit  den  in  die  Kyane  versenkten 
tieren  geschah,  unbegreiflich  sind  diese  opfer  gerade  im  cult  der 
halb  chthonischen  und  halb  uranischen  gottheiten  nicht. 

6   mit  Eustathios  zu  II.  V  148  s.  1293  und  O  131  s.  1227  brauchen 
wir  uns  nicht  aufzuhalten:  vgl.  jahrb.   1882  s.  734. 
Berlin.  Paul  Stengel. 

63. 
ZUR  GRIECHISCHEN  ANTHOLOGIE. 

Bei  der  Untersuchung  derjenigen  stellen ,  an  denen  der  name 

'Homeros'  in  weiterm  sinne  genommen  sein  und  nicht  lediglich  den 
dichter  von  Ilias  und  Odyssee,  sondern  auch  dieses  oder  jenes  kykli- 
schen  gedichtes  umfassen  soll,  spielt  auch  das  epigramm  der  antho- 
logie  XVI  (Plan.)  300  eine  rolle,    es  lautet: 

€ic  aiuuvac,  "0|uripe,  Kai  eE  aiüJvoc  deibri, 
Oupaviric  Mouctic  böEav  deipdfievoc 

lufiviv  ixkv  Tdp  deicac  'AxiXXeoc,  auidp  'AxaiuJv 
CTpo)Lißriböv  vriuJv  cüyxuciv  ev  TieXdYei 

Teipö|nevöv  xe  irXdvriciv  'Obuccea  noiKiXößouXov, 
Toü  Xexoc  dcTTaciiuc  eicibe  TTriveXÖTTTi. 
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Jacobs  bezog  die  worte  auidp  .  .  ireXdYei  auf  die  Nosten.  mit  recht 
macht  Hiller  im  rhein.  mus.  XLII  349  dagegen  geltend,  dasz  weder 
ein  grund  vorbanden  gewesen  sei  gerade  dieses  gedieht  aus  dem 
kyklos  hervorzuheben,  noch  dasz  der  aus  Proklos  uns  bekannte  in- 
halt  der  Nosten  im  epigramm  mit  genügender  bestimmtheit  be- 

zeichnet werde,  zur  erläuterung  der  ansieht  von  KOMüller  (zs.  f.  d. 
aw.  1835  s.  1173  f.) ,  wonach  das  epigramm  sich  nur  auf  Ilias  und 
Odyssee  bezieht,  verweist  Hiller  auf  diejenigen  stellen  der  Odyssee 
aus  Y  und  b ,  an  denen  von  irrfahrten  der  Achaier  gesprochen  wird, 
diese  stellen  sollen  Müller  vorgeschwebt  haben;  der  Verfasser  des 

epigramms  aber  möge  auf  sie  darum  bezug  genommen  haben,  'weil 
dieselben  Ilias  und  Odyssee  gewissermaszen  inhaltlich  verknüpften', 
freilich  verhehlt  sich  Hiller  keinesv^egs,  dasz  die  betr.  stelle  auch  bei 

dieser  erklärung  'als  passend  und  angemessen'  nicht  vsrerde  gelten 
können,  und  es  wäre  in  der  that  seltsam,  wenn  nach  erwähnung  des 
einen  groszen  Homerischen  epos  durch  anspielung  auf  gelegentliche, 
nebensächliche  erzählungen  des  andern  der  Übergang  zu  diesem  epos 
selbst  gemacht  wäre,  auch  ich  bin  überzeugt,  dasz  das  epigramm 
nur  auf  Hias  und  Odyssee  gehen  soll,  deren  Inhalt  nach  den  beiden 

prooimien  angedeutet  wird:  |afiviv  )aev  fäp  äeicac  'AxiXXeoc 
erinnert  zu  deutlich  an  )ufiviv  deibe,  öed,  TTriXr|idb€uu  'AxiXfioc, 
als  dasz  man  diese  beziehung  hätte  verkennen  können;  aber  auch 
die  beziehung  der  folgenden  worte  auf  das  prooimion  der  Odyssee 
ist  vollkommen  klar;  nur  ist  die  folge  der  teile  umgekehrt,  während 
dieOdyssee  den  dvbpa  . .  TToXuTponov,  öc  |udXa  noXXd  TrXdYXÖH 

.  .  TToXXd  b'ÖY'ev  7TÖVTLU  irdGev  dXYea  zuerst  erwähnt,  wird 
seiner  im  epigramm  erst  an  zweiter  stelle  gedacht:  (deicev)  'Obuccea 
TTOiKiXößouXov*  .  .  TiXdvriciv  Teipö)ievov.  die  Vernichtung 
der  gefährten  des  Odysseus,  welche  im  epigramm,  wie  die  Ithakesier 

zb.  ß  7,  'Axctioi  genannt  werden,  spricht  der  zvpeite  teil  des  pro- 
oimions  der  Odyssee  aus.  der  eigentümliche  ausdruck  des  dürftigen 
epigramms  (cTpo|iißriböv  vr]OL)V  cuYX^cic)  scheint  durch  jene  stelle, 
welche  die  Vernichtung  der  gefährten  des  Odysseus  erzählt,  |U  416 

(e  314)  r\  (vnOc)  b'  eXeXixOr)  ndca  Aiöc  TrXriYeica  Kepauvil)  be- 
einfluszt  zu  sein,  während  der  schlusz  sieh  deutlich  auf  vp  295  f.  be- 

zieht, wo  die  echte  Odyssee  nach  den  Alexandrinern  schlieszt: 

Ol  )Liev  e'Treixa dcrrdcioi  X CKTpo lo  TtaXaioO  6ec)uöv  ikovto. 
damit  hat  Odysseus  das  ziel  seiner  leiden  auch  nach  Theogn.  1128 

erreicht,    ungeschickt   ist   auidp   'AxaiuJv,   wofür   man  etwa  eita 
b*  'AxaiOüv  oder  einfach  autdp  eTreiia  erwarten  sollte. 

*  so  gibt  die  Homerparaphrase  iroiKiXöurjTiv  l-r|v)   wieder,    in  gli 
chem  sinne  hat  der  vf.   des  epigramms  TToXÜTpoiTOV  aufgefaszt. 
Stralsund.  Rudolf  Peppmüller. 
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64. 
ZUR  ERKLÄRUNG  DER  BEIDEN  APOLOGIEN 

DES  JUSTINUS  MARTYR. 

Für  die  samlung  ausgewählter  kirchen-  und  dogmengeschicht- 
licher quellenschriften ,  welche  als  gruudlage  für  seminarübungen 

unter  leitung  von  prof.  dr.  GKrüger  in  Gieszen  herausgegeben  wer- 
den, sind  als  erstes  heft  die  beiden  apologien  Justinus  des  märtyrers 

in  der  akademischen  Verlagsbuchhandlung  von  JCBMohr  in  Prei- 
burg  i.  B.  jüngst  erschienen,  der  vom  hg.  als  für  die  form  masz- 
gebend  aufgestellte  gesichtspunkt  eine  billige  und  gute  textausgabe 
herzustellen  ist  erreicht,  von  einer  neuen  textrecension  hat  er  ab- 

sehen zu  müssen  geglaubt,  dagegen  meint  er,  dasz  'eine  kurze,  den 
bemerkungen  des  lehrers  nicht  vorgreifende  einleitung  und  ein  das 

nachschlagen  wichtiger  stellen  erleichterndes  register'  gute  dienste 
thuu  könnten,  sowohl  in  der  aufstellung  dieser  gesichtspunkte  als 
in  der  ausführung  hat  der  hg.  das  richtige  getroffen,  vor  allem  aber 
auch  darin,  dasz  er  die  samlung  mit  Justins  apologien  eröffnet, 
möge  er  nur  auch  das  gespräch  mit  Tryphon  folgen  lassen:  denn  es 
gibt  auf  dem  ganzen  gebiete  der  christlichen  litteratur  der  ersten 
Jahrhunderte  keine  Schriften,  die  einen  so  tiefen  blick  in  alle  gebiete 
der  kirchen-  und  dogmengeschichte  thun  lassen  und  die  für  die  kritik 
des  neutestamentlichen  kanons  von  solcher  bedeutung  sind  wie  die 
Schriften  Justins,  für  die  Studenten  der  theologie  aber,  wenn  anders 
sie  philologisch  hinreichend  dazu  ausgerüstet  sind,  ist  der  einblick 

in  diese  kirchen-  und  dogmengeschichtlichen  documente  von  der 
größten  bedeutung:  denn  abgesehen  von  allem  andern  lassen  sie  uns 
einen  einblick  thun  in  die  beschaffenheit  der  neutestamentlichen 

litteratur  zu  jener  zeit,  und  darum  gibt  die  kenntnis  derselben  dem 
geschichtlichen  urteil  in  theologischen  dingen  ein  für  alle  mal  die 

sichei'e  basis  und  hebt  den  mann  hinaus  über  das  experimentieren, 
was  schlieszlich  weiter  nichts  wird  als  ein  anpassen  der  ansichten  an 
die  Willkür  der  parteien. 

Krüger  hat  für  seine  ausgäbe  den  Ottoschen  text  zu  gründe 
gelegt;  wo  er  zu  gunsten  einer  hsl.  lesart  oder  auch  einer  conjectur 

abweicht,  hat  er  dies  in  den  'anmerkungen  zur  textkritik',  die  er 
anhangsweise  gibt,  aufgeführt,  diese  abweichungen  sollten  aber  nach 
meinem  urteil  noch  manigfach  vermehrt  werden,  besonders  zu  gunsten 
der  hsl.  lesart.  weil  nun  aber  eine  neue  kritische  ausgäbe  in  Vor- 

bereitung ist,  für  die  ein  textkritischer  beitrag  nicht  unerwünscht 
sein  möchte,  wollen  wir  hier  eine  anzahl  solcher  stellen  so  kurz  wie 
möglich  besprechen. 

Zunächst  möchte  ich  für  die  erklärung  einiger  stellen  in  der 
ersten  apologie  auf  die  ausführungen  hinweisen,  die  ich  in  diesen 
Jahrb.  1880  s.  317ff.  gegeben  habe,  es  sind  dort  die  stellen  bespro- 

chen in  c.  3  fmeiepov  ouv  epYOV  .  .  Kpiidc,  wo  ich  annehme,  dasz 
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anstatt  des  in  den  hss.  gebotenen  auTUJV  auToTc  mitMaranus  auxujv 
auTOi  zu  lesen  ist  (auiuiv  eng  zu  iLv  gehörig)  und  nicht,  was  Otto 
und  mit  ihm  Krüger  in  den  text  aufnehmen:  auTUJv  eauToTc.  in  der 

stelle  c.  4  d\X'  eTiei  .  .  öqpXricriTe  habe  ich  nachzuweisen  versucht, 
dasz  für  die  worte  bid  te  ifiv  TrpocriTopictv  toO  övö)aaToc  Kai  bid 
ifiv  TioXiteiav  eine  andere  Stellung  vorzunehmen  ist,  nemlich  nach 

ixr\  vor  dem  dbiKUJC.  in  c.  7  habe  ich  anstatt  des  sinnlosen  upo- 
Xexöevrac  vielmehr  TipocXexöevTac  zu  lesen  vorgeschlagen,  und  in 
0.  12  scheint  mir  in  den  worten  ou  ydp  bid  usw.  das  erste  XavGd- 
veiv  gestrichen  werden  zu  müssen,  auch  was  ich  über  die  worte  in 
c.  13  TÖv  bibacKaXöv  te  .  .  dirobeiHojuev  ao.  gesagt  habe,  halte  ich 
zu  einem  richtigen  Verständnis  der  stelle  für  notwendig,  weshalb 
ich  hier  nochmals  darauf  hingewiesen  haben  will. 

Ich  komme  jetzt  auf  die  stelle  c.  19  ecTiu  fäp  vOv  eqp'  iittoGc- 
ceujc  XeYÖjLievov  •  €i  Tic  iijuTv  jur)  ouci  toioutoic  juribe  toioutujv 

eXeTC,  tö  CTre'piua  tö  dvSpuuTreiov  beiKVuc  Kai  eiKÖva  -^pawi^v ,  6k 
ToO  TOioObe  oiöv  te  YCvecGai  biaßeßaioujuevoc,  rrpiv  ibeiv  fe\6- 
|Li€VOV,  eTTiCTeOcaTC ;  ouk  dv  Tic  ToX|Liriceiev  dvTemeiv.  es  handelt 
sich  um  die  auferstehung  des  fleisches  die  die  Christen  erwarten. 
Justin  sagt,  sie  sei  nicht  unglaubhafter  als  die  erste  entstehung  des 
menschen  zu  einem  gebilde  von  knochen,  sehnen  und  fleisch  aus 
einem  kleinen  tropfen  menschlichen  samens.  dann  folgen  unsere 

worte,  in  denen  ich  die  conjectur  des  Davisius  für  durchaus  not- 
wendig halte,  dasz  statt  oiöv  Te  vielmehr  TOiövbe  zu  lesen  ist.  um 

das  zu  sehen,  braucht  man  nur  die  stelle  zu  übersetzen:  'es  soll  jetzt 
unter  einer  Voraussetzung  gesprochen  werden  :  gesetzt  ihr  wäret  nicht 
die  ihr  seid ,  und  nicht  von  solchen  von  denen  ihr  seid  (dh.  keine 
menschlichen  wesen  in  menschlicher  gestalt),  und  es  spräche  jemand, 
indem  er  euch  den  menschlichen  samen  und  ein  einen  menschen  vor- 

stellendes gemälde  zeigte,  zu  euch  die  bestimmte  Versicherung,  dasz 
aus  solchem  ein  solches  (so  etwas)  wird,  glaubtet  ihr  das,  bevor  ihr 

es  sähet?'  mir  scheint,  dieser  sinn  und  damit  die  emendation  ist 
ganz  notwendig.  Otto  zwar  behält  das  oiöv  Te  Y€Vec6ai  und  über- 

setzt 'demonsti-ans  ex  tali  materia  eum  posse  fieri'.  aber  nachdem 
von  den  beiden  dingen,  die  zusammengestellt  werden,  auf  das  eine, 
das  C7Tep)Lia,  mit  einem  TOiövbe  (eK  toö  TOioObe)  hingewiesen  ist, 
musz  auch  eine  hinweisung  auf  das  zweite ,  die  eiKUüV,  stattfinden, 
das  geschieht  mit  dem  TOiövbe.  dasz  das  neutrum  und  nicht  das 
femininum  gesagt  wird,  ist  in  der  Ordnung,  weil  das  im  allgemeinen 
ausgedrückt  werden  soll,  was  die  eiKUUV  repräsentiert,  dh.  der  begriff 

der  gestalt.  nehmen  wir  diese  conjectur  an,  dann  verläuft  die  ge- 
dankenreihe ganz  richtig  bis  auf  die  letzten  worte  ouk  dv  usw.  denn 

was  soll  das  hier:  'es  möchte  niemand  wagen  zu  widersprechen'? 
wir  vermissen  den  gedanken  'es  möchte  niemand  wagen  dies 
zu  behaupten',  darum  schlug  Davisius  für  dvTeirreiv  die  lesart 
dv  e'meiv  vor.  wir  haben  dann  das  doppelte  dv.  wenn  aber  einmal 
das  dvTeiTTeiv  corrigiert  werden  musz,  so  scheint  es  mir  am  besten 
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für  dviemeiv  zu  lesen  toöt'  eirreiv,  wobei  das  toOto  gut  das  vorher- 
gehende fragende  eTriCTeucaie,  was  negiert  werden  soll,  gerade 

hervorhebt,  die  ähnlichkeit  der  schriftzüge  der  beiden  verwechselten 
Silben  ist  augenscheinlich. 

C.  21  Kai  Ti  xap  "^ovc  dTToGvriCKOVxac  irap'  u|uTv  auTOKpdro- 
pac,  ouc  dei  dTraGavaTiZ^ecöai  dEioOviec  Kai  öjuvuvTa  iivd  irpo- 

dTeie  euupaKe'vai  eK  xfic  TTupdc  dvepxö)aevov  eic  töv  oüpavöv  xöv 
KaraKoevTa  Kaicapa;  so  liest  Otto,  indem  er  eine  conjectur  von 
Thirlbius  aufnimt,  der  oöc  vor  dei  einschiebt,  diese  aufnähme  des 

OÜc  gegen  die  hss.  ist  überflüssig,  man  setze  nur  nach  auTOKpdTO- 
pac  ein  fragezeichen,  und  man  hat  grammatische  correctheit  und  den 
besten  sinn,  im  vorhergehenden  handelt  es  sich  um  die  auffahrt 
Christi  gen  himmel.  Justin,  wie  er  überall  ähnlichkeiten  zwischen 
dem  glauben  der  Christen  und  dem  der  beiden  entdeckt,  sagt:  auch 
hier  bringen  wir  nichts  neues  vor:  denn  ihr  habt  bei  vielen  eurer 
götter  den  glauben,  dasz  sie  gen  himmel  gefahren  seien,  bei  Askle- 

pios,  bei  Dionysos,  bei  Herakles  usw.  'was  sollen  wir  zu  Ariadne 
sagen  und  zu  denen ,  die  gleich  ihr  unter  die  gestirne  versetzt  sein 

sollen?'  und  nun  folgen  unsere  textworte  als  noch  abhängig  von 

dem  vorausgehenden  xi  Xe'YOjuev  xr^v  'Apidbvriv;  'und  was  zu  euren 
selbstherschern,  wenn  sie  mit  tode  abgeben  ?  indem  ihr  sie  jedesmal 
(dei)  unter  die  götter  zu  versetzen  für  wert  erachtet,  führt  ihr  sogar 
einen  vor,  der  es  mit  einem  schwur  bekräftigt,  er  habe  den  in 
flammen  aufgehenden  Caesar  aus  dem  Scheiterhaufen  gen  himmel 

aufsteigen  sehen.'  so  enthalten  also  diese  worte  die  antwort  auf  die 
frage  Ktti  xi  Ydp  usw.  natürlich  musz  das  fragezeichen  nach  Kaicapa 
in  ein  punctum  verwandelt  werden. 

C.  23  Kai  TTpiv  fi  ev  dvGpuurroic  auxöv  feve'cGai  dvöpouTTov, 
(pBdcavxec  xivec  bid  xouc  TTpoeipniuevouc  KaKOuc  baijuovac  bid  xdiv 
TToirixüuv  ibc  Yevö)aeva  eiTTOv,  a  lauGoTiouicavxec  ecpricav,  öv  xpöirov 

Kai  xd  KüG'  x]\jivjv  XeTÖ/aeva  buccpr|)Lia  Kai  dceßfj  epfa  evripTHcav, 
iLv  oubeic  ludpxuc  oube  dTTÖbeiHic  ecxi  —  xoöxov  eXeTXov  iroiricö- 
laeGa.  der  nachsatz  ist  in  den  drei  letzten  worten  enthalten,  das 
hauptverbum  des  Vordersatzes  eiTiov  aber  hängt  von  dem  voraus- 

gehenden Öxi  ab  und  die  worte  schlieszen  sich  an  den  anfang  des 
cap.  an,  des^^en  sätze  sich  in  folgender  abfolge  an  einander  reihen: 

i'va  be  fibri  Kai  xoCxo  qpavepöv  u)aiv  x^vrixai,  öxi  OTTÖca  XeYO|uev  .  . 
dXrjGfj  ecxi  .  .  Kai  (öxi)  Mr|couc  Xpicxöc  |uövoc  ibiuuc  uiöc  xuj  Geiu 

■feTevvrixai  .  .  Kai  (öxi)  Trpiv  f]  ev  dvGpajiroic  auxöv  ̂ evecGai  usw. 
—  xoüxov  eXefXOV  iroiricöiueGa.  'damit  euch  nun  offenbar  wird, 
dasz  das  was  wir  sagen  wahr  ist  .  .  dafür  werden  wir  folgendes  als 

beweis  geben.'  was  nun  Justin  in  unserer  stelle  sagen  will,  ist 
dies:  es  hätten  heidnische  schriftsteiler,  und  zwar  solche  die  sich  mit 
mythenbildung  beschäftigten  (also  wesentlich  dichter)  vorder 
erscheinung  Christi,  angereizt  durch  die  daimonen,  das  als  geschehene 
ihatsachen  ausgesagt,  was  sie  erfunden,  d  )auGoTTOir|cavxec  eqpricav. 
aber  was  soll  nun  das  bid  xüuv  TroirjXUJV?    verbindet  man  es  mit 
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Tivec  und  versteht  unter  diesen  Tivec  Schriftsteller  im  allgemeinen, 
cuYTPCt9£ic,  so  kommt  der  unhaltbare  sinn  heraus  :  die  schriftsteiler 
hätten  durch  die  dichter  das  als  thatsachen  ausgesagt,  was  sie,  die 
Schriftsteller,  mythologisierend  erfunden  hätten,  auch  die  textesände- 
rungen,  welche  vorgeschlagen  worden  sind  und  die  Otto  in  seiner 
dritten  ausgäbe  alle  anführt,  gewähren  keine  abhilfe  und  thun  dem 
texte  zu  viel  gewalt  an.  nur  Nolte  macht  eine  ausnähme:  er  streicht 
einfach  das  biet  vor  tujv  TTOiriTUJV,  welcher  genitiv  dann  von  TIV€C 
abhängt,  dies  scheint  mir  das  allein  richtige,  da  gerade  den  dich- 

tem auch  von  Ju^stin  ganz  im  sinne  der  alten  (vgl.  Piatons  Phai- 

don  61'^)  das  machen  der  mythen  zugeschrieben  wird ;  so  zb.  in  c.  54, 
welches  auf  unsere  stelle  zurückgreift,  die  worte  heiszen  da:  Ol  be 
irapabiböviec  (die  lehrer  der  jugend)  Tct  fiuGotroiriOevTa  uttö  tüuv 
TTOiriTijuv  oubeiuiav  diröbeiEiv  cpepouci  toTc  eKjuavBdvouci  veoic,  Kai 
im  dTTdiTi  Ktti  dTTaTuuTrj  toO  dv9puu7reiou  Y£V0uc  eipncBai  dno- 

beiKVUjuev  kut'  eve'pTeiav  tüjv  (pauXuuv  baijuöviuv.  wie  man  nicht 
gleich  auf  diese  leichte  und  alles  in  Ordnung  stellende  conjectur,  das 
biet  zu  streichen,  gekommen  ist,  würde  kaum  zu  begreifen  sein, 
wenn  nicht  zu  vermuten  wäre,  dasz  die  worte  öv  xpÖTTOV  .  .  6vr|p- 
Y^cav  derselben  hinderlich  gewesen  seien,  denn,  kann  man  sagen, 
es  sind  doch  nicht  die  dichter,  die  die  schlimmen  gerüchte  gegen  die 
Christen  bewirkt  haben,  dieser  sinn  kommt  aber  heraus,  sobald  wir 
das  subject  des  vorigen  satzes  auch  als  das  von  evr|pTr|Cav  ansehen, 
aber  warum  wollen  wir  nicht  einen  subjectswechsel  statuieren,  der 
doch  im  griechischen  gar  nicht  so  selten  und  hier  noch  dazu  sehr 

begi'eiflich  ist,  da  der  gedanke  an  die  daimonen  bei  erwähnung  der 
über  die  Christen  circulierenden  gerüchte ,  nemlich  von  blutschän- 

derischem Umgang  und  verzehren  von  menschenfleisch,  ganz  beson- 
ders tief  das  gemüt  des  Schriftstellers  beherschte?  er  hat  also  hier 

baijuovec  als  subject  im  sinne  gehabt,  auch  Otto  nirat  in  der  dritten 
ausgäbe  dies  an.  zum  bessern  Verständnis  wäre  es  gut  die  worte 
ÖV  TpÖTTOV  .  .  eCTi  in  parenthese  einzuschlieszen.  dasz  aber  das  bid 
bei  dem  äuszerlichen  verfahren  der  abschreiber  sehr  leicht  in  den 

text  kommen  konnte,  begreift  man,  wenn  man  bedenkt,  dasz  es  bei 
Justin  stehender  gedanke  ist,  die  daimonen  bid  TUJv  rroiriTUJv  reden 

zu  lassen,  gerade  wie  der  logos  redet  bid  TUJv  TTpoqpriTUJV.  es  ge- 
hörte also  eine  rein  äuszerliche  reminiscenz  dazu ,  um  das  bid  vor 

TTOiriTiJUV  zu  setzen,  wenn  ein  bai|aovec  diesem  worte  vorausgieng.  — 

Diese  conjectur  Noltes  verwirft  Otto,  er  sagt  dazu:  'obstat  verbo- 
rum  collocatio.'  wie  so  das,  ist  nicht  zu  verstehen,  da  die  worte  bid 
TOUC  .  .  KttKOUC  bai|UOVac  doch  ganz  gleichwertig  mit  dem  aus  c.  54 

citierten  Kttt'  evepyeiav  tujv  cpauXujv  bai)Liöva)V  sind.  Otto  hat  da- 
gegen für  das  bid  Ashtons  conjectur  id  in  den  text  aufgenommen, 

und  Krüger  folgt  ihm.  das  geht  aber  nicht:  denn  dann  wären  unter 
Tivec  nicht  die  dichter  zu  verstehen,  sondern  andere,  Otto  sagt 

'mythologi',  und  es  würde  der  sinn  herauskommen:  die  dichter 
hätten  die  mythen  gemacht,  und  das,  was  sie  als  mythen  hingestellt, 
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hätten  etliche  andere,  eben  die  mythologi,  als  facta  ausgesagt,  aber 

abgesehen  davon  dasz  unter  juuOoXÖYOlc  ganz  andere  leute  zu  ver- 
stehen sind  als  solche  Umformer  der  dichtermythen  in  facta,  wovon 

weiter  unten  gesprochen  werden  wird,  und  abgesehen  davon  dasz 
dann  kurz  hinter  einander  ein  dreifacher  subjectswechsel  bei  eiTTOV, 
eq)ncav  und  evripTHCav  einträte,  so  wären  dann  die  Tivec,  die  von 
den  bösen  geistern  inspirierten,  nicht  die  dichter,  das  ist  nicht 
Justins  sonstige  annähme,  der  vielmehr,  wie  die  citierte  stelle  zeigt, 
das  von  den  dichtem  gesagte,  TCt  |Uu6o7TOir|9evTa  uiro  Tuuv  noir|TU)V, 

durch  die  Wirksamkeit  böser  geister  gesagt  sein  läszt,  eipficGai  Kai' 
evepYeiav  tujv  cpauXuuv  bai|uövujv,  nicht  aber  das,  was  die  ausleger 
der  dichter  und  die  lehrer  (oi  Trapabiböviec)  der  jugend  überliefern, 
denn  diese  wären  doch  auch  nach  Otto  unter  den  Tivec  zu  verstehen, 

eben  die  irapabibövrec  Tct  nuöOTTOiriGevTa  in  e.  54,  nicht  die  )uu9o- 
XÖYOi  in  apol.  II  5,  wo  die  TTOir|Tai  Kai  |uu0o\öyoi  diejenigen  be- 

zeichnen, die  alle  durch  die  bösen  daimonen  gewirkten  frevel  auf  die 

götter  übertragen  hätten,  diese  mythologi  sind  aber  nur  eine  be- 
fctimmte  gattung  der  dichter  selbst,  die  sich  vorzugsweise  mit  götter- 
geschichteu  beschäftigen,  weshalb  sie  hier  in  unserer  stelle,  wo  nach 
Ottos  meinung  der  unterschied  zwischen  den  mythen  producierenden 

dichtem  und  denen  anzugeben  wäre,  die  diese  mythen  als  facta  hin- 

gestellt hätten  ('qui  impulsu  supra  dictorum  malorum  daemonum  ea 
tamquam  facta  dixerunt,  quae  poetae  fabulose  confixerunt') ,  nicht 
gemeint  sein  können,  sind  aber  nun  die  Tlvec,  was  sie  nach  Ottos 
lesart  TCt  tujv  TTOiriTÜJV  und  nach  seiner  Übersetzung  sein  müssen, 
mythen  erklär  er  und  traditores  der  mythen,  könnte  sich  also  Otto 
zur  erklärung  der  Tivec  nur  auf  die  rrapabibüVTec  von  I  54,  nicht 
aber  auf  die  |UuGo\ÖYOl  in  II  5  berufen,  dann  passt  das  qpGdcaVTCC 
nicht,  denn  diese  mythenerklärer  waren  ja  nicht  blosz  vor  der 
erscheinung  Christi  da,  irpiv  r\  auTOV  Y^vecGai,  sondern  sie  lebten 

noch  in  Justins  tagen:  oub€)Liiav  ttTTÖbeiEiv  qpe'pouci  xoTc  ve'oic,  sagt 
Justin  von  ihnen,  somit  ist  offenbar,  dasz  unter  den  Tlvec  schlechter- 

dings nicht  andere  verstanden  werden  können  als  die  iroiriTai  selber, 
dann  ist  aber  auch  die  conjectur  toi  tujv  ttoititojv  nicht  statthaft, 
alles  drängt  darauf  hin,  das  biet  vor  tujv  rroiriTUJV  zu  streichen, 
dann  ist  der  sinn  klar. 

C.  24  KpujTov  |aev  öxi  toi  öjuoia  toic  "GWrici  XeYOVTec  juövoi 
)iAicou|ueGa  bi'  övo)aa  toö  XpiCTOö,  Kai  juribev  dbiKoövTCC  ujc  djuap- 
tujXoi  dvaipou|ueGa,  dXXuuv  dXXaxoö  küi  bevbpa  ceßo|Lievujv  Kai 
KOTaiuouc  Kai  |uOc  Kai  aiXoupouc  Kai  KpoKobeiXouc  Kai  tiuv  dXÖYUJV 

Z;0uujv  Td  TToXXd,  Kai  ou  tujv  auTUJV  ütto  rrdvTUJV  Ti|uuj)Lievujv  dXX' 
dXXuJV  dXXaxöce,  ujct'  eivai  dceßeic  dXXrjXoic  iravTac  bid  tö  juf) 
Td  aÜTd  ceßeiv.  ÖTrep  |uövov  eY^aXeiv  fi|uiv  ex^r^,  öti  ixx]  touc 
aiiTouc  ujuiv  ceßo|aev  Geouc,  ̂ x]bk  toic  diroGavoOci  xodc  Kai  Kviccac 
Kai  ev  YpacpaTc  (TaqpaTc  Otto)  cTeqjdvouc  Kai  Guciac  qpepojuev.  öti 

Ydp  ou  Td  auTd  nap'  olc  laev  Geoi,  irap'  oic  be  Gripia,  nap'  oic  be 
lepeia  vevo)aiC|neva  ecTiv,   dKpißuic  erricTacGe.    zunächst  fragt  es 



460     LPaul:   zur  erklärung  der  beiden  apologien  des  Justinus  Martyr. 

sich,  woran  sich  das  OTi  nach  TTpÜJTOV  )nev  anschlieszt.  die  erklärer 
gehen  darüber  hinweg,  als  ob  es  sich  von  selbst  verstände,  nun  gibt 
es  in  den  worten  von  TrpüüTOV  an  bis  zu  dem  neuen  satz  örrep  usw. 
nichts,  woran  sich  das  ÖTi  als  einen  nebensatz  einleitend  anschlieszen 
könnte,  also  musz  es  sich  an  vorausgehendes  anlehnen,  was  denn 
auch  der  fall  ist.  c.  23  hatte  drei  punkte  aufgestellt,  die  näher  er- 

örtert oder  bewiesen  werden  sollen,  die  letzten  worte  des  cap.  toO- 
TOV  eXcTXOV  TTOiricöiaeBa,  in  welchen  toutov  wegen  des  fehlenden 
artikels  prädicativ  zu  fassen  ist,  sind  nicht  blosz  der  hauptsatz  zu  der 
ganzen  vorangehenden  dreiteiligen  periode,  sondern  an  sie  schlieszt 
sich  auch  sofort  c.  24  in  der  weise  an,  dasz  nun  der  satz  mit  ÖTi  die 
nähere  ausführung  gibt,  also  die  epexegese  für  toötov  darbietet, 

die  Übersetzung  ist  demnach,  kurz  angedeutet,  diese:  'zum  beweis 
dafür  wollen  wir  folgendes  geben:  erstens  dasz  wir  allein  gehaszt 
werden  .  .,  während  andere  anderswo  bäume  .  ,  verehren  und  wäh- 

rend keineswegs  ein  und  dieselben  gegenstände  von  allen  geehrt 
werden  .  .  was  immerhin  allein  ihr  uns  vorzuwerfen  habt  .  .  denn 

dasz  nicht  ein  und  dieselben  gegenstände  bei  den  einen  als  gölter, 
bei  den  andern  als  tiere,  bei  wieder  andern  als  geweihte  opfer  an- 

gesehen sind,  wiszt  ihr  recht  gut'  ich  habe  die  über&etzung  des 
ganzen  capitels  kui'z  angedeutet,  weil  wir  so  am  besten  den  Zusammen- 

hang erkennen,  aus  diesem  ergibt  sich  aber  ohne  weiteres,  dasz  die 
Worte  ÖTTep  fiövov  usw.  nur  in  einer  art  von  parenthese  sich  an  den 

vorausgehenden  satz  anschlieszen:  'während  keineswegs  ein  und  die- 
selben gegenstände  von  allen  verehrt  werden,  sondern  anderswo 

anderes,  so  dasz  jeder  dem  andern  (alle  einander)  als  gottlos  gilt, 

weil  sie  nicht  ein  und  dasselbe  vei'ehren';  und  zwar  schlieszt  sich 
der  satz  önep  juövov  usw.  so  an ,  dasz  in  ÖTi  jjlx]  touc  auTOUc  vpav 
ceßo|uev  9eouc  usw.  die  nähere  ausführung  des  öirep  usw.  gegeben 

wird.  —  Wie  man  aber  nun,  wenn  man  den  Zusammenhang  des 
ganzen  überblickt,  leicht  sieht,  dasz  die  worte  Öiiep  jUÖVOV  . .  qp^po- 
|iev  sich  parenthetisch  an  das  vorangegangene  anschlieszen,  indem 
sie  nur  eine  anwendung  des  gedankens  auf  die  eigne  läge  machen, 
so  erkennt  man  auch  sofort,  dasz  die  worte  OTi  fäp  usw.  sich  im 

logischen  Zusammenhang  nicht  an  den  satz  örrep  )növov  usw.  an- 
schlieszen, sondern  an  die  diesem  satz  vorausgehenden  worte  Kai  ou 

TUJV  aÜTÜuv  UTTÖ  TTavTUüV  Ti|auj|Lievuuv,  oKK'  oiXXujv  dXXaxöce.  diese 
worte  begründet  eben  der  satz  mit  yotp:  dieser  ist  darum  vollständig 
in  Ordnung,  wenn  wir  die  lesart  der  hss.  oü  annehmen  und  nicht  die 
conjectur  ouv.  freilich  wird  der  sinn  dieser  worte  ÖTl  Ydp  OU  usw. 

ein  verkehrter  ('is  vero  sensus  incommodus  est'  Otto),  wenn  wir  in 
ihnen  eine  begründung  des  unmittelbar  vorangegangenen  satzes 
ÖTTep  usw.  sehen  wollten;  weil  das  die  hgg.  thaten,  musten  sie  wohl 
zweifei  an  der  richtigkeit  des  ou  hegen,  deshalb  wollte  Maranus  es 
streichen,  Trollop  und  Otto  ouv  lesen,  auch  Krüger  hat  das  ouv 
aus  dem  Ottoschen  texte  aufgenommen,  der  sinn  ist  aber  allein  mit 

dem  oü  richtig.  —    Endlich  will  ich  zum  Verständnis  des  ganzen 
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noch  bemerken,  dasz  alles  in  dem  capitel  gesagte  dazu  dienen  soll, 
den  ersten  punkt  in  jener  dreigliedrigen  periode  von  c.  23,  dasz 
nemlich  die  Christen  allein  die  Wahrheit  hätten,  näher 
zu  erweisen,  diesen  erweis  liefern  die  worte  TrpiijTOV  |Liev  ÖTl  usw. 
mit  einem  ersten  beitrag.  einen  zweiten  und  dritten  bringt  das 

folgende  bis  c.  30,  mit  beuiepov  b'  ÖTi  und  xpiTOV  b'  ÖTi. 
Im  folgenden  will  ich  mich  darauf  beschränken  meine  abwei- 

chungen  von  dem  in  der  Krügerschen  ausgäbe  aufgenommenen  texte 
Ottos  kurz  anzugeben. 

In  c.  26  lese  ich  in  den  worten  Ktti  '€Xevriv  Tivd  Tr]V  Trepivo- 
ciricacav  auTiiJ  vor  diesem  auTUJ  ein  cuv,  das  ebenso  notwendig  ist, 
wie  es  wegen  der  ähnlichkeit  der  schriftzeichen  in  der  letzten  silbe 

von  TTepiV0CTr|Cacav  bei  Unachtsamkeit  des  abschreibers  leicht  aus- 
gelassen werden  konnte.  —  In  c.  53  erscheint  mir  als  die  richtige  les- 

art  statt  eQx]  die  Variante  aus  B  e'9vri,  wobei  sowohl  das  komma  nach 
diesem  worte  zu  tilgen  ist,  da  die  worte  eövri  eauTouc  fi|Liäc  öpoiviec 
zusammen  gehören,  als  auch  das  komma  nach  öpuJVTCC  am  besten 
wegfällt,  da  die  partikel  le  nach  TrXeiOVac  die  beiden  participialsätze 

opOuviec  und  eiböxec  verbindet.  —  In  c.  57  hat  Otto  und  nach  ihm 
Krüger  in  den  worten  (I)v  ei  |uifi  KÖpoc  Touc  lueiacxövTac  Kav  ̂ vi- 

auToO  e'xri  .  ■  irpocex^iv  bei  statt  des  ei  jjlX]  die  conjectur  ei  jaev  in 
den  text  aufgenommen,  die  lesart  der  hss.  jur]  ist  aber  zu  halten, 
der  conjunctiv  ist  als  einem  conjunctiv  der  furcht  und  besorgnis 

analog  zu  betrachten,  und  die  worte  sind  zu  übersetzen:  ^wenn  nicht 
diejenigen ,  welche  auch  nur  ein  jähr  diese  dinge  genieszen ,  ekel 

über  sie  erfassen  soll  (wie  sicher  zu  erwarten  steht),  so  müssen  sie' 
usw.  —  c.  58  Ktti  TOUC  |uev  xfic  th^  |uti  eTraipecGai  buvajaevouc  toic 

Y^livoic  .  .  TrpocriXoOci.  Otto  sagt  von  dem  eTiaipecOai  'ferri  nequit' 
und  nimt  Krabingers  conjectur  ctTiaipecöai  in  den  text  auf;  so  auch 
Krüger,  ich  glaube,  mit  unrecht;  erraipecGai  passt  hier  ganz  gut: 

'die,  welche  sich  nicht  erheben  können  von  der  erde,  heften  sie  (die 
daimonen)  an  das  irdische.'  zum  genitiv  xfic  fY\c  vgl.  Soph.  Phil. 
613.  —  c.  64  eic  )LiijLir|av  oCv  toO  Xexöevroc  eTTiqpepo)aevou  tlD 
ubaii  TrveiJ|uaToc  GeoO  iriv  Köprjv  GuYatepa  toO  Aiöc  ecpacav. 

auch  hier  sagt  Otto  von  dem  part.  emqpepoiuevou :  ̂nullo  modo  ferri 
potest';  er  nimt  statt  dieser  allgemein  gebotenen  lesart  den  infinitiv 
eTTiqjepecGai  in  den  text  auf.  worin  das  sprachwidrige  des  im  prä- 
dicativen  Verhältnis  stehenden  participiums  liegen  soll,  kann  ich 
nicht  einsehen;  die  einfache  Übersetzung  desselben  zeigt,  dasz  es 

ganz  am  orte  ist:  'zur  nachäflfung  also  des  geistes  gottes,  der  als 
ein  Über  dem  wasser  schwebender  ausgesagt  ist  (bei  1  Mose  1,  1  ff.), 
redeten  sie  (die  daimonen)  von  der  Persephone  als  einer  tochter 
des  Zeus.' 

Ich  komme  jetzt  zur  zweiten  apologie,  und  zwar  zu  der  stelle 

in  c.  7  Ol)  f cip  «V  fjv  eTraiveiöv  oubev  auxuJv,  ei  oük  fjv  in  d^qpö- 
Tepa  TpeirecGai  Kai  buvaiiiiv  eixe.  'keines  von  ihnen  (den  geschaffe- 

nen wesen)  würde  ein  lob  verdienen,  wenn  ihm  nicht  frei  stände 
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sich  nach  beiden  seiten  (zum  guten  oder  schlechten)  hinzuwenden 

und  wenn  es  nicht  dazu  das  vermögen  hätte.'  natürlich  steht  fjv 
hier  im  sinne  von  eEfiv  (auTUJ),  und  mit  eix€  tritt  ein  Wechsel  des 
subjects  ein.  das  ist  ja  häufig  genug,  ich  weisz  darum  nicht,  wes- 

halb Otto  diese  allein  beglaubigte  lesart  aufgibt  und  ei  OUK  av  liest, 
zumal  das  av  im  Vordersätze  der  hypothesis  neben  ei  selten  genug 
ist.  das  Kai  vor  buva)Uiv  ist  also  auch  beizubehalten,  —  In  der  stelle 

c.  7  ei'ie  -iäp  usw.  entspricht  das  erste  f\  vor  |ur|bev  eivai  dem  eixe 
und  steht  statt  eines  solchen  eixe,  das  zweite  f|  vor  dem  zweiten 
juribev  eivai  ist  unhaltbar  und  durch  Kai  zu  ersetzen ,  wie  die  im 
gedankengang  analogen  stellen  I  28  r\  IXY]  eivai  auTÖv  (seil.  TÖV 
0€6v)  .  .  Ktti  jiribev  eivai  dpetriv  }ir]be  KaKiav,  und  II  9  Kai  oubev 

ecTiv  dpexfi  oube  KttKia  zeigen.  —  c.  8  oübev  be  9au|LiacTÖv,  ei  xouc 
usw.  das  von  Otto  nach  ei  TOUC  eingeschobene  ou,  welches  durch 
keine  hs.  beglaubigt,  nur  von  Sylburg  und  Grabe  fälschlich  verraiszt 
wird,  ist  nicht  zu  aceeptieren.  man  ziehe  nur  das  ttoXu  juäWov  bei 
der  Übersetzung  eng  zu  d\Xd  heran,  so  ist  der  sinn  ganz  treffend. 
dXXd  steht  hier  wie  oft  elliptisch ;  es  ist  etwa  ein  Ktti  ou  )liövov  tou- 
Touc  hinzuzudenken.  —  c.  10  )LieTa\€iÖTepa  juev  oijv  Trdaic  dvOpiu- 
Tteiou  bibacKttXiac  qpaiveiai  td  fnuetepa  bid  toO  tö  Xoyiköv  tö 

öXov,  TÖV  cpavevTtt  bi'  f)|udc  Xpicxöv,  yeTOvevai  Kai  ca)|ua  Kai 
XÖTOV  Kai  qjuxnv-  so  ist  zu  lesen  und  zu  interpungieren.  die  hss. 
bieten  bid  toOto,  was  keinen  sinn  gibt;  Otto  nimt  die  conjectur  von 
Maranus  bid  TO  auf,  so  dasz  t6  zu  Y^TOvevai  gehören  soll,  nach 
welchen  werten  dann  von  Otto  natürlich  auch  ein  komma  gesetzt 
wird,  aber  abgesehen  von  der  leichtern  correctur  statt  bid  TOUTO 
nach  Pearson  ein  bid  ToO  TÖ  zu  setzen,  scheint  diese  conjectur  schon 
deshalb  annehmbarer,  weil,  wie  das  ToO  zu  Yefovevai,  so  das  tö 
dann  zu  Xoyiköv  tö  öXov  gehört,  wo  es  vermiszt  wird:,  denn  diese 
worte  sind  gleich  dem  in  e.  8  gesetzten  6  rrdc  XÖYOC.  die  worte  sind 

subjectsaccusativ  zu  YCYOvevai  und  töv  qpavevTa  bi'  fi)Lidc  XpiCTÖv 
steht  in  appositionellem  Verhältnis  zu  ihnen,  dagegen  die  worte 
Kai  cuj|Lia  Kai  Xöyov  Kai  ijjuxiiv  sind  das  prädicat  zu  Y^TOVevai 
und  umschreiben  trichotomisch  den  begriff  dv9puj7TOC.  denn  Baur 
(s.  Ottos  anm.)  hat  ganz  recht,  wenn  er  XÖYOC  hier  gleich  voOc  faszt, 
dh.  als  menschliche  Vernunft,  natürlich  musz  dann  das  komma  nach 

YeYove'vai  wegfallen.  —  c.  10  eTreibf)  buva|uic  ecTi  tou  dppr|TOu 
TraTpöc  Kai  ouxi  dvBpiuTTeiou  Xöyou  Td  CKeurj.  diese  vulgata  ist 
gegen  die  durch  Otto  in  den  text  aufgenommene  conjectur  (von 
Pearson,  Thalemann,  Götze)  KttTaCKeuri  beizubehalten,  die  worte 
beziehen  sich  auf  Christus  und  sind  mit  Lange  und  Grabe  zu  über- 

setzen :  'quandoquidem  is  virtus  est  patris  ineffabilis  et  non  humanae 
rationis  vasa.'  Christus  'ist  die  macht  des  unaussprechlichen  gottes 
(was  bei  Justin  identisch  ist  mit  dem  logos  gottes)  und  nicht  das 

gefäsz  einer  menschlichen  Vernunft',  dh.  keine  gewöhnliche  mensch- 
liche persönlichkeit,  um  das  aaszudrücken  passt  nur  Td  CKeur),  nicht 

KaxacKeuri,  zurüstung.  —  c.  12  ei  be  Kai  vöv  Tic  rjv  TpaYiKfj  qnuvi} 
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dveßörjcev  erri  ti  ßfi^a  uvprjXöv  dvaßdc  •  aibecGrire  usw.  die  worte 
enthalten  einen  wünsch,  es  möchte  doch  einer  auftreten  und  wie 
ein  tragischer  Schauspieler  von  hoher  bühne  herab  vor  aller  weit 
die  Unschuld  der  Christen  gegen  die  böswilligen  anschuldigungen 

(Thyestische  mahlzeiten  und  Oidipodeische  geschlechtliche  ausschwei- 
fungen)  laut  verkündigen.  Maranus  corrigierte  deshalb  ei9e  Ktti  vOv 
TIC  dv  TpaYiKTJ  qpuuvri  dveßöricev,  was  Otto  in  den  text  aufgenommen 
hat.  das  ei9e  statt  ei  be  ist  wohl  eine  von  den  conjecturen,  die  bis 
an  die  grenze  der  gewisheit  reichen,  dv  dagegen  zum  ausdruck  des 
einfachen,  nicht  hypothetisch  gestellten  Wunsches  ist  nicht  zulässig, 

aber  Krabingers  Vorschlag  statt  fjv  vielmehr  ev  zu  lesen  scheint  vor- 

trefflich, um  die  bedeutung  der  worte  'in  feierlichem  tone'  zu  ge- 
winnen. —  c.  13  Ol  5e  xdvavTia  eauToTc  ev  KupiuuTepoic  eipriKÖrec 

oiiK  eTriCTr||Lir|V  tfiv  dTTuumov  Kai  YvuJciv  Trjv  dveXeYKTOv  cpaivov- 

xai  ecxilKevai.  'sie  (die  heidnischen  Schriftsteller)  scheinen,  da  sie 
in  hauptsachen  sich  widersprechendes  sagen,  keine  .  .  Wissenschaft 

und  keine  unwiderlegbare  erkenntnis  gehabt  zu  haben.'  in  dieser 
Übersetzung  ist,  wie  man  sieht,  das  von  den  hss.  gebotene  dTTtuTTTOV 
ausgelassen,  das  wort  findet  sich  nicht  in  der  griechischen  spräche, 
es  fragt  sich,  was  für  ein  adjectivum  wird  an  der  stelle  desselben 
verlangt?  Otto  nimt  die  von  verschiedenen  erklärern  aufgestellte 
conjectur  dTTOTTTOV  in  den  text  auf,  und  so  auch  Krüger,  aber  der 

Zusammenhang  verlangt  ein  wort,  welches  die  bedeutung  von  'fest, 
nicht  schwankend' hat,  die  octtoktoc  nicht  haben  kann,  nun  hat  man 
wohl  die  bedeutung  von  dTTOKeKpu|Li)uevoc  dem  worte  aTTOTTTOC  bei- 

legen wollen ,  um  unter  der  aTTOTTTOC  eTTiCTri|uri  eine  'geheimlebre' 
zu  verstehen,  ob  das  geht,  ist  mehr  als  fraglich,  und  wenn  es  gienge, 
so  würde  es  zu  nichts  helfen,  denn  Justin  gibt  den  grund  an, 
warum  er  Christ  geworden,  nemlich  weil  er  eine  sichere  lehre  ver- 

langte, die  aber  keine  philosophie  bot.  wird  nun  allein  der  begriff 

'fest,  sicher'  hier  verlangt,  so  wird  wohl  auch  die  conjectur  Langes 
ctTTTiuTOV  die  richtige  sein,  auch  konnte  cctttujtoc  (=dTTTUUC,  aTTTÜJTi 
TU)  XöfLU  bei  Piaton  Staat  534"^)  leichter  in  ein  dTTUiTTTOC  als  in  aTTO- 

TTTOC entstellt  werden. 

Einen  viel  versuchten  text  bietet  c.  14.  zum  Verständnis  dessen, 
was  wir  hier  in  aller  kürze  zur  erklärung  desselben  bieten,  scheint 
es  nötig  die  textworte,  wie  sie  von  den  hss.  geboten  werden,  herzu- 

setzen, sie  heisren:  Kai  üjudc  ouv  dEioO)uev,  UTTOYpdvjjavTac  tö  üjuTv 
boKoOv,  TrpoGeivai  touti  tö  ßißXibiov,  öttuuc  Kai  toic  dXXoic  Td 
fiiueTepa  YvuucBf]  Kai  büviuvTai  ttic  ijjeuboboSiac  Kai  dYvoiac  tiIjv 

KaXijuv  dTTaXXttYiivai,  o'i  TTapd  Trjv  eauTuJv  aixiav  UTTeu9uvoi  TaTc 
Tijuujpiaic  YivovTai,  eic  tö  Yvujc9fivai  toic  dvGpuuTTOic  TauTa,  biö 
ev  Tri  cpucei  Trj  tujv  dv9pujTTuuv  eivai  tö  YvuupicTÖv  KaXoO  Kai 
aicxpoö,  Kai  bid  tö  fi|uujv,  ouc  ouk  eTTiCTavTai  TOiauTa,  örroia 
XeYouciv  aicxpd  KaTanjri9iZ;o|Lievouc ,  Kai  bid  tö  xctipeiv  ToiaÖTa 

TTpdEaci  Geoic  Kai  e'Ti  vOv  dTcaiTOÖci  TTapd  dv9pd)TTuuv  Td  öjLioia, 
eK  Toö  Kai  f^iv  ujc  ToiauTa  irpaTTOuci  GdvaTov  f|  becjud  y\  dXXo  ti 
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toioOtov  TTpöcTijuov  ettUTOuc  KttiaKpiveiv,  lijc  )Lifi  be'ecGai  aXXiuv 
biKttCTÜJV.  zunächst  ist  zu  billigen,  dasz  Otto  das  von  Maranus  ua. 
vorgeschlagene  biä  TO  statt  des  biö  vor  ev  Tf)  cpucei  .  .  eivai  in  den 
text  aufgenommen  hat;  der  Infinitiv  eivai  und  das  zweimal  folgende, 
parallele  Satzglieder  einleitende  bld  TÖ  fordern  diese  lesart.  auch  ist 

YVUupiCTiKOV  statt  YVuupiCTÖv  und  Trpocxijuäv  statt  irpöcTijuov  unbe- 
denklich in  den  text  aufzunehmen,  wie  Otto  gethan  hat.  endlich 

halten  wir  dessen  Vermutung,  dasz  das  Kai  nach  eK  ToO  vor  diese 
vForte  zu  setzen  sei,  für  richtig,  und  zwar  dieses  Ktti  dann  als  copula 

gefaszt,  nicht,  wie  Otto  es  nimt,  im  sinne  von  'auch',  weiter  aber 
können  wir  in  änderung  des  textes  nicht  mitgehen,  auch  Krüger 
nemlich  streicht  nach  Otto  die  von  den  hss.  gebotene  und  ganz  ge- 

sicherte lesart  eic  tö  YvuucGfjvai  toTc  dvBpuJTTOic  TaOia,  die  er  als 
glosse  betrachtet,  wirft  man  diese  worte  aus,  so  verschiebt  sich  die 
auffassung  des  ganzen  capitels.  das  dreimalige  bld  TO  usw.  soll  sich 

dann  an  die  worte  o'i  Ttapd  Trjv  eauTÜJv  aitiav  usw.  anschlieszen 
und  das  Trapd  soll  übersetzt  werden  'durch'  anstatt  'ohne'  (an  ihrer 
schuld  vorbei),  das  bld  xö  usw.  schlieszt  sich  aber  vielmehr  an  die 

worte  eic  tö  TVUJcGfjvai  xoTc  dvOpuuTTOic  xaöxa  an,  und  diese  selbst 

nehmen  nur  das  vorausgegangene  Öttiuc  Kai  xoic  ctXXoic  xd  fme'xepa 
YVUJCÖrj  wieder  auf,  eine  wiederaufnähme  die  dadurch  hinreichend 
motiviert  ist,  dasz  sie  den  für  den  schriftsteiler  wichtigsten  gedanken 
des  ganzen  capitels  enthalten,  dasz  die  erlaubnis  zur  Veröffentlichung 
seiner  schrift  von  ihm  verlangt  wird,  damit  den  beiden  die  lehre  der 
Christen  bekannt  werde,  im  folgenden  ist  der  Vorschlag  rrpdxxeiv 
nach  aicxpd  einzuschieben  verwerflich  und  Kaxavpriqpi^ojuevouc  als 
unzweifelhaft  echt  beizubehalten,  abhängig  ist  dieses  participium 
von  oiiK  eiricxavxai.  ein  Kaxanjr](piz;ec0ai  daraus  zu  machen  (was 
Otto  auch  in  den  text  aufgenommen  hat) ,  weil  bld  x6  fmujv  diesen 
infinitiv  verlange,  ist  eine  unglückliche  conjectur.  das  bld  x6  f]|Liüijv 

ist  vielmehr  für  sich  selbständig  zu  fassen  'wegen  unserer  Sache', 
was  sollte  auch  das  OÜK  eiricxavxai  ohne  das  participium  ?  endlich 
ist  das  in  Ottos  ausgäbe  vor  den  worten  eK  xoO  Kai  fijuiv  recipierte, 
blosz  auf  conjectur  beruhende  d)c  nicht  anzunehmen,  dagegen  aber, 
wie  bemerkt,  das  Ktti  nach  eK  xoO  vor  diese  worte  zu  stellen,  die 
copula  KOI  schlieszt  den  satz  an  das  vorausgegangene  bld  x6  xaipeiv 
an.  zu  construieren  ist:  bld  xö  xaipeiv  Oeoic  xaOxa  npaHaci  .  .  Kai 
(bld  xö)  KaxoKpiveiv  eauxouc  eK  xou  Tipocxiiadv  fiiuiv  Gdvaxov. 

Dies  sind  die  hauptstellen  in  den  beiden  apologien,  in  denen 
ich  mehr  oder  weniger  von  Otto  abweiche,  im  übrigen  bin  ich  der 
ansieht,  dasz  Krüger  recht  gethan  hat  seiner  ausgäbe  den  Ottoschen 
text  zu  gründe  zu  legen,  denn  wenn  es  auch  richtig  ist,  was  er  sagt, 
dasz  eine  kritische  ausgäbe  sich  ganz  anders  mit  den  ahweichungen 
des  Justintextes  bei  Eusebios  wird  auseinandersetzen  müssen,  als 
das  bisher  geschehen,  so  ist  doch  Ottos  ausgäbe  auch  nach  dem  von 
ihr  gebotenen  texte  bis  jetzt  die  beste. 
Dresden.  Ludwig  Paul. 
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(44.) 
DIE  GLAUBWÜRDIGKEIT  DER  CAPITOLINISCHEN 

CONSÜLNTAFEL. 

(fortsetzung  von  s.  289—321.) 

III.   Diodors  liste. 

1.  Die  namengebung.  Diodors  allgemeine  Weltgeschichte 

nennt,  soweit  sie  vollständig  erhalten  ist,  die  eponymen  von  268 — 
452 :  bis  327  führen  in  den  praescripten  der  einzelnen  jähre  69  einen 

beinamen,  ebenso  viele  keinen;  dagegen  von  328  an  ist  das  co- 
gnomen  nach  Cichorius  Zählung  in  313  fällen  weggelassen  und  nur 

in  7  gesetzt,  in  der  geschichtsex'zählung  wird  es  nirgends  angegeben, 
hieraus  schlieszt  der  genannte  gelehrte,  dasz  Diodor  bis  327  abwech- 

selnd zwei  consulnlisten  benutzt  habe,  eine  überall  und  eine  nirgends 
mit  beinamen  ausgestattete;  diese  habe  er  in  seiner  annalistischen 
quelle  vorgefunden,  jene  sei  eine  blosze  consulntabelle  gewesen, 
dabei  setzt  er  ohne  weiteres  voraus,  dasz  die  annalistische  quelle 
überall  dieselbe  gewesen  sei,  und  findet  in  dem  fehlen  der  cognomina 
einebestätigung  der  hohen  Wertschätzung,  deren  sich  Diodors  römische 
geschichten  erfreuen. 

Auf  das  fehlen  von  beinamen  wird  auch  hier  ohne  grund  ein 

hohes  gewicht  gelegt,  betreffs  der  geschichtserzählung  ist  es  jeden- 
falls unerheblich :  die  meisten  fälle  dieser  art  gehören  der  zeit  nach 

327  an,  in  welcher  auch  die  praescripte  kein  cognomen  liefern,  der 
frühern  blosz  315  Sp.  Maelius,  269  Sp.  Cassius,  283  C.  Sicinius 

(bei  Piso  Siccius),  L.  Numitorius,  M.  Duillius,  Sp.  Acilius  (lücken- 
haft statt  Sp.  Icilius,  L.  Mecilius  oder  Maecilius).  die  volkstribunen 

von  283  haben  möglicher  weise  keinen  beinamen  geführt,  s.  cap.  I  4 
zu  Piso ;  Cassius  wird  von  Diodor  auch  als  consul  im  praescript  des 

vorhergehenden  Jahres  ohne  cognomen  aufgeführt,  bleibt  nur  Mae- 
lius, welchem  Dionysios  XII  1  die  benennung  €ubai|Liuuv  (nach 

Mommsen  RP.  II  200  ua.  =  Felix)  gibt:  derselbe  grund,  aus  wel- 
chem dieser  ausnahmsweise  das  römische  cognomen  übersetzt,  anstatt 

es  beizubehalten,  kann  Diodor  zur  weglassung  bewogen  haben:  Felix 
hat  als  Personenname  eine  ungriechiriche  endung. 

Eine  bestätigung  des  satzes,  dasz  die  kein  cognomen  enthalten- 
den praescripte  mit  den  beinamenlosen  erzählenden  stücken  aus 

gleicher  quelle  geflossen  seien,  können  wir  demnach  in  dem  um- 
stände, dasz  in  5  von  den  7  geschichten,  welche  Diodor  304 — 328 

gibt,  auch  die  praescripte  keinen  beinamen  liefern,  keineswegs  er- 
kennen; zum  mindesten  müsten  nicht  blosz  in  jenen  5  (304.  308. 

315.  322.  328),  sondern  auch  in  den  zwei  andern  geschichten  (305. 
312)  die  praescripte  beinamenlos  sein,  auch  hätte  das  j.  328,  weil 
es  der  zweiten  reihe  angehört,  nicht  hierher  gezogen  werden  sollen, 
und  auch  die  vor  304  liegenden  jähre  der  ersten  müsten  so  behandelt 

JalirbUcher  fiir  class.  philol.  1891  hlt.  7.  30 
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sein  wie  jene  fünf;  dort  finden  sich  aber  geschichtliche  notizen  in 
5  Jahren  (269.  270.  277.  283.  303),  deren  praeacripte  beinamen 
aufweisen,  das  wahre  Verhältnis  ist  also  nicht  5:2,  sondern  4  :  7. 
eine  andere  vermeintliche  bestätigung,  darin  bestehend  dasz  Mamer- 
cus  als  cognomen  316  im  praescript  genannt,  328  in  der  erzählung 
nicht  genannt  wird,  erledigt  sich  ebenfalls  durch  den  umstand,  dasz 
nach  327  die  beinamen  verschwinden,  wenn  ferner  303  Ap.  Clau- 

dius Regillanus,  dagegen  304  blosz  Ap.  Claudius  steht,  so  erklärt 
sich  für  304  die  weglassung  eben  daraus,  dasz  der  beiname  schon 
303  angegeben  ist. 

In  vielen  jähren  der  ersten  reihe  gibt  Diodor  nur  dem  6inen 
von  beiden  consuln  einen  beinamen.  der  neuen  lehre  zufolge  müste 
er  die  benennung  des  6inen  seiner  tabelle,  die  des  andern  dem  anna- 
listen  entnommen  haben,  dies  ist  unwahrscheinlich;  Cichorius  nimt 
daher  an,  in  all  diesen  fällen  sei  der  beiname  des  andern  von  den 
abschreibern  übersehen  worden ,  und  stützt  diese  annähme  auf  eine 
scharfsinnige  beobachtung:  die  auslassung  triflFt  immer  den  ersten 
von  beiden  consuln,  dessen  cognomen  in  der  that  leichter  ausfallen 
konnte,  und  lücken  zeigen  sich  in  vielen  namenreihen  Diodors.  doch 
fehlt  es  der  annähme  an  den  unterstützungsgründen ,  deren  sie  bei 
ihrer  ausdehnung  auf  so  viele  (22)  fälle  dringend  bedurft  hätte,  die 

offenbare  lücke  301.  kann  man  ebensowohl  zu  CeScTOC  Koi'VTioc^' 
(,  TTöttXioc  KoupictTioc)  TpiY€)Uivoc  wie  mit  Cichorius  zu  CeHcTOC 
KoivTioc  (Ouäpoc,  TTöttXioc  Koupidiioc)  TpiYCjuivoc  ergänzen,  und 
der  Wechsel  in  der  anwendung  oder  weglassung  des  beinamens  bei 
6inem  und  demselben  consul,  von  welchem  unten  belege  gegeben 
werden,  läszt  sich  auch  ohne  jene  annähme,  aus  der  bekannten  fahr- 

lässigkeit und  inconsequenz  Diodors  erklären,  eine  solche  ähnlich- 
keit  zwischen  dem  vermiszten  und  dem  vorausgehenden  namen  wie 

zwischen  Koupidiioc  und  Koi'vTioc  findet  sich  in  keinem  von  den 
22  fällen  auszer  319  fdioc  'louXioc  (MoOXoc),  TTpÖKXoc  OuepYivioc 
TpiKOCTOC;  in  den  andern  beschränkt  sie  sich  darauf,  dasz  beide  auf 

-OC  ausgehen,  auch  sind  auszer  diesen  noch  die  verwandten  fälle  in 
betracht  zu  ziehen,  von  den  3  consulartribunen  des  j.  316  fehlt  nicht, 
wie  man  im  sinne  der  fraglichen  behauptung  erwarten  sollte,  dem 
ersten,  sondern  den  beiden  letzten  der  beiname;  ebenso  verhält  es 
sich  372. 

Die  Vorstellung,  dasz  Diodor  unaufhörlich  in  den  praescripten 
mit  zwei  quellen  gewechselt  habe,  von  welchen  die  eine  blosz  in  einer 
tabelle,  die  andere  in  einem  annalenwerk  bestand ,  ist  schon  an  sich 
unwahrscheinlich  genug,  er  müste  z.  b.  306  jene,  307  dieses,  308. 
309  wieder  die  tafel,  310  die  annalen,  311  die  tafel  zu  rate  gezogen 
haben,  ein  Wechsel  für  welchen  sich  kein  beweggrund  denken  läszt. 

die  annalen  müste  er  bei  der  niederschrift  jeder  Jahresgeschichte  ver- 
glichen haben;  wie  oft  hätten  ihm  nicht,  da  die  tafel  auf  jeder  seite 

^2  verdorben  aus  KoivTi\ioc. 
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eine  ganze  reihe  von  consulaten  bot,  beide  namengebungen  in  ein- 
ander fiieszen  müssen,  die  bequemlichkeit  und  flüchtigkeit  Diodors, 

aus  welcher  Cichorius  die  häufige  nichtbenutzung  der  tafel  erklären 
will,  läszt  sich  ebenso  gut,  ja  mit  besserem  recht  zur  erklärung  des 
fehlens  von  beinamen  ohne  annähme  zwei  so  verschiedener  quellen 

verwenden :  die  annalen  boten  ihm  ja  schon  ein  vollständiges  Ver- 
zeichnis; wozu  sich  noch  unnötiger  weise  mit  einer  tabelle  abmühen, 

welche  sich  blosz  für  das  praescript  verwenden  liesz,  während  die 
annalen  zugleich  für  die  geschichtserzählung  benutzt  werden  musten. 
boten  sie  aber  keine  beinamen  und  lag  ihm  doch  etwas  an  deren 
angäbe,  so  begreift  man  wieder  nicht,  warum  er  von  328  an  fast  gar 
nicht  zur  tabelle  gegriffen  hat.  ebenso  wenig  verständlich  wäre  es 
anderseits,  wenn  Diodor,  nachdem  er  einmal  von  328  an  diese  bei 

Seite  gelegt,  nachher  doch  manchmal  sie  wieder  verwendet  hätte, 
da  sie  ihm  doch  bei  jedem  jähr  weiter  nichts  neues  als  einen  bei- 

namen bot. 

Warum  von  328  an  die  beinamen  fast  constant  fehlen,  ist  nicht 

schwer  zu  erkennen,  von  diesem  jähr  an  folgen  bis  387  fast  ununter- 
brochen consulartribunate,  collegien  von  3,  4,  5,  6,  8  beamten,  deren 

benennung  bei  zugäbe  der  cognomina  9,  12,  15,  18,  24  namen  er- 
fordert haben  würde,  die  beinamen  waren  den  Griechen  besonders 

lästig;  was  wunder,  wenn  ein  sowenig  sorgfältiger  schriftsteiler  sie 

hier  alle  wegliesz  und,  nachdem  er  einmal  328  —  340  sich  an  diese 
ihm  (vgl.  cap.  IV  6)  bequeme  kürze  gewöhnt  hatte,  ihr  auch  bei  den 
meisten  consulaten,  welche  eingestreut  sind,  gehuldigt  hat?  so  hat 
er  schon  303  nur  dem  ersten  und  letzten,  304  gar  keinem  decem- 
virn  einen  beinamen  gegeben;  von  den  consulartribunen  vor  327 
führt  ihn  310.  320.  321  keiner,  316  nur  der  erste,  320  der  zweite 
und  dritte;  über  322  s.  unten,  dafür  dasz  Diodor  cognomina,  welche 
er  vorfand,  weggelassen  hat,  sind  mehrere  anzeichen  vorhanden, 

zunächst  in  einigen  von  den  nach  328  auftauchenden  beinamen- 
angaben, deren  sind  nicht  7,  sondern  mindestens  10:  zu  388  Ma- 

mercus,  Lateranus,  395  Laenas,  Imperiosus,  410.  414  Torquatus, 

415  Mamercus  kommt  noch  372  Crassus,  374  "Aykoc  und  412 
Rutilus.  hiesz  dieser  vermöge  einer  sehr  häufigen  corruptel  in  seiner 

vorläge  M.  Nautius  Rutilius  (vgl.  296  fdioc  NauTioc  'PoutiXioc), 
so  konnte  er  in  dem  wahn  zwei  geschlechtsnamen  zu  lesen  sich  zur 
weglassung  des  einen  berechtigt  glauben,  im  j.  322  hat  jeder  von 

den  drei  consulartribunen  nur  zwei  namen;  aber  der  dritte  ein  co- 

gnomen  anstatt  des  geschlechtsnamens:  fdioc^'  MeieXXoc,  verdorben 
aus  C.  (Postumius)  Megellus^'';  Diodor  hat  sich  in  seiner  flüchtigen 
weise  bei  dem  bestreben  nur  zwei  namen  zu  schreiben  in  der  wähl 

■^^  soll  heiszen  CTiöpioc:  die  vornamen  sind,  wie  aus  Livius  zu  er- 
sehen, vertauscht;  vorausgeht  im  text  Ciröpioc  (statt  AeuKioc,  welches 

in  rdioc  verdorben  ist,  s.  abschnitt  4)  TTivdpioc.  Gaius  kommt  bei  den 
Postumiern,    Spurias   bei    den  Pinarieru    nicht  vor.  ^*   hieraus  folgt 
dasz  die  Postumii  Megelli  schon  vor  449  in  den  fasten  auftreten. 

30* 
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des  wegzulassenden  vergriffen,  dasselbe  gilt  von  TTöirXioc  "Aykoc 
374,  dh.  P.  Valerius  Potitus;  über  Köccuuv  (Cossus)  361  s.  cap.  IV  8 
anm.).  er  nennt  ferner  Camillus  überall  blosz  M.  Furius,  wie  auch 
den  Brutus  in  einem  fragment  des  lOn  buchs  blosz  L.  Junius;  Cicho- 
rius  erkennt  an,  dasz  die  beinamen  dieser  männer  von  jeher  bei  den 
Schriftstellern  in  gebrauch  waren,  und  will  doch  das  fehlen  derselben 
hier  als  beweis  des  gegenteils  verwerten,  endlich  beweist  auch  die 
willkürliche  abwechslung  im  setzen  oder  weglassen  des  beinamens 

bestimmter  personen,  dasz  ein  quellennachweis  darauf  nicht  ge- 
gründet werden  darf,  von  den  brüdern  Fabius  heiszt  269  der  erste 

(Q.)  und  271  der  dritte  (M.)  Fabius  Vibulanus,  dazwischen  aber 
270.  273.  275  der  zweite  blosz  K.  Fabius  und  274  auch  der  dritte 

nur  M.  Fabius;  der  söhn  des  Marcus  wird  287.  295  mit  dem  bei- 
namen Vibulanus,  dazwischen  aber  289  ohne  denselben  aufgeführt, 

so  auch  T.  Quinctius  Capitolinus  283.  289,  dazwischen  286  und 
später  308.  311.  315  blosz  T.  Quinctius;  Ap.  Claudius  303,  wie  sein 
vater  283  ohne  cognomen ,  aber  304  Ap.  Claudius  Regillanus  wie 
294  sein  oheim  C.  Claudius  Regillanus ;  Q.  Servilius  288,  mit  Structus 

288;  M.  Geganius  307,  mit  dem  cogn.  Macerinus  311.  317;  L.  Ser- 
gius  317,  mit  Fidenas  325;  Cn.  Manlius  Imperiosus  395,  ohne  bei- 

namen 397;  sein  söhn  T.  Manlius  407,  aber  410.  414  T.  Manlius 
Torquatus. 

2.  Kastor.  die  von  Diodor  benutzte  'tabelle'  hat  ihm,  wie 
Cichorius  behauptet,  der  griechische  Chronograph  Kastor  geliefert, 
welcher  überhaupt  der  chronologische  führer  desselben  gewesen  sei. 
er  verzeichnete  in  der  that  wie  Diodor  die  Olympiaden,  archonten, 
könige  und  consuln,  und  zwar  letztere  nach  Eusebios  chron.  I  295 

gesondert,  gab  also  von  ihnen  eine  tabelle,  und  die  zwei  consuln- 
paare,  welche  Eusebios  ao.  als  das  erste  und  das  letzte  derselben 
anführt,  das  von  245  und  von  693,  sind  mit  beinamen  ausgestattet, 
die  behauptungvon  der  führerschaft  in  chronologischen  dingen  stützt 
sich  darauf,  dasz  nach  Geizer  und  Bornemann  Diodor  wie  Kastor 
beim  j.  60  aufhöre  und,  wie  Collmann  erwiesen  habe,  auch  seine 
liste  der  albanischen  könige  diesem  entstamme,  das  chronologische 
handbuch  Diodors  war  indes  die  chronik  des  ApoUodoros ,  welche 

mit  ca.  70  (nicht  144)  vor  Ch.  abschlosz  (Philologus  XL  83  ff.),  in 
der  einleitung  der  bücher  13.  14.  19.  20  berechnet  er  die  zahl  der 

vom  falle  Trojas  bis  zu  dem  Zeitpunkt,  von  welchem  er  spricht,  ver- 
flossenen jähre  nach  der  epoche  1184/3  vor  Gh.,  dh.  nach  der  Apol- 

lodors,  und  da  wo  er  eine  solche  berechnung  zum  ersten  mal  anstellt, 
in  der  einleitung  des  ersten  buchs ,  nennt  er  diesen  ausdrücklich  als 
den  gewährsmann,  welchem  er  in  der  jahrzählung  von  Troja  bis  zur 
dorischen  Wanderung  folge;  ihn  citiert  er  auch  an  andern  orten,  den 

Kastor  nirgends,  diesen  kann  er  schon  deswegen  nicht  zur  chrono- 
logischen hauptquelle  genommen  haben,  weil  dessen  troische  epoche 

die  des  Sosibios  (1171)  ist,  s.  'troische  aera  des  Suidas'  (1885) s.  62  ff.  Bornemann  will  auch  Diodors  liste  der  seeherschenden  Völker 
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auf  Kastor  zurückführen,  welcher  nach  Suidas  ein  buch  über  die 
seeherschaften  geschrieben  hat;  aber  Suidas  sagt,  wenn  man  einen 
offenbaren  textfehler  mit  Gutschmid  und  mir  (s.  troische  aera  s.  64) 

verbessert,  weiter  nichts  als  dasz  Kastor  die  könige  und  die  see- 
herscher  (dh.  seebeherschenden  Völker)  aufgeführt  hat;  diese  waren 

ohne  zweifei  auch  bei  seinen  Vorgängern'^  mitbehandelt:  denn  sie 
beherschten  nur  die  griechischen  gewässer.  mit  dem  j.  60  vor  Ch. 
hat  weder  Kastor  noch  Diodor  geschlossen:  jener  gieng  bis  zu  den 
consuln  von  693  =  61  vor  Ch.  (Eusebios  I  295)  und  dem  archonten 
Theophemos  (Eus.  I  183.  295),  welcher  ol.  179,  4  =  61/0  vor  Ch. 
(s.  u.)  regierte;  dieser  laut  I  4.  5  bis  zum  anfang  des  gallischen 
krieges,  also  bis  58  vorCh.  dasz  er  denselben  in  ol.  180, 1  =  60/59 
und  in  das  archontenjahr  des  Herodes  setzt,  ist  ebenso  wie  seine  be- 
merkung  V  21.  22  (vgl.  III  38),  er  werde  seiner  zeit  die  Unterwerfung 
Britanniens  (geschehen  oder  vielmehr  versucht  55  und  54  vor  Ch.) 
erzählen ,  nur  einer  von  den  vielen  beweisen  der  mit  Unwissenheit 

gepaarten  flüchtigkeit  Diodors;  die  von  Mommsen,  Holzapfel  ua.  ge- 
billigte conjectur  xpiTOV  (ol.  180,  3  =  58/7  vor  Ch.)  statt  TrpüJTOV 

scheitert  daran ,  dasz  jener  krieg  im  frühling  58 ,  also  ol.  180,  2  be- 
gonnen hat  und  Herodes  laut  CIA.  III  n.  1015  der  unmittelbare 

nachfolger  des  Theophemos  gewesen  ist.  ferner  setzt  Diodor  Roms 
gründung  mit  Apollodoros  750  vor  Ch.,  aber  Kastor  wahrscheinlich 
(s.  u.)  752,  und  die  Vermutung  über  die  Albanerkönige  verstöszt 
gegen  die  zahl  von  429  jähren,  welche  ihnen  Diodor  gibt:  Kastor 
muste,  weil  ihm  Troja  1171  gefallen  war,  ca.  12  jähre  weniger 
rechnen,  die  von  Niebuhr  I  215  und  Mommsen  röm.  chron.  s.  152 

aufgestellte  behauptung,  die  Albanerkönige  seien  von  Sullas  Zeit- 
genossen Alexander  Polyhistor^^  erfunden,  wird  durch  Cassius  He- 

mina  fr.  8  (vgl.  Peter  bist.  rom.  rell.  s.  CLXXII)  und  schon  durch 
das  vorkommen  der  sage  von  Amulius  und  Numitor  bei  Fabius 

Pictor,  Cincius,  Cato  und  Piso  widerlegt;  über  den  unlösbaren  wider- 
sprach, in  welchem  diese  mit  der  angeblich  bis  auf  Polyhistor  allein- 

herschenden  legende  von  Romulus  dem  söhn  oder  enkel  des  Aeneas 
steht,  sucht  Mommsen  RP.  II  266,  wie  schon  andere  bemerkt  haben, 
vergebens  hinwegzukommen,  jetzt  darf  auch  erinnert  werden,  dasz 

Polyhistor  zwar  (in  seinen  Jünglingsjahren)  Sullas  Zeitgenosse  ge- 
wesen ist,  aber  erst  40  vor  Ch. ,  also  nach  Kastor  geschrieben  hat 

(s.  Philol.  XL  VI  177  ff.). 

^^  Eratosthenes  (oder  Apollodoros)  und  Kastor  scheinen  sie  von 
Sosibios  übernommen  zu  haben,  zu  dessen  troischer  epocbe  das  zu  ver- 

mutende anfangsdatum  passt.  ̂ ^  sie  waren  ursprünglich,  wie  es  scheint, 
entweder  sämtlich  oder  bis  zum  vorletzten  in  Kom,  nicht  in  dem  weit 
vom  Tiberisstrom  entfernten  Alba  Longa  seszhaft  gedacht:  dahin  führen 
die  naraen  Alba  (Albula  oder  Alba  der  Tiberis),  Capetus,  Capys  und 
Calpetus  (Capitolium),  Tiberinus,  Aventinus.  Capys  und  Capetus  (oder 
Calpetus)  nebst  Aeneas  Silvius  sind  vielleicht  erst  später  hinzugefügt 
worden,  um  die  jahrsumme  der  könige  nach  Ascanius  von  300  (s.  troische 
aera  des  Suidas  s.  83}  auf  400  zu  bringen. 
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CWachsmuth  (bei  Cichorius  s.  217),  von  welchem  der  gedanke 
Diodors  consulntabelle  aus  Kastor  abzuleiten  ausgegangen  ist,  glaubt 
mittels  dieser  annähme  den  anachronismus  Diodors,  welcher  die  con- 
suln  von  268  (vor  Ch.  486)  fif.  in  480  ff.  vor  Ch.  setzt,  erklären  zu 
können:  die  ersten  consuln  habe  Kastor  520  vor  Ch.  gesetzt,  also 
10  consulate  mehr  gegeben  als  die  gewöhnlichen  listen;  dadurch  sei 
Diodor,  da  er  den  königen  240  jähre  zählend  die  ersten  consuln  510 
setzte,  mit  Kastors  consulaten  auf  zu  späte  data  gekommen;  warum 

der  fehler  bei  varr.  268  gerade  6  jähre  betrage,  lasse  sich  nicht  an- 
geben. Kastor  müste  demnach  für  245 — 267  statt  23  consulate  29 

angegeben  und  später  noch  4  eingeschoben  haben ;  von  einem  solchen 

überschusz  findet  sich  jedoch  bei  Diodor",  der  mehrere  einschiebt, 
aber  noch  mehr  wegläszt,  keine  spur,  von  245  —  262  gaben  alle 
dem  Dionysios  (VII  1)  bekannten  annalisten  17  consulate,  und  die 
consulnlisten  zeigen  überhaupt  keine  andere  auf  Überlieferung  be- 

ruhende Zählungsverschiedenheit  als  die  zwischen  2  oder  3  decem- 
virn-  und  4  oder  5  anarchiejahren  (s.  gang  des  altröm.  kalenders  s.  9) ; 
dasz  die  240  jähre  der  könige  bei  Eusebios  I  291  aus  Diodor  ge- 

nommen seien,  wird  dort  weder  bezeugt  noch  angedeutet;  da  er  nur 

2  decemvirnjahre^'*  gibt  und  von  varr.  360  —  497  137  jähre  zählt 
(gang  des  altröm.  kalenders  s.  57),  so  entfiel  ihm  das  erste  consulat 
509  oder  508  vor  Ch.  Kastor  müste,  da  er  Trojas  fall  1171  setzte, 
den  königen  blosz,  was  unwahrscheinlich,  ca.  230  jähre  gegeben 
haben,  wenn  er  die  republik  schon  520  vor  Ch.  hätte  anfangen  lassen; 
aber  die  460  jähre,  welche  der  text  des  Eusebios  I  295  ihn  von 
Brutus  bis  61  vor  Ch.  zählen  läszt,  sind  von  einem  abschreiber  aus 
der  rechnung  des  Eusebios  (s.  dort  zeile  13)  übertragen,  welcher 
13  jähre  weiter,  bis  48  vor  Ch.  gieng;  Kastor  hatte  wahrscheinlich 
447  (nicht,  wie  troische  aera  s.  64  steht,  448)  jähre  gezählt,  von 
der  ankunft  des  Aeneas  (wahrsch.  1169)  bis  zur  gründung  Roms 
rechnete  er  nach  Lydos  de  magistr.  I  1  417  jähre  (bis  752);  den 

königen  gab  er  nach  Eusebios  244  (752—508  vor  Ch.). 
S.Sprache  der  quelle,  für  die  quelle  der  von  Diodors  Vor- 

gänger gelieferten  consulntafel  hält  Cichorius  die  groszen  annalen, 

die  buchausgabe  der  bis  dahin  alljährlich  vom  oberpontifex  aufholz- 
tafeln mitgeteilten  stadtchronik,  und  verweist  auf  Peters  Vermutung 

bist.  rom.  rell.  s.  XIX,  der  herausgeben  derselben  habe  dem  Original- 
text manches  hinzugefügt,  das  ist  gewis  geschehen,  aber  nicht  in 

der  benennung  der  beamten  des  freistaats:  die  urzeit  und  die  der 

könige  war  hinzugefügt  (gang  des  altröm.  kal.  s.  26);  eine  Inter- 
polation dieser  art  lag  im  geist  der  zeit  und  galt  als  wünschenswerte 

'^  vermutlich  hat  er  aus  versehen  zu  früh  angefaugen  und  dann 
durch  Verdoppelung  mehrerer  consulate  den  fehler  zu  verbessern  gesucht, 
in  derselhen  weise  wie  er  es  mit  den  consuln  von  360 — 64  gemacht  hat. 
solche  fehler  darf  man  in  Kastors  liste  nicht  suchen;  sie  sind  von  Diodor 

selbst  begangen.  ^'  die  einjährige  anarchie  Diodors  (statt  varr.  379 — 
383)  beruht  blosz  auf  einer  fahrlässigkeit  desselben. 
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ergänzung;  sie  macht  den  inhalt  der  spätem  stücke  ebenso  wenig 
verdächtig  wie  die  nach  jähr  und  tag  datierenden  angaben  über 
Theseus  und  die  altern  könige  Athens  bei  Philochoros  und  andern 
Atthidenschreibern  oder  die  ähnlichen  fabeln,  mit  welchen  die  mittel- 

alterlichen Chronisten  anfangen,  dem  wert  ihrer  berichte  über  die 
spätem  Zeiten  eintrag  thun.  an  die  groszen  annalen  denkt  Cichorius 
mit  Wachsmuth  wegen  Diod.  I  4  irdcac  xdc  Ttic  fiyeiuoviac  lauTnc 

irpdSeic  dKpißüuc  dveXdßoiuev  ck  tüuv  Trap'  eKcivoic  u7T0|uvri|udTUiv 
CK  ttoXXluv  XpdvLUV  TCTripTDLievuJV,  und  weil  er  ihre  benutzung  nicht 
Diodor  selbst,  sondern  Kastor  zuschreibt,  so  behauptet  er,  die  worte 

rührten  eigentlich  von  Kastor  her  und  Diodor  habe  sie  diesem  nach- 
gesprochen, dasz  er  sich  jedoch  einer  groben  lüge  schuldig  gemacht 

hätte,  wird  mit  stellen ^^  wie  Diod.  XXXI  10,  wo  der  compilator  eine 
nicht  rein  persönliche  bemerkung  des  PolybiosXXIX  15  ausschreibt, 
keineswegs  wahrscheinlich  gemacht.  Diodor  spricht  nicht  blosz  von 
der  römischen  geschichte,  sondern  von  dem  gesamtinhalt  seines 
Werkes,  der  allgemeinen  Weltgeschichte,  nachdem  er  von  seinen 
30jährigen  Vorbereitungen  und  seinen  reisen  in  Europa,  Asien  und 
Aegypten  gesprochen,  erklärt  er  den  anstosz  zu  seinem  vorhaben 

teils  in  seiner  eignen  Vorliebe  für  die  geschichte,  teils  in  dem  reich- 
tum  der  wissenschaftlichen  hilfsmittel,  welche  ihm  bei  seinem  langen 
aufenthalt  in  Rom  diese  stadt  lieferte,  gefunden  zu  haben,  einem 
reichtum  welcher  ihrer  über  die  ganze  weit  ausgedehnten  macht  ent- 

spreche; er  selbst,  in  Sikelien  geboren  und  im  verkehr  mit  Römern 
schon  dort  ihrer  spräche  mächtig  geworden ,  habe  alle  geschichten 
dieses  reiches  (fiYe^oviac)  den  in  Rom  seit  langer  zeit  aufbewahrten 
Schriften  (i)TTO)Uvr|)LiaTa)  entnommen,  also  die  geschichte  der  jetzt 
unter  römischer  hoheit  vereinigten  Völker  hat  er  aus  büchern  ent- 

nommen, welche  in  Rom  zu  finden  waren:  die  von  ihm  benutzten 
werke  eines  Ephoros,  Timaios,  Thukydides,  Kleitarchos,  Diyllos, 
Hieronymos,  Duris,  Polybios,  Poseidonios,  Apollodoros  ua.  hat  er 
ebenso  wie  die  quellen  seiner  römischen  geschichte  in  römischen 
bibliotheken  studiert,  eine  auswahl  aus  der  bibliothek  des  königs 
PerseuE  hatte  Aemilius  Paulus  nach  Rom  gebracht,  andere  bücher- 
samlungen  Sulla  und  Lucullus;  zur  zeit  da  Diodor  schrieb  standen 

ihm  dort  schon  zwei  bis  drei  öffentliche  bibliotheken  zur  Verfügung 
(s.  Marquardt  privatleben  der  R.  I  s.  113  anm.  1).  über  die  römische 
geschichte  Diodors  ist  also  jener  stelle  weiter  nichts  zu  entnehmen 

3^  ebenso  weuig  hat  man  ein  recht  die  angäbe,  dasz  Lueeria  ^uuc 
TUJV  Ka9'  Tiiuäc  xpövujv  Stützpunkt  der  Römer  in  den  kriegen  gegen  die 
naehbarvölker  gewesen  sei  (Diod.  XIX  72),  dem  Fabius  Pictor  zuzu- 

eignen, dessen  Zeitalter  Diodor  ebenso  gut  bekannt  war  wie  uns.  sie 
bezieht  sich  auf  den  bundesgeno.ssenkrieg,  der  erst  82  vor  Ch.  mit  der 
Unterwerfung  der  Samniten  und  Lucaner  beendigt  wurde;  damals  bildete, 
wie  aus  Appian  b.  civ.  I  42.  39.  52  zu  schlieszen,  Lueeria  die  haupt- 
stütze  der  Kömer  in  jenen  gegendeu,  und  noch  49  vor  Ch.  spielte  es 
eine  wichtige  rolle. 
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als  dasz,  wenn  er  blosz  eine  quelle  benutzt  hat,  diese,  wenn  es  aber 
mehrere  waren,  mindestens  eine  ein  lateinisches  werk  gewesen  ist. 

Über  die  spräche,  in  welcher  die  vorläge  seiner  consulnliste''*'  ge- 
schrieben war,  läszt  sich  nach  Cichorius  aus  den  namensfehlern  nichts 

ermitteln,  dies  trifft  nur  in  so  weit  zu,  als  von  benutzung  einer  grie- 
chischen keine  spur  zu  finden  ist:  die  auf  ein  griechisches  original 

führenden  fehler  der  hsl.  Überlieferung  reichen,  wie  Cichorius  er- 
kannt hat,  nicht  weiter  zurück  als  bis  zum  archetypus  derselben, 

aber  unverkennbare  anzeichen  einer  lateinischen  vorläge  liefert,  was 
Cichorius  in  einem  gewissen  falle  unwillkürlich  selbst  voraussetzt 
(s.  cap.  IV  8),  die  ungemein  häufige  vertauschung  der  vornamen, 
welche  sich  aus  deren  im  griechischen  nicht  üblicher  abkürzung  er- 

klärt, so  —  um  nur  solche  anzuführen,  bei  welchen  der  fehler  sicher 
auf  Diodors  seite  liegt  —  Manius  Aemilius  316.  328  statt  Mamer- 

cus'";  Manius  Foslius  436  für  Marcus;  Marcus  Manlius  280  statt 
Aulus,  umgekehrt  Aulus  Cornelius  318  und  Aulus  Manlius  362  statt 
Marcus;  Gaius  (Pdioc)  Sergius  304  für  Marcus,  umgekehrt  Marcus 
Servilius  336  statt  Gaius;  Gaius  Fabius  339  statt  Numerius  und 

364  a  (Diod.  XV  20)  für  Kaeso;  Gafus  statt  Lucius  bei  Megellus 
322,  Valerius  340,  Purins  347;  Lucius  an  der  stelle  von  Gaius  bei 

Julius  307,  Papirius  370,  Plautius  444  (als  censor);  Ga'ius  für 
Gnaeus  bei  Cornelius  340,  anstatt  Spurius  bei  Servilius  278,  statt 
Publius  bei  Valerius  377;  Lucius  Servilius  366  st.  Quintus;  Tiberius 
Posturaius  340  st.  Publius,  Tiberius  Julius  375  st.  Lucius;  Quintus 
Manlius  357  st.  Aulus;  Publius  303  und  Titus  330  bei  Claudius 
anstatt  Appius;  Decimus  Lucretius  366  st.  Lucius:  Gaius  Purins 
363  st.  Agrippa  (cap.  IV  8).  in  derselben  weise  erklärt  sich  das 
häufige  fehlen  von  vornamen,  zb.  bei  T.  Romilius  303,  P.  Manlius 

354,  L.  Aquillius  366,  A.  Manlius  und  L.  Lucretius  371,  L.  Papi- 
rius 428.  "2 
4.  Atticus.  nachdem  sich  die  annähme,  dasz  die  ursprüng- 
liche amtsliste  bis  ca.  400  beinamenlos  gewesen,  im  siebenten  jh. 

von  einem  interpolator  (Licinius  Macer)  an  den  meisten,  von  einem 
andern  (dem  Urheber  der  Diodorischen  liste)  an  allen  stellen  mit 
beinamen  ausgestattet  worden  sei ,  als  unhaltbar  erwiesen  hat,  wird 
die  behauptung,  Atticus  habe  beide  Interpolationen  mit  einander 
verschmolzen  und  aus  seinem  Jahrbuch  seien  sie  in  die  amtstafel 
übergegangen,  von  selbst  hinfällig,  auch  unter  der  Voraussetzung 
der  richtigkeit  jener  aufstellungen  würde  sie  sich  auf  einen  teil  der 
abweichungen  in  der  namengebung  nicht  anwenden  lassen,    Diodor 

*'^  sein  ganzes  consulnverzeichnis  bis  452  scheint  einer  tabelle  ent- 
nommen zu  sein:  dafür  sprechen  die  auslassungen,  wiederholung-en  und 

andere   fehler  desselben.  ^^  den  geschlechtsnamen  habe  ich  hier  und 
im    folgenden   der   kürze    wegen    nicht   wiederholt.  *^    das    seltsame 
OöXeKOC  für  (Aebutius)  Helva  312  könnte  durch  buchstabenversetzung 
aus  Helua  hervorgegangen  sein,  indem  Diodor  zugleich  h  mit  k  ver- 

wechselte (cap.  V8):   statt  Furius  schreibt  er  363  'Poöqpoc. 



GFÜDger:  die  glaubwürdigkeit  der  capitoliuiecben  consulntafel.  III.  473 

nennt  294.  303  die  altern  Claudier  Regillanus,  die  Idacische  liste 
dagegen  Sabinus;  in  der  amtstafel  müste  man  demnach  Regillanus 
Sabinus  erwarten,  sie  schreibt  aber  Crassus  Inregillensis  Sabinus 

(vgl.  cap.  IV  2).  den  T.  Quinctius  nennt  der  Chronograph  bald  Capi- 
tolinus  bald  Barbatus,  hat  also  Capitolinus  Barbatus  vorgefunden, 
und  vpenigstens  von  dem  zweiten  cognomen  findet  sich  eine  spur  in 
der  triumphliste  286,  beide  führt  sein  söhn  in  der  consulntafel  333. 
349 ;  demnach  müste  von  den  angeblich  interpolierten  recensionen 

die  eine  jenen  Capitolinus,  die  andere  ihn  Bai'batus  genannt  haben; 
aber  sowohl  bei  Diodor  (283)  als  bei  Idacius  und  Dionysios  lesen 
wir  blosz  Capitolinus.  Verginius  Tricostus  Caeliomontanus  schreibt 
die  amtstafel  298,  Diodor  läszt  den  zweiten  beinamen  weg;  diesen 

müste  also  die  andere  "^recension'  geben,  aber  Idacius,  Dionysios, 
Livius  setzen  gar  kein  cognomen.  der  consul  von  305  L.  Valerius 
heiszt  in  der  triumphliste  Poplicola  Potitus,  bei  Idacius  und  Dionysios 
blosz  Potitus;  Diodors  text  gibt  ToupTTivoc,  db.  Putitus  (Mommsen 
RF.  II  103),  nicht,  wie  Cichorius  seiner  hypothese  zulieb  annimt, 
Poplicola.  den  M.  Valerius  298  nennt  Diodor  Lactuca,  die  Idacische 
liste  Maximus,  die  amtstafel  blosz  Maximus,  aber  seinen  enkel  356 
Maximus  Lactucinus;  diese  form,  nicht  Lactuca  würden  sie  auch 
298  gebracht  haben,  wenn  der  neue  beiname  in  ihrer  vorläge  stand 
(cap.  V  3).    über  Sestius  Capitolinus  Vaticanus  s.  cap.  V  3. 

Atticus  hat,  nach  dem  titel  seines  buches  {annalis)  zu  schlieszen, 
alle  consuln,  decemvirn  und  consulartribunen  angegeben;  aus  seinem 

gründungsdatum  folgt,  dasz  er  die  anarchie-  und  dictatorjahre  an- 
erkannt hat;  ob  sämtliche  censoren,  dictatoren  und  reiterobersten 

darin  genannt  waren,  ist  wegen  des  geringen  umfangs,  welchen  es 
hatte,  und  weil  es  auch  die  auswärtigen  Völker  und  fürsten  behan- 

delte (Cic.  or.  120.  de  fin.  II 67),  besonders  betreffs  der  reiterobersten 
zweifelhaft;  aus  demselben  gründe  ist  es  fraglich  ,  ob  er  sämtliche 
triumphe  verzeichnet  hat.  die  praetoren  und  volkstribunen  waren, 
wie  Mommsen  röm.  chron.  s.  145  aus  Cic.  adÄtt.  XIII  30.  32.  XVI  13 

erschlossen  hat,  nicht  darin  aufgeführt;  über  anderes  s.  cap.  IV  5. 
dasz  er  im  Jahrbuch  jedem  beamten  oder  wenigstens  den  höchsten 

den  vaters-  oder  gar  auch  den  groszvatersvornamen  beigesetzt  habe, 
läszt  sich  nicht  beweisen,  und  was  Nepos  von  den  Stammbäumen  an- 

gibt, bezieht  sich  nur  auf  die  der  berühmten  männer  {clarorum  viro- 
rum),  vgl.  cap.  I  4  (s.  299)  und  IV  5.  ein  Irrtum  ist  es,  wenn  Cicho- 

rius die  gemeinsamkeit  des  gründungsdatums  zur  bestätigung  seiner 
hypothese  anführt:  Atticus  setzte  es  wie  Varro  auf  ol.  6,  3  =  753 
vor  Ch.  (Solinus  1.  Cic.  Brut.  72),  die  zwei  amtstafeln  dagegen  auf 
752:  sie  zählen  ein  jähr  weniger  als  Varro.  auch  das  schluszjahr 

war  verschieden :  Atticus  gab  ■  sein  Jahrbuch  707  heraus  (cap.  V  7), 
behandelt  waren  darin  nach  Cicero  {or.  120)  700  jähre;  die  tafeln 
wurden  718/723,  bzw.  733/742  aufgestellt,  und  es  ist  nicht  zu 
bezweifeln,  dasz  sie  bis  zum  jähre  der  aufstellung  geführt  waren. 
Cichorius  vermutet  nun,  Atticus  habe  mit  705  abgeschlossen  und 
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die  darauf  folgenden  jähre  seien  in  der  consulntafel  aus  dem  gedächt- 
nis  hinzugefügt  worden,  aber  aus  der  liste  des  Chronographen,  deren 
älterer  teil  in  der  that  bis  705  reicht,  kann  auf  die  amtstafel  kein 
schlusz  gezogen  werden,  weil  er  einer  andern  redaction  folgt  (cap.  V), 
und  wenn  die  tafel  von  Garbo  670  solus  magistratum  gessit,  dagegen 

von  Caesar  709  sine  c(onlega)  schreibt,  so  erklärt  sich  diese  Ver- 
schiedenheit nicht  aus  einem  Wechsel  der  quelle,  sondern  aus  der 

geschichte :  Carbo  hat  erst  nach  dem  tode  seines  collegen  Cinna,  den 
die  tafel  auch  nennt,  das  amt  allein  geführt  (hiv.  per.  83  Cinna 
interfedus  est;  consulatum  Carho  solus  gessit,  vgl.  Appian  b.  civ.  I  78), 
dagegen  Caesar  hatte  in  der  that  keinen  collegen.  endlich  wenn  in 
der  tafel  von  705  an,  nemlich  705.  707  und  zweimal  709  eine  aus 
Unkenntnis  des  wesens  der  dictatur  zu  erklärende  abweichung  in  dem 
Zusatz  eodem  anno  vor  dem  namen  des  dictators  (welcher  in  den 
frühern  Zeiten  ohne  einen  solchen  nach  den  consuln  eingeführt  wird) 
zu  finden  wäre,  so  würde  damit  nicht  bewiesen,  dasz  ein  quellen- 
wechsel  nach  705,  sondern  dasz  er  vor  diesem  jähre  stattgefunden 
hat;  aber  der  thatbestand  ist  ein  anderer,  nur  705  wird  die  dictatur, 
dagegen  707  und  zweimal  709  das  consulat  in  jener  weise  eingeführt, 
überall  aber  der  zusatz  deswegen  gemacht,  weil  die  vor  und  nach 
eodem  anno  genannten  ämter  nicht  neben,  sondern  nach  einander 
bestanden  haben. 

IV.    Die  andern  verdachtgründe. 

1,  Der  beiname  Augur inus.  den  ersten  grund  zur  Ver- 
dächtigung der  amtstafel  hat  Mommsen  durch  seine  ausführung  RF. 

I  65  über  das  von  Minuciern  und  Genuciern  geführte  cognomen 
Augurinus  gelegt:  ein  Minucius  und  ein  Genucius  gehörte  zu  den 
ersten  plebejischen  augurn  (Liv.  X  9),  deswegen  vermutete  Eckhel 
V  255,  der  beiname  schreibe  sich  daher;  aber  die  fasten  zeigen  ihn 
schon  vor  dem  j.  454,  in  welchem  die  plebs  durch  die  lex  Ogulnia 
zum  augurat  gelangte,  ja  bei  den  Genuciern  sogar  blosz  vor  454. 
Mommsen  behauptet  nun,  dasz  jener  Vermutung  auszer  der  autorität 
der  amtstafel  nichts  im  wege  stehe,  weil  alle  Schriften,  welche  den 
beinamen  vor  454  erwähnen,  jünger  als  die  tafel  sind,  dann  müste 
man  aber  auch  annehmen,  dasz  dieselben  mittelbar  oder  unmittelbar 
Ton  ihr  abhängen;  was  sich  von  keiner  behaupten  läszt.  die  Idacische 
liste  hat,  wie  Cichorius  zeigt,  mit  der  amtstafel  nichts  gemein,  und 

von  dem  Chronographen  wird  sich  unten  zeigen,  dasz  er  einer  selb- 
ständigen recension  folgt;  beide  geben  den  beinamen  schon  257. 

262.  263.  Dionysios  nennt  den  consul  M.  Minucius  Augurinus  263; 

dieselben  namen  fühi't  der  getreideaufseher  der  jähre  314.  315  bei 
Plinius  n.  h.  XVIII  15  und  Zonaras  VII  20  (dh.  Cassius  Dion);  dasz 
diese  Schriftsteller  die  amtstafel  sei  es  direct  oder  mittelbar  benutzt 

hätten,  behauptet  niemand,  auch  Mommsen  nicht,  und  von  den 
quellen  des  Dionysios  ist  nur  eine  möglicher  weise  jünger  als  die 
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tafel,  nemlich  Tubero.  dasz  Diodor  und  Livius  den  beinamen  vor 
454  nicht  erwähnen ,  thut  nach  dem  oben  über  beide  beigebrachten 
wenig  zur  sache:  sie  geben  257.  262.  263.  449  auch  den  mitconsuln, 
355.  358  allen  consulartribunen  kein  cognomen,  dasselbe  thut  303 
Livius,  304  Diodor  bei  den  decemvirn,  303  gibt  dieser  blosz  einem, 
304  vier  decemvirn  den  beinamen;  dasz  aus  309,  wo  Livius  kein 
cognomen  angibt  und  Diodor  M.  Genucius,  Agr.  Curtius  Chilo  schreibt, 
kein  schlusz  auf  die  quelle  zu  ziehen  ist,  haben  wir  in  cap.  III  1  ge- 

sehen, die  Übereinstimmung  von  mindestens  drei  selbständigen  reeen- 
sionen  bürgt  für  die  echtheit  der  vor  454  genannten  Augurini,  und 
zu  ihrer  bestätigung  dient  die  unten  anzuführende  erklärung  einer 
münzlegende,  welche  um  ein  Jahrhundert  älter  ist  als  die  amtstafel. 

Was  für  die  in  rede  stehende  Vermutung  beigebracht  werden 
kann,  ist  in  dem  oben  angeführten  erschöpft;  sie  leidet  überdies 
selbst  an  Innern  Schwierigkeiten,  welche  zu  beseitigen  Mommsen 
keineswegs  gelungen  ist.  wenn  C.  Genucius  und  M.  Minucius  durch 
ihr  augurat  den  beinamen  Augurinus  in  ihr  haus  gebracht  haben,  so 
mu>z  man  das  gleiche  auch  von  ihren  genossen  P.  Aelius  Paetus, 
C.Marcius  und  T.  Publilius  erwarten,  und  da  kraft  desselben  gesetzes 
in  dem  nemlichen  jähre  P.  Decius  Mus ,  P.  Sempronius  Sophus, 
C.  Marcius  Rutilus,  M.  Livius  Denter  die  ersten  plebejischen  ponti- 
fices  gewesen  sind  (Liv.  X  9),  so  müsten  wir  nach  454  von  Deciern, 
Semproniern,  Marciern  und  Liviern  lesen,  welche  das  cognomen 
Pontificinus  geführt  haben,  von  alledem  ist  aber  nichts  zu  finden, 
ebenso  wenig  von  einem  Genucius  Augurinus  nach  jenem  jähre. 
P.  Decius  heiszt  auch  457.  459  und  (als  reiteroberst)  458  Mus,  ebenso 
sein  söhn  P.  Decius  475;  den  namen  Sophus  führt  P.  Sempronius 
auch  455  als  censor,  sein  söhn  P.  Sempronius  als  consul  486  und 
censor  502;  C.  Marcius  Rutilus  erwirbt  später  (s.  u.)  einen  andern 
beinamen  und  vererbt  ihn  auf  seine  nachkommen;  die  spätem  Livier 
führen  andere  cognomina;  überhaupt  kommt  ein  beiname  Pontifici- 

nus gar  nicht  vor.  Mommsen  hat  auf  diesen  gar  keine  rücksicht 

genommen;  das  fehlen  des  andern  glaubt  er  besonders  bei  den  Mar- 
ciern zur  genüge  erklären  zu  können :  C.  Marcius  habe  489  einen 

neuen  beinamen  erhalten,  durch  dessen  bestehen  das  aufkommen  des 
namens  Augurinus  bei  seinen  erben  verhindert  wurde,  hier  hat  indes 
dem  groszen  forscher  das  gedächtnis  einen  streich  gespielt:  nicht 
der  augur  von  454  C.  Marcius,  sondern  der  pontifex  jenes  Jahres 
C.  Marcius  Rutilus  erwarb  489  einen  neuen  namen,  und  dieser  be- 

weist auch  die  Unrichtigkeit  einer  Voraussetzung,  welche  Mommsen 
zu  hilfe  nehmen  muste,  um  seine  erklärung  durchzuführen,  nemlich 
der  meinung  dasz  das  cognomen  Augurinus  nur  den  nachkommen 
des  augurs,  nicht  ihm  selbst  zukomme,  von  C.  Marcius  Rutilus 
stammen  die  Censorini  der  spätem  zeit,  und  nicht  erst  sein  söhn, 
sondern  er  selbst  erhielt  den  beinamen,  weil  er  ausnahmsweise  zwei- 

mal zum  censor  gewählt  worden  war,  in  seiner  zweiten  censur  489, 
s.  die  amtstafel  zu  444  und  489;  genau  der  gleiche  fall  wird  CIL.  I 
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n.  1166  von  einem  censor  in  Aletrium  angegeben,  und  überhaupt  ist 

es  unrichtig  die  beinamenendung  -inus  auf  die  nachkommen  zu  be- 
schränken (s.cap.  V3).  die  von  den  Aelii  Paeti,  Genucii  und  Publilii 

gegebene  erklärung,  sie  seien  so  früh  ausgegangen  oder  so  dunkel 
geblieben ,  dasz  ihr  cognomen  Augurinus  vielleicht  nur  durch  zufall 
nicht  tiberliefert  werde,  kann  gegenüber  dem  fehlen  desselben  bei 
dem  in  vielen  beinamen  verzweigten  und  noch  in  der  kaiserzeit 
blühenden  Marcischen  geschlecht  nicht  stand  halten,  ist  auch  an  sich 
schon  mindestens  auf  die  Aelii  Paeti  nicht  anwendbar,  in  der  con- 

sulntafel (553.  555.  556.  560.  587)  werden  diese  nicht  Aeliu.s,  son- 

dern Allius  Paitus  genannt,  dagegen  582  P.  Ailius*^  Ligus,  während 
die  Schriftsteller  jene  überall  zu  den  Aelii  rechnen  und  Cicero  de  rep. 
I  18  sogar  Aelius  Tubero  als  geschlecbtsgenossen  des  S.  Paetus 
Catus ,  cons.  556  behandelt;  Mommsen  CIL.  I  444  vermutet  daher, 
nach  dem  aussterben  der  AUii  Paeti,  zu  denen  er  RF.  I  66  den  augur 
zählt,  seien  von  den  überlebenden  Aeliern  zur  mehrung  ihrer  ehren- 
ansprüche  die  ahnenbilder  jener  angenommen  und  der  name  Allius 
geändert  worden;  auf  dieselbe  weise  unterscheidet  er  s.  153  die 
Atilii  Sarrani  oder  Sarani  von  den  At.  Serrani.  eine  derartige  Usur- 

pation ist  wenig  wahrscheinlich :  den  ausgestorbenen  lebten  doch  zahl- 
reiche bekannte,  freunde  und  wohl  auch  (weiblicherseits)  verwandte, 

die  ganze  nobilität  wüste  um  das  verwandtschaftsverbältnis,  die 
nächsten  censoren  und  deren  nachfolger  auf  eine  generation  hinaus 

hätten  den  raub  durch  ihre  anerkenn ung  sanctionieren  müssen.  Sar- 
ram(3,  Saramis  und  Serranus  gehören  etymologisch  zusammen  wie 

sarrire,  sarire  und  serra]  der  name  Ailius,  Aelius  ist  aus  Allius  her- 
vorgegangen durch  die  attraction  des  vocals  der  zweiten  silbe;  zu 

Ciceros  zeugnis  und  den  texten  der  schriftsteiler  kommt  die  tafel  der 
Latiarfeste,  welche  den  consul  553  Aelius  nennt,  während  ein  teil 
des  geschlechts  noch  587  an  der  altern  Orthographie  festhielt,  richtete 
sich  der  andere  bereits  582  nach  der  neuen  ausspräche;  dieselbe  Spal- 

tung finden  wir  bei  den  Serviliern  hinsichtlich  der  formen  Axilla 
und  Ahala.  die  Paeti  aber  waren  zu  Ciceros  zeit  noch  keineswegs 
ausgestorben :  Aelia  Paetina  hiesz  die  zweite  gemahlin  des  kaisers 
Claudius  {consulari  patre,  Suet.  Claud.  26);  S.  Aelius  Q.  f.  Cahis, 
consul  757,  auch  in  dem  fastenfragment  von  Gabii  Aelius  geschrieben, 
ist  offenbar  ein  nachkomme  des  S.  Allius  Q.  f.  P.  n.  Paitus  Catus, 
cons.  556. 

Münzen  mit  den  aufschriften  C.  Aug.  und  Ti.  Minuci  C.  f.  Au- 
gurini, nach  Mommsen  aus  der  ersten  hälfte  des  siebenten  jh.,  zeigen 

zwei  männer,  von  welchen  der  eine  den  fusz,  wie  es  scheint,  auf  ein 

*^  die  ursprüngliche  Orthographie  wird  in  der  consulntafel  nur  in 
einigen  namen  beobachtet,  welche  später  mit  ae  geschrieben  wurden: 
so  auch  in  Aimilius  Aimüianus  Mninius  (die  siegestafel  Maenius  und  zwei- 

mal Aimilius,  viermal,  zuletzt  711  Aimilius);  vielleicht,  unter  dem  einflusz 
des  oberpontifex  Aemilius  Lepidus  (gest.  741),  unter  welchem  jene  und 
möglicherweise  auch  diese  aufgestellt  wurde. 
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getreidemasz  stützt,  auch  eine  sehüssel  nebst  biot  in  der  band  bält, 

der  andere  den  augurnstab  führt,  wodurch  Mommsen  selbst  (RP.  II 

200,  vgl.  münzwesen  s.  549)  bestätigt  findet,  dasz  der  getreideauf- 
seher  von  314  f.  dem  hause  der  Augurini  angehörte,  damit  werden 

doch  wohl,  wenn  anders  dieser  name  die  bekleidung  der  bis  454  aus- 
schlieszlich  patricischen  augurnwürde  voraussetzt,  die  patricischen 
Minucii  Augurini  der  frühern  zeit  als  echt  anerkannt,  eben  jener 
marktaufseher,  welchen  Plinius  und  Zonaras  Augurinus  benennen, 

war  nach  einer  von  Livius  IV  16  und  Plinius  ao.  mitgeteilten  nach- 
richt  vom  patriciat  zur  plebs  übergegangen  und  als  elfter  volkstribun 
cooptiert  worden,  in  welcher  eigenschaft  er  die  von  Manlius  erregten 
Unruhen  gestillt  habe,  die  leinwandrollen  kannten  ihn  blosz  als 
marktaufseher,  und  11  (eigentliche)  volkstribunen  hat  es  sicher  nie 
gegeben;  aber  ein  falscher  würde  das  so  gut  wie  wir  gewust  und 
darum  keine  fälschung  versucht  haben,  von  welcher  er  fürchten 
muste,  dasz  sie  keinen  glauben  finden  würde,  wie  der  reiteroberst 
Minucius  Rufus  537  von  Polybios  III  103.  106  dictator  genannt 
wird,  weil  er  dem  Fabius  im  befehl  gleichgestellt  worden  war,  und 
Fabius  selbst  nach  Livius  XXII  31  eigentlich  nur  prodictator  war, 
so  war  auch  Minucius  Augurinus  ein  quasitribun,  weil  die  aedilen, 
damals  noch  den  volkstribunen  unterstellt,  mit  der  marktaufsicht 

eine  eigentlich  diesen  zukommende  thätigkeit  ausübten,  die  ernen- 
nung  eines  besondern  aufsehers  aber  voraussetzt,  dasz  er  eine  selb- 

ständige, der  tribunicischen  auf  diesem  gebiet  gleichkommende  Stel- 
lung einnahm,  wie  sie  die  not  des  augenblicks  erheischte;  die  meidung 

von  der  cooptation  erklärt  sich,  wenn  jene  zu  seinen  gunsten  auf 
diesen  teil  ihrer  befugnisse  verzichtet  hatten,  s.  Lange  röm.alt.  I  917. 

Das  bestreben,  schreibt  Mommsen,  die  altern  consuln,  welche 
kein  cognomen  geführt  hatten ,  mit  dergleichen  auszustatten  hat 
denn  hier  zu  dem  Widersinn  geführt,  dasz  beinamen,  die  sich  auf  die 
einführung  der  augurnwürde  in  die  plebejische  nobilität  beziehen, 
patricischen  gliedern  des  gleichen  geschlechts  beigelegt  worden  sind, 
eben  der  Widersinn  spricht  aber  auch  hier  gegen  eine  fälschung :  denn 

dasz  die  consuln  vor  388  sämtlich  patricier  gewesen,  war  raännig- 
lich  bekannt,  eine  solche  würde  um  so  thörichter  gewesen  sein,  weil 
sie  unnötig  war:  es  standen  andere  beinamen  zu  geböte  (Esquilinus, 
Rufus,  Thermus,  Basilus),  welche  diesem  zwecke  besser  gedient  haben 
würden,  ein  ursächlicher  Zusammenhang  zwischen  jenem  cognomen 
und  dem  augurat  von  454  könnte  übrigens  doch  bestanden  haben, 
aber  in  umgekehrter  weise,  für  wichtige  acte  des  Staats-  und  Privat- 

lebens galt  der  grundsatz:  omina  principiis  .  .  inesse  solent  (Ov.  fast. 

I  178);  honi  ominis  causa  wurde  mit  namen  begonnen,  deren  bedeu- 
tung  einen  guten  ausgang  verhiesz,  beim  census  und  bei  aushebungen 
mit  einem  Valerius,  Salvius,  Statorius,  bei  Verpachtung  von  Staats- 

gütern mit  dem  see  Lucrinus;  die  führung  der  opfertiere  bei  der 
lustration  des  volkes,  eines  heeres,  einer  colonie  bekamen  mäuner 
glückbedeutenden  namens;  nach  der  Wiederherstellung  des  Capitola 
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unter  k.  Vespasian  betraten  es  zuerst  milites  queis  fausta  nomina 
felicibus  ramis  (Tac.  hist.  IV  83).  so  konnte  auch  die  plebs  auf  den 
gedanken  kommen  zu  ihren  ersten  augurn  männer  zu  wählen,  in 
deren  geschlecht  der  name  Augurinus  bestand  und  ohne  zweifei 
durch  gute  führung  des  augurats  erworben  worden  war. 

2.  Der  beiname  Caecus.  diesen  schlieszt  Cichorius  dem  in 

abschn.  1  behandelten  als  ein  zweites  beispiel  von  beinamenfälschung 
an:  in  fast  allen  listen  werde  Appius  Claudius,  censor  442  und  consul 
447.  458,  Caecus  genannt,  während  er  dieses  cognomen  erst  nach 
bekleidung  jener  ämter  erhalten  habe,  vgl.  Frontinus  de  aquis  I  5  aqua 
Appia  in  urbem  ducta  est  ah  Äppio  Claudio  Grasso  censore,  cui  postea 
Caeco  fuit  cognomen.  die  Idacische  recension  stimmt  zu  Frontinus: 

458  Claudio  Id.,  KXaubiou  Pasch.;  447  'Airiou  Pasch.,  Äpipio  Geco 
(Caeco)  Id.,  wo  Caeco  ein  eigenmächtiger  zusatz  des  Idacius  ist 
(s.  abschn.  8):  hätte  die  quelle  des  Vorgängers  den  beinamen  ge- 

boten, so  würde  dieser  nicht  nach  dem  vornamen  Appius  gegriffen 
haben,  ein  blinder  konnte  natürlich  weder  ein  staatsarat  bekleiden 

noch  (was  von  Appius  ebenfalls  gemeldet  wird)  das  beer  in  die 
Schlacht  führen;  das  wüste  aber  wohl  auch  einer  oder  der  andere  von 
denen,  welche  ihm  das  cognomen  schon  als  censor  und  consul  gaben, 
das  thut  die  amtstafel  (442.  447)  und  der  Chronograph  (447.  458), 
ferner  Appian  (s.  u.)  und  Cicero  Tusc.  V  112  Appium  .  .  qui  caecus 
annos  multos  fuit ,  et  ex  magisiratibus  et  ex  rebus  gestis  intellegimus 
in  illo  suo  casu  necprivato  necpublico  muneri  defuisse\  an  eine  solche 
thätigkeit  eines  blinden  (unterstützt  natürlich  durch  beihilfe  aller 
art)  zu  glauben  konnte  ihn  nur  die  festigkeit  der  Überlieferung  jenes 
beinamens  veranlassen,  dasz  die  Verlegung  desselben  in  die  zeit 

nach  der  censur  eine  fälschung  ist,  beweist  der  widerstreit,  in  vvel- 
chem  ihre  anhänger  hinsichtlich  der  entstehung  des  beinamens  zu 
einander  stehen,  bei  Diodor  XX  36  bleibt  Appius  aus  furcht  vor 

dem  zorn  des  senats  nach  der  censur  zu  hause  '"  und  stellt  sich  blind ; 
bei  Livius  IX  29  erblindet  er  ziemlich  viele  jähre  {post  aliquot  annos) 
nach  der  censur,  also  wohl  erst  nach  den  spätem  ämtern,  deren 
letztes  die  dictatur  zwischen  465  und  469  (Mommsen  CIL.  I  565) 
gewesen  ist.  das  richtige  hat  schon  Mommsen  RF.  I  302  erkannt: 

Caecus  war  ein  cognomen,  das  er  von  anfang  an  führte,  und  die  that- 
sache  seiner  erblindung  ist  zweifelhaft,  mindestens  die  hälfte  der 
römischen  beinamen  besagt  (vgl.  cap.  V3)  nicht,  dasz  der  erste  träger 

eines  solchen  das  gewesen  sei,  was  er  bei  wörtlicher  auffassung  des- 
selben gewesen  sein  müste :  sie  zeigen  blosz  irgend  eine,  uns  meistens 

unbekannte  beziehung  des  mannes  zu  dem  gegenständ  der  benennung 
an ;  von  den  spätem  trägern  des  beinamens  ist  es  ohnehin  klar,  dasz 
bei  ihnen  meistens  nicht  einmal  diese  beziehung  mehr  stattfindet. 

"  Diodor  vergiszt,  dasz  er  447  consul  war;  er  hat  das  spätere  durch 
sein  augenleiden  verursachte  fernbleiben  vom  senat  anachronistisch  ein 
gemengt. 
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man  denke  an  volksnamen  wie  Siculus,  Ligus,  Asiagenus ,  an  die 
vielen  tiernamen,  an  die  von  gegenständen  wieVcnox,  Tullus,  Pera, 

Scipio,  Caudex,  Carbo,  Flamma  ua.,  oder  von  niedrigen  bescbäftigun- 
gen  (Bubulcus,  Vespillo)  hergenommenen,  bei  seinem  vorübergeben- 

den letzten  auftreten  474  war  Appius  der  verhreitetsten  darstellung 
zufolge  blind  ;  die  wahrbeit  finden  wir  aber  bei  Livius^er.  13  Äppius 
Claudius,  qui  propter  valetudinem  oculorum  iam  diu  consiliis  puUicis 
se  abstinuerat ,  venit  in  curiam,  und  als  bedeutungslose  benennung 

gebraucht  den  beinamen  Äppian  Samn.  10  "Attttioc  KXaubioc  6 
KaiKOc  emKXriciv,  fibri  (im  j.  474)  xeTuqpXuuiuevoc. 

Wertvoller  als  die  so  eben  besprochene  angäbe  ist  die  andere 
desFrontinus,  datiz  Appius  Caecus  (wenigstens  anfangs)  noch  Crassus 
geheiszen  hat,  weil  sie  von  der  amtstafel  abweicht,  hierüber  s.  cap. 
V  3;  auch  seine  vorfahren  haben  Crassus  geheiszen,  nicht  Cr.issinus, 
wie  Mommsen  CIL.  I  444  annimmt,  um  die  namensform  Inregil- 
lensis  oder  Inrigillensis  zu  beseitigen ,  löst  er  das  öfters  zusammen- 

geschriebene crassinregill-  oder  crassinrigill -  der  tafel  in  Crassin. 
Eegill.  auf,  obgleich  392  -assus  inregillensis  steht  und  die  zusammen- 

gesetzte form  durch  den  Chronographen  und  diehss.  des Livius  VIII 15 
bestätigt  wird,  aber  auch  neben  dem  stadtnamen  Begilli,  Segülus 
findet  sich  die  entsprechende  nebenform  in  den  hsl.  Icsarten  von 

Liv.  II  16,  an  beiden  stellen  ist  die  längere  form  in  den  text  auf- 
genommen und  an  der  zweiten  jetzt  von  Mommsen  staatsr.  III  26 

selbst  anerkannt. 

3.  Häufung  von  beinamen  vor  400.  wenn  das  cognomen 
erst  im  fünften  jh.  schriftmäszig  geworden  ist,  so  musz,  folgert 

Cichorius,  die  führung  mehrerer  beinamen,  welche  der  amtstafel  zu- 
folge schon  früher  stattgefunden  hätte,  noch  weit  später  aufgekom- 

men sein,  dieser  schlusz  fällt  mit  seiner  praemisse.  die  behauptung 
(Cichorius  s.  227),  dasz  in  den  ersten  zelten  der  beinamenschreibung 
bei  erwerbung  eines  neuen  cognomens  das  alte  abgelegt  worden  sei, 

trifft  auf  Valerius  Maximus  Corvus,  Fabius  Maximus  Gurges,  Cor- 
nelius Scipio  Barbatus,  Junius  Brutus  Bubulcus  ua.  nicht  zu,  von 

welchen  ein  teil  sogar  beide  (Maximus  Corvus,  Brutus  Bubulcus) 
oder  nur  das  alte  (Scipio)  auf  den  söhn  vererbt  hat.  ebenso  wenig 
ist  es  richtig,  dasz  bei  den  historikern  zuerst  Junius  Brutus  Scaeva, 
cons.  429  (Liv.  VIII  29)  zwei  führe:  Dionysios  ua.  nennen  246 
Mucius  Cordus  Scaevola,  Livius  III 23  Quinctius  Cincinnatus  Poenus ; 
auch  Liv.  IV  21  Prisco  alii,  alii  Structo  von  Servilius,  dictator  319 
gehört  hierher.  Idacius  gibt  zuerst  462,  dann  485.  494.  511.  518 
uö.  zwei  cognomina,  woraus  Cichorius  schlieszt  dasz  die  quelle  vor 
462  blosz  je  eins  enthalten  habe,  aber  die  Paschalchronik  gibt  auch 
in  jenen  fällen  (592  Scipio  Nasica  ausgenommen)  nur  eins  an,  und 
es  ist  von  vorn  herein  wahrscheinlicher,  dasz  Idacius  in  diesen  spätem, 
ihm  besser  bekannten  zeiten  das  andere  auf  grund  eignen  wissens 
hinzugefügt  habe  als  dasz  der  Paschalist  an  all  diesen  stellen  aus 

versehen  oder  absichtlich  einen  namen  weggelassen  habe,   zur  bestä- 
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tigung  dient  758  Magno  Pompeio  Id. ,  Mayvou  Pasch,  für  Cn.  Cor- 
nelius Cinna  Magnus,  485  Gallo  Sab ino  (dh.  Fabio)  et  Pisone  Id., 

rdXXou  Ktti  TTiKTopoc  Pasch,  für  Q.  Ogulnius  Gallus,  C.Pabius  Pictor, 

738  Domitio  Scipione  et  AJienoharbo  Id.,  Ao)ueTiou  Kai  'Aevoßdpßou 
Pasch,  für  L.  Domitius  Ahenobarbus,  P.  Cornelius  Scipio,  526  Id. 
Maximo  Vero  (cap.  11  3) ;  vgl.  447  Id.  Äppio  Caeco  (abschn.  2). 

Am  auffallendsten  mag  die  Verbindung  synonymer  cognomina 
erscheinen,  wie  Inregillensis  Sabinus  bei  Claudius,  Rufus  Flavus  bei 
Larcius,  Helva  Flavus  bei  Aebutius;  sie  begegnet  aber  auch  in  der 
zeit  der  anerkannten  beiuamen:  Corvus  Corvinus  bei  Valerius,  Rullus 
Rullianus  bei  Fabius  (cap.  V  3),  und  erklärt  sieb  daraus,  dasz  in  den 
bürgerrollen  der  altern  zeit  überhaupt  alle  bekannten  beinamen  ver- 

zeichnet wurden  (cap.  I  5.  V  3). 

4.  Plebejerbeinamen,  nach  Mommsen  RF.  I  57  f.  48  ge- 
hört zu  den  beweisen  für  die  unechtheit  der  cognomina,  welche  die 

amtstafel  bis  400  angibt,  auch  der  umstand,  dasz  dort  von  anfang 

an  sämtliche ^^  plebejische  decemvirn,  consulartribunen  und  consuln 
vor  400  gerade  so  wie  die  patricischen  mit  beinamen  ausgestattet 
sind ;  vom  fünften  jh.  an,  also  in  der  zeit  für  welche  aufzeichnungen 
zu  gebot  gestanden  hätten,  gebe  sie  allen  patriciern  und  den  schon 
seit  längerer  zeit  nobilitierten  plebejern  das  cognomen,  nicht  aber 

den  plebejern  spätester  reception,  besonders  den  homines  novi-,  das 
schriftmäszige  cognomen  sei  das  rechte  distinctiv  der  nobilität;  erst 
zwischen  650  und  660  (noch  später  röm.  staatsr.  III  208:  erst  in 

nachsullanischer  zeit)  sei  es  wahrscheinlich  auch  nichtadlichen  ge- 
stattet und  den  freigelassenen  sogar  ausdrücklich  vorgeschrieben 

worden,  fest  steht,  dasz  jeder  patricier  ein  cognomen  führte,  und 
früher  mag  dies  ein  Vorrecht  derselben  gewesen  sein ,  vielleicht  zur 
zeit  da  blosz  die  patricier  das  bürgerrecht  hatten ;  spätestens  seit 
der  ersten  secession  (260)  finden  wir  plebejer  mit  und  plebejer  ohne 
beinamen;  der  mangel  eines  solchen  ist  ein  kennzeichen  der  plebität, 
aber  der  besitz  desselben  kein  beweis  des  patriciats  oder  später  der 
nobilität. 

Emporkömmlinge  mit  beinamen  sind  M'.  Curius  Dentatus,  cous. 
464.  479.  480  {homo  novus,  Cic.  p.  Mur.  17.  jx  SuUa  23);  M.  Clau- 

dius Glicia,  dictator  505,  ein  freigelassener,  früher  Schreiber  (amts- 
tafel,  Liv.  per.  13)  oder  viator  (Suet.  Tib.  2);  C.  Terentius  Varro, 

cons.  538,  söhn  eines  fleischers  und  anfangs  dessen  gehilfe  (Liv. 
XXII  25.  Val.  Max.  III  4);  Q.  Aelius  Paetus,  praetor  um  534,  und 
C.  Atilius  Serranus,  praetor  536  (vgl.  unten);  M.Porcius  Cato,  cons. 
559  {homo  novus  Liv.  XXXIX  41  ua.,  mit  beinamen  schon  als  quae- 

stor  Liv.  XXIX  25);  M'.  Acilius  Glabrio,  cons.  563  {homo  novus  Liv. 
XXXVII  57,   mit  beinamen  schon  als  volkstribun  Liv.  XXX  41); 

**  trifft  nicht  zu:  auf  den  plebejer  M.  Albinius  bezieht  sich  chro- 
nogr.  365  Albino,  woraus  zu  schlieszen  ist,  dasz  die  tafel,  welche  uns 
hier  fehlt,  ihm  ebenfalls  kein  cognomen  gegeben  hat. 
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C.  Flavius  Fimbria,  cons.  650  {Jiomo  novus  Cic.  p.  Plancio  12.  in 
Verrem  V  181);  C.  Coelius  Caldus,  cons.  660  {Jiomo  novus  Cic.  de 
or.  I  117,  in  Verrem  V  181).  umgekebrt  finden  wir  nachkommen 

plebejischer  consuln  gleich  diesen  noch  ohne  cognomen:  so  C.  Fla- 
minius  cons.  567,  C.  Laelius  cons.  614,  Q.  Opimius  cons.  633, 

M'.  Aquillius  cons.  653,  M.  Perperna  cons.  662,  C.  Marias  cons.  672, 
M.  Antonius  den  triumvir,  enkel  des  consuls  von  655.  wie  wenig 
der  beiname  zur  nobilität  thut,  lehrt  der  Stammbaum  des  Augustus 
(Suet.  Aug.  2),  welcher  zur  obscuren  linie  der  Octavier  gehörte, 
diese  und  die  andere  leitete  sich  von  söhnen  des  C.  (oder  Cn.) 
Octavius  Rufus  ab,  der  als  quaestorius  es  nicht  zur  nobilität  gebracht 
hatte;  der  eine  söhn  Cn.  Octavius  war  praetor  549,  sein  söhn  consul 
589,  dessen  söhn  (consul  626)  ist  vater  des  consuls  von  667  und 
groszvater  der  consuln  von  678.  679 ,  aber  sie  alle  und  ebenso  die 

mitglieder  der  andern  linie  führten  weder  den  beinamen  ihres  Stamm- 
vaters noch  irgend  einen  andern. 

Die  nobilität  kommt,  dem  begriff  der  namhaftigkeit,  wie  Momm- 
sen  staatsr.  III  462  das  wort  treffend  übersetzt,  entsprechend  eigent- 

lich jedem  zu,  welcher  sich  durch  abstammung  oder  bekleidung  einer 
würde  über  den  stand  eines  gewöhnlichen  plebejers  erhebt;  erst  als 
im  laufe  der  zeit  die  ämter  sich  stark  vermehrt  und  vielfach  abgestuft 

hatten,  konnte  die  zuletzt  übliche  beschränkung^®  der  plebejischen 
namhaftigkeit  auf  den  besitz  eines  curulischen  amtes  herschend  wer- 

den, also  erst  längere  zeit  nach  einführung  der  curulischen  aedilität 
und  der  praetur  (388).  volkstribunen  werden  338,  quaestoren  345 
homines  novi  genannt  (Liv.  IV  48.  54);  auch  P.  Licinius  Calvus 
musz,  schon  ehe  er  354  consulartribun  wurde,  als  vieljähriger  Senator 

(Liv.  V  12)  zur  nobilität  gehört  haben,  die  ansieht,  dasz  der  amts- 
adel  erst  dem  söhn  eines  emporkömmlings,  nicht  diesem  selbst  zu- 

gekommen wäre,  ist  aus  dem  gegensatz,  in  welchen  hie  und  da  zb. 

Liv.  XXXIX  41  der  homo  novus  zur  nohilitas  gestellt  wird,  mit  un- 
recht gefolgert  worden:  solche  coUectivausdrücke  bezeichnen  ebenso 

gut  die  grosze  mehrheit  wie  die  absolute  gesamtheit  und  können 
daher  auch  einem  neuen  mitglied  derselben  entgegengesetzt  werden ; 
auch  einem  einzelnen  Römer  kann  in  solcher  weise  das  'römische 

Volk'  gegenüberstehen,  homo  novus  selbst  ist  nur  eine  abkürzung 
des  ausdrucks  homo  nohilis  novus  ^  welcher  ebenso  wie  homo  nohilis 
vetus  seiner  härte  wegen  vermieden  wurde,  und  Sallustius  lug.  85 
legt  dem  emporkömmliug  Marius,  nachdem  der  erwähnte  gegensatz 
in  §  5  und  10  zum  ausdruck  gebracht  ist,  in  §  25  die  worte  mihi 
nova  nohilitas  est  in  den  mund,  im  entsprechenden  gegensatz  zur 
vetus  nohilitas  der  andern  (§  4) ;  emporkömmlinge  bezeichnet  als 
neue  adeliche  auch  Livius  XXII  35  petentihus  (consulatum)  duohus 

*''  ob  die  plebejische  aedilität  nicht  ebenfalls  ansprach  auf  die  nobi- 
lität verlieh,  ist  aus  dem  einzigen  zeugnis,  welches  wir  besitzen  (Cic. 

in   Verrem  V  36),  nicht  zu  ersehen. 
Jahrbücher  für  class.  philol.  1891  hft.7.  31 
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ndbilibus  iam  famiUarum  plelei,  C.  Ättilio  Serrano  et  Q.  Äelio  Paeto  " : 
C.  Serranus,  der  erste  dieses  beinamens,  von  welchem  wir  lesen,  war 
536  praetor  gewesen,  Q.Paetus  wenig  früher  (Val.  Max.  V  6).  gleiches 
gilt  von  Cicero  in  Verrem  V  180  cum  {M.  Cato)  ipse  siii  generis 
initium  ae  nominis  ab  se  gigni  et  propagari  vellet:  denn  geniis  ac 
nomen  ist  hier  mit  nohilitas  gleichbedeutend,  initium  nobilitatis  aber 
so  viel  als  nova  nohilitas,  und  dasz  diese  in  ab  se  gigni  bereits  ihm 
selbst  beigelegt  wird,  folgt  aus  dem  zusatz  et  propagari,  welcher  im 
andern  fall  unnütz  und  unverständlich  gewesen  sein  würde,  wenn 
Brut.  53  der  gründer  des  römischen  freistaats  princeps  nobilitatis 
vestrae  (der  Junii  Bruti)  genannt  wird,  so  kann  eine  natürliche  und 
unbefangene  erklärung  hierin  keinen  andern  sinn  finden  als  den, 
dasz  jener  der  erste  Brutus  gewesen  ist,  dem  die  nobilität  zukam, 
primus  nobilium  Brutorum ;  auch  bei  Livius  X  8  Sahinum  advenam, 

principem  nobilitati  vestrae  '^%  seu  Attium  Clausum  seu  Äppium  Clau- 
dium  mavultis  wird  niemand  den  Attius  Clausus  selbst  von  der  nobi- 

lität der  Claudier  ausgeschlossen  finden,  überhaupt  ist  es  ja  klar, 
dasz  princeps  als  synonym  von  primus  in  Verbindung  mit  einem 
genitiv  den  ersten  träger  der  eigenschaft  oder  das  erste  mitglied  der 
körperschaft,  welche  durch  den  genitiv  ausgedrückt  ist,  bezeichnet: 
es  genügt  an  princeps  senatus ,  princeps  iuventutis  zu  erinnern ;  und 
von  vorn  herein  hätte  nicht  bezweifelt  werden  sollen,  dasz  es  wider- 

sinnig gewesen  wäre,  einen  consul  gewordenen  emporkömmling, 

den  einen  der  zwei  regenten  des  Staates  als  Jiomo  ignobilis  oder  ob- 
scurus  anzusehen. 

Nicht  blosz  plebejische  mitglieder  der  regierung,  sondern  auch 

andere  plebejer  der  zeit  vor  400  finden  wir  mit  beinamen  ausge- 
stattet: so  schon  die  volkstribunen  261  SiciniusVelutus  und  Albinius 

Paterculus  (cap.  1 4),  Junius  Brutus  und  Vesillius  Ruga  (Dion.  VI  89), 
300  Siccius  Dentatus  und  309  Canulejus  Cato  (beide  bei  Dionysios), 
um  290  Terentilius  Harsa,  300  Calvins  Cicero,  306  Trebonius  Asper 
(diese  bei  Livius).  die  echtheit  der  namen  Dentatus  und  Harsa  ist 
unbestreitbar,  ebenso  die  frühe  cognomination  der  plebejischen  Junii : 
von  den  zwei  beinamen  des  consuls  429  Junius  Brutus  Scaeva  geht 
mindestens  der  eine  in  das  vierte  jh.  zurück,  die  grundlosigkeit  der 
behauptung,  dasz  den  obscuren  plebejern  erst  in  oder  nach  Sullas 

zeit  das  cognomen  zugestanden  worden  sei,  liesze  sich  an  vielen  bei- 
spielen  zeigen;  es  wird  genügen  einige  wenige  zu  erwähnen,  der 
freigelassene  Claudius  hiesz  schon  Glicia,  als  er  die  dictatur  erhielt, 
das  einzige  curulische  amt,  welches  er  bekleidet  hat;  Cato  hiesz  schon 
der  urgroszvater  des  berühmten  censors  (Plut.  Cato  maior  1);  um 
520  war  Octavius  Rufus  (s.  481)  quaestor,  539  L,  Valerius  Antias 
schifiFshauptmann  unter  M.  Valerius  Laevinus  (Liv.  XXIII  39),  542 

^'  er  stammt  demnach  nicht  von  P.  Paetus  cons.  417  oder  C.  Paetus 
cons.  468.  *®  als  consul  310  heiszt  L.  Papirius  Mugillanus  princeps 
der  patricischen  Papirii,  Cic.  epist.  IX  21. 



GFUnger:  die  glaubwürdigkeit  der  capitolinischen  cousulntafel.  IV.  483 

Staatspächter  T.  PomponiusVejentanus  und  M.Postumius  Pyrgensis, 
centurio  M.  Centenius  Paenula  (Liv.  XXV  3.  19);  ein  freigelassener 
war  der  dichter  Livius  Andronicus,  ein  taglöhner  Maccius  Plautus; 
den  namen  Cicero  führte  bereits  der  groszvater  des  redners  (Cic.  de 
or.  II  268).  die  inschriften  der  magistri  pagorum  von  Capua  aus 
642  —  650  CIL.  I  563—568  nennen  als  solche  30  freigeborene  und 
26  freigelassene,  zusammen  58,  von  welchen  12  einen  beinamen 
führen;  dieser  ist  mit  einer  einzigen  ausnähme  abgekürzt  (zb.  bei 
den  freigelassenen  Gal,  E,  F,  Lanio),  also,  wie  Mommsen  bemerkt, 

gewissermaszen  verstohlen,  nur  um  Zweideutigkeit  zu  vermeiden  an- 
gedeutet, dagegen  n.551  aus  dem  j.  660  zeigt  einen  freigeborenen, 

12  freigelassene  mit  beinamen,  n.  573  aus  683  drei  freigelassene 

und  neun  freigeborene,  von  welchen  nur  5,  sämtlich  zu  letztern  ge- 
hörig, des  cognomens  entbehren,  die  s.  480  erwähnte  Vermutung 

über  die  gestattung ,  bzw.  Vorschrift  der  beinamenführung  und  ihre 

zeit,  welche  Mommsen  hierauf  und  auf  die  in  der  kaiserzeit  regel- 
mäszige  cognomination  der  freigelassenen  gründet,  ist,  wie  die  oben 
beigebrachten  belege  lehren,  nicht  zulässig;  vielmehr  ahmen  die 
localbeamten  von  Capua  den  höhern  amtsstil  nach,  welcher  bis  um 
660  die  beinamen  meidet  (cap.I  1).  dies  erhellt  aus  den  namen  der 
consuln,  nach  welchen  sie  datieren:  ohne  cognomen  642  oder  643 

Calpurnio  cos. ,  646  Ser.  Sulpicio  M.  Äurelio ;  648  C.  Ättilio  Q.  Ser- 
vilio;  650  {F)lavio  C.  f.  C.  Mario  C.f.,  655  M.Antonio  M.  Postumio, 

656  Q.  Caedlio  Q.  f.  Q.  n.,  T.  Deidio  T.  /".;  dagegen  mit  beinamen 
660  C.  Coelio  C.  f.  Caldo ,  L.  Domitio  Cn.  f.  ÄJienobarb{o) ;  683  P. 
CorneUo  Lentulo  Cn.  (Ä)ufidio  Oreste.  wie  die  zuerst  genannten, 

den  Marius  und  Didius  ausgenommen,  beinamen  geführt  haben,  ob- 
gleich dieselben  nicht  genannt  werden,  so  folgt  auch  aus  dem  fehlen 

solcher  bei  den  beamten  von  Capua  nicht,  dasz  sie  alle  beinamenlos 
gewesen  oder  ihr  beiname  überhaupt  nicht  schriftmäszig  gewesen  sei. 
die  grosze  zahl  von  freigelassenen  mit  cognomen  kann  nicht  befrem- 

den: sie  hatten  als  sklaven  schon  einen  besondern,  meist  auslän- 
dischen namen,  welcher  nach  der  freilassung  cognomen  wurde. 

5.  Vaters-  und  groszvatersvornamen.  sind,  wieMomm- 
sen  will,  die  für  245 — 400  angegebenen  ahnenvornamen  erstverhält- 
nismäszig  spät,  lange  nach  jener  zeit  aus  den  Stammbäumen  in  die 

amtsliste  gebracht  worden  ̂ ^,  so  musz,  da  jetzt  viele  alte  familien  aus- 
gestorben waren,  in  seinem  sinne  angenommen  werden,  dasz  ein 

groszer  teil  jener  praenomina  frei  erfunden  worden  ist.  Cichorius 
geht  noch  weiter :  nach  ihm  hätten  die  erhaltenen  Stammbäume  gar 
nicht  bis  in  jene  zeit  zurückgereicht:  denn  die  alten  aufzeichnungen 

seien  364  dem  gallischen  brand  zum  opfer  gefallen,  Appius  Clau- 
dius, consul  458,  habe  nach  Plinius  n.  h.  XXXV  12  als  der  erste 

seine  ahnen  im  Bellonatempel  aufgestellt,  die  Cornelier,  Fabier  und 

"•^   den   beweis   sucht   er   am    Stammbaum   der  Fabier  zu  liefern,   s. 
abscbn.  9. 

31* 
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Aemilier  aber,  wie  aus  Nepos  Att.  18  hervorgehe,  noch  zu  Atticus 
zeit  keine  stemmata  ihrer  ältesten  gentilen  besessen.  Plinius  selbst 
spricht  nicht  von  Appius  Caecus,  sondern  von  dessen  ahnherrn  consul 
259;  die  Vermutung  (Mommsen  RF.  I  310.  staatsr.  I  435),  dasz  er 
eine  Verwechslung  begangen  habe,  geht  davon  aus  dasz  der  jüngere 
Appius  der  Bellona  458  in  der  schlacht  einen  tempel  gelobte  und 
denselben  auch  baute  (Liv.  X  19.  Ov.  fast-  VI  201.  elogium  28); 
Cichorius  fügt  hinzu  (was  sich  als  irrig  erweisen  wird),  der  erste 
Appius  habe  als  einwanderer  gar  keine  ahnenbilder  aufstellen  können, 
und  nimt  an,  Plinius  habe  die  zahl  CCCCLVIII  mit  CCL Villi 

vertauscht,  gegen  eine  Verwechslung  spricht  jedoch  die  geflissent- 
lichkeit, mit  welcher  sich  Plinius  selbst  durch  zwiefache  datierung 

bestrebt  zeigt  eine  solche  zu  verhüten :  er  schreibt  Appius  Claudius, 

qui  consul  cum  P.  Servilio  fuit  anno  urhis  CCLIX]  auch  wurde  Bel- 
lona 414  bei  der  todesweihe  des  Decius  Mus  mit  angerufen  (Liv. 

VIII  9),  besasz  also  schon  vor  458  ein  heiligtum  in  Rom.  übrigens 
kommt  auf  die  stelle  des  Plinius  gar  nichts  an:  er  sagt  nicht,  dasz 
Appius  die  sitte  ahnenbilder  aufzustellen  eingeführt  habe ,  sondern 
dasz  er  der  erste  war,  welcher  miniaturnachahmungen  derselben  auf 
schildchen  (medaillons)  in  einem  öffentlichen  local  anbrachte,  die 
ahnenbilder  mit  den  stemmata  hatten  ihren  platz  im  atrium  des 
hauses ,  und  dasz  sabinische  ahnenbilder  in  Rom  aufgestellt  werden 
konnten,  lehrt  die  aufführung  derselben  beim  leichenbegängnis  des 
Jüngern  Drusus  (Tacitus  ann.  IV  10  funus  imaginum  pompa  maxime 
illustre  fuit,  cum  .  .  Sahina  noMlitas,  Attus  Clausus  ceteraeque  Clau- 

diorum effigies  longo  ordine  spedarentur). 
Dasz  364  Rom,  wenn  überhaupt,  nur  zu  einem  geringen  teil  in 

rauch  aufgegangen  ist,  hat  Thouret  gezeigt;  die  Gallier,  welche  es 
7  monate  lang  bewohnt  haben,  waren  weder  so  thöricht  eine  Stadt 
anzuzünden,  in  welcher  sie  sich  niederlassen  wollten,  noch  in  der 
läge  die  verbrannte  wieder  aufzubauen ;  die  Römer  hatten  vor  ihrem 
erscheinen  noch  zwei  bis  drei  volle  tage  hindurch  zeit  gehabt  alles 
wertvolle  auf  dem  Capitol  zu  bergen ;  die  meidung  des  Livius  von 
dem  Untergang  sehr  vieler  aufzeichnungen  (VI  1  pleraeque)  ist  eine 
Übertreibung  oder  erdichtung,  deren  Ursprung  sich  erklären  läszt 

(gang  des  altröm.  kal.  s.  25  f.).  Nepos  Att.  18  bemerkt,  im  Jahr- 
buch des  Atticus  seien  alle  gesetze,  friedensverträge,  kriege  und  an- 
dere wichtige  Vorgänge  der  römischen  geschichte  unter  ihrem  jähr 

angemerkt  und  die  Stammbäume  der  berühmten  männer^"  einge- 
flochten gewesen;  dieses  nemliche  {hoc  idem  fecit)  habe  er  in  beson- 

dern Schriften  gethan,  in  welchen  er  die  Junier,  Marceller,  Fabier, 

^^  propagines  clarorum  virorum,  dh.  der  genealogische  Zusammen- 
hang zwischen  berühmten  ahnen  und  berühmten  nachkommen,  zu  wel- 

chen er  die  der  gegenwart  angehörenden  desceudenten  sämtlich  gerechnet 
haben  kann;  die  nicht  hervorragenden  vorfahren  berühmter  ahnen  und 
die  nicht  berühmten  familien  waren  von  der  genealogischen  behandlung 
ausgeschlossen. 
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Cornelier  behandelte,  indem  er  bei  jedem  den  vater,  die  ehrenstellen 
und  ihr  jähr  angab  {notans  qui  a  quoque  ortus  usw.).  wenn  er  nur 
diese  kahlen  angaben  gemacht  hätte,  würde  man  die  bemerkung 
nicht  begreifen,  welche  Nepos  anfügt:  quibus  lihris  nihil potest  esse 
dulcius  ils  qui  aliquam  cupiditatem  hdbent  notitiae  clarorum  viro- 
rum-  ebenso  wenig  liesze  sich  denken,  was  jene  einzelschriften  neben 
dem  Jahrbuch  noch  hätten  besonderes  bieten  können,  von  der  schrift, 
welche  er  rogatu  MarcelU  ClaudU  über  die  Marceller  verfaszte,  ist 

es  sicher,  dasz  sie  nach  707,  also  nach  dem  Jahrbuch  (cap.  V  7)  ent- 
standen ist:  dieser  Marcellus  kann,  wie  Nipperdej  bemerkt,  nur 

C.Marcellus  consul  704  (gestorben  kurz  vor  714)  gewesen  sein,  weil 
er  seine  zwei  Zeitgenossen  M.  Marcellus  cons.  703  (gest.  709)  und 
C.  Marcellus  cons.  705  (gest.  vor  711)  überlebt  hat;  sie  war  also 

710/713  geschrieben;  von  allen  vier  Schriften  ist  aber  schon  des- 
wegen, weil  sie  eigne  bücher  bildeten,  wahrscheinlich  dasz  sie  mehr 

über  jene  geschlechter  gegeben  haben  als  in  dem  annalis,  ebenfalls 
einem  einzigen  buche,  über  sie  zu  lesen  war.  schon  in  diesem  stand 
mehr  als  die  stemmata  boten:  aus  ihnen  war  zb.  kein  datum  zu  ent- 

nehmen ;  in  den  einzelschriften  hat  er  aber  sicher  auch  von  beson- 
dern  beziehungen  und  eigenschaften ,  leistungen  und  aussprüchen 
der  männer  in  unterhaltender  und  anregender  weise  gesprochen  ;  mit 

feinem  wort:  er  hat  einen  commentar  zu  den  stemmata  geliefert  ähn- 
lich dem  von  Gellius  XIII  20  citierten  über  die  Forcier. 

Der  von  Cichorius  erhobene  Vorwurf,  dasz  genealogische  notizen, 
wie  sie  die  amtstafel  enthält,  von  Diodor,  Livius,  Dionysios,  Idacius 
nicht  beigegeben  werden,  dasz  sie  in  den  fragraenten  der  annalisten 

erst  461  (bei  Piso,  cap.  I  4)  vorkommen  und  in  den  ältesten  In- 
schriften (den  drei  der  Scipionengräber)  auf  den  vatersvornamen 

beschränkt  sind,  läszt  ebenso  wie  das  gänzliche  fehlen  von  nach- 
weisen falscher  vornamen  erkennen ,  dasz  das  Verdammungsurteil 

nicht  aus  der  beschaffenheit  jener  notizen  an  sich  geschöpft  ist.  die 
fragmente  der  annalisten  sind  zum  grösten  teil  nicht  im  Wortlaut 
erhalten,  und  die  wenigen  des  Piso  beschränken  sich  auch  nur  auf 
den  vatersvornamen,  können  also,  da  die  namengebung  der  amtstafel 

für  461  S.  als  echt  anerkannt  ist,  nur  beweisen,  dasz  Piso  den  grosz- 
vatersnamen  für  überflüssig  gehalten  hat;  dasselbe  gilt  für  die  Ver- 

fasser der  Scipioneninschriften,  welche  erst  nach  461  gesetzt  sind, 

und  für  Livius,  da  er  auch  in  der  noch  spätem  zeit  536 — 567  beide 
ahnenvornainen  übergeht;  wie  er,  haben  auch  die  andern  historiker 
sie  ihrem  plane  gemäsz  ausgeschlossen,  und  von  Idacius  ist  dies,  da 
er  überhaupt  nur  je  feinen  namen  angibt,  ebenso  selbstverständlich 
wie  von  dem  Chronographen,  wir  besitzen  eben  keine  zweite  liste, 

welche  wie  die  capitolinische  die  nomenclatur  der  beamten  ausführ- 
lich geben  will,  allerdings  sucht  Cichorius  jenen  notizen  auch  mit 

Innern  gründen  beizukommen:  die  auf  grund  derselben  von  den 
gelehrten  entworfenen  Stammbäume  verstoszen,  wie  er  meint,  durch 
ihre  kurze  generationendauer  gegen  den  von  den  echten  notizen  der 
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spätem  zeit  bestätigten  satz  des  Herodotos ,  dasz  die  durchschnitts- 

dauer  einer  generation  33 '^  jähre  beträgt,  andere  Griechen  haben 
niedrigere  zahlen  (30,  27,  25  j.)  für  die  generationsdauer  angegeben, 

der  ganze  Vorwurf  richtet  sich  gegen  die  gelehrten,  welche  die  römi- 
schen Stammbäume  entworfen  haben,  nicht  gegen  diearatstafel  selbst; 

von  dieser  sind  nur  fragmente  erhalten :  die  aus  der  frühern  zeit  be- 
ziehen sich  auf  271— 282.  288—304.  332—340.  345—360.  361  — 

364.  379 — 396,  wozu  noch  bei  einzelnen  jähren  die  bruchstücke  der 
triumphliste  von  245—260.  268—286.  292.  295—317.  393—425 
kommen;  auch  der  text  der  einzelnen  jähre  ist  selten  vollständig 
erhalten,  selbst  wenn  wir  beide  tafeln  vollständig  besäszen,  würde 
die  herstellung  vielfach  nur  hypothetischen  wert  haben;  um  wie  viel 
mehr  musz  dies  unter  den  obwaltenden  umständen  der  fall  sein,  da 
die  tafel  nur  die  vornamen  der  zwei  ahnen  angibt,  aber  nicht,  ob 

oder  wann  die  träger  derselben  ein  amt  bekleidet  und  welchen  bei- 
namen  sie  geführt  haben,  damit  erledigt  sich  auch  der  andere  ebenso 
ungerechte  Vorwurf,  dasz  die  tafel  nur  solche  männer  als  väter  und 
groszväter  bezeichne,  welche  ebenfalls  in  den  fasten  vorkommen, 
während  doch  wahrscheinlich  sehr  viele  nicht  zu  den  höchsten  ämtern 

gelangt  seien. 
6.  Ersatzconsuln.  dasz  in  den  ältesten  zeiten  eine  suflFec- 

tion  nicht  vorgekommen  sei,  steht,  wie  Cichorius  s.  234  behauptet, 
jetzt  fest;  daher  erklärt  er  die  aus  ihnen  erwähnten  fälle  dieser  art 
für  erfunden,  von  wem  und  wo  jene  feststellung  geschehen  ist, 
wissen  wir  nicht;  Mommsen  leugnet  die  suffection  eines  ganzen  col- 
legium  nur  betreffs  gewisser  fälle  (s.  cap.  VI  2),  die  eines  einzelnen 
consuls  überhaupt  nicht  (staatsr.  I  209.  II  77).  beispiele  der  zweiten 

art  werden  245.  276.  294.  296.  301  angeführt;  die  anerkannten  be- 
ginnen 449.  455.  481.  die  suffection  von  276  und  296  kennen  wir 

nur  aus  der  amtstafel ,  welche  für  245  nicht  erhalten  ist ;  die  301 
geschehene  aus  Dionysios,  die  von  294  aus  der  tafel  und  aus  annalen. 
von  dieser  behauptet  Cichorius,  sie  sei  nur  den  jungem  quellen  (der 
tafel  und  Dionysios),  nicht  aber  dem  Diodor  und  Livius  bekannt, 
so  scheint  es  in  der  that  laut  der  Zusammenstellung  im  CIL.  I  493; 
aber  Livius  III  19  schreibt  unter  294 :  hae  tenuere  contentiones  usque 
ad  comitia  consulis  subrogandi.  Becembri  mense  Cincinnatus  consul 
creatur.  Diodor  allerdings  nennt  für  dieses  jähr  nur  zwei  consuln, 

das  thut  er  aber  in  den  erhaltenen  büchem,  dh.  für  268 — 452  überall, 
auch  in  dem  j.  449,  welches  bereits  in  die  zeit  der  anerkannten  suf- 

fection fällt;  er  hat  also  die  nachgewählten  consuln  geflissentlich, 

aus  demselben  gründe,  aus  welchem  er  von  328  an  fast  alle  cogno- 
mina  wegläszt,  nemlich  der  kürze  wegen  übergangen ;  dasz  er  sie  in 

seiner  quelle  vorgefunden  hat,  ersieht  man  aus  296  AeÜKioc  Mivou- 
Kioc  KapouTiavöc:  Carventanus  hiesz  der  zuerst  gewählte  consul, 
L.  Minucius  sein  ersatzmann;  vgl.  abschn.  9. 

7.  Verschollene  geschlechts-  und  griechische  bei- 
namen.    von  den  consulnamen  der  zeit  vor  388,  in  welcher  nur 
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patricier  consuln  werden  konnten,  sind  nach  Mommsen  RF.  I  111 

mehrere  ausschlieszlich  plebejisch  und  erst  nachti-äglich  in  die  fasten 
eingeschmuggelt  worden:  so  Junius  Brutus  245,  Cassius  252.  261. 
268,  Aquillius  und  Sicinius  oder  Siccius  267,  Aternius  und  Tar- 

pejus'''  300,  Curtius^"  und  Genucius  Augurinus  309;  den  letzten  aus- 
genommen macht  er  gegen  sie  auch  den  umstand  geltend ,  dasz  sie 

als  die  einzigen  Vertreter  eines  patricischen  geschlechts  erscheinen, 
dies  gilt  aber  auch  von  Romilius  299,  dessen  patriciat  wegen  der 
tribus  Romilia  nicht  angefochten  wird,  und  wenn  die  echtheit  der 
Geganii,  Hermenii,  Verginii  und  der  auch  durch  den  tribusnamen 
geschützten  Horatii  und  Menenii  auszer  zweifei  steht,  so  darf  man 
für  die  andern  dasselbe  annehmen,  was  für  diese  angenommen  wird : 
sie  sind  mit  der  zeit  ausgestorben  oder  verschollen  (manche  wohl 
auch  zur  plebs  übergetreten),  dies  ist  um  so  wahrscheinlicher,  als 

es  viele  patrieische  geschlechter  gegeben  hat,  welche  in  den  consuln- 
fasten,  ja  zum  teil  in  unserer  ganzen  Überlieferung  gar  nicht  genannt 
werden:  aus  den  entsprechenden  tribusnamen  ist  die  existenz  der 

Camilii,  Galerii ,  Lemonii,  Pollii,  Pupinii,  Voltinii  erschlossen  wor- 
den ;  patricischen  Standes  waren  die  unter  Tullus  Hostilius  aus  Alba 

eingewanderten  Metilii  (Dion.III  29),  die  mit  Brutus  verschwägerten 
Yitellii  (Liv.  II  4),  Mucius  Cordus  Scaevola  (Dion.  V  29)  und  der 
plebejerfeind  Marcius  Coriolanus,  ebenso  als  vestalische  Jungfrauen 
der  ältesten  zeit  des  freistaats  Opimia(271)  undOrbinia(282),  ferner 

Eacilia  die  gattin  des  Cincinnatus  (Mommsen  röm.  chron.s.  109);  end- 
lich die  Potitii,  der  sage  zufolge  mit  den  Pinarii  (s.  Mommsen  RF.  1 90) 

schon  vor  Romulus  auf  nachmals  römischem  boden,  dem  spätem 
forum  boarium  seszhaft  und  angesehen,  in  Rom  mit  dem  priestertum 
des  Hercules  betraut,  welche  442  aus  12  familien  mit  20  männern 
bestanden  (Liv.  I  7.  IX  29  ua.).    im  übrigen  vgl.  cap.  I  5. 

Den  griechischen  beinamen  des  Curtius  (Chilo  oder  Philo)  findet 
Mommsen  für  jene  zeit  seltsam;  noch  weiter  geht  Cichorius,  der 
auch  an  (Publilius)  Philo  354.  355  anstosz  nimt.  seit  Rom  einen 
hafen  hatte,  also  seit  einem  weit  hinter  der  entstehung  des  freistaats 
liegenden  Zeitpunkt,  musz  vermöge  seiner  läge  an  der  mündung  des 
grösten  flusses  der  halbinsel  dort  ein  lebhafter  Seeverkehr  geherscht 
haben;  griechische  colonien  bestanden  aber  im  westen  seit  dem 

achten  vorchristlichen  jh.  zur  bestätigung  —  um  nur  weniges  an- 
zuführen —  dient  das  älteste  lateinische  aiphabet,  welches  sich  auf 

münzen  und  Inschriften  der  chalkidischen  niederlassungen  Cumae, 
Neapolis  ua.  wiederfindet,  und  das  alter  griechischer  culte  in  Rom, 
wo  das  in  der  königszeit  gestiftete  schnitzbild  der  Diana  und  die 
kränze  der  camillae  aus  Massilia  entlehnt  waren  (Dion.  II  22.  Strabon 
s.  580)  und  305  ein  heiligtum  des  Apollo  erwähnt  wird  (Liv.  III  63). 

^*    einen    andern    g^egen    ihr  patriciat  geltend   gemachten  grund  hat 
Mommsen   staatsr.  II  265   zurückgenommen.  ^^    dasz    dieser  name  in 
die   sage  vom    lacus  Curtius  verflochten   wird,    beweist  weder   für  noch 
gegen  patricischen  stand. 
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auf  uralte  bekanntschaft  der  Sikelioten  mit  Rom^^  führt  die  angäbe 
des  Syrakusers  Antiocbos,  der  eine  gescbichte  Siciliens  und  Unter- 

italiens bis  in  seine  zeit  (424  vor  Ch.)  schrieb,  Sikelos,  der  die  nach 
ihm  benannten  Sikeler  auf  die  insel  führte,  sei  ein  flüchtling  aus 
Rom  gewesen;  die  küstenbeschreibung  des  sog.  Skylax,  deren  jüng- 

ster, Hellas  gewidmeter  teil  die  347  vor  Chr.  bestehenden  Verhält- 
nisse voraussetzt,  und  Herakleides  Pontikos,  einer  der  ältesten 

Schüler  Piatons,  nennen  Rom  eine  hellenische  stadt,  wenn  damals 
griechische  Seefahrer  sich  in  Ostia  so  leicht  verständlich  machten, 
dasz  sie  glauben  konnten  sich  unter  landsleuten  zu  befinden,  so  ist 
es  wahrscheinlich,  dasz  ein  Jahrhundert  früher  der  verkehr  mit 
Griechen  in  Rom  schon  grosze  bedeutung  gewonnen  hatte. 

8.  Bei  Diodor  fehlende  consulartribunen.  eine  syste- 
matische interpolation  der  amtlichen  und  der  Livianischen  liste 

findet  Mommsen  RF.  II  224  ff",  in  den  reiben  der  consulartribunen 
von  329.  360.  363.  368.  371.  372.  376.  384.  386,  möglicher  weise 
auch  369.  370:  im  j.  329  gibt  Diodor  drei  tribunen  statt  vier,  360. 
386  drei  und  in  den  andern  jähren  vier  statt  sechs,  so  dasz  in  den 
9  (11)  Jahren  19  (23)  tribunen  fehlen  und  in  bunter  folge  collegien 
von  3,4,6  stellen  mit  einander  abwechseln,  diese  dauernde  un- 
stetigkeit  harmoniert  nach  seiner  ansieht  mit  dem  wesen  des  con- 
sulartribunats ;  auch  sei  nicht  abzusehen,  wie  man  darauf  verfallen 

konnte  manche  collegien  von  6  mitgliedern  auf  3  oder  4  herabzu- 
setzen, der  umgekehrte  fall  ist  aber  ebenso  unwahrscheinlich:  denn 

wenn  der  vermeintliche  falscher,  wie  Mommsen  annimt,  von  der 
ansieht  ausgieng,  das  amt  sei  von  haus  aus  sechsköpfig  gewesen, 

so  würde  er  auch  die  tribunencollegien  von  310—  348  mit  so  viel 
mitgliedern  ausgestattet,  wenn  er  aber  eine  wenigstens  stufenweise 
sich  gleichbleibende  zahl  voraussetzte,  auch  denen  von  332.  336. 

346  einen  tribun  hinzugefügt  haben,  was  hindert  uns  aber  anzu- 
nehmen, dasz  die  auslassungen  bei  Diodor  durch  versehen  herbei- 

geführt worden  sind,  eine  annähme  welche  wegen  der  groszen  menge 
solcher  in  seinem  text  vorkommender  fehler  nahe  genug  liegt,  auszer- 
dem  findet  Mommsen  noch  in  dem  umstand  einen  grund  zu  verdacht, 
dasz  in  den  9  zuerst  genannten  jähren  die  von  Diodor  übergangenen 
tribunen  bei  Livius  den  schlusz  der  reihe  bilden,  aber  in  den  zwei 

andern,  369.  370  ist  dies  nicht  der  fall;  bei  diesen  gibt  daher 
Mommsen  die  möglichkeit  eines  Versehens  von  Seiten  Diodors  oder 
seiner  abschreiber  zu,  ja  bei  369  erklärt  er  ein  solches  sogar  für 
wahrscheinlich,  damit  schwindet  freilich  die  an  sich  schon  geringe 
beweiskraft  jenes  umstandes  auch  für  die  andern  jähre,  und  dazu 

kommt  dasz  der  Ordnung  des  Livius  überhaupt  keine  bedeutung  beizu- 

53  ob  (Cloelius)  Siculus  256.  310.  376  auf  Sicilien  oder  auf  die  an 
verschiedenen  punkten  Italiens  noch  lange  angesessenen  Siculer  zu  be- 

ziehen ist,  läszt  sich  nicht  entscheiden;  in  beiden  fällen  ist  gegen  die 
echtheit  nichts  einzuwenden,  das  cognomen  des  Volumnius  Gallus,  cons. 
293,  deuten  wir  auf  den  tiernamen  gallus. 
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messen  ist.  376  müsten,  wenn  man  in  den  zwei  letzten  tribunen  des 
Livius  (M,  Horatius  L.  Geganius)  die  bei  Diodor  fehlenden  sucht, 
die  vier  ersten  (Sp.  Furius,  Q.  Servilius  II,  L.  Menenius  III,  P.  Cloe- 
lius  den  von  Diodor  genannten  tribunen  Q.  Servilius,  L.  Furius, 
C.  L  i  c  i  n  i  u  s,  P.  Coelius  entsprechen ;  wie  wenig  das  bei  den  an  dritter 
stelle  genannten  der  fall  ist,  liegt  auf  der  band.  384  hat  zwar  Livius, 
nicht  aber  die  amtstafel  die  zwei  bei  Diodor  fehlenden  tribunen  am 

ende,  und  ihre  Ordnung  wird  (so  weit  es  bei  seinem  abkürzenden  ver- 
fahren ersichtlich  ist)  durch  die  des  Chronographen  bestätigt,  auszer- 

dem  stehen  die  fragmente  der  tafel  noch  für  zwei  jähre  zur  verglei- 
chung :  bei  386  stimmen  sie  und  (mit  der  angegebenen  modification) 
der  Chronograph  mit  Livius,  bei  363  in  ansehung  der  zwei  letzten 
tribunen  ebenfalls,  aber  nicht  betreffs  der  andern,  das  erstere  gilt 
von  dem  Chronographen  auch  360.  386,  das  andere  368.  372;  über 

329  läszt  sich  wegen  der  geringen  zahl  der  stellen  nichts  sagen,  da- 
gegen liefert  bei  363  Diodor  selbst  (s.  u.)  indicien,  welche  der  inter- 

polationstheorie  den  boden  unter  den  füszen  wegziehen. 
Der  angebliche  interpolator  müste  nicht  blosz  die  amtsliste, 

sondern  auch  die  geschichtserzählung  gefälscht  haben;  von  den  be- 
anstandeten kriegstribunen  sind  sieben  in  die  kriegsgeschichte  ver- 

flochten: 360  Sp.  Posturaius,  363  C.  Aemilius  und  Agr.  Furius, 
368  P.Valerius  und  L.  Horatius,  376  M.  Horatius  und  L.  Geganius. 
nun  ist  aber  doch  die  niederlage,  welche  360  ein  römisches  beer  nach 

Livius  V  28  erlitten  hat,  sicher  keine  erfindung,  und  wenn  sie  über- 
liefert war,  so  war  es  auch  der  name  des  heerführers.  wie  sollte 

nun  jemand  auf  den  gedanken  verfallen  sein  an  die  stelle  desselben 
den  Sp.  Postumius  zu  setzen ,  den  angehörigen  eines  zur  zeit  der 
annalisten  und  noch  nach  ihr  blühenden  geschlechts?  wollte  jener 
die  Schmach  von  einer  befreundeten  familie  abwälzen,  so  würden 

ihm  ja  namen  genug  aus  verschollenen  geschlechtern  zu  geböte  ge- 
standen haben,  interpolationen  verraten  sich  gewöhnlich  dadurch 

dasz  sie  sich  leicht  aus  dem  Zusammenhang  scheiden  lassen;  das  ist 
aber  in  keinem  dieser  vier  kriege  der  fall;  auch  den  andern  consular- 
tribunen  ist  in  der  geschichte  derselben  bei  Livius  ihre  rolle  zuge- 

teilt, und  man  müste  die  gesamtdarstellung  für  gefälscht  erklären, 
wenn  jene  namen  interpoliert  sein  sollten. 

Von  dem  wesen  des  consulartrihunats  ist  hinsichtlich  seiner 

stellenzahl  nur  so  viel  mit  Sicherheit  bekannt,  dasz  das  collegium  aus 
mehr  als  zwei  mitgliedern  bestehen  muste;  dasz  sechs  von  haus  aus 
die  normalzahl  gewesen  wäre,  läszt  sich  aus  den  citaten  Mommsens 
(staatsr. II  176)  nicht  erweisen:  nach  Dionysios  XI  60  f.  ward  gleich 
bei  der  einsetzung  des  amtes,  also  für  310  beschlossen,  drei  {Datricier 
und  drei  plebejer  zur  wähl  zu  lassen,  dagegen  nach  Livius  IV  16 
(vgl.  IV  6)  wurde  erst  für  die  zweite  besetzung  (316)  die  sechszahl 
genehmigt;  aber  gewählt  wurden  erst  349  sechs,  das  ist  beweis 
genug,  dasz  die  sechszahl  nicht  von  anfang  an  die  norm  gebildet  hat. 
Mommsen  vermutet  zwar,  dasz  den  tribunen  das  suffectionsrecht  der 
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consuln  gefehlt  habe  und  so,  da  dem  die  erste  wähl  leitenden  beamten 
die  anordnung  einer  wähl  nicht  zustand,  in  dem  fall,  wo  die  erste  nicht 
für  alle  6  stellen  majorität  ergab,  keine  möglichkeit  bestanden  habe 

das  unvollständige  collegium  zu  ergänzen;  aber  unvollständige  be- 
setzung  eines  amtes  bildet  überall  nur  die  ausnähme  von  der  regel, 
tind  sie  wird  für  die  consulartribunen  nirgends,  wohl  aber  in  fünf 
fällen  das  gegenteil  bezeugt:  in  bezug  auf  347  schreibt  Livius |)afres 
omnia  loca  ohtinuere,  und  denselben  sinn  hat  omnes  patricii  creati  bei 
321.  322.  334.  346.  die  sechszahl  der  kriegstribunen  jeder  legion, 
welche  wir  später  vorfinden,  hat  mit  dieser  frage  gar  nichts  zu 
schaffen:  die  consulartribunen  haben  das  Imperium  consulare,  sie 
befehligen  demgemäsz  ganze  beere,  an  der  erhöhung  ihrer  zahl  auf 
sechs  im  j.  349  war,  wie  längst  erkannt,  die  Verstärkung  der  feld- 

macht schuld,  welche  durch  die  belagerung  von  Veji  nötig  wurde; 

diese  zahl  blieb",  weil  das  kriegstheater  sich  erweiterte  und  durch 
den  erwerb  des  gebietes  von  Veji  die  bürgerzahl  wuchs,  die  Ver- 

mehrung von  3  auf  4  im  j.  328  steht  in  Zusammenhang  mit  der  Über- 
tragung der  stadtpraefectur  an  einen  consulartribun  dieses  Jahres, 

herbeigeführt  durch  die  notwendigkeit  die  stadt  durch  ein  beson- 
deres beer  zu  schützen,  eine  einrichtung  welche  auch  336.  348.  351. 

373  erwähnt  wird;  daraus  dasz  dies  bedürfnis  zur  zeit  mancher  wähl 
nicht  zu  bestehen  schien,  erklärt  sich  das  sporadische  vorkommen 
dreistelliger  collegien  nach  328  und  vor  349.  das  princip  ,  welches 
neben  der  rücksicht  auf  die  befriedigung  der  plebs  den  zahlen  3,  4,  6 
zu  gründe  liegt,  ist  ausgesprochen  Liv.  IV  7  (zum  j.  310)  sunt  qui 

propter  adiedum  Aequorum  Volscorumque  hello  et  Ardeatium  defec- 
tioni  Veiens  bellum,  quia  duo  consules  öhire  tot  simul  hella  nequirent^ 
tribunos  militum  tres  creatos  dicant  sine  mentione  promxdgatae  legis 
de  consulibus  creandis  ex  plehe. 

Die  interpolationshypothese  ist  bereits  von  Cichorius  für  un- 
richtig erklärt  worden.  Diodor  führt  die  fünf  regierungen  von  360 

—  364  (unter  ihnen  zwei  consulate,  361.  362)  zweimal  auf,  so  dasz 
von  ihnen  10  jähre  be.^etzt  sind,  und  compensiert  durch  diesen  fehler 
einen  andern,  die  auslassung  der  fünf  collegien  von  331 — 335;  die 
von  360  und  363  enthalten  an  beiden  stellen  4  mitglieder  statt  6, 
und  überall  steht  auch  das  zahlwort  Teiiapec  dabei,  aber  von  den 
dubletten  des  j.  363  stimmt  blosz  die  eine  (Diod.  XV  15)  insofern 
zu  Livius,  als  ihre  namen  (L.  Lucretius,  Ser.  Sulpicius,  L.  Aemilius, 

L.  Furius)  den  vier  ersten  desselben  entsprechen  und  die  zwei  fehlen- 
den bei  jenem  die  reihe  schlieszen  (Agrippa  Furius,  C.  Aemilius). 

dagegen  die  andere  (Diod.  XIV  107)  nennt  L.  Lucretius,  Ser.  Sul- 

picius, C.  Aemilius,  C.  Rufus  (dh.  Furius  wie  Idac.  266  Rufo,  'Pouqpou), 
gibt  also  den  letzten,  möglicherweise  auch  den  vorletzten  des  Livius 

^*  für  das  von  Livius  übersprungene  collegium  von  378,  welches 
bei  Diodor  aus  4  mitgliedern  Gesteht,  uimt  Mommsen  gewis  mit  recht 
6  als  die  in  der  quelle  des  Livius  angegebene  zahl;  bei  Diodor  ist 
dann  auch  hier  der  ausfall  von  zweien  anzunehmen. 
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an  und  läszt  den  dritten ,  vielleicht  auch  den  vierten  weg ,  so  dasz 
man,  die  namen  der  dubletten  vereinigend,  in  6inem  falle  fünf,  im 
andern  alle  sechs  kriegstribunen  bekommt  und,  da  fünf  tribunen  nie 
gewählt  worden  sind,  auch  im  ersten  fall  als  die  ursprüngliche  zahl 
sechs  annehmen  musz.  wenn  nun  gleichwohl  an  beiden  stellen  xei- 
Tapec  steht,  so  erhellt  jetzt,  dasz  diese  zahl  von  einem  abschreiber 
herrührt,  welcher  entweder  kein  zahlwort  oder,  was  wahrschein- 

licher, e'H  vorgefunden  hatte,  und  hieraus  folgt  weiter,  dasz  auf  die 
scheinbare  bestätigung  der  kürzern  reihen  Diodors  durch  das  hinzu- 

gefügte Zahlwort  gar  nichts  zu  geben  ist.  diese  Schlüsse  (einen  ein- 
zigen ausgenommen)  hat  denn  auch  Cichorius  s.  210  gezogen  und 

auf  sie  hin  die  interpolationshypothese  verworfen. 
In  einem  punkte  ist  seine  darlegung  nicht  genügend,  er  schreibt 

die  auslassung  von  je  zwei  tribunen  und  die  falschen  Zahlwörter  dem 
Diodor  selbst  zu,  welcher  in  seiner  quelle  L.  C.  Aemilii  und  L.  Agr. 
Furii  vorgefunden  und  beidemal  den  6inen  vornamen  übersehen,  für 

das  ihm  unbekannte  Agr.  aber  wegen  des  buchstaben  G  fdioc  ge- 
setzt habe.  Soltau  röm.  chron.  s.  .346  schiebt  Cichorius  die  meinung 

unter,  Diodor  habe  Agr.  in  G.  verlesen,  und  findet  das  ganz  unmög- 
lich; er  vermutet,  die  beiden  Tdioc  Diodors  seien  lesefehler  statt 

Lucius  (C.  statt  L.)  und  glaubt,  weil  dadurch  die  dubletten  in  Über- 
einstimmung kommen  und  beide  nunmehr  das  letzte  tribunenpaar 

desLivius  weglassen,  dieMommsensche  hypothese  gerettet  zu  haben; 
blosze  Vermutungen  können  aber  solche  dienste  nicht  leisten,  der 
name  Agiüppa  kommt  als  praenomen  selten  und  nach  363  gar  nicht 
vor;  die  hss.  des  Livius,  Plinius  ua.  schreiben  ihn  gleich  den  andern 
veralteten  vornamen  vollständig,  dasselbe  thut  die  triumphliste  251 ; 
die  amtstafel  gibt  302.  335.  337.  363  die  geringfügige  kürzung 
Agripp. ;  aber  nur  zufall  ist  es ,  dasz  wir  keine  abkürzung  geringern 

umfangs  vorfinden,  so  ist  das  als  praenomen  noch  viel  früher  ab- 
gekommene Volusus  294.  298.  339  vollständig  geschrieben,  aber 

351  in  Vol.  abgekürzt;  Ar.  für  Aruns  findet  sich  auf  einem  grab- 
stein  (Mommsen  RP.  121).  in  den  festen  abkürzungen  der  gewöhn- 

lichen vornamen  wird  von  zwei  auf  einen  vocal  folgenden  con- 
sonanten  der  zweite  abgeworfen  und  Ap. ,  Ser.,  Sex.,  nicht  App., 

Serv.^  Sext.  geschrieben''',  wie  anfangs  auch  S.,  nicht  Sp.  gesetzt wurde;  aus  Ag.  hat  Diodor  in  derselben  weise  G.  gemacht  wie  303 
P.  aus  Ap.,  und  so  ist  auch  309  nicht,  wie  gewöhnlich  geschieht, 
mit  Dionysios  und  Zonaras  C.  Curtius^  sondern  mit  Diodor  Agrippa 

Curtius  zu  schreiben;  Livius  gibt  P,,  Cassiodor  T.  —  Anders  als  363 
verhalten  sich  360  die  dubletten  zu  einander:  dort  stimmen  sie  im 

wesentlichen  zusammen,  eine  bestätigung  der  ansieht,  dasz  Diodor 
die  geringe  zahl  der  tribunen  schon  in  seiner  quelle  vorgefunden 
habe,  läszt  sich  jetzt  daraus  nicht  mehr  ableiten :  dasselbe  versehen, 

^^    ebenso    Clu[stumina) ,     Col{lina),     Pol{lia) ,     Pom{piina) ,    Pop{lilia), 
Scapiiia),  Ser{gia) ,  Stel{latina) ,   Vol{tinia):,   Apirilis),  Feb{rnarius) . 
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welches  ihm  bei  der  ersten  abschrift  begegnet  ist,  konnte,  wie  aus 
348  vgl.  mit  350  (s.  unten)  erhellt,  auch  bei  der  zweiten  unter- 

laufen.'' 
Die  Übereinstimmung  des  zahlworts  mit  der  geringen  zahl  der 

angegebenen  consulartribunen  im  texte  Diodors,  welche  dieser  zur 
bestätigung  zu  dienen  schien,  hat  sich  bei  363  als  tauschend  erwiesen; 
dasselbe  ist  bei  369  der  fall,  wo  Mommsen  zugesteht,  dasz  die  von 

TETTapec  untei'stützte  vierzahl  wahrscheinlich  unrichtig  ist,  und  283, 
wo  mit  gutem  gründe  von  den  meisten  die  weglassung  des  fünften 
Volkstribunen  trotz  des  beigesetzten  leiTapec  als  ein  versehen  be- 

trachtet wird,  diese  Übereinstimmung  kann  daher  auch  bei  368. 
371.  376.  384.  386.  370  keinen  anspruch  auf  wert  machen;  sie  ist 
erst,  nachdem  die  verkürzte  reihe  vorlag,  aufgrund  derselben  her- 

gestellt worden. 

Die  auslassung  der  in  den  andern  quellen  angegebenen  consular- 
tribunen fällt  nicht,  wie  Cichorius  glaubt ,  Diodor  selbst,  sondern 

einem  abschreiber  und  zwar  einem  Vorgänger  desjenigen  zur  last, 
welcher  den  archetypus  unserer  hss.  geliefert  hat.  vergleichen  wir 

mit  ihnen  zunächst  die  anerkannten  auslassungsfehler  des  Diodor- 
textes  in  namenreihen.  Mommsen  findet,  dasz  sie  sich  hauptsächlich 
an  den  stellen  eingeschlichen  haben,  wo  in  der  quelle  Diodors  mehrere 
beamte  gleiches  geschlechtsnamens  vorkamen :  waren  sie  dort  so,  wie 
es  in  der  amtstafel  336.  352.  442  geschieht,  behandelt,  indem  nur 
der  erste  vollständig  genannt,  der  zweite  aber  unter  ihm  auf  die 
nächste  zeile  gesetzt  und  statt  des  gleichen  namens  ein  leerer  räum 

gelassen  war,  oder  waren  sie  wie  CIL.  I  1280  in  der  weise  ange- 
geben, dasz  der  zu  wiederholende  name  auf  derselben  zeile  durch 

einen  leeren  räum  angedeutet  wurde,  so  habe  er  von  Diodor  leicht 
übersehen  werden  können,  ihm  folgt  Cichorius,  aber  mit  der  oben 

angeführten,  auf  dem  brauch  mancher  inschriften,  zb.  des  schieds- 
richterspruchs  aus  637  (Q.  M.  Minucieis)  beruhenden  modification. 

aber  gleichheit  des  geschlechtsnamens  ist  nur  bei  einem  teil  der  ver- 
kürzten namenreihen  vorhanden,  und  in  der  vorläge  waren  solche  fälle 

anders  behandelt:  Diodor  gibt  377  L.  Quinctius,  C.  Cornelius  (ver- 

dorben aus  Quinctius,  Ko'ivTioc) ,  hat  also  den  geschlechtsnamen 
beidemal  ausgeschrieben  vorgefunden,  und  dasselbe  gilt  von  373.  375, 
wo  zwischen  den  beiden  geschlechtsgenossen  zwei  bzw.  fünf  andere 
tribunen  stehen  (vgl.  372).    auch  gibt  er  373  M.  Furius,  L.  Furius, 

^^  die  consuln  rles  nächsten  Jahres  361,  L.  Lncretius  Flavus  Ser. 
Sulpicius  Camerinus  nennt  er  XV  8  richtig  L.  Lucretius  Ser.  Sulpicins, 
dagegen  XIV  99  L.  Lucretius  Ser.  Cossus  (Köccmv).  vielleicht  hat  er 
den  falschen  namen  durch  ein  versehen  aus  360  (vgl.  Diod.  417  mit  418) 
wiederholt  und  an  die  stelle  von  CouXttikioc  gesetzt:  dort  steht  liei 
Livius  (dessen  reihenfolge,  so  weit  es  bei  der  unvoUständigkeit  des 

tafelt'ragments  und  der  chronographenliste  möglich  ist,  von  diesen  be- 
stätigt wird)  an  der  letzten  stelle  P.  Cornelius,  welcher  Cossus,  aber 

freilich  auch  Maluginensis  oder  Scipio  geheiszen  haben  kann. 
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385  A.  Cornelius,  M.  Cornelius,  es  bedarf  einer  erklärung,  welche 
auf  alle  oder  die  meisten  fehler  dieser  art  passt  und  sich  auf  die 

häufigste  Ursache  von  auslassungsfehlern  stützt :  diese  besteht  in  dem 
abirren  des  auges  von  einem  namen  auf  einen  in  der  nähe  stehenden 
gleichen  oder  ähnlichen,  so  konnte  352  M.  Sergius,  Q.  Servilius 

nach  C.  Servilius  und  349  M'.  Aemilius  L.  Furius  Q.  Quinctius  nach 
T,  Quinctius,  348  und  350  Cn.  Cornelius  nach  P.  Cornelius,  356 
M.  Valerius  und  L.  Furius  nach  L.  Valerius  und  M.  Furius  ausfallen, 
so  ferner  301  P.  Curiatius  nach  S.  Quintilius  (KoivTioc),  369  Quinctius, 
Publius  zwischen  Titus  und  Cornelius,  385  Q.  Quinctius  nach  M.  Cor- 

nelius, 339  C.  Valerius  Q.  Quinctius  nach  P.  Cornelius";  283  L.  Mae- 
cilius  nach  Sp.  Icilius.  auch  gleiche  vornamen  haben  zu  auslassungen 
geführt:  353  Lucius  (Valerius,  Lucius)  Julius,  357  Lucius  (Julius, 

Lucius  Furius,  Lucius)  Sergius,  303  Publius  (Curiatius,  Aulus  Man- 
lius,  Publius)  Sestius,  304  Quintus  (Fabius,  Titus  Antonius,  Gaius 
Duillius,  Quintus)  Poetelius;  der  ausfall  in  351  Manius  (Aemilius, 

Appius)  Claudius  erklärt  sich  daraus,  dasz  Diodor  die  einander  ähn- 
lichen abkürzungen  von  Manius  (ligatur  von  M  und  N  nach  der 

altern  weise)  und  Appius  verwechselt  hatte,  ganz  lückenhaft  ist 

354  xi^ioipxoi  eS-  TTönXioc  MdXXioc,  Mdvioc,  Ciröpioc  Ooupioc, 
AeuKioc,  db.  Publius  Maelius,  (P.)  Manlius,  Spurius  Furius,  (Lucius 
Titinius,  Lucius  Publilius,  Publius)  Lucius:  der  letzte  name  ist  aus 
Licinius  (s.  u.)  hervorgegangen;  über  den  ausfall  bei  P.  Manlius 
s.  cap.  III  3. 

Die  vorläge  des  Schreibers,  welcher  diese  auslassungen  begangen 

hat,  war  eine  griechische  handschrift;  das  beweist  seine  Verwechs- 
lung von  Quinctius,  Quinctilius  mit  Cornelius  und  die  vollständige 

Schreibung  der  vornamen,  welche  zur  erklärung  der  durch  ihre 
Wiederholung  entstandenen  lücken  anzunehmen  ist.  derselben  art 
wie  diese  anerkannten  fehler  sind  die  auslassungen,  welche  Mommsen 

für  richtig  erklärt  hat.  gleichheit  des  geschlechtsnamens  ist  die  Ur- 
sache des  fehlens  von  L. Furius  und  L.  Aemilius  363*,  von  C.  Aemilius 

und  Agrippa  Furius  363  ̂ ;  gleichheit  des  vornamens  bei  329  Lucius 
(Horatius,  Lucius)  Quinctius,  368  Lucius  (Horatius,  Publius  Va- 

lerius, Lucius)  Quinctius;  ähnlichkeit  der  namen  386  Servius  Cor- 

ne(lius,  Lucius  Papirius,  Lucius  Veturius,  Spurius  Servi)lius'\  384 
Lucius  Fu(rius,  Publius  Valerius,  Ga'ius  Vale)rius,  371  Man(lius, 
Marcus  Trebonius,  Lucius  Aemi)lius.  das  Vorhandensein  einer  lücke 
in  der  falschen  Verbindung  Quintus  Crassus  372  hat  schon  Mommsen 

in  der  Zusammenstellung  CIL.  I  507  erkannt:  wir  ergänzen  Quin- 
tus (Servilius,  Gaius  Sulpjcius,  Lucius  Aemilius,  Lucius  Papirius) 

Crassus;  auch  376  ist  aus  der  falschen  Verbindung  Lucius  Furius 
auf  eine  solche  zu  schlieszen:  Lucius  (Menenius,  Marcus  Horatius, 

"  377  steht  C.  Cornelius  statt  L.  Quinctius  (Cincinnatus);  310 
T.  Quinctius  (KöiVTOC  st.  KoiVTioc  wie  289.  308.  311,  Dion.  283  ua.)  für 
T.  Cloelius.  5^  Cornelius  st.  Servilius  276  (s.  Cichorius  s.  197);  ebenso 
einige  hss.  364''. 
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Spurius)  Furius.  in  dem  darauf  folgenden  Fdioc  AiKivviOC  ist 
Geganius  Lucius  zu  erkennen:  die  hss.  des  Livius  geben  hier  und 

374  Licinius  Menenius  (376  Med.  Lucinius)  statt  L.  Menenius,  die- 
selbe corruptel  ist  oben  bei  Diodor  354  angenommen  worden,  die 

Umstellung  der  zwei  namen  ergab  sich  nach  dem  Übergang  von 
reycivioc  in  fdioc  von  selbst;  übrigens  finden  wir  auch  336.  389 

Lucius,  364 b  Publius,  367  Aulus,  402  Gaius,  438  Spurius,  ohne 
zweifei  durch  die  schuld  der  abschreiber,  nachgestellt. 

Die  vertauschung  von  Licinius  mit  Lucius  (AeuKioc  bei  Diodor) 

setzt  eine  lateinische  vorläge  voraus,  kommt  also  auf  rechnung  Dio- 
dors;  einer  der  ältesten  abschreiber  verkürzte  durch  fahrlässige  aus- 
lassung  viele  namenreihen,  schrieb  aber  das  nicht  mehr  dazu  pas- 

sende Zahlwort  unverändert  ab:  so  303  und  304  beKa  ävbpec 

VOjiOTpdcpoi  (genannt  sind  8  bzw.  7  personen),  339  und  348  xei- 
xapec  (bei  2  und  3  personen),  374  öktuü  (bei  7  personen),  an  vielen 

stellen  eH  (349  für  drei,  352.  354.  356.  357.  364''  vier,  350.  35L 
353.  364^  fünf  personen).  ein  späterer  abschreiber  hat  hie  und  da 
das  nicht  mehr  zur  zahl  der  angegebenen  tribunen  passende  numerale 
durch  änderung  derselben  angepasst;  dies  ist  283.  360.  363.  368 

— 371.  376.  384.  386  geschehen,  in  einer  noch  spätem  abschrift 
wurde  von  der  bereits  verkürzten  reihe  trotz  des  gefälschten  Zahl- 

worts noch  an  zwei  stellen  ein  consulartribun  übersprungen:  so  360 
(ipeic  statt  e£)  und  370  (teTTapec  statt  eS) :  dort  stehen  blosz  zwei, 
hier  nur  drei  in  der  besten  textüberlieferung;  an  diesen  stellen  den 
platz  der  lücke  oder  der  lücken  anzugeben  ist  unmöglich,  die  zahl 
der  nach  einander  eingetretenen  corruptelen  ist  damit  noch  nicht 
erschöpft:  zu  360  ist  in  dem  bereits  durch  die  schuld  von  drei 
Schreibergenerationen  entstellten  text  (xiXiapxoi  xpeTc  MdpKOC 
0oupioc,  fdioc  AijuiXioc  steht  Diod.  XIV  97)  in  der  zweiten 

dublette  Diod.  XV  2,  um  die  dreizahl  herzustellen,  Ktti  eingescho- 
ben worden:  x^Xidpxouc  TpeTc  Kaiecxricav  MdpKOv  Ooupiov,  exi 

be  rdiov  Ktti  Äi/aiXiov.  ̂^ 
9.  Eingeschobene  consuln  bei  Diodor.  zwischen  den 

consulnpaaren  von  297  und  298  gibt  Diodor  ein  den  andern  listen 
fremdes:  L.  Quinetius  Cincinnatus  und  M.  Fabius  Vibulanus,  wel- 

ches neben  der  einstimmigen  Überlieferung  von  dem  Untergang 
der  Fabier  277  am  Cremera  und  dem  überleben  6ines  knaben,  des 

Q.  Fabius  Vibulanus  (consul  287.  289.  295,  decemvir  304)  nicht 
bestehen  kann,  zu  dieser  erzählung  stimmt  die  aus  der  amtstafel 
und  den  angaben  der  Schriftsteller  entnommene  descendenz:  söhne 
dieses  Quintus  sind  Marcus  (cons.  312),  Quintus  (cons.  331)  und 
Numerius  (cons.  333) ;  söhne  des  ältesten  von  ihnen  die  drei  aus 

^*  versuche  dieser  art  haben  spätere  abschreiber  auch  da  gemacht, 
wo  die  beste  bs.  den  widersprach  zwischen  zahlwort  und  personen  bei- 

behalten hat;  dasz  aus  ihnen  kein  schlusz  auf  Diodor  und  seine  quelle 
gezogen  werden  kann,  ist  klar,  von  Soltau  aber  gleichwohl  verkannt 
worden. 
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der  geschichte  des  Galliereinfalls  bekannten  brüder.  aber  in  einem, 
wie  Mommsen  RF.  II  260  erklärt,  unlösbaren  widersprach  damit 
steht  die  angäbe,  dasz  Quintus,  der  277  gerettete  Stammhalter, 
seinem  Schwiegervater,  dem  reichen  Numerius  Otacilius  von  Ma- 
luentum  (Beneventum)  die  zusage  gegeben  hatte,  welche  er  auch 
einhielt,  dem  ersten  von  Otacilia  geborenen  söhne  den  vornamen  des 
groszvaters  zu  geben  (schrift  de  praenom.  6.  Festus  u.  Numerius) : 
denn  Numerius  ist  den  fasten  zufolge  der  jüngste  von  den  zum  con- 
sulat  gelangten  söhnen,  um  ca.  20  jähre  jünger  als  der  älteste,  dasz 
die  306  Fabier,  vfelche  an  der  Cremera  fielen,  nur  ein  einziger  söhn 
überlebt  hätte,  darf  für  undenkbar  gelten,  Quintus  war  nach  Mommsen 
vielmehr  nur  der  Stammhalter  des  von  der  legende  allein  ins  äuge 
gefaszten  hauptzweiges;  in  dem  consul  297/8  Marcus  habe  Diodor 
den  Vertreter  eines  nebenzweiges  erhalten,  die  ältere  annalistik  aber 
sowohl  jene  legende  als  das  mit  ihr  unvereinbare  consulat  des  Marcus 
in  ihrer  Unbefangenheit  angegeben ;  später  sei  indes  der  Widerspruch 
entdeckt,  jenes  consulat  gestrichen  und  die  praenomination  der 

magistratstafel  durch  änderungen  mit  der  legende  in  einklang  ge- 
bracht worden. 

Die  Voraussetzung,  auf  welcher  diese  aufstellungen  beruhen,  ist 
nicht  so  sicher,  wie  es  scheint.  Otacilia  kann  die  zweite  frau  des 
Quintus,  Numerius  also,  der  consul  von  333,  ihr  erster  oder  einziger 
söhn  gewesen  sein;  der  consul  von  331  war  dann  entweder  ihr 

zweiter,  aus  irgend  einem  gründe  erst  nach  ihm  zum  consulat  ge- 
langter söhn  oder  der  jüngste,  durch  Schwestern  und  jung  gestorbene 

brüder  von  Marcus  getrennte  der  ersten  frau.  ebenso  gut  läszt  sich 
denken ,  der  Numerius  genannte  erste  enkel  des  Otacilius  sei  in 
jungen  jähren  vor  der  geburt  des  consuls  von  333  gestorben  und 
Quintus  habe,  um  das  fortleben  seines  im  römischen  patriciat  vor- 

her nicht  üblichen  Vornamens  zu  sichern,  diesen  dem  jüngsten  söhne 
gegeben,  dadurch  wird  Mommsens  einwand  beseitigt,  die  annähme 
mehrfacher  Verheiratung  reiche  deswegen  nicht  aus,  weil  der  älteste 
söhn  Marcus  einen  söhn  Numerius  habe,  welcher  den  namen  doch  nur 

von  seinem  ui-groszvater  führen  könne;  sie  ist  überdies  gar  nicht 
notwendig:  die  drei  consuln  können  jüngere  söhne  der  Otacilia  ge- 

wesen sein,  vor  welchen  der  älteste  frühzeitig  wegstarb,  übrigens 
hatte  Otacilius  nicht  ausgemacht,  dasz  nur  sein  enkel  Numerius 
heiszen  dürfe ;  wenn  der  Stiefsohn  seiner  tochter  oder  dessen  söhn 
den  nunmehr  in  Rom  recipierten  namen  bekam,  so  durfte  darin  eine 
huldigung  für  Otacilius  gefunden  werden,  dasz  der  Stammhalter  des 
Fabischen  geschlechts  277  noch  nicht  waffenfähig  (projjepH&e5,  Liv. 
n  50),  aber  287  schon  consul  ist,  findet  Mommsen  nach  damaliger 
Ordnung  (staatsr.  I  545)  nicht  unmöglich,  aber  doch  befremdlich; 
warum,  gibt  er  nicht  an;  uns  scheint  es  natürlich  zu  sein,  dasz  dem 
letzten  angehörigen  eines  erlauchten  geschlechts,  welches  sich  für 
das  Vaterland  geopfert  hat ,  in  solcher  weise  der  dank  desselben 
erstattet  und   damit   einer    ehrenpflicht   des   Volkes  genügt  wird. 
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Valerius  Corvus  stand  im  23u  jähre,  als  er  406  consul  wurde;  geben 

■wir  dem  Q.  Fabius  für  287  dasselbe  lebensalter,  so  stand  er  277  im 
13n  lebensjahr;  Mommsen  nimt,  um  prope  j)ubes  in  möglichst  weitem 
sinne  zu  fassen,  ein  alter  von  etwa  17  jähren  an.  die  erzählung  von 
dem  Untergang  der  Fabier  hat  wie  manche  andere ,  die  einer  weit 
Jüngern  zeit  gilt,  Terschiedene  ausschmückungen  und  entstellungen 
erlitten,  ehe  sie  zu  unsern  späten  berichterstattern  gelangte;  der  an- 
stöszigste  punkt  derselben,  das  überleben  eines  einzigen  knaben  von 
306  männern,  ist  bereits  von  Perizonius  erledigt:  patricier  waren 

unter  diesen  nur  die  drei  brüder,  welche  in  den  7  jähren  269 — 275 
abwechselnd  das  consulat  bekleidet  hatten ,  und  ihre  söhne ;  die  an- 

dern sind  dienten  gleichen  gentilnamens,  teils  freigelassene  oder 
einwanderer  teils  nachkommen  solcher,  nach  alledem  ist  keinerlei 

anlasz  vorhanden,  das  von  Diodor  gelieferte  consulat  für  etwas  an- 
deres anzusehen,  als  wofür  es  früher  allgemein,  auch  von  Mommsen 

gehalten  worden  ist,  für  eines  von  den  vielen  producten  seiner  satt- 
sam bekannten  fahrlässigkeit,  ein  consulnpaar  aus  dem  angegebenen 

gründe  aus  den  fasten  zu  streichen  würde  ein  alter  kritiker  schwer- 
lich unternommen  haben ;  zum  streichen  war  man  überhaupt  nicht 

radical  genug,  und  in  diesem  fall  kommt  noch  hinzu,  dasz  man  auch 
den  beiden  Cincinnatus  eines  ehrentitels  hätte  berauben  müssen, 

viel  näher  würde  es  gelegen  haben,  in  dem  vornamen  des  M.  Fabius 
einen  Schreibfehler  zu  sehen  und  demgemäsz  Q.  Fabius  an  die  stelle 
zu  setzen. 

Zwischen  326  und  327  schiebt  Diodor  die  consuln  L.  Quinctius 
A.  Sempronius  ein,  welche  Mommsen  RF.  II  261  nur  deswegen  für 
echt  erklärt,  vireil  er  die  zwei  bisher  besprochenen  dafür  hält,  ob- 

gleich er  zugesteht,  dasz  eine  bestimmte  Ursache  ihrer  Streichung 
nicht  nachgewiesen  werden  kann,  sie  sind,  wie  er  früher  (röra.  chron. 
s.  125)  mit  recht  angenommen  hat,  weiter  nichts  als  doppelgänger 
der  329  von  Diodor  in  derselben  Ordnung  angeführten  kriegstribunen 

L.  Quinctius  A.  Sempronius.  ebenso  treffend^"  hat  er  ao.  die  296/7 
eingeschobenen  auf  L.  Quinctius  Cincinnatus,  ersatzconsul  294,  und 

Q.  Fabius  Vibulanus,  cons.  295  (bei  Diodor  an  erster  stelle)  zurück- 
geführt, man  ersieht  auch  hieraus,  dasz  in  seiner  quelle  die  nach- 

gewählten consuln  nicht  übergangen  waren  (abschn.  6). 
Die  oben  s.  290  angeführte  bemerkung  über  die  consuln  von 

464 — 479  bringt  keine  neuen  verdachtgründe  bei;  zur  sache  vgl. 
gang  des  altröm.  kalenders  s.  53. 

^"   dies  habe  ich   gang   des   altröm.   kal.   s.  16   verkannt,     die   Ver- 
schiedenheit der  Vornamen  bei  Fabius  steht  nicht  im  wege  (cap.  III  3). 

(der  schlusz  folgt.) 

Würzbürg.  Georg  Friedrich  Unger. 
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65. 
DE  Horatio  poeta  scripsit  I.  I.  Hartman.  Lugduui  Batavorum, 

S.  C.  van  Doesburgh.  Lipsiae,  Otto  Harrassowitz.  MDCCCXCI, 
202  s.  gr.  8. 

Vorstehende  schrift  macht  den  eindruck  einer  art  von  versteck- 
spiel, schon  ihre  äuszere  fassung  hat  etwas  seltsames,  sie  zerfällt 

in  neun  capitel,  einen  epilog  und  in  ein  nichtpaginiertes  anhängsei, 
in  welchem  der  vf.  sich  wegen  der  unterlassenen  beifügung  eines 
registers  wie  der  summarischen  inhaltsangabe  der  einzelnen  capitel 
entschuldigt  und  mit  der  sonst  ebenfalls  als  vorwort  üblichen  captatio 
benevolentiae  des  lesers  den  schlusz  macht,  wunderlicher  noch  ist 

der  gedankengang,  welchen  die  schrift  einhält. 
Cap.  1  beginnt  mit  der  klage,  dasz  alle  neuern  ausgaben  des 

Horatius  zwar  mit  derjenigen  Peerlkamps  in  einer  gewissen  Verbin- 
dung ständen,  dasz  aber  das  band  mehr  nur  ein  verwandtschaftliches 

sei  als  ein  wohlmeinendes,  denn  von  der  groszen  menge  von  con- 
jecturen  dieses  berühmten  mannes  pflegten  von  den  gelehrten  unseres 
Jahrhunderts  nur  zwei  allerdings  ganz  besonders  schöne  gutgeheiszen 
zu  werden,  während  doch  viele  andere  diesen  fast  gleichkämen  und 
auszerdem  Peerlkamps  eigentliche  bedeutung  weit  mehr  in  seiner 
Verwerfung  ganzer  verse,  Strophen  und  selbst  gesänge  als  in  den 
conjecturen  zu  suchen  sei.  sollte  man  hiernach  nicht  meinen,  dasz 
Hartman  von  dem  so  gewaltigen  und  doch  schlieszlich  so  unfrucht- 

baren feuereifer,  mit  welchem  namhafte  deutsche  philologen  dem 

vorgange  seines  landsmannes  gefolgt  sind,  ohne  alle  kenntnis  ge- 
blieben ist?  und  wie  läszt  es  sich  vollends  mit  jener  seiner  klage 

vereinbaren,  wenn  er  alsbald  weiter  erklärt,  dasz  er,  falls  in  einem 
gelehrtencongress  über  die  echtheit  Horazischer  öden  zu  befinden 
wäre,  kaum  irgend  eine  der  hergebrachten  lesarten  anzugreifen 
wagen  würde,  ja  dasz  er  sogar  jene  beiden  von  ihm  so  hochbelobten 
conjecturen  immerhin  als  noch  disputabel  anerkenne?  er  fährt  fort: 

das  Peerlkamp  zugefügte  unrecht  bestehe  hauptsächlich  in  einer  fol- 
gerung,  die  man  an  dessen  äuszerung  geknüpft  habe,  er  erkenne  den 
Hör.  nur  in  so  geschickten  und  gerundeten  geistesdenkmälern,  dasz 

man  nichts  davon  wegnehmen  könne,  ohne  die  Schönheit  zu  vermin- 
dern, er  bestreitet  nun  die  richtigkeit  dieser  folgerung,  erklärt  aber 

zugleich  eben  jene  äuszerung  Peerlkamps  für  dessen  eigentlichen  Irr- 
tum, da  Hör,  in  den  öden  sehr  viel  gesündigt  habe,  da  er  sich  nament- 
lich vielfach  mehr  durch  die  rücksicht  auf  das  versmasz  als  auf  das 

sachlich  angemessene  habe  bestimmen  lassen,  dasz  Hartman  sich 
hiermit  gerade  in  dem  hauptpunkte,  der  Wertschätzung  des  dichters, 
in  entschiedener  gegnerschaft  zu  dem  von  ihm  doch  so  gefeierten 
commentator  befindet,  dessen  scheint  er  ebenso  wenig  inne  zu  wer- 

den, als  er  eine  ahnung  davon  hat,  welch  unglaublichen  mangel  an 
poetischem  feingefühl  er  in  der  wähl  von  beispielen  verrät,  die  er 
zum  erweis   der  dichterschwäche  des  Hör,  ins  gefecht  führt,    zur 

Jalubiicher  für  class.  philol.  1891  hfl-  7.  32 
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Verstärkung  dieses  erweises  sieht  er  sich  nun  wieder  nach  einer  be- 
deutenden stütze  um,  und  sieh  da,  er  ist  wirklich  so  glücklich  eine 

solche  in  Goethe  zu  finden,  der  dem  Hör.  sogar  alle  eigentliche 
poesie,  gerade  in  den  öden,  vollständig  abspreche,  wird  er  es  nun 
aber  hierbei  bewenden  lassen?  nein,  auch  mit  dieser  berufung  solle 
sein  letztes  wort  über  Hör.  keineswegs  schon  gesprochen  sein,  da 
ihm  Goethe  doch  wieder  zu  weit  gehe,  mit  diesem  tröste  für  die 
freunde  des  erstem  schlieszt  das  capitel. 

In  cap.  2  entlädt  sich  der  vf.  aller  weitern  ausstellungen ,  die 
er  an  Hör.  dichtergrösze  zu  machen  hat.  vor  allem  zeuge  derselbe 

selbst  gegen  seine  poetennatur:  in  epist.  II  2,  51  ff.  sage  er  aus- 
drücklich, dasz  ihn  armut  zum  versemachen  getrieben  habe;  also 

nicht  durch  die  Musen  sei  er  in  der  dichtung  himmelshöhen  erhoben 
worden,  als  ob  der  durchbruch  schöpferischen  dichtens  nicht  sehr 
oft  in  äuszern  anstöszen  seinen  grund  habe ,  und  wenn  nur  Hör.  in 

der  prächtigen  ode  ca.  III  4  sich  nicht  der  Musen  als  seiner  be- 
schützerinnen  schon  in  frühester  kindheit  berühmte,  ferner  soll  sich 

aus  mehreren,  vom  vf.  leider  für  sich  behaltenen  stellen  der  epoden 
ergeben,  dasz  er  letztere  nicht  in  wirklicher  entrüstung,  sondern  nur 
um  den  Archilochos  nachzuahmen  verfaszt  habe,  und  ebenso  seien 
viele  seiner  öden  lediglich  in  nachahmung  der  Sappho  und  des  Alkaios 

von  ihm  gedichtet  worden,  das  anscheinend  entgegenstehende  selbst- 
lob ca.  II  20  und  III  30  solle  nur  ausdrücken ,  welche  mühe  es  ihn 

gekostet  habe,  künftig  als  verpflanzer  der  lyrik  der  Griechen  über 
das  ganze  römische  reich  hin  gefeiert  zu  werden,  hiernach  würde 

Hör.  überhaupt  nicht  als  selbständiger  dichter,  sondern  nur  als  be- 
arbeiter  griechischer  Vorbilder  zu  gelten  haben  und  jenes  selbstlob 
als  eine  ganz  ungeheuerliche  anmaszung  dastehen;  er  dürfte  sich 

dann  sogar  durch  eine  blosze,  möglichst  treue  Übersetzung  weit  ver- 
dienter um  seine  landsleute  gemacht  haben,  glücklicherweise  ver- 

hält es  sich  aber  nicht  so.  die  entlehnung  fremder  metra  und  etwa 
noch  einige  reminiscenzen  beweisen  doch  gar  nichts;  die  ersten 

dichtergröszen  fast  aller  nationen  unterlägen  sonst  gleicher  Ver- 
dammnis, schlieszlich  spielt  Hartman  seinen  haupttrumpf  aus:  dasz 

nemlich  Hör.  selbst  sich  gegenüber  dem  Pindaros  mit  einer  müh- 
sam arbeitenden  biene  vergleiche,  was  nicht  etwa  als  eine  blosze  be- 

scheidenheitsform  anzusehen  sei,  vielmehr  sei  der  vergleich  in  durch- 
aus richtiger  Selbsterkenntnis  von  ihm  gebraucht  worden,  obwohl 

der  vf.  dies  ganz  bestimmt  wissen  will,  wird  sich  ref.  doch  unter- 
stehen es  zu  bestreiten ;  vorerst  nur  noch  die  beendigung  der  inhalts- 

angabe  seiner  schrift. 

In  cap.  3  wendet  er  sich  zuvörderst  gegen  die  herschende  Vor- 
stellung, als  ob  Hör.  schon  bei  lebzeiten  den  rühm  eines  groszen 

dichters  genossen  habe,  selbst  die  thatsache,  dasz  er  von  Augustus 
mit  der  abfassung  des  Carmen  saeculare  beauftragt  worden,  sei  kein 
genügender  beweis  dafür,  da  der  Caesar  des  Verständnisses  von 
poesie  gänzlich  ermangelt  habe,   ermangelte  aber  derselbe  etwa  auch 
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der  klugheit  auf  die  stimme  der  öffentlichen  meinung  zu  hören  und 
auf  den  rat  des  kunstsinnigen  Maecenas?  und  noch  eins:  Lessing 

sagt  in  den  ̂ rettungen  des  Horaz' :  'bei  lebzeiten  und  ein  halb  Jahr- 
hundert nach  dem  tode  für  einen  groszen  geist  gehalten  werden  ist 

ein  schlechter  beweis,  dasz  man  es  ist;  durch  alle  Jahrhunderte  aber 

hindurch  dafür  gehalten  werden  ist  ein  unwidersprechlicher.'  hat 
er  etwa  nicht  recht? 

Der  weitere  Inhalt  dieses  capitels  und  aller  folgenden  soll  dar- 
thun,  dasz  die  dichtenden  Zeitgenossen  des  Hör.,  insonderheit  Ver- 
gilius,  Propertius  und  Ovidius  demselben  gar  nichts  oder  wenig  zu 
danken  haben,  dasz  bezüglich  des  Verg.  eher  das  umgekehrte  der 

fall  sei  und  dasz  er  von  diesem  in  Schilderung  der  reize  des  land- 
lebens,  vollends  von  Prop.  an  stärke  der  liebesgefühle  weit  über- 

troffen werde,  man  kann  alles  dies  mit  einschränkung  allenfalls  zu- 
geben, ohne  dasz  deshalb  des  Hör.  rangstellung  als  lyrischer  dichter 

überhaupt  irgend  gefährdet  erschiene,  hören  wir  nun,  wie  Hartman 
schlieszlich  über  letztere  urteilt. 

Eigentümlich  ist  es  wieder,  dasz  er  die  lösung  dieser  seiner 
eigentlichen  aufgäbe  einem  epilog  zuweist,  der  doch  sonst  nur  für 

noch  nachzuholendes,  mehr  oder  weniger  nebensächliches  Verwen- 
dung zu  finden  pflegt,  wenn  er  dann,  auf  Goethes  urteil  über  Hör. 

zurückkommend,  demselben  wegen  seiner  übertriebenen  härte  nicht 
beipflichten  zu  können  erklärt,  so  läszt  er  doch  im  gründe  nur  wenig 
übrig,  worin  sich  seine  kritik  von  der  Goetheschen  unterscheidet, 
auch  er  zollt  dem  Hör.  als  Satiriker  alle  anerkennung,  rühmt  seine 

scharfe  beobachtung  menschlicher  schwächen,  seine  zwar  der  grosz- 
heit  entbehrenden,  aber  von  ihm  mit  auszerordentlicher  metrischer 
kunst  vorgetragenen  lebensregeln,  endlich  auch  seine  freiheit  von 
possenhaftem  scherz  und  verwerflicher  Schmeichelei,  dagegen  habe 

er,  wo  er  sich  in  die  obern  regionen  der  poesie  wage,  nur  hoch- 
tönende Worte ,  die  in  die  seele  des  lesers  nicht  eindrängen,  aller- 

dings habe  er  einige  schöne  öden  zu  ehren  des  Vaterlandes  und  des 
Augustus  gedichtet,  aber  ein  gottbegnadeter  sänger  sei  er  darum 
noch  nicht;  von  seinen  meisten  öden  habe  er  selbst  bekannt  (wo 
denn?),  dasz  er  nur  metrische  Übungen  mit  ihnen  beabsichtige. 

Man  sieht  dasz  Hartman,  ohne  anscheinend  unsere  neuern  ver- 
kleinerer des  Hör.  zu  kennen,  doch  im  wesentlichen  mit  ihnen  über- 

einstimmt, so  dringt  die  frage  nach  dem  werte  dieses  dichters  aber- 
mals auf  ihre  entscheidung.  darauf,  dasz  derselbe  gewissermaszen 

schon  durch  Verjährung  auf  den  ruf  eines  lyrikers  erster  classe  an- 
spruch  erworben  hat,  dürfte  ebenso  wenig  wie  auf  die  weit  über- 

wiegende zahl  kunstrichterlicher,  ihn  als  solchen  anerkennender 
autoritäten  das  hauptgewicht  in  der  sache  zu  legen  sein,  wohl  aber 
scheint  mir  der  eminente  dichterische  wert  namentlich  seiner  öden 

diesen  ruf  vollkommen  zu  rechtfertigen,  welche  manigfaltigkeit  der 

hier  behandelten  stoffe !  welche  dem  jedesmaligen  Inhalte  — ■  sei  er 
ernst  oder  scherzhaft,  spielend  oder  erhaben  —  entsprechende  ton- 

32* 
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art!  welche  formenschönheit  durchweg !  was  aber  den  vermeintlichen 
mangel  an  sog.  Pindarischem  schwunge  betrifft,  so  hat  selbst  der 
interpolationseifrige  Lehrs  das  Vorhandensein  des  letztern  wenigstens 

in  der  einen  ode  'an  die  Fortuna  von  Antium'  anerkennen  müssen, 
und  es  dürfte  dasselbe  wohl  auch  in  manchen  andern,  beispielsweise 

in  der  schon  erwähnten  'an  Calliope',  ferner  in  ca.  I  37.  II  19.  III  29. 
IV  4  und  im  säculargesang  merklich  genug  zu  verspüren  sein,  ja 
ich  möchte  auch  dem  zugleich  als  denkmal  der  freundschaft  zwischen 
den  beiden  grösten  römischen  dichtem  ganz  unschätzbaren  ca.  I  3 

und  selbst  dem  meines  erachtens  von  der  kritik  höchst  unbillig  be- 
urteilten, schon  durch  die  groszartige  erscheinung  des  schicksal- 

kündenden meergottes  vor  dem  mit  seinem  raube  dahinfahrenden 

Schänder  von  ehe  und  gastrecht  hochpoetischen  ca.  I  15  das  näm- 
liche nachrühmen. 

Ich  komme  zum  schlusz.  dasz  die  Römer  weder  einen  Homei'os 

noch  di-amatische  dichter  wie  die  Griechen  haben,  wer  wollte  es  be- 
streiten ?  kann  es  aber  deshalb  mit  der  lyrik  nicht  anders  bestellt 

sein?  ist  nicht  jedenfalls  zuzugeben,  dasz  Hör.  unserm  denken  und 
empfinden  viel  näher  steht  als  der  grosze  Thebaner? 
Dresden.  Hermann  Besser. 

66. 
ZU  OVIDIUS  AMORES. 

I  8, 102  ff.  i2)sa  roga. 
lingua  luvet  mentemque  tegat:  hlandire  noceque; 

inpia  sub  dulci  melle  venena  latent. 
haec  si  praestiteris  .  .  .  sae})e  rogdbis , 

ut  mea  defunctae  molUter  ossa  cubent. 

der  indicativ  latent  scheint  sich  schlecht  an  die  imperative  und  ad- 
hortative  v.  103  und  104  anzuschlieszen.  oder  sollte  v.  104  eine  all- 

gemeine Sentenz  enthalten?  kaum  glaublich,  auch  spricht  am.  1  10, 
55  f.  carpite  de  plenis  pendentes  vitibus  uvas,  praeheat  Alcinoi 
poma  benignus  ager  dagegen,  diese  stelle  ist  der  verdächtigten  zu 

ähnlich  gebaut,  als  dasz  man  j^rae&ea^  ignoi'ieren  könnte,  der  weg 
zur  besserung  unserer  stelle  ist  durch  die  ultima  von  venena  ge- 

wiesen, gewis  hat  Ov.  venena  natent  geschrieben,  dasz  giftmischer 
böse  Säfte  unter  (in  rein  örtlichem  sinne)  honig  und  wein  thaten, 
ergibt  sich  aus  met.  XIV  274;  und  vielleicht  ist  latent  an  unserer 
stelle  aus  einer  erinnerung  des  abschreibers  an  lateant  in  der  letzt- 

genannten stelle  V.  275  entstanden,  natare  von  dingen  gebraucht, 
die  durch  eine  flüssigkeit  überdeckt  werden,  findet  sich  bei  Verg. 
georg.  I  372.  Aen.  III  625. 
Breslau.  Philipp  Loewe. 
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67. 
NOCH  EINMAL  EAUB  IMPIGBE. 

Unterz.  hat  in  diesen  Jahrbüchern  1886  s.  713—720  eine  merk- 

würdige stelle  des  Livius  XXXII 16, 11  oppidani  { Ei-etrienses)  primo 
haud  impigre  tuebantur  moenia;  dein  fessi  vidneratique  aliquot, 
cum  et  muri  partem  eversam  operihus  hostium  cernerent,  ad  deditionem 
inclinarimt ,  wo  liaud  impigre  dem  Zusammenhang  nach  notwendig 
gleich  dem  einfachen  impigre  oder  einer  litotes  wie  haud  pigre, 
haud  segniter  (Liv.  XLII  63,  7),  haud  instrenue  (Justinus  XVII  2, 1) 
gefaszt  werden  musz,  auch  Jahrhunderte  lang  von  unbefangenen 
lesern  gefaszt  worden  ist,  gegen  änderungen  neuerer  kritiker  in 
schütz  genommen,  ich  nahm  nemlich,  zum  teil  nach  einer  frühern 

gelegentlichen  andeutung  HJMüllers,  einen  psychologisch  entschuld- 
baren Irrtum  des  Schriftstellers  selbst  an,  begangen  bei  der  anwen- 

dung  der  litotes,  unter  beibringung  von  parallelen  besonders  aus 
deutschen  Schriftstellern,  endlich  glaubte  ich  den  nemlichen  irrtum 
bei  dem  nemlichen  ausdruck  bereits  in  einem  bisher  entweder  (von 

Kritz)  offenbar  falsch  oder  (von  Dietsch)  unbewust  richtig  aufge- 
faszten  fragmente  der  Historien  des  Sallustius  zu  erkennen,  das  die 
hss.  des  alten  Terentius-commentars  von  Donatus  also  überliefern: 
haut  impigre  neque  inultus  occiditur  (fr,  ine,  29  D. ,  IV  45  Kr.), 
wobei  ich  zur  Verdeutlichung  (worüber  unten  s.  506  näheres)  vor 
haut  impigre  ein  participium  im  sinne  von  pugnans  ergänzte ,  vor 
allem  gestützt  auf  den  eifrigen  nachahmer  Sallustischer  dictionFlorus 

I  37,  18  (s.  62,  9  Jahn)  Boiorix  rex  in  prima  acie  dimicans  im- 
pigre nee  inultus  occiditur.  meine  entscheidung  hat  seiner 

zeit  vielfaches  interesse  erregt,  das  sich  teils  in  lebhaftem  Wider- 
spruch teils  in  entschiedenem  beifall  äuszerte.  soweit  mir  bekannt 

geworden,  haben  von  Livius-kritikern  mir  zugestimmt  Vahlen  (münd- 
lich) und  Hertz  (brieflich  und  in  den  comm.  Woelflflinianae  s.  110), 

deren  urteil  ich  sehr  hoch  schätze ;  von  andern  Forchhammer  (brief- 

lich), Ziemer'  und  am  energischsten  FVogel.  letzterer  hatte,  was 
mir  entgangen  war,  in  den  acta  sem.  Erlang,  bd.  II  (1881)  s.  439  f. 

dies  Sallust-fragment  auch  behandelt,  mit  dem  resultat,  da,sz  hatit 
vor  impigre  zu  streichen  sei,  unter  hinweis  auf  die  oben  citierte  stelle 
des  Florus  und  die  des  ebenfalls  im  stil  sallustisierenden  Hegesippus 
&.  lud.  V  30,  19  non  despicahilis  tamen  neque  inultus  impigre 

occuhuit.  nach  meinen  ausführ ungen  über  die  ihm  vorher  unbe- 
kannte Livius-stelle  ist  er  jetzt  von  der  haltbarkeit  des  haut  impigre 

•  in  der  zs.  'gymnasium'  bd.  V  (1887)  s.  756  geleg:entlich  einer  be- 
sprechung  der  Jenaer  inaug.-diss.  von  HPlaner  'de  haud  et  haudquaquam 
negationum  apud  Script,  lat.  usu'  (Jena  1886),  wo  haud  impigre  nicht 
behandelt  ist.  auch  in  CWeymans  verdienstlichen  "'Studien  über  die 
figur  der  litotes'  (jahrb.  suppl.  XV  [1887]  s.  451  —  556)  vermiszt  mau 
eine  erörterungr  der  fragfe. 
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bei  Sallustius  so  überzeugt,  dasz  er  jahrb.  1886  s.  867  es  sogar 
wagt  denselben  irrtum  einem  andern  nachahmer  Sallusts,  Sulpicius 
Severus,  an  zwei  stellen  durch  conjectur  zu  imputieren:  cJiron.  I  10,2 

liest  er  hatit  impigre  sororis  ulti  iniuriam  statt  der  lesart  des  einzi- 
gen codex  P  at  (ed.  pr.  ac,  Halm  atque)  und,  allerdings  mit  geringerm 

zutrauen,  I  33, 2  Jws  haut  impigre  ultus  est  statt  des  hsl.  Saul.  Vogel 
hat  dann  in  Wölfflins  archiv  IV  (1887)  s.  320  f.  meine  annähme  in 

einer  eingehendem  Untersuchung  der  bildung  in-piger  weiter  zu 
stützen  gesucht  durch  einige  von  mir  nur  angedeutete  gründe,  die 
aus  den  bei  der  composition  mit  in-  privativum  erkennbaren  gesetzen 
hergenommen  sind,  auf  der  andern  seite  haben  die  Livius-kritiker 
auszer  Vahlen  und  Hertz  lebhaften  Widerspruch  erhoben.  Moritz 
Müller  und  AZingerle  haben  in  ihren  ausgaben  (1887  bzw.  1890) 
das  unbequeme  Jiaud  mit  Drakenborch  nach  einem  codex  Meadensis 
gestrichen,  Zingerle  auch  die  zahl  der  conjecturen  noch  vermehrt 

durch  den,  wie  er  meint,  'bescheidenen  versuch'  naviter  impigre- 
Kjiue}  statt  liaud  impigre  (zs.  f.  österr.  gymn.  1888  s.  500)  und  da- 

mit seinen  frühern  Vorschlag  (ebd.  1881  s.  516  und  1885  s.  599) 

satis"^  impigre  zurückgenommen.  Heerwagen  hat  nach  brieflicher 
mitteilung  Vogels  diesem  gegenüber  bedenken  geäuszert  und  wollte 

auch  lieber  liauä  tilgen  oder  ein  part.  wie  fessi^  dahinter  einsetzen, 
vor  allen  aber  hat  HJMüller  gegen  meine  auffassung  ausfühi'lich 
polemisiert  in  der  zs.  f.  gw.  1886,  jahresber.  des  Berl.  philol.  Vereins 

über  Livius,  XÜI  s.  22 — 24.*  Müllers  eigne  auffassung  der  sache 
bezeichnen  seine  worte  ao.  s.  22  'sehr  wahrscheinlich  hat  der  text 
des  Sali,  noch  ein  part.  wie  pugnans  enthalten ;  aber  wenn  der  scho- 
liast  den  Wortlaut  verkürzt  wiedergegeben  hat,  weil  es  ihm  nur  auf 
die  negativae  ankam,  so  kann  man  nicht  wissen,  ob  er  die  stelle  nicht 
misverstanden ,  ob  er  sich  nicht  verlesen  oder  verschrieben,  ob  er 

2  an  sat,  welches  der  verderbung  in  haut  (aut)  aus  paläographischen 
wie  psychologischen  gründen  leichter  ausgesetzt  war,  hat  Zingerle  nicht 
gedacht,    wohl   weil    diese    form    bei    Livius   nicht  nachweisbar  ist. 
^   da  fessi   gleich   in    der  folgenden  zeile  erscheint,    so  hat  dieses  part. 
jedenfalls    die    geringste  Wahrscheinlichkeit.  *  am  ende  hält  Müller 
ao.,  wie  er  es  schon  in  seiner  bearbeitung  des  Weissenbornscben  com- 
mentars  gethan,  die  negation  haud  für  einen  abschreiberzusatz ,  der  so 
unerklärlich  sei  wie  XXXI  40,  9  der  von  auctor  vor  fuerat  und  XXXII 
23,  12  der  von  cü  intus  vor  Romarius.  beides  wird  mit  recht  getilgt, 
ersteres  nach  Madvig  (em.  Liv.  ̂   s.  500),  letzteres  nach  Weissenborns 
Vorschlag,  allein  an  beiden  stellen  sind  auch  die  gründe  des  Zusatzes 
erklärlich,  der  abschreiber,  der  die  construction  Damocritus  .  .  morae 
ad  decernendum  bellum  ad  Naupacium  fuerat  nicht  verstand ,  gab  dem 
vermeintlichen  genitiv  morae  in  auctor  eine  stütze,  ähnlich  wie  VIII  6,  11 
placuit  averruncandae  deum  irae  gratia  (oder  causa)  victimas  caedi, 
XXX  9,  4  pro  se  qinsque ,  quae  diutinae  ohsiilioni  tolerandne  necessaria 
sunt,  ex  agris  convehebat,  oder  Sali.  lug.  88,  4  quae  postquam  gloriosa 
modo  neque  belli  patrandi  copiam  cognovit  in  interpolierten  hss.  zu  lesen 
ist;  vgl.  meine  bemerkungen  im  Hermes  XXI  s.  432  anm.  an  der  an- 

dern stelle  ist  cü  intus  ein  offenbar  aus  Quinctius  verderbtes  interpreta- 
ment  zu  Romanus. 
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nicht  zwischen  haud  und  impigre  mehrere  worte  ausgelassen ,  über- 

haupt wie  er  sich  den  sinn  der  stelle  gedacht  hat.  es  geht  natiii'- 
lich  zu  weit,  wenn  man  annimt,  haud  sei  vielleicht  der  rest  von 

<^pugynans.  doch  besser  thut  man  wohl  von  dieser  stelle  zu  abs- 
trahieren und  sich  auf  das  6ine  haud  impigre  bei  Livius  zu  be- 

schränken, hier  aber  kommt  man,  glaube  ich,  über  das  nicht  hinaus, 

was  ich  bei  Wssb.^  angemerkt  habe  («vielleicht  kann  haudimp.  bei- 
behalten werden,  möglich  ist  auch  die  annähme,  dasz  impigre  glossem 

war  und  ein  wort  verdrängte,  ursprünglich  also  zb.  haud  segniter  im 

texte  stand>^);  persönlich  bekenne  ich,  dasz  es  mir  schwer  fällt  daran 

zu  glauben' ;  und  weiter  unten :  'B  [ßambergensis]  enthält  so  viele 
lücken,  dasz  auch  an  unvollständigkeit  des  Wortlauts  mit  grund  ge- 

dacht werden  kann.'  wenn  ich  jetzt  zu  der  frage  noch  einmal  das 
wort  ergreife,  so  bin  ich  überzeugt  dasz  kein  argument  der  weit  die 

gegner  in  ihrer  Überzeugung  erschüttern  wird :  wer  an  solche  psycho- 
logische irrungen  eines  Schriftstellers  nicht  glauben  kann,  dem  ist 

eben  nicht  beizukommen,  nichts  desto  weniger  wird  den  freunden 
unserer  auffassung  vielleicht  manches  nicht  unwillkommen  sein,  was 
im  folgenden  zur  ergänzung  bzw.  berichtigung  geboten  wird ,  teils 

von  andern  beigesteuei'tes  teils  selbstgefundenes. 
Ausgehend  von  der  fremdartigkeit  der  bildung  impiger  —  indem 

nemlich  das  lateinische  Sprachgefühl  den  mit  in-  privativum  zu- 
sammengesetzten adjectiven  negativen  sinn  zu  geben  geneigt  ist  — 

hatte  ich  für  die  demselben  trieb  gehorchende  deutsche  spräche  das 

vorkommen  eines  entsprechenden  'unfaul'  oder  'unträge'  bestritten. 
MHevtz  macht  mich  freundlichst  darauf  aufmerksam,  dasz  —  unglaub- 

lich aber  wahr  —  kein  geringerer  als  JHVoss,  freilich  der  unberufenste 
aller  Horatius-übersetzer,  epist.  I  1,45  impiger  extremos  currit  mer- 

cator  adlndos  überträgt:  'unfaul  rennet  der  krämer.'  es  entspricht 
das  der  sklavischen  Übersetzungsart  seiner  spätem  jähre,  die  andere 

bildung  'unträge'  ist  wenigstens  im  ahd.  und  mhd.  nachweisbar,  zb. 
Parzival  v.  669,  24  Lachm.  Lischois  der  gar  untraege  \  reit  hei  der 
süezen  Ctindrie,  und  5  mal  bei  Reinfrid  v.  Braunschweig  v.  7475. 
8007.  11456.  14020.  22402  der  ausgäbe  von  Bartsch  (Stuttg.  litt, 
verein,  Tübingen  1871).  analog  ist  das  weder  von  Vilmar  in  seinem 

'Idiotikon  von  Hessen'  noch  von  Pfister  in  seinen  'nachtragen'  er- 
wähnte 'unmüszig',  das  man  in  Hessen  hört,  zb.  bei  Bellnhausen 

in  der  redensart  'mer  is  alleweil  gar  unmüszig'  =  wir  haben  jetzt  viel 
zu  thun.  ich  hatte  dann  dem  haud  impigre  des  Livius  und  Sallustius 

als  analogen  misgrifP  den  ausdruck  'nicht  unschwer'  (für  'un- 
schwer' oder  'nicht  schwer')  bei  einem  unserer  classischenprosaisten, 

in  den  'patriotischen  phantasien'  von  Justus  Moser  zur  seite  gestellt, 
denselben,  wie  es  scheint,  immer  weiter  um  sich  greifenden  Schnitzer 
finde  ich  noch  in  drei  verschiedenen  aufsätzen  des  letzten  decenniums: 

der  Kölner  divisionspfarrer  HRocholl  sagt  in  einer  Antisemitenrede 

(Köln  1881)  s.  16:  'gewis  gibt  es  in  commercieller  hinsieht  auch 
sog.  christliche  Juden  oder  jüdische  Christen,  aber  es  ist  nicht  un- 
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schwer  zu  beweisen,  dasz  die  Juden  auf  dem  gebiet  des  geldes  die 
macher  und  zugleich  die  Verführer  des  volkes  geworden  und  geblie- 

ben sind' ;  LvHeinemann  im  vorwort  seiner  schrift  'Heinrich  v.  Braun- 
schweig' (Gotha  1882)  'der  kundige  wird  in  der  detailuntersuchung 

manche  selbständige  ansieht  des  Verfassers  nicht  unschwer  ent- 

decken' ;  endlich  H Wiegand  in  seiner  abh.  'Platää  zur  zeit  des  ein- 
falls  der  Perser  in  Böotien'  (Ratzeburg  1886)  s.  12:  'läszt  sich  doch 
auch  wieder  nicht  unschwer  erkennen,  dasz  Thukydides  sich  ab- 

müht die  nachrichten  über  Eurymachos  mit  seinem  sonstigen  bericht 
in  einklang  zu  bringen/  ja  Boxberger  führt  in  den  blättern  für  litt, 
unterh.  1886  n.  40  s.  626  dieselbe  wendung  schon  aus  Opitz  Über- 

setzung von  Barclays  lateinischem  roman  'Argenis'  II  s.  344  an. 
hält  man  letztere  thatsache  zusammen  mit  dem  schlesischen  provin- 

cialismus  'nicht  unübel'  für  'nicht  übel'  (oder  'nicht  uneben'),  so 
könnte  man  auf  die  Vermutung  kommen,  dasz  der  Schlesier  über- 

haupt geneigt  ist  zu  derartigen  irrtümlichen  ausdrücken,  die  einer 

misleitung  des  Sprachgefühls  entspringen.  —  Als  drastisches  bei- 
spiel  für  die  Verwirrungen,  welche  die  anwendung  der  litotes  an- 

richten können,  hatte  ich  dann  ao.  einen  erst  nach  hundert  jähren 

bemerkten  Irrtum  Lessings  in  der  'Emilia  Galotti'  angeführt  (II  6, 
Claudia:  *gott!  gott!  wenn  dein  vater  das  wüste!  wie  wild  er  schon 
war,  als  er  nur  hörte,  dasz  der  prinz  dich  jüngst  nicht  ohne  mis- 
fallen  gesehen!'),  wobei  mir  die  thatsache  nicht  ohne  bedeutung 
schien,  dasz  genau  wie  an  der  Livius-btelle  alle  weit  darüber  anstands- 

los hinwegliest;  ich  hatte  auch  denselben  lapsus  in  einer  stelle  von 

Schuberts^  Kant-biographie  aufgezeigt,  endlich  eine  hrn.  prof.  dr. 
Polle  in  Dresden  zu  verdankende  blüteniese  ähnlicher  Irrtümer  in 

tageszeitungen  nachgetragen,  ich  lasse  jetzt  noch  einige  zutreffende 
beispiele  folgen,  welche  Bellermann  in  der  4n  aufl.  seiner  ausgäbe 
der  Antigene  (1885)  krit.  anhang  s.  160  zusammengestellt  hat  zur 

entschuldigung  des  iDerufenen  out'  airic  ctiep  an  der  schwelle  jener 
tragödie,  welches  von  alten  zeiten  her  eine  flut  von  verbesserungsvor- 
schlägen  hervorgerufen  hat,  übrigens  schon  von  Didymos  aufgemutzt 
worden  ist  mit  den  worten  evaVTiuuc  cuvieiaKTai  toTc  cujUcppaZio- 
jLievoiC:  Bellermanns  auffassung,  welche  die  negationsverwirrung 
einem  versehen  des  dichters  selbst  zur  last  legt,  ist  übrigens  von 
Wecklein  und  GKern  in  ihren  ausgaben  angenommen  und  scheint 
auch  uns  zu  genügen,    folgende  beispiele  mögen  hier  platz  finden: 

1)  Laas  'der  deutsche  aufsatz'  (Berlin  1868)  s.  249  sagt  von  Goethes 
Götz:  'man gel  an  handlung,  Wechsel  und- leben  kann  man  dem 
stücke  nicht  absprechen'  (richtig  wäre  zb.  'nicht  nachsagen'). 
2)  WDilthey  '  Schleiermachers   Weihnachtsfeier '  (in  Westermanns 

5  in  Schuberts  quelle  (JGHasse  'merkwürdige  äuszerungen  Kants, 
von  einem  seiner  tischgenossen',  Königsberg  1804,  s.  30)  heiszt  es  cor- 
rect:  'er  zeigte  das  buch  über  tisch  mit  einer  art  von  Wohlgefallen 
und  schien  es  nicht  übel  zu  nehmen,  dasz  bei  seinen  lebzeiten  über  ihn 

geschrieben  werde.' 
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monatsheften  1879  s.  345):  'besonders  ist  dies  eben  an  der  Weih- 
nachtsfeier ersichtlich,  welche  sich  in  bezug  auf  die  form  am  meisten 

einer  dichterischen  darstellung  nähert  und  in  welcher  daher  dieser 

man  gel  an  gestaltungskraft  am  schmerzlichsten  vermiszt  wird' 
(statt  etwa  'empfunden  wird').  3)  Allg.  zeitung  1873  n.  302  'ein 
zweifei  an  der  unglaublichkeit  jenes  Zwiegesprächs  wurde 

nicht  geäuszert'  (statt  'glaublichkeit'),  und  last  not  least  4)  aus 
Englands  gröstem  dichter  das  berühmte  billet,  welches  der  Dänen- 

prinz seiner  Ophelia  schreibt  (II  2):  douU  thou,  the  stars  are  fire;  j 
doubt  that  the  sun  doth  move;  |  douht  truth  to  he  a  liar;  \  hui 
never  douht,  I  love,  wo  es  heiszen  sollte  douht  truth  to  he  truth  und 

auch  Schlegel  den  irrtum  beibehält,  wenn  er  übersetzt:  'zweifle  an 
der  sonne  klarheit,  |  zweifle  an  der  sterne  licht,  |  zweifl'  ob  lügen 
kann  die  Wahrheit,  |  nur  an  meiner  liebe  nicht.'  denn  ob  die  Wahr- 

heit lügen  könne,  daran  zweifelt  man  ohnehin  sehr  stark. 

Nun  auch  einige  nachträgliche  worte  zu  der  andern"  mir  be- 
kannten stelle,  wo  haud  impigre  in  der  römischen  litteratur  erscheint, 

zu  dem  schon  oben  erwähnten  Sallustius-fragment  haut  impigre  neque 
inuUus  occiditur,  welches  mit  einiger  Wahrscheinlichkeit  auf  Sertorius 
tod  bezogen  wird  (die  gründe  sehe  man  bei  FVogel  in  acta  sem.  Erl. 

II  s.  439  fi".).  ausgehend  von  der  zweiten  hälfte  des  bruchstücks  er- 
örterte ich  die  bedeutung  der  ausdrücke  non  imdtutn  cadere,  iniiltum 

perire  uä.  (jenes  bezeichnet,  dasz  jemand  fällt  nicht  ohne  selbst  einige 
gegner  erlegt  zu  haben)  mit  zahlreichen  nach vv eisen  aus  Vergilius, 
Livius  und  spätem  historikern.  ich  vermag  die  redeweise  auch  jetzt 
noch  nicht  vor  Sallustius  nachzuweisen,  der  sie  auszerdem  noch  an 

drei  stellen  hat:  hist.  fr.  III  74  D.  (91  Kr.)  dedecores  inultique  (so  ver- 
besserte Dousa;  die  hss.  Priscians  haben  hier  die  auch  anderswo  häu- 

figen corruptelen  midti  und  inuiti)  terga  ah  hostihus  caedehantur.  lug. 
67, 2  iuxta  honi  malique  strenui  et  inhelles  inuiti  ohtruncari.  Cat.  58, 21 
cavete  imdti  animam  amittatis  usw.  desto  reichere  ausbeute  ergeben 
die  nachlivianischen  historiker,  fast  sämtlich  auffallende  nachahmer 
des  Sallustischen  stils:  Frontinus  strat.  II  6,  2  cum  circumventiPoeni, 
ne  inuiti  morerentur,  acrius  pugnarent.  Tacitus  ann.  IV  25  riiendo 

in  tela  haud  inulta  morte  captivitatem  effugit.  Justinus  XX  3,  5  tan- 
tusque  ardor  ex  desperatione  singulos  cepit,  ut  victores  se  pidarent ,  si 

non  imdti  morerentur.  Florus  II  9,  20  (s.  89,  28  Jahn)  tum  con- 
sules,  quasi  desperata  victoria  ne  imdti  perirent ,  in  antecessum  san- 
guine  senatus  sihi  parentahant.    Curtius  VIII  2  (7),  17  ad  ultimum 

^  wie  sehr  das  gefühl  in  solchen  dingen  tenscht  —  eine  thatsache  die 
auch  von  gegnerischer  Seite  nicht  geleugnet  werden  kann,  uns  selbst 
aber  von  Wichtigkeit  für  die  beurteilung  der  frage  zu  sein  scheint  — 
beweist  folgendes,  mehrere  befreundete  sodalen  des  Berliner  philologi- 

schen Seminars  behaupteten  seiner  zeit  mit  der  grösten  zuversieht, 
die  Verbindung  haud  impigre  sehr  häufig  gelesen  zu  haben,  ich  setzte 
1  thaler  auf  jede  fernere  stelle,  doch  hat  sich  bis  heute  noch  niemand 
dazu  gemeldet. 
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DCC  suoriim  amissis  .  .  dedere  ierga  mctoribus^  haud  sane  inulti, 
quippe  LXXX  Macedonum  interfecerunt  usw.  Sulpicius  Severus 
cJiron.  I  28,  6  non  inuUus  occubuit.  Hegesippus  6.  Ind.  I  1,  13 
plerique  eorum  .  .  inulti  occuhiiere.  Dictys  Cretensis  b.  Troi.  V  12 
universos  foede  atque  inultos  ohtruncavere.  Ammianus  XXXI  6,  3 
eminensque  aliquorum  audacia  peribat  inulta,  multique  sagittis  et 
rotatis  per  fundas  lapidibus  interibant:  denn  so  (=  aliqui  eminenUs 
audaciae  peribant  inulti)  bat  Lindenbrog  wohl  richtig  hergestellt  aus 
dem  überlieferten  peribat  in  uitam^  wofür  Ernesti  perimebat  iis  vitam 
setzte,  schlieszlich  vermutete  ich ,  gestützt  besonders  auf  Florus 
I  37,  18  (s.  62,  9)  Boiorix  rex  in  prima  acie  dimicans  impigre  nee 
inultus  occiditur,  auch  in  dem  fraglichen  Sallustius-fragment  densel- 

ben sinn  mit  annähme  eines  irrtums  des  Schriftstellers  bei  setzung 
der  litotes  Jiaud  impigre,  zu  dem  die  nachfolgende  litotes  non  inultus 
leicht  verleiten  konnte,  ebenso  schlagend  ist  aber  die  von  Vogel  ao. 
s.  440  beigebrachte  stelle  des  Hegesippus  b.  lud.  V  30,  19  ̂ wn 
despicabilis  tarnen  neque  inultus  impigre  oeciditur.  den  poetischen 
ausdruck  dafür  finde  ich  bei  dem  epiker  Silius  XIII  685:  dort  läszt 
der  dichter  den  geist  des  in  Hispanien  gefallenen  P.  Scipio,  den  die 
cumäische  Sibylle  seinem  jungen  söhne  heraufbeschwört,  also  reden: 
non  segnis  nobis  nee  imdtis,  nate,  peracta  est  illa  suprema  dies,  das 
heiszt  prosaisch:  impigre  [pugnans)  nee  inultus  cecidi.  schlieszlich 
hielt  ich  in  der  incriminierten  Salluststelle  zu  haud  impigre  eine 

participiale  stütze  im  sinne  von  pugnans,  wie  sie  bei  Florus^  er- 
scheint, für  notwendig,  deutete  aber  zugleich  die  möglichkeit  an, 

die  breviloquenz  impigre  oeciditur  hinzunehmen,  unter  hinweis  auf 
zwei  allerdings  nicht  gerade  mustergültige  anonyme  Latinisten: 
auct.  b.  Äfr.  94,  2  ut  cum  virtute  interfecti  esse  viderentur,  ferro 
inier  se  depugnant  und  auct.  b.  Hisp.  40,  6  Didius  magna  cum 

virtute  ctim  pluribus  interfieitur.  eine  stütze  scheint  mir  jetzt,  zu- 
mal nach  der  oben  citierten  stelle  des  nachahmers  Hegesippus,  nicht 

mehr  so  notwendig;  es  thut  auch  nichts  zur  sache,  wenn  man  nur 
zugibt,  dasz  impigre  pugnans  oeciditur  mit  haud  impigre  oeciditur 
gemeint  sei.  leichter  sind  jedenfalls  fälle  wie  Sali.  Cat.  20,  9  nonne 
emori per  virtutem  praestat  quam  vitammiseram atque inhonestam 
per  dedecus  amittere?  und  Justinus  XVII  2,  1  in  eo  bello  Lysimachus 
non  instrenue  (vulgatlesart  seit  Bongarsius,  die  hss.  geben  das 
offenbar  verkehrte  strenue)  moriens  postremus  domus  suae  ruinae 
cumulus  accessit. 

Kurz  vor  abschlusz  dieser  nachtrage  geht  mir  von  prof.  MHertz 

die  schon  oben  kurz  erwähnte  miscelle  'Horazische  kleinigkeiten' 
(comm.  Woelflflinianae  s.  109  f.)  zu,  worin  er  ua.  in  den  vielange- 

fochtenen Worten  epod.  8,  17  illitterati  num  minus  nervi  rigent 

minusve  languet  fascinum?  bei  dem  zweiten  minus  lieber  einen  irr- 

■^  vgl.  noch  Livius  XXXVII  11,  11  Pausistratus  impigre  pugnans  inter- 
fieitur. Dictys  b.  Troi.  III  5  Diorem  et  Polyxenum  saiis  impigre  pugnantes 

{Hector)  vulneral. 
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tum  des  dichters  annehmen  als  nach  Guyets  auch  von  Bentley  gebil- 
ligter mutmaszung  magis  schreiben  möchte,  dieses  minus  bringt  mir 

eine  kritisch  verdächtigte  stelle  des  Florus  II  5  (s,  82,  24  Jahn)  ins 
gedächtnis,  die  nach  der  maszgebenden  Überlieferung  also  lautet: 
nee  ideo  minus  socii  promissa  Driisi  apopulo  Bomano  reposcere  armis 

desierunt.  Düker,  der  zuerst  auf  das  unlogische  des  satzes  aufmerk- 
sam machte,  forderte  für  minus  das  correcte  magis  (vgl.  Nepos  Paus. 

3,  5  neque  eo  magis  carebat  suspicione)\  Jahn  änderte  nach  Mommsens 
Vermutung  desierunt  in  destiterunt ,  ohne ,  wie  ich  sehe ,  den  anstosz 

zu  beseitigen,  den  wohl  e'm perstiterunt  oder  institerunt  heben  könnte; Halm  endlich  äuszerte  sich  zweifelnd,  ob  minus  oder  desierunt  zu 

streichen  sei.  ich  denke,  man  kann  sich  auch  hier  bei  der  Überliefe- 
rung beruhigen  unter  annähme  einer  vom  Schriftsteller  selbst  be- 

gangenen Verwirrung  der  negationen.  'aber  deshalb  hörten  sie  nicht 
weniger  auf  das  versprochene  zu  fordern'  würde  man  auch  im 
deutschen  ruhig  hinnehmen,  und  gewis  findet  sich  noch  manches 
ähnliche  bei  Griechen  und  Römern,  was  man  lieber  in  der  ange- 

gebenen art  psychologisch  erklären  sollte,  wenn  nur  die  bösen  ab- 
schreiber  nicht  wären!  mögen  diese  zeilen  zu  erneutem  nachforschen 
anregen. 

Offenbach  am  Main.  Wilhelm  Heraeus. 

68. 
ZU  CAESARS  BELLUM  CIVILE. 

III  25, 1  ff.  muUi  iam  menses  erant  et  hiems  praecipitaverat,  neque 
Brundisio  naves  legionesque  ad  Caesarem  veniehant.  ac  nonnullae 
eins  rei  praetermissae  occasiones  Caesari  videhantur,  quod  certe  saepe 
flaverant  venti,  quihus  necessario  committendum  existimahat.  quanto- 
que  eins  amplius  processerat  temporis,  tanto  erant  alacriores  ad 
custodias,  qui  classibus  praeerant,  maioremque  fiduciam  prohihendi 
habehant,  et  crehris  Pompei  litteris  instigahantur  ̂   quoniam  primo 
venientem  Caesarem  non  prohihuissent^  at  reliquos  eius  exitus  impedi- 
rent,  duriusque  cotidie  tempus  ad  transportandum  lenio- 
rihus  ventis  exspectabant.  quibus rebus permotus  Caesar Brun- 
disium  ad  stios  severius  scripsit,  nacti  idoneum  ventum  ne  occasionem 
navigandi  dimitterent.  die  Schwierigkeit  dieser  stelle  liegt  in  den 
Worten  duriusque  .  ,  exspectabant.  während  diese  worte  sonst  auf 
die  Pompejaner  bezogen  werden,  in  dem  sinne,  dasz  diese  auf  die 
wegen  der  lindern  windströmung  mit  jedem  tage  für  die  Caesarianer 
beschwerlicher  und  gefährlicher  werdende  zeit  zum  übersetzen  war- 

teten (so  Doberenz  und  Kraner),  bezieht  Dinter  dieselben  meiner 
meinung  nach  besser  auf  Caesar,  indem  er  exspectabant  in  exspectabat 
ändert  (nur  hätte  er  nicht  das  hsl.  lenioribus  in  saevioribus  umwan- 

deln sollen),  dabei  ist  jedoch  die  Schwierigkeit  vorhanden,  dasz 
infolge  des  wechseis  des  subjects  das  neue  subject  Caesar  gleich  in 
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diesem  satze,  nicht  aber  erst  im  folgenden  erwartet  wird,  so  dasz  es 

also  heiszen  müste:  duriusque  cotidie  tempus  Caesar  ad  transportan- 
dum  .  .  exspectahat.  quihus  rebus  permotus  Brundisiiim  usw.  ich 
meine ,  dasz  diese  ganze  stelle  mit  unrecht  hierher  geraten  und  aus 
ihrem  ursprünglichen  Zusammenhang  herausgerissen  worden  ist;  ich 
lese  nemlich :  ac  nonnullae  eins  rei  praetermissae  occasiones  Caesari 

videhantur,  quod  certe  saepe  flaverant  venti,  quibus  necessario  com- 
mittendum  existimahat;  duriusque  cotidie  tempus  ad  transpor- 

tandum  leniorihus  ventis  exspectahat.^  quantoque  eius  amplius 
processerat  temporis  .  .  impedirent.  quibus  rebus  permotus  Caesar 
Brundisium  ad  suos  severius  scripsit  usw.  Caesar  hatte  lange  ver- 

gebens auf  truppensendungen  gewartet;  mehrere  günstige  gelegen- 
heiten  dazu  waren  nicht  wahrgenommen  worden,  und  jetzt  wird  die 
zeit,  wo  er  noch  warten  musz,  von  tag  zu  tag  zum  übersetzen  von 
truppen  gefährlicher,  je  mehr  aber  von  dieser  zeit  in  nutzloser 
erwartung  für  Caesar  verstreicht,  desto  mutiger  und  zuversichtlicher 
werden  die  Pompejaner.  auf  diese  weise  kommen  die  worte  eius 
temporis  zur  gebührenden  geltung,  indem  sie  sich  jetzt  ganz  passend 
an  das  vorhergehende  durius  tempus  anschlieszen ,  während  bei  der 
überlieferten  lesart  ihre  beziehung  nicht  ebenso  natürlich  ist. 

♦  ähnlich  ist  die  verhindung  der  sätze  b.  G.  VI  7,  5  hoc  neque  ipse 
transire  habebat  in  animo  neque  hostes  trajisitiiros  existimabai.  augebatur 
auxiliorum  cotidie  spes,  wo  ich  unserer  stelle  entsprechend  augebatur- 
que  statt  des  von  Paul  vorgeschlagenen  at  augebatur  lese. 

Neumark  in  Westpreuszen.  Julius  Lange. 
*  * * 

III  44,  6  bieten  die  hss.  quae  cum  erant  loca  Caesari  capienda 
usw.,  so  auch  Kraner-Hofmann,  während  Dinter  mit  Paul  schreibt 
atque  cum  erant  usw.  dasz  quae  nicht  haltbar  ist,  ergibt  sich  aus 
dem  vorhergehenden,  in  welchem  eine  bestimmte  beziehung  auf  loca 

nicht  vorliegt,  der  sinn  des  dem  satze  quae  cum  erant  usw.  voran- 
gehenden gedankens  besagt  nun  aber,  daszPompejus  vor  Dyrrachium 

bei  der  besetzung  von  bügeln  und  der  herstellung  einer  fortlaufen- 
den verschanzungslinie  gegenüber  dem  die  gleiche  arbeit  ausführen- 
den Caesar  im  vorteil  war,  weil  er  1)  über  viel  zahlreichere  mann- 

schaften  verfügte,  und  2)  einen  kleinern  räum  als  Caesar  zu  befesti- 
gen hatte,  darauf  hin  möchte  ich  statt  quae  schreiben  quare  und 

also  erklären:  daher,  weil  Pompejus  mit  der  befestigung  seiner 
anhöhen  eher  fertig  wurde  als  Caesar  und  auch  nicht  alle  truppen 
zu  dieser  arbeit  heranzuziehen  brauchte,  war  es  ihm  leicht  durch  ein- 

zelne abteilungen  seines  heeres  (schleuderer  und  bogenschützen)  den 
gegner  (Caesar)  zu  beunruhigen,  der  ja  seine  Soldaten  bei  einem 
ungleich  längern  umwallungsgürtel  beschäftigen  und  so  vereinzeln 

muste.  das  begründende  quare  scheint  mir  passender  und  nachdrück- 
licher als  atque  die  Verbindung  der  beiden  in  rede  stehenden  sätze 

herzustellen  und  paläographisch  keinem  bedenken  zu  unterliegen. 
Neisze.  Oswald  May. 
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69. 

DE  AVIANI  ELEGIS. 

Aviani  fabellae  quamvis  male  in  codicibus  perscriptae  tarnen 
multum  artis  atque  elegantiae  ostendunt,  quae  res  ut  accuratius 

cognoscatur,  aliquantum  interesse  credo  et  ad  pootae  indolem  de- 
monstrandam  et  ad  verba  ipsa  emendanda.  sunt  autem  alternis  ver- 
sibus  conscriptae,  quorum  prior  caesura  plerumque  semiquinaria 
dividitur,  posterior  est  i^entameter  Omnibus  modis  perfectus.  syllaba 
enim  brevis  in  caesura  vitio  non  numquam  scripta,  sed  ab  editoribus 
sublata  est.  ceteium  bisjllabo  pentametrum  claudi  non  opus  est 
admonere. 

Caesuram  hexametri  de  qua  diximus  bis  locis  neglectam  videmus : 
5,  1  metiri  se  quemque  decet  propriisque  iuvari 
9,  3  securiis  quodciimque  mälum  fortuna  tulisset 

17,  13  illa  gemens  fractoque  loqui  vix  murmure  coepit 
20,  9  tolle  minas  tenerumque  tuis  sine  crescere  mensis. 

facile   perspicitur  excusationem  quandam  esse  in  suffixo  que:    quo 
magis  offendo  in  bis  versibus: 

3,  7  sed  nisu  contenta  ferens  vestigia  recto 
7,  15  infelix  quae  tanta  rapit  dementia  sensuni 

19,  11  nie  refert  nunc  laeta  quidem  bona  sola  fateris 
26,7  illa  gemens  desiste  precor  fallaciter  inquit 

30,  17  liaec  illos  descripta  monent  qui  saepius  ausi 
30,  15  sie  multos  neglecta  iuvant  atque  ofdine  versa 
36,  17  est  hominum  sors  isla  magis  felicihus  ut  sit 
41,  15  infelix  quae  tanta  sihi  cognomina  sumcns , 

ex  quibus  primum  alterum  quintum  sextum  septimum  octavum  alias 
ob  causas  Lacbmannus  damnavit,  qui  tarnen  tertii  et  quarti  similes 
hos  ipse  composuit: 

23,  1  venditor  insignem  arte  ferens  de  marmore  Bacchum 
35,  1  fama  est  ut  geminum  una  profimdens  simia  partum. 
Satis  descriptum  esse  versum  caesuris  enumerandis  vel  clausulis 

percensendis  qui  credit  errare  videtur:  investigandum  enim  est  quo- 
modo  cum  linguae  natura  versuum  numeri  conveniant.  quam  rem 
ut  olim  de  Vergiliano  (in  bis  annalibus  1884  p.  70),  ita  nunc  de 
Aviani  bexametro  demonstrabo.  ceterum  buius  poetae  artem  tarn 
perspicuam  et  simplicem  esse  patebit,  ut,  si  cui  forte  de  Vergilio 
nondum  persuaserim,  is  si  ab  Aviano  ineipiat  sua  sponte  eandem 
quam  ego  rationem  ineat. 

Versuum  igitur  numerus  cum  linguae  natura  ita  convenit,  ut 
dissensio  sit  in  medio  bexametro,  consensio  in  primo  atque  extremo : 
nuUus  est  versus,  ubi  omnes  ictus  cum  accentibus  congruant,  ac  ne 
bos  quidem  versus  admisisse  Avianus  videtur,  in  quibus  ab  altero 
inde  pede  omnia  consentirent.  nam  3, 1 1  nam  stultum  nimis  est  cum 

tu  pi-avissima  temptes  alias  ob  causas  Lacbmannus  improbavit,  usque 
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autem  ad  caesuram  semiquinariam  vel  semiseptenariam  procedit  haec 
ictuum  cum  accentibus  luctatio :  post  caesuram  illam  quoniam  con- 
gruere  utrumque  praestat,  non  est  cum  Lachmanno  et  Ellisio  scri- 
bendum 

4,  7  protinus  inpulsus  ventis  circum  tonat  aether 
4,  9  nie  magis  duplicem  lateri  circum  dat  amictum 
5,  9  ast  uhi  terribilis  animo  circum  stetit  horror 

37,  7  sed  quid  rasa  malum  circum  dat  guttura  ferrum., 
sed  circumtonat  circumdat  circumstetit.    consensio ,  quam  in  extremo 

versu  esse  diximus,  quo  melius  percipiatur  neque  delitescat,  bisyl- 
labo  aut  trisyllabo  vocabulo  versus  terminatur  neque  sunt  mono- 
syllaba  Aviani 

7,  1  Jiaiid  facile  est  pravis  innatum  mentibus  ut  se 
36,  17  est  hominum  sors  ista  magis  felicihus  ut  sit 

—  utrumque  versum  Lachmannus  induxit  —  praeter  est  in  locuta 
est  (2,  1),  lahore  est  (34,  17)  et  encliticum  quis  in  victoria  si  quem 
(14, 13).  ut  aliquid  addam  de  monosyllabis:  binis  Avianus  et  initio 
versus  et  post  semiquinariam  caesuram  usus  est,  ut  11,  4  nam  me 
sive  tibi  seu  te  mihi  conferat  unda.  initia  eiusmodi  sunt  10,  7.  9,  17 
alia,  medii  versus  11,  3.  13,  3  alii.  aliter  autem  se  habent  16,  8 
{quod  stet\  18, 4  {et  e),  20, 8  {et  in),  21,  8  {quid  ah),  22, 16  {ut  hoc), 
42,  13  {nam  sat).  neque  enumero  composita  siquis  nequem  post- 
quam,  sed  alienum  Aviano  esse  censeo  41, 17  haec poterunt  post  haec 
miseros  exempla  monere. 

Initium  autem  hexametri  poeta,  ne  nimia  scilicet  verborum  et 
numerorum  congruentia  esset,  ita  finxit,  ut  voce  bisyllaba  spondiaca 
neque  primum  neque  alterum  pedem  expleret.  item  ab  altero  pede 
dactylicas  voces  exclusit.  admittuntur  sane  praepositiones  inter 
(14,  7),  coniunctiones  donec  (4,  13.  36,  9),  pronomina  illic  (38,  3), 
composita  quamvis  (11,  11.  15,  11),  numquam  (30,  18),  postquam 
(33,  9),  quisquis  (34,  1).  elisione  excusantur  horum  alter  9,  7  et 
fama  est  35,  1.  non  habet  excusationem  22,  7  praestant  di  facilis, 
quod  male  invenit  Ellisius.  ad  eandem  legem  pentameter  compositus 
est,  quam  ob  rem  excusantur  quamvis  quaenam  postquam  inter  donec 
iUum  (13,  10.  25,  4.  37,  4.  10.  18.  40,  2.  42,  4),  non  excusatur 
4,  16  nullum  praemissis. 

Priorem  pentametri  partem  non  differre  ab  hexametri  initio 
vidimus:  quae  quoniam  eadem  lege  tenetur,  discrepant  ictus  et 
accentus.  altera  autem  pars,  quam  concludi  bisyllabo  diximus, 
praeter  illud  ipsum  bisyllabum  non  habet  ictuum  et  accentuum  dis- 
sensionem. 

Sunt  addenda  quaedam:  nam  in  demonstranda  verborum  et 
numerorum  discrepantia  elisionem  cum  neglegerem ,  ita  versus  per- 
censui  quasi  integrae  voces  essent,  velut  20,  15  nam  miserum  est 

inquit  praesentem  amittere  praedam  habui  praesentem  pro  voce  tri- 
syllaba,  quae  accentum  in  media  haberet.  elisione  ita  voces  minui, 
ut  ex  trisyllabis  bisyllaba  fiant,  vix  esse  qui  putet  credo:  quo  con- 
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cesso  tarnen  non  toUi  leges  nostras  video.  nam  post  semiseptenariam 
caesuram  Avianus  excepto  illo  est,  de  quo  demonstravimus,  elisionem 
non  habet  neque  35, 15  scripsit  sie  multos  negleda  iuvant  atque  ordine 
verso  aut  37,5  proxhnus  human  is  duco  xxista  otia  mensis.  alter  versus 
Lachmanno  suspectus  fuit,  qui  in  altero  duco  pasta  excogitavit  pro 
codicum  scriptura,  quae  est  ducor  post.  cavit  vero  Avianus  ne  in 
dactylo  elideret  praeter  primum  et  alterum  (12,  3.  14,  4.  11.  32,  12. 
35,  4).  ceterae  elisiones  in  quarto  spondeo  fiunt  (4,  1.  11.  6,  1. 
9,  17.  13,  5.  18,  9.  20,  15.  23,  3.  28,  5)  aut  in  caesura  semitrinaria 
(6,  6.  8,  2.  9,  23.  10, 11.  11, 14.  14, 10.  18, 15.  17.  20,  6.  24,  8.  15. 
25,  5.  26,  12.  28,  11.  15.  29,  13.  34,  4.  36,  2).  de  versu  9,  7  supra 
diximus,  cuius  similes  sunt  15,3.  22,4.  25,6.  30,16.  35,3.  quamob- 
rem  non  esse  Aviani  persuasum  habeo 

11,  5  dispar  erat  fragili  et  solidae  Concor dia  motus 
29,  9  nam  geUdos  artus  vitae  ut  revocaret  in  iisum, 

quorum  alteri  mederi  possum ,  si  placet  nam  vitae  ut  gelidos  artus 
revocaret  in  usum,  alterum  duee  Lachmanno  removeo.   in  pentametri 
denique  parte  secunda  elisisse  talem  poetam  quis  est  qui  credat? 

Non  ita  concinne  rem  Avianus  absolvit,  ut  numquam  a  se  ipse 

discederet,  nee  quae  ab  ea  norma  quam  investigavimus  non  discre- 
pant  propterea  genuina  haberi  debent:  sed  cum  aliae  rationes  ac- 
cedent,  dubitatio  amovebitur  credo.  eos  igitur  versus,  quos  alienos 
esse  demonstravimus,  3,  6.  7.  11.  12.  4,  15.  16.  7,  1.  2.  15.  16. 
11,  5.  6.  30,  17.  18,  35,  15.  16.  36,  17.  18.  41,  15.  16.  17.  18  quis 

erit  qui  tueatur?  cognovimus  sane,  quäle  esset  interpolatoris  In- 
genium ,  quippe  quem  sententias  et  praemittere  (fab.  7)  iuvaret  et 

subicere  (fab.  3.  4.  30.  35.  36.  41)  atque  etiam  medias  fabulas  ex- 
ornare  (fab.  3.  7,  11).  vidimus  autem  Aviani  leges  quae  dicuntur 
ex  uno  tamquam  fönte  fluxisse :  verborum  enim  et  numerorum  partim 
congruentia  partim  differentia  tota  ars  continetur.  ceterum  omnes 
fere  versus  olim  a  Lachmanno ,  cum  hanc  metrorum  naturam  non 
perspexisset,  tarnen  iure  esse  uncis  inclusos,  alios  et  ab  illo  et  ab 
recentioribus  male  servatos  aut  male  fictos  esse  apparuit.  ipse  unum 

locum  addidi  (4, 15.  16).  certam  hanc  dico  viam  cum  ad  cognoscen- 
dam  poetae  indolem  tum  ad  carmina  eins  emendanda.  horum  enim 
versuum  multos  simillimos  extare  video,  quos  ab  eiusdem  ingenü 
auctoribus  additos  esse  Babrii  volumina  evolventibus  statim  patebit. 
equidem  hoc  loco  de  Aviani  elegorum  arte  exposuisse  satis  habeo. 
Berolini.  Joannes  Draheim. 
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70. 
ZU  DEN  LUCANAEGUMENTEN. 

Die  von  Eiese  in  der  anthologia  lat.  unter  n.  930  und  von 

Baehrens  PLM.  V  s.  413  f.  nach  Barths  ausgäbe  publicierten  Lucan- 
argumente  finden  sich  nicht  nur  in  den  beiden  Oudendorp- 
schen  handschriften,  auf  die  ROpitz  (de  argum.  metric.  lat.  arte  et 

orig.  s.  309)  wieder  hingewiesen  hat,  sondern  auch  in  zwei  spani- 
schen Codices,  deren  kenntnis  ich  GLoewe  verdanke,  der  ältere 

Escorialensis  g  III  6  (vgl.  vHartel  bibliotheca  patrum  lat.  Hisp. 

s.  177)  stammt  aus  dem  vierzehnten  jh.  und  enthält  auf  fol.  101  "^^ 
die  ersten  30  verse,  der  zweite  ist  ein  Toletanus  cajon  101,  31 
aus  dem  j.  1449.  ich  gebe  im  folgenden  die  wichtigsten  Varianten 

unter  berücksichtigung  des  textes  von  Baehx'ens.  1  Preponit  Esc. 
atque  exponit  \\  Causas  cursus  Esc.  2  Causas  Toi.  3  nimios 
narat  in  Esc.  nimios  hie  narrat  Toi.  4  narrat  lihri  pars  Esc. 
guestus  libri  pars  Toi.  7  dicit  Esc.  Toi.  8  Composuisse  Esc. 
notat  et  Esc.  Toi.  iras  Toi.  9  om.  Toi.  Cuncta  et  nunc  cunctisque 
capit  Esc.      1 1  Exemplumque  fuit  quo  uiso  Esc.  Toi.      1 2  Turbas  Toi. 

13  ffic  Toi.  piars  quarta  To\.  pars  quarti^sc.  l^tandemque 
uidens  Esc.  Toi.  15  Hesperiam jiuppesque  duas in  morte  reliquit  Toi. 
Hesperiam  pupesque  duas  in  mare  rellnquit  Esc.  17  Quid  magnus 
fuerit  audax  Esc.  Toi.  (scr.  Quid  Magnus^  fuerit  audax  quo  Curia 
missus)         21  Vltimo  Toi.    cesar  ad  oras  Toi.    eessit  ad  Jioras  Esc. 

22  sed  hanc  Esc.       23  narrat  magna  pars  quod  iuit  Esc.   narrat 
pars  prima  quod  iuit  Toi.         24  ad^  in  Esc.  Toi.         27  iuste  Esc. 

cecidit  qui'Et&c.Tol.  morte  suorum 'Esc       31  mare  transit       SSperi- 
cula  ponti        35  Fostquam  casira  duces  notatque  cesar  ah  hoste 
37  queit        38  signa  potentem        39  gerentur        40  Ostendit  primo 
sie  et  que  dixit  uterque         45  Quid  dixit  multis  quid  quando  querere 
partes        47  om.         49  datque  sepulcrum        54  Dicit  per  sirthes 
fore  multa  pericida  passos        55  ferre  dolorem        57  ad  urhem 
59  Et  dapibus       60  feret.     aus  den  angeführten  lesarten,  die  nicht 
selten  das  richtige  oder  doch  die  spur  des  richtigen  bieten,  ergibt 
sich,  dasz  die  Oudendorpschen  hss.  mit  dem  codex  Toletanus 
eng  verwandt  sind,    wenn  nun  aber  auch  der  nachweis  erbracht  ist, 

dasz  die  angaben  Barths  keine  blosze  erfindung  sind ,  so  ist  natür- 
lich der  späte  Ursprung  dieser  producte  damit  nicht  widerlegt. 
Jena.  Georg  Goetz. 



ERSTE  ABTEILUNG 

FÜR  CLASSISCHE  PHILOLOGIE 
HERAUSGEGEBEN  VON  ALFRED  PlECKEJSEN. 

71. ZU  EURIPIDES  HEKABE. 

Der  scharfe  tadel,  den  üvWilamowitz  im  ersten  bände  seiner 

Herakles-ausgabe  gegen  die  heutige  conjecturalkritik  in  den  tragiker- 
texten ausspricht ,  ist  gewis  nicht  unberechtigt,  an  einer  nicht  ge- 
ringen anzahl  von  stellen,  die  von  der  modernen  kritik  angefochten 

werden,  entscheidet  eine  sorgfältige  Untersuchung  des  Zusammen- 
hangs oder  des  Sprachgebrauchs  für  die  richtigkeit  der  Überlieferung, 

in  dieser  hinsieht  bleibt  einer  maszvollen  und  gründlichen  interpre- 
tation  jedenfalls  noch  viel  zu  thun  übrig,  freilich  kommt  dabei  viel 
auf  das  rechte  masz  an :  denn  ebenso  vei'kehrt  wie  das  unnütze  con- 
jecturenmachen  wäre  es,  wenn  man  jede  noch  so  handgreifliche  Ver- 

derbnis durch  gezwungene  erklärungsversuche  aus  der  weit  schaflfen 
wollte,  wenn  vielmehr  gewichtige  gründe  dafür  sprechen,  dasz  eine 
stelle  den  anforderungen ,  die  wir  in  bezug  auf  inhalt  und  form  an 
den  dichter  zu  stellen  berechtigt  sind,  nicht  entspricht,  und  die  hss. 
uns  im  stich  lassen,  dann  musz  man  unbedingt  versuchen  durch 
eigne  oder  fremde  Vermutung  der  ursprünglichen  lesart  möglichst 
nahe  zu  kommen,  hat  doch  auch  Wilamowitz  selbst  über  80  eigne 

conjecturen  in  seinen  text  des  Herakles  aufgenommen,  die  folgen- 
den, auf  die  Hekabe  des  Euripides  bezüglichen  erörterungen  ver- 

folgen daher  6inmal  den  zweck  eine  reihe  von  hsl.  lesarten  gegen 
die  angriffe  anderer  kritiker  in  schütz  zu  nehmen;  dann  aber  wollen 
sie  beitrage  liefern  zur  besserung  anderer  nach  meinung  des  unterz. 
unrichtig  überlieferter  stellen. 

V.  19  f.    der  schatten  des  Polydoros  sagt: 

KaXujc  Tiap'  dvbpi  GpriKi  TraTpujuj  ge'vuj 
TpocpaTciv  ujc  TIC  TTTÖpGoc  riugöjuriv  idXac. 

an  V.  20  hat  FWSchmidt  (krit.  stud.  zu  den  griech.  dram.  II  s.  78) 
dreifachen  anstosz  genommen.    Einmal  stehe  xpocpaTciV  zu  kahl  und 

Jahrbücher  für  class.  ohilol.  1891  hfl.  S  u.  9,  33 
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yereinsamt,  dann  habe  ujc  Tic  TTTÖpOoc  einen  etwas  prosaischen 
beigeschmack ,  endlich  sei  idXac  an  einer  stelle ,  wo  Polydoros  von 
der  zeit  fröhlichen  gedeihens  spreche,  nicht  am  platze.  Schmidt 
nimt  daher  eine  dreifache  Veränderung  des  textes  vor :  er  schreibt 
xpaqpeic  veoc  Tic  7TTÖp6oc  riuHö|UTiv  be)Liac.  ich  denke,  es  lassen  sich 
die  Voraussetzungen,  aufgrund  deren  Schmidt  eine  so  durchgreifende 
Umgestaltung  des  textes  vornimt,  als  nicht  stichhaltig  erweisen. 
denn  1)  steht  Tpocpai  auch  sonst  bisweilen  in  dem  prägnanten  sinne 

*die  gute  pflege  oder  erziehung',  so  Hik.  1137  ttoö  XoxeujudTUJV 

Xdpic  Tpoqpai  Te  juaTpöc  duTTvd  t'  ö|U)adTuuv  TeXri;  Tro.  1187  oifioi, 
xd  TTÖXX'  dcTTdc|Lia9'  ai  t'  ejuai  xpocpai  ttövoi  t'  eKeivoi  qppoObd  )noi. 
2)  die  hinzufügung  von  ve'oc  zu  TTTÖpGoc  ergibt  einen  pleonasmus, 
da  TTTÖpGoc  allein  schon  'der  junge  trieb'  bedeutet;  die  von  Schmidt 
angeführte  stelle  aus  Piatons  Prot.  334^  TTTÖp9ouc  Kai  touc  veouc 
KXuJVac  spricht  eher  gegen  als  für  dieses  attribut.  3)  TaXac  kann 

Polydoros  sehr  wohl  von  sich  sagen ,  indem  unwillkürlich  in  die  er- 
innerung  an  das  frühere  glück  der  gedanke  an  den  gegenwärtigen 
zustand  einflieszt;  ganz  ähnlich  sagt  Polyxene ,  als  sie  von  der  zeit 

ihres  glückes  spricht,  von  sich  v.  354  beCTTOiva  b'  r\  bucxrivoc  Mbai- 
mciv  fj.  vgl.  auch  Med.  1032.  man  wird  es  also  in  v.  20  ruhig  bei 
der  hsl.  lesart  bewenden  lassen. 

V.  51.    Polydoros  sagt: 
Toujaöv  juev  ouv  öcovTrep  rjöeXov  TuxeTv 
ecTtti. 

für  TOUjaöv  schlägt  Kvicala  (studien  zu  Eur.  II  s.  59)  vor  toutt'  ejue; 
aber  die  Überlieferung  ist  keineswegs,  wie  Kv.  meint,  bedenklich: 
TOUjuöv  kommt  in  ganz  ähnlicher  weise  auch  sonst  bei  Eur.  vor,  so 

Her.  165  e'xei  be  Toujuöv  ouk  dvaibeiav,  T^pov,  auszerdem  zb.  Iph. Aul.  810.    Ion  1462. 

V.  241.  Hekabe  erinnert  den  Odysseus  an  den  dienst  den  sie 
ihm  einst  geleistet  habe ,  als  er  in  bettlerkleidung  als  kundschafter 
nach  Troja  gekommen  sei: 

oTcG'  tivik'  f|X0ec  'IXiou  KttTdcKOTioc, 

bucxXaivia  t'  djaopcpoc,  ö)U|LidTUJV  t'  äno 
qpövou  CTttXaTiuo'i  cf]v  KttTecTaZiov  Ye'vuv; 

es  handelt  sich  um  die  worte  6|a|udTUJV  t'  ütto  qpövou  CTaXaTJUoi, 
mit  deren  bisheriger  erklärung  man  sich  meines  erachtens  nicht  zu- 

frieden geben  kann,    die  deutung  der  schollen ,  Odysseus  habe  aus 
furcht  blutige  thränen  geweint,  welche  Boissonade  und  andern  altern 
erklärern  genügte,  ist  von  Weil  und  Kvicala  (ao.  s.  62)  mit  recht 

zurückgewiesen,    der  erstere  hält  mit  Pflugk -Wecklein  an  Jacobs' 
erklärung  fest,  nach  der  auf  grund  des  berichts  in  der  Odyssee  b  244 
die  wunden  gemeint  seien,  die  Odysseus  sich  selbst  beigebracht  habe. 
Hekabe  sage  also ,  das  blut  sei  von  den  äugen  und  von  der  stirn  auf 
das  kinn  geflossen,    dasz  dem  dichter  die  erzählung  der  Odyssee  vor 
äugen  geschwebt  hat,  ist  an  und  für  sich  sehr  wahrscheinlich;  aber 
gegen  die  erklärung  Weils  selbst  wendet  Kvicala  ganz  richtig  ein. 
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dasz  mit  derselben  der  ausdruck  ö)a|LidTUUv  t'  Otto  sich  nicht  ver- 
einigen lasse:  denn  dieser  könne  zunächst  nur  bedeuten  'aus  den 

äugen',  nicht  aber,  wie  Weil  will,  'von  der  stirn  herab',  dasz  Odys- 
seus  sich  aber  selbst  die  äugen  verletzt  habe,  ist  natüx-lich  nicht  an- 

zunehmen. Iph.  T.  1374  darf  man  also  nicht  zum  vergleich  heran- 
ziehen. Kvicala  selbst  spricht  die  Vermutung  aus,  dasz  vielleicht 

V.  241  interpoliert  sei,  und  240  bedeute 'verunstaltet  durch  schlechtes 
gewand  und  dem  augenschein  nach',  ohne  jedoch  entschieden  für 
diese  ansieht  einzutreten,  sein  zögern  ist  berechtigt:  denn  öjUjudiiJUV 

t'  utto  kann  unmöglich  ohne  nähere  bestimmung  parallel  zu  bucxXcxi- 
Via  t'  djaopqpoc  gestellt  werden,  da  ja  gerade  die  bucxXctivia  in  diesem 
falle  der  am  meisten  in  die  äugen  fallende  teil  der  Verkleidung  sein 

musz.  Kvicala  will  allerdings  im  weitern  sinne  den  ausdruck  er- 
klären 'der  gestalt  nach';  aber  diese  deutung  geht  doch  gewis  zu 

weit ;  dafür  hätte  der  dichter  sicher  eine  präcisere  wendung  gefunden, 
auch  ist  der  ausdruck  in  v.  241  viel  zu  gewählt,  als  dasz  man  den 
vers  ohne  weiteres  einem  interpolator  zuschreiben  dürfte,  wir  haben 
daher  an  seiner  echtheit  ohne  zweifei  festzuhalten,  auch  an  cpovou, 
wofür  Musgrave  böXou,  Porson  (pößou  schreiben  wollte,  darf  man 
nicht  rütteln,  also  nicht  etwa  ciaXaTMOi  auf  thränen  beziehen:  denn 
dieses  wort  gebraucht  Eur.  stets  vom  tröpfeln  des  blutes,  vgl.  Ion 
351.  1003.  1055.  1265.  es  steht  also  qpövoc  hier  metonymisch  für 

ai)aa,  wie  Hei.  1602  cpövLU  be  vaOc  eppeiTO  oder  Iph.  T.  72  "GXXrjv 
ou  KaiacidZiei  cpövoc.  zu  criv  KaieciaZ^ov  Tt'vuv  vgl.  man  noch 
Soph.  Phil.  812  ibpuuc  fi  toi  viv  Ttdv  KaiacidZiei  hi}xac.  da  somit 
in  V.  241  alles  klar  ist,  concentriert  sich  die  ganze  Schwierigkeit  der 
stelle  auf  die  schluszworte  des  vorangehenden  verses,  für  welche  die 
richtige  erklärung  zu  suchen  ist.  der  ausdruck  öfijudTUUV  dno  kommt 

verschiedene  male  bei  Eur.  vor.  die  ursprüngliche  bedeutung  'aus 
den  äugen',  die  wir  fr.  388  finden,  kommt,  wie  wir  sahen,  für  unsere 
stelle  nicht  in  frage,  ebenso  wenig  passt  die  bedeutung  'vom  ange- 
sichte  weg',  die  Her.  1204  vorkommt,  dasselbe  gilt  von  Tro.  772, 
wo  öjujudtuuv  dTTO  in  Verbindung  mit  KaXXiCTUUV  heiszt  'von  deinen 
äugen  her'  dh.  'durch  deine  äugen',  in  ähnlichem  sinne  wie  an  der 
letztgenannten  stelle  findet  sich  die  wendung  Phoiu.  1440  ömudiojv 

b'  diTO  Trpoceme  baKpuoic,  und  auch  an  der  vielbesprochenen  stelle 
der  Medeia  (v.  216)  ist  die  etwas  nuancierte  bedeutung  'aufgrund 
ihrer  mienen'  dh.  'vom  stolze  ihres  auges  her'  die  vom  dichter  beab- 

sichtigte (vgl.  Giesing  Jahrb.  1887  s.  20).  dagegen  gehört  Med.  1174 
diro  nicht  zu  6)Lt)LidTUJV,  sondern  ist  durch  tmesis  von  dem  folgenden 

CTpe'qpoucav  getrennt  (vgl.  jedoch  hinsichtlich  der  richtigkeit  der 
hsl.  lesart  Wecklein  im  anhang).  der  ausdruck  ojujudiuuv  äno  wird 
also  in  verschiedener  bedeutung  —  wenn  auch  stets  nur  vom  äuge 
—  bei  Eur.  gebraucht,  aber  keine  dieser  bedeutungen  passt,  wie 
man  sieht,  recht  für  unsere  stelle,  allein  gerade  diese  Verschieden- 

heit garantiert  die  möglichkeit  einer  noch  andern  bedeutung ,  die 
sich  zufällig  nicht  bei  Euripides,  wohl  aber  bei  Sophokles  findet. 

33* 
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Oid.  Kol.  15  heiszt  es  nemlich  TTupYOi  ̂ ev  o1  ttöXiv  ct€YOUCIV,  ujc 

Ott'  6|i)Li6:TiJUV ,  Trpöcuu.  die  worte  d)C  an'  6.  erklärt  Nauck  'soviel 
der  augenschein  abnehmen  läszt',  und  diese  bedeutung,  also  'dem 
augenscbein  nach'  ist  auch  an  unserer  stelle  die  einzig  mögliche,  in 
diesem  sinne  ist  ö|UjadTuuv  ütto  in  directe  beziehung  zu  dem  folgen- 

den q)övou  zu  setzen :  denn  so  erst  leuchtet  ein,  weshalb  der  dichter 
gerade  das  seltnere  cpövou  und  nicht  das  wort  aT|ua  selbst  gebraucht 

hat.  der  sinn  der  stelle  ist  also:  'und  soweit  man  dem  augenschein 
nach  urteilen  konnte,  träufelten  infolge  einer  gefährlichen  Verwun- 

dung tropfen  dein  kinn  herab.' 
V.  270.    Hekabe  sagt  von  Helene: 

dbiKoOcd  6'  fiiuüuv  oubev  ficcov  riupe0r|. bekanntlich  hat  Rassow  im  Hermes  XXH  s.  515  flF.  eine  reihe  von 

Widersprüchen  in  der  composition  unseres  dramas  aufzudecken  ge- 
sucht, namentlich  den,  dasz  im  anfange  des  Stückes  bald  die  von 

Achilleus  verlangte  Opferung  der  Polyxene  von  Hekabe  oder  vom 
chor  ausgesprochen  werde,  bald  aber  nur  von  der  Opferung  einer 
beliebigen  Troerin  die  rede  sei.  infolge  dessen  weist  R.  eine  anzahl 

von  versen,  ua.  auch  267 — 270  einem  Überarbeiter  zu.  nun  ist  gegen 
diese  hypothese  schon  Maass  (ebd.  XXIV  s.  509  S.)  aufgetreten  und 
hat  dargethan,  dasz  die  scheinbaren  Widersprüche,  besonders  der  ge- 

nannte, sich  teils  aus  der  handlung,  teils  aus  der  psychologischen 
kunst,  mit  welcher  der  dichter  den  Charakter  der  Hekabe  entwickle, 
erklären,  dasz  also  von  einer  Überarbeitung  nicht  die  rede  sein  könne, 
insbesondere  sei  die  mit  v.  251  beginnende  rede  der  Hekabe  ein 
spitzfindiger  Xö^oc,  in  welchem  sie  die  forderung  gerade  der  Polyxene 
als  YCpcic  des  Achilleus  durch  drei  fingierte  gründe  ad  absurdum  zu 
führen  suche,  denn  1)  dürften  überhaupt  nicht  menschen  geopfert 
werden,  2)  wenn  aber  doch,  so  müste  statt  der  schuldlosen  Polyxene 

vielmehr  die  schuldige  Helene  geopfert  werden,  3)  wenn  eine  hervor- 
ragend schöne  gefangene  geopfert  werden  solle,  so  müste  auch  dann 

Helene  gewählt  werden,  wenn  man  so  mit  Maass  die  rede  versteht, 
bilden,  wie  man  sieht,  auch  die  verse  267  ff.  ein  unentbehrliches 
glied  in  der  argumentation  der  Hekabe.  nur  den  oben  angeführten 
V.  270,  mit  dem  Hekabe  ihren  beweis  abschlieszt,  möchte  ich  nicht 
als  unentbehrlich  bezeichnen,  dieser  scheint  mir  vielmehr  die  klar- 
heit  der  disposition  wesentlich  zu  beeinträchtigen,  im  zweiten  teil 
derselben  hatHekabe  dargethan,  dasz  ihre  tochter  völlig  schuldlos  sei, 
dasz  allein  Helene  den  tod  des  Achilleus  veranlaszt  habe;  wie  kann 

sie  nun  am  schlusz  des  dritten  teils,  in  welchem  sie  von  der  Schön- 
heit des  zu  verlangenden  opfers  spricht,  behaupten,  dasz  Helene 

nicht  weniger  unrecht  gethan  habe  als  Polyxene  (denn  diese  musz 

doch  zunächst  unter  fjjuüuv  verstanden  werden)?  wie  kann  sie  über- 
haupt nur  beabsichtigen  ihre  tochter  oder  auch  sich  selbst  hinsicht- 

lich einer  schuld  mit  Helene  zu  vergleichen?  ein  solcher  gedanke 
gehört  in  diesen  dritten  teil  überhaupt  nicht  hinein  und  widerspricht 
auszerdem  deutlich  genug  dem  hauptgedanken  des  zweiten  teils,  der 
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vers  ist  meiner  meinung  nach  von  einem  leser,  dem  der  zum  ab- 
schlieszen  des  dritten  teils  der  beweisführung  völlig  ausreichende 

V.  269  nicht  genügte,  hinzugefügt  worden,  da  auch  v.  279  (=  Or.  66) 
von  Härtung  mit  recht  getilgt  ist,  so  besteht  die  ganze  rede  der 

Hekabe  auszer  der  7  verse  (251  —  257)  umfassenden  einleitung  aus 
drei  teilen  zu  je  12  versen;  es  ergibt  sich  also  eine  responsion,  die 
mindestens  ebenso  einfach  und  natürlich  ist  wie  die  von  Wecklein 

(Jahrb.  1870  s.  579)  oder  die  von  HHirzel  (de  Eur.  in  diverbiis  com- 
ponendis  arte  s.  47)  angenommene. 

V.  367  f.    Polyxene  sagt: 

ou  bfii'"  aqpirm'  omadiaiv  eXeuBepov 

(pefToc  TÖb',  "Aibi,i  TipocTiGeic'  eiuöv  be'iaac. 
die  bedeutung  der  worte  dq3ir|)i'  .  .  TÖb'  erörtert  Kvicala  ao.  s.  66. 
er  läszt  uns  die  wähl  zwischen  zwei  erklärungen  des  ausdrucks  eXevj- 

Gepov  (pe'fTOC  ö)U|adTUJV  dqpievai:  einmal  könne  man  an  der  zunächst 
liegenden  bedeutung  'mit  freiem  äuge  vor  sich  hinsehen'  festhalten, 
dann  aber  könne  der  ausdruck  in  demselben  sinne  gebraucht  sein 
wie  sonst  vjjuxnv  dqpievai.  obwohl  die  letztere  erklärung  an  und  für 

sich  möglich  ist  —  denn  so  wie  ou  ßXeTTCiv  das  gestorbensein  be- 

zeichnet, kann  cpe^TOC  dq)ie'vai  das  sterben  bedeuten,  wenn  auch 
sonst  dieser  ausdruck  bei  Eur.  nicht  vorkommt  —  so  gibt  doch  an 
unserer  stelle  meiner  meinung  nach  die  erstere  allein  den  vom  dichter 
beabsichtigten  sinn,  denn  wenn  qpefTOC  omudxujv  dcpirmi  für  vpuxriv 

dcpiriiui  stände,  wenn  es  also  so  viel  bedeutete  wie  ''ich  sterbe  frei', 
so  würde  der  folgende  participialsatz  TTpocTiGeic'  "Aibii  ejLiöv  bejuac 
ziemlich  überflüssig  sein,  jedenfalls  recht  matt  nachschleppen,  wäh- 

rend er  bei  der  ersten  erklärung  einen  wirksamen  gegensatz  zu 

v.  365  f.  enthält;  'nicht  ein  sklave  wird  mein  gemahl  werden,  son- 
dern frei  blickend  werde  ich  mich  dem  Hades  als  braut  hingeben.' 

auch  Weil  hält  an  dieser  erklärung  fest,  schreibt  aber  für  eXeuBepov 

mit  Härtung  eXeuGe'puuv  nach  Äisch.  Ag.  328  eH  eXeuGepou  be'pnc. 
da  indessen  der  ausdruck  cpeYTOC  OjUjudTUUV  nur  eine  Umschreibung 
für  ovpic  ist  und  in  einem  solchen  falle  das  attribut  naturgemäsz  sich 
nach  dem  regierenden  worte  richtet,  halte  ich  diese  änderung  für 
unnötig,  ein  ähnlicher  gedanke  wie  an  unserer  stelle  findet  sich 
übrigens  Iph.  Aul.  994  in  bezug  auf  Iphigeneia:  r|£ei,  b\  aiboOc 

ö^jX"  e'xouc'  eXevjGepov.  auszerdem  vgl.  man  Her.  221. 
V.379  ff.  beivöc  xopaKifip  Rdmcrmoc  ev  ßporoic 

ecGXüjv  Teve'cGai,  Kdiri  jueiZiov  epxeiai 
irjc  eÜYeveiac  övo)ia  loiciv  dEioic. 

mit  recht  weist  Kvicala  ao.  s.  67  die  erklärung  Hermanns,  nach  wel- 
cher in  diesen  worten  des  chors  im  |LieT2;ov  mit  övo|ua  zu  verbinden 

und  als  subject  von  epxeiai  der  ausdruck  tö  ecGXüuv  Teve'cGai  zu 
nehmen  ist,  zurück;  aber  seine  eigne  interpretation,  dasz  ific  euYe- 
veiac  als  ein  von  eiri  |ueT2!ov  abhängiger  comparativer  genitiv  und 
als  subject  des  satzes  övO)aa  aufzufassen  sei,  genügt  ebenfalls  nicht, 
denn  in  diesem  falle  enthielte  der  zweite  satz  eine  Steigerung  des 
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ersten,  die  fast  einem  gegensatz  gleichkäme,  so  dasz  derselbe  statt 
durch  Ktti  durch  dXXd  eingeführt  und  statt  durch  den  dativ  ToTciV 
dEioic  ohne  zweifei  durch  einen  von  övofia  abhängigen  genitiv  des 

begriffs  'edle  gesinnung'  bestimmt  werden  müste.  die  richtige  er- 
klärung,  nach  welcher  xfic  euYeveiac  als  ein  von  dem  subject  övojua 
abhängiger  attributiver  genitiv  aufzufassen  ist,  deren  möglichkeit 
allerdings  auch  Kvicala  zugibt,  liegt  am  nächsten  und  findet  sich 

schon  bei  Pflugk:  'progrediturque  clari  generis  splendor  iis  quidem, 
qui  se  dignos  eo  praebent,' 

V.  398.    in  bezug  auf  ihre  tochter,  die  Odysseus  ihr  entreiszen 
will,  sagt  Hekabe: 

ÖTToTa  Kiccöc  bpuöc  ÖTTiuc  Trieb'  eHo)aai. 
die  Unmöglichkeit  eines  doppelten  vergleichungswortes  in  demselben 
und  noch  dazu  kurzen  satze,  woran  schon  Reiske  anstosz  genommen 
hatte,  haben  LvSybel  (de  rep.  verb,  in  Eur.  fab.  s.  60)  und  Kvicala 
s.  68  meines  erachtens  hinreichend  erwiesen,  während  daher  Reiske 

öjuoia  für  OKoTa  vermutet  hatte,  richten  sich  die  versuche  der  neuei'n 
kritiker  auf  ÖTTUUC,  welches  allerdings  leichter  der  Verderbnis  aus- 

gesetzt war  als  das  seltnere  OTTOia.  so  will  Kvicala  eXiH,  Wecklein 
dirpiS,  Sybel  nach  den  schollen  ifdj  schreiben,  alle  diese  vorschlage 
beruhen  auf  der  Voraussetzung,  dasz  in  v.  397  die  überlieferte  lesart 
ou  Ydp  oTba  becTröxac  K€KTri|uevoc  (worte  des  Odysseus)  die  richtige 

sei.  dies  ist  jedoch  höchst  wahrscheinlich  nicht  der  fall,  es  ist  viel- 

mehr nach  Prinz'  Vorgang  die  conjectur  Jennis  ou  Ydp  oTc6a  becTTÖ- 
xac  KeKiriiuevri ;  dafür  an  die  stelle  zu  setzen,  die  nicht  nur  durch 
den  sinn  empfohlen,  sondern  auch  durch  die  lesart  des  Palatinus 

KeKtrijuevri  *  wesentlich  gestützt  wird,  auf  grund  dieser  berichtigten 
lesart  des  vorangehenden  verses  hat  dann  EHofifmann  jahrb.  1886 
s.  821  öjLiuuc  für  ÖTTUUC  vermutet,  wodurch  der  vers  in  eine  passende 
beziehung  zu  der  frage  des  Odysseus  gesetzt  würde,  aber  so  leicht 
diese  änderung  ist,  zweifle  ich  doch  an  ihrer  richtigkeit:  denn  Eur. 
gebraucht  die  partikel  öjuuuc  stets  in  Verbindung  entweder  mit  dXXd 
oder  be  oder  mit  einem  particip  (einem  verbaladjectiv  Andr.  1084) 
oder  endlich  mit  einem  concessivsatze  (wie  Hei.  728.  Med.  1250). 
man  könnte  nun  allerdings  daran  denken  KeKTrmevri  zu  ergänzen, 
aber  bei  annähme  der  Jennischen  correctur  glaube  ich  eher,  dasz 

überhaupt  keine  änderung  nötig  ist.  denn  ebenso  leicht  wie  KeKTrj- 
[xivY]  läszt  sich  aus  oTcGa  in  v.  398  ein  oiba  ergänzen  (vgl,  Iph.  Aul. 

325  f.)  und  in  bezug  darauf  öttuuc   durch  'dasz'  erklären.     Öttuuc 

*  denn  dasz  nach  dem  vorangehenden  auf  Odysseus  bezüglichen 
olöa  durch  correctur  oder  auch  durch  zufall  KeKTrm^voc  in  das  femini» 
num  verändert  sei,  ist  schwerlich  anzunehmen;  überhaupt  bietet  der  im 
allgemeinen  geringwertige  Pal.  an  nicht  ganz  wenigen  stellen  der  Hekabe 

allein  die  richtige  lesart,  nemlich  v.  88  Kacdvbpav,  106  Kf|puH,  154  o'i 
'Y<JU)  265  TrpocqpdYiuaTa ,  332  TC^qpuK'  del,  369  äf'  oöv  |a',  570  KpüiTTouc', 
915  ̂ K,  1107  cuYYvwcG',  1194  äTTuOXovT'  cuxic. 
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m.  indic.  fut.  oder  praes.  findet  sich  in  gleicher  bedeutung  auch  sonst 
nach  einem  verbum  sentiendi,  so  Herakl.  1051.   Hipp.  1251. 

417.    Hekabe  sagt: 

oiKTpd  cu  TCKVOV,  dOXitt  b'  eYuu  T^vii. FWSchmidt  bemerkt  ao.  s.  83,  dasz  in  diesem  weheruf  der  Hekabe 
das  wort  Yuvr|  recht  matt  erscheine,  und  vermutet  deshalb  |Liä\Xov 

d0Xia  b'  eYUU.  besser  würde  wohl  sein  dGXiuuTepa  b'  i^ÜJ,  jedoch 
scheint  mir  der  von  Schmidt  angeführte  grund  nicht  hinzureichen 

die  hsl.  lesart  zu  ändern  (vgl.  v.  348.  Med.  956),  zumal  da  der  dop- 
pelte positiv  eine  stütze  erhält  durch  Iph.  Aul.  880,  wo  Kljtaimestra 

in  ähnlicher  läge  wie  Hekabe  sagt:  xdXaiv'  eT^,  idXaiva  b'  f\v  Trairip 
l^e'XXei  KtaveTv. 

V.  455  ff.    die  erste  antistrophe  des  ersten  stasimon  beginnt : 

r\  vdcuuv,  dXu'ipei KUJTTa  TTe)LiTTO)Lievav  idXaivav, 

oiKTpdv  ßioidv  e'xoucav  oikoic, 
ev9a  TTpuuTÖYOVÖc  t€  cpoiviH  usw. 

Rassow  ao.  s.  529  f.  hält  auch  dieses  erste  chorlied  für  nicht  Euri- 

pideiseh,  weil  der  chor  darin  die  ungewisheit  seines  künftigen  Schick- 
sals beklage,  obwohl  doch  die  frauen  des  chors  schon  ihren  bestimm  - 

ten  herrn  gefunden  hätten,  dagegen  macht  Maass  ao.  s.  518  mit 
recht  geltend,  dasz  ja  die  frauen  doch  immer  fürchten  könnten  von 
ihren  herren,  die  sie  erlost  haben,  wieder  verkauft  zu  werden,  und 

dasz  das  wort  KTiiGeic'  in  v.  448  für  eine  solche  annähme  spreche, 
wir  sind  daher  durchaus  berechtigt  an  die  echtheit  des  liedes  zu 
glauben.  Schwierigkeit  bereitet  in  demselben  die  construction  der 
angeführten  verse  der  antistrophe.  Weil  bemerkt  dazu:  «construisez : 

fj  TTopeuceic  )Lie  (447)  xaiv  vricuuv  eic  eKeivriv  evöa  .  .».  und  wirk- 
lich bleibt  nichts  weiter  übrig  als  aus  dem  weit  entfernten  verse  der 

Strophe  das  prädicat  zu  dem  object  TTe|aTTO)aevav  xdXaivav  zu  ent- 
nehmen, diese  ergänzung  des  prädicats  aus  der  strophe,  die  sich 

übrigens  in  keinem  andern  chorliede  des  Eur.  findet,  ist  nicht  nur 
an  und  für  sich  sehr  hart,  sondern  sie  stört  zugleich  auch  die  klar- 
heit  der  strophe :  denn  man  wird  dadurch  gezwungen  auch  f\  Auupiboc 

op|UOV  usw.  mit  TTopeuceic  zu  verbinden  und  somit  den  dazwischen- 
liegenden fragesatz  tuj  .  .  dqpiHo|uai  als  parenthese  zu  fassen,  wäh- 

rend es  viel  natürlicher  ist  zu  r\  .  .  öpjuov  eben  dies  d(piHo|aai  zu 
ergänzen,  dazu  kommt  noch,  dasz  der  chor  in  der  ersten  antistrophe 
und  in  der  zweiten  strophe  mehr  die  möglichkeit  erwägt,  dasz  er  in 
der  fremde  zum  dienst  griechischer  gottheiten  verwendet  werde, 
während  ihm  in  der  ersten  strophe,  wie  v.  448  deutlich  zeigt,  der 
Sklavendienst  in  privathäusern  vorschwebt,  nur  das  wort  oiKOic 

weist  auch  in  der  antistrophe  —  im  gegensatz  zu  den  schluszworten 
derselben  —  auf  den  dienst  bei  Privatpersonen  hin:  denn  da  jede 
nähere  bestimmung  fehlt,  darf  man  nicht  daran  denken  es  auf  einen 
tempel  zu  deuten,  nur  Jacobs  (animadv.  in  Eur.  trag.  s.  6)  hat  bisher 
OiKOic  in  zweifei  gezogen,  er  wollte  schreiben;  Kuurra  TrejUTTOjueva 
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TdXaivd  y'  (')  oiKTpöv  ßiov  e'xouc'  dvoiKOV.  es  wird  vielmelir  in 
oI'koic  das  gewünschte  verbum  der  antistrophe  zu  suchen  sein,  nem- lich  oiceic. 

V.  537.    Talthybios  läszt  den  söhn  des  Achilleus  bei  der  Opfe- 
rung der  Polyxene  sagen : 

e\9e  b',  ujc  irirjc  jueXav 

KÖpTic  dKpaicpvec  alfi',  ö  coi  bujpovj)ue9a  usw. 
es  fällt  hier  auf  dasz  KÖpric,  ein  wort  das  sonst  fast  immer  durch  ein 
attribut  bestimmt  wird,  allein  steht,  während  ai)Lia  zwei  adjectiva 
bei  sich  hat,  von  denen  das  zweite,  da  ja  das  blut  direct  von  dem 
Opfer  auf  das  grab  flieszt,  etwas  selbstverständliches  bezeichnet,  da 
nun  ferner  das  wort  aKpaicpvrjC  auch  an  der  zweiten  stelle,  wo  es 
noch  bei  Euripides  vorkommt,  Alk.  1052,  in  bezug  auf  eine  frau 

gebraucht  wird,  möchte  ich  glauben,  dasz  die  endung  -vec  aus  der 
des  genitivs  -vouc  durch  den  einflusz  des  folgenden  aijua  entstanden 

ist,  dasz  also  zu  lesen  ist  KÖpric  dKpaicpvoöc  aijui'. 
v.  572  f.    im  weitern  verlauf  seines  berichts  über  die  Opferung 

sagt  Talthybios : 

oubeic  TÖv  auTov  eixev  'ApYeiuJV  ttövov  • 
dW  o'i  juev  auTiiJv  iriv  9avo0cav  ek  x^P^JV 
(puXXoic  eßaXXov  • 

der  genitiv  auTLUV  in  v.  573  ist  nach  dem  eben  vorangehenden 

'ApTeiuuv  recht  lästig,  und  es  drängt  sich  die  Vermutung  auf,  dasz 
derselbe  aus  auTÖv,  welches  in  v.  572  an  derselben  stelle  steht,  ent- 

standen ist  und  das  richtige  wort  verdrängt  hat.  möglich  dasz  dies 

der  begriff 'sogleich',  also  eü0uc,  gewesen  ist:  vgl.  El.  854  CTe(pouci 
b'  euGuc  coO  KaciTvr|TOu  Kdpa. 

V.  640  ff.    der  chor  beklagt  die  thorheit  des  Alexandros,  der  so 
vielen  verderben  bereitet  habe : 

Koivöv  b'  ii  Ibiac  dvoiac 
KttKÖv  Toi  Ci|uouvTibi  yd 

oXeBpiov  e'juoXe  cujaqpopd  t'  dir'  ctXXiuv. über  den  schlusz  dieser  worte  äuszert  sich  F  WSchmidt  ao.  s.  86  ganz 

richtig  dahin,  dasz  weder  die  erklärungen  Hermanns  und  Weckleins 

zur  Verteidigung  der  Wendung  t'  dtr'  dXXuuv,  noch  der  Vorschlag 
Weils  ci)|Li(popd  le  TXdjuuJV  zu  ihrer  richtigstellung  genüge,  der  sinn 

verlange  vielmehr  zu  cujuqpopd  ein  dem  vorhergehenden  KOivöv  ent- 

sprechendes attribut.  Schmidt  findet  dies  in  9'  dTrdvTUUV.  ebenso 
leicht  und  sinngemäsz  kann  man  aber  auch  cujacpopd  le  ttoXXujV 
herstellen. 

V.  685  ff.    Hekabe  klagt: 
alai,  Kaidpxojuai  vöjuov 
ßttKxeTov,  eH  dXdcTopoc 
dpTi)Lia9fic  KaKuJv. 

v6)iiov  bieten  ab%  vöjuuuv  ABE,  yöujv  G  (om.  in  L),  ßttKxetovAaB, 
ßaKxeiuuv  die  übrigen  hss.     schon  das  schwanken   der  hss.  deutet 
darauf  hin,  dasz  die  stelle  nicht  ganz  in  Ordnung  ist.   zunächst  denkt 
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man  daran,  dasz  IH  dXdcTOpoc  mit  dpiijuaGric  zu  verbinden  ist;  aber 
was  soll  dann  KaKÜJV?  das  wort  müste  natürlich  gleichfalls  von 

dpTijua0r|C  abhängen  und  könnte  nur  allgemein  das  ungliick  bedeu- 
ten, wodurch  der  falsche  sinn  entstände,  als  ob  Hekabe  bis  ganz  vor 

kurzem  noch  kein  unglück  erfahren  hätte,  derselbe  Widerspruch 
zwischen  dpTi|Lia9ric  und  KttKUJV  bleibt  auch  dann  bestehen,  wenn 
man  eS  dXdcTopoc  von  KttKÜJV  abhängen  läszt  und  mit  Weil  erklärt: 

'Becube  dit  qu'elle  n'apprend  que  maintenant  les  maux  que  lui  in- 
fligea  un  mauvais  g6nie.'  denn  einem  dXdcTUUp  wird  v.  949  auch 
die  entführung  aus  der  troischen  heimat  vom  chor  zugeschrieben, 
ebenso  wenig  darf  man  daran  denken,  dasz  etwa  umgekehrt  KaKÜJV 

von  dXdcTopoc  abhänge  und  KOKd  'das  böse'  bedeute:  denn  dann 
würde  Hekabe  gewissermaszen  ein  Zugeständnis  eigner  schuld  machen, 
was  natürlich  nicht  ihre  absieht  sein  kann,  man  kann  also  nicht 

umhin  Wecklein  jahrb.  1870  s.575,  dessen  ansieht  auch  FWSchmidt 
s.  87  billigt,  darin  beizustimmen,  dasz  KttKÜJV  verdorben  sei.  den 
richtigen  weg  zur  herstellung  der  ursprünglichen  lesart,  den  die 
Varianten  der  hss.  weisen,  hat  Wecklein  selbst  zuerst  eingeschlagen, 
indem  er  die  bedeutung  der  Variante  des  Marcianus  vöjuov  für  kokojv 
(Yp.  dpTi|uaGfi  vö|aov)  hervorhebt,  weiter  kann  ich  ihm  freilich  nicht 
folgen.  W.  meint  nemlich,  dasz  diese  ursprünglichere  lesart  dpil- 
juaÖfi  vöjaov  ihrerseits  auf  dpTijuaOfi  oder  dpxijuaGfic  veov  (Schmidt 
dpTi|ua0r]c  yoi^v)  hinweise,  und  dasz  die  aus  veov  entstandene 
Variante  vö)aov  zur  folge  gehabt  habe,  dasz  man  über  vö|Liov  in  v.  685 
föiDV  überschrieb,  ich  glaube  vielmehr  dasz  der  umgekehrte  weg 
der  richtige  ist.  da  sich  nemlich  in  v.  685  YOUJV  im  Palatinus 
(s.  über  diese  hs.  oben  s.  518  anm.)  findet  und  auszerdem  im  Marc, 
von  der  ersten  band  beigeschrieben  ist,  halte  ich  in  v.  685  YÖOV  für 
das  ursprüngliche,  welches  durch  das  aus  v.  687  eingedrungene 
VÖ|LtOV  zum  teil  in  den  hss.  verloren  gieng,  während  in  v.  687  das 

dorthin  gehörige  vö)aov  später  erst  in  der  sog.  ei'sten  hss.-classe  und 
nachher  auch  in  der  zweiten,  welcher  der  Pal.  angehört,  durch  KttKvjiJV 
ersetzt  wurde,  wir  lesen  also:  aiai,  Kaxdpxoiuai  ̂ öov  ßaKxeiov, 
eE  dXdcTopoc  dpTi)aa9ric  vÖ|liov.  das  oxymoron  yöov  ßaKxeiov 
läszt  die  bittere  Ironie,  die  in  dem  worte  ßaKXeiov  liegt,  erst  im 
rechten  lichte  erscheinen,  denn  ein  Bakchisches  lied  ist  ja  seiner 
natur  nach  ein  freudiges ;  darin  dasz  sein  aufgeregter  rhythmus  hier 
zum  ausdruck  des  tiefsten  seelenschmerzes  dienen  soll,  zeigt  sich 
eben  das  dämonische  walten  des  dXdcTUup. 

V.  702  ff.  üjjuoi,  aiai,  ejuaGov  evuirviov  ojujudiujv 

e|uujv  öipiv,  ou  )ae  irapeßa  cpd- 
c|ua  iLieXavÖKTepov, 

dv  eceibov  djucpi  c', 
w  TCKVOV,  ouKei'  övia  Aioc  ev  cpdei, 

der  sinn  dieser  worte  der  Hekabe  ist  einfach  und  klar,  desto  schwie- 
riger ist  es  die  form  derselben  herzustellen :  denn  diese  hat  durch 

die  Willkür  der  abschreiber  so  gelitten ,  dasz  von  einem  versmasz 
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kaum  mehr  die  rede  sein  kann,  'les  vers  sont  d'autant  plus  diffieiles 
ä  restituer  que  ce  morceau  n'est  pas  antistrophique'  sagt  Weil,  aber 
so  viel  läszt  sich  doch  teils  aus  den  vorangehenden  klagen  der  Hekabe 
teils  aus  dem  rhythmus  unserer  verse  selbst  erkennen,  dasz  sie,  wenn 

nicht  ausschlieszlich,  so  doch  vorhersehend  dochmische  sind,  so  unter- 
scheidet man  in  der  letzten  verszeile  ohne  weiteres  zwei  dochmien. 

dagegen  lassen  sich  in  den  ersten  zeilen  die  dochmien  nicht  ohne 
änderung  des  textes  herstellen,  von  den  frühern  versuchen  ist  der 

ansprechendste  derjenige  Hermanns,  welcher  evuTTVOV  statt  evu- 

TTViov,  für  ou  in  v.  704  oube  schrieb  und  |ue  hinter  Trape'ßot  stellte. 
man  sieht ,  diese  änderuugen  sind  nicht  sehr  erheblich ,  allein  ich 
zweifle,  ob  eine  derselben,  nemlich  evuTTVOV,  bei  Eur.  berechtigt  ist. 
freilich  gebraucht  der  dichter  ebenso  wie  die  andern  tragiker  und 
altern  schriftsteiler  beispielsweise  evvuxoc  neben  evvuxioc,  aber  von 
iJTTVOC  ist  seit  Homer  nur  das  compositum  evuTTViov  und  das  adjectiv 
evOrrvioc  in  gebrauch ,  während  evuTTVOC  sich  erst  bei  viel  spätem 

Schriftstellern  nachweisen  läszt.  es  ist  sehr  wohl  möglich,  dasz  evu- 
TTViov adverbial  gesetzt  ist,  wie  in  dem  bekannten  verse  der  Ilias 

(B  56  =  Od.  H  495)  GeTöc  |uoi  evuTTViov  fjXGev  öveipoc.  auszerdem 
gefällt  der  anfang  von  Hermanns  herstellung  nicht  recht;  wahr- 

scheinlicher ist  es  nach  v.  694  ff.,  dasz  das  dochmische  versmasz 

gleich  nach  den  interjectionen  einsetzte,  ich  möchte  daher  mit  Um- 
stellung des  Wortes  evuTtviov  hinter  övpiv  und  ausscheidung  des 

unnötigen  ejuujv  bis  zu  dem  worte  av  folgende  gestaltung  der  verse 
vorschlagen : 

uj)iOi,  aiai, 

e')ici6ov  ö|Li)adTa)v  öiiJiv  evuTTViov, 
Kou  Tiapeßa  ixe  q)dcjua  jueXavÖTTTepov  av  — 

der  folgende  vers  eceibov  djuq)i  c'  wäre  dann  eine  katalektische  iam- 
bische  tripodie,  wie  sie  zuweilen  in  enger  Verbindung  mit  dochmien 
vorkommt  (vgl.  Bakchai  1155.  Iph.  T.  828);  die  letzte  zeile  wieder 
zwei  dochmien. 

V.  747.  Hekabe  sagt  in  gegenwart  des  Agamemnon  zu  sich  selbst : 

fip'  €KXoYi2;o)uai  ye  rrpöc  tö  buc)Lievec 
liiäWov  (ppevac  ToOb',  övtoc  ouxi  bucjiievoOc; 

bei  der  erklärung  dieser  schwierigen  stelle  haben  wir  auszugehen 
von  eK\oTi2o)aai  fe.  das  verbum  eKXoTi^eceai  kommt  noch  an  zwei 

stellen  bei  Eur.  vor:  Hik.  482  oubeic  e6'  auToO  Gdvaiov  eKXoYiCe- 
Ttti  und  Iph.  Aul.  1410  eHeXoYicuu  id  XP^ctd  xdvaYKaTd  xe  (jedoch 

ist  dieser  vers  wahrscheinlich  unecht),  die  bedeutung  'überlegen, 
sich  ausdenken',  die  das  verbum  an  diesen  stellen  hat,  musz  man 
auch  an  der  unsrigen  festhalten,  und  Wecklein  ao,  s.  576  bemerkt 
ganz  richtig,  dasz  das  eKXoYiSecGai ,  das  blosze  sich  einbilden,  den 

Worten  övTOC  ouxl  bucjuevoOc  als  der  wirklichen  thatsache  entgegen- 
gesetzt sei,  und  dasz  die  partikel  Y£  auf  diesen  gegensatz  hinweise, 

auch  Weil  hebt  den  gegensatz  in  seiner  Übersetzung  hervor:  'est-ce 
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dans  ma  pensee  seulement  (yg)  •  •  tandis  qu'il  n'est  pas  mon  ennemi  ?' 
Naucks  conjectur  (Eurip.  studien  I  s.  15)  eu  XoTi^iöjLiecöa  wird  daher 
mit  recht  von  Wecklein  abgewiesen,  es  fragt  sich  weiter,  wie  )näXXov 
zu  verstehen  sei.  Wecklein  schweigt  hierüber,  während  Weil  erklärt : 

*que  je  tourne  les  sentiments  d'Agaraemnon  plus  qu'il  ne  faudrait 
vers  l'inimitie.'  der  begriff  des  Wendens  ist  jedoch  nicht  im  texte 
enthalten,  es  könnte  höchstens  heiszen:  Menke  ich  mir  den  sinn  des 
Agamemnon  in  höherm  grade  zur  feindschaft  geneigt  (nemlich  als  es 

der  fall  ist).'  aber  dem  widersprechen  die  folgenden  worte,  nach 
welchen  Agamemnon  vielleicht  überhaupt  nicht  feindlich  gesinnt  ist. 
da  sich  eine  andere  erklärung  des  )Liä\Xov  nicht  denken  läszt,  müssen 
wir  der  bemerkung  von  Prinz  «juäXXov  suspectum»  recht  geben,  dasz 
dies  im  gründe  auch  Weils  ansieht  ist,  geht  daraus  hervor,  dasz  er 

in  der  adnot.  crit.  fragt:  *faut-il  6crire  aXXuuc  ou  jadiriv?'  aXXuuc 
hatte  schon  vorher  Jenni  im  progr.  v.  Frauenfeld  1865  s.  14  ver- 

mutet, der  so  entstehende  gedanke  'berechne  ich  etwa  das  herz 
dieses  mannes  in  bezug  auf  feindschaft  falsch?'  entspricht  allerdings 
dem  Zusammenhang,  aber  der  ausdruck  selbst  ist  etwas  sonderbar 

und  schwerfällig,  auch  würde  das  adverb  das  gewicht  des  gegen- 
satzes  zu  sehr  für  sich  selbst  beanspruchen  und  dadurch  die  partikel 
Ye  hinter  eKX0Yi2!0|uai  überflüssig  machen,  meines  erachtens  hat  hier 
wie  so  oft  Nauck  den  richtigen  gedanken  gehabt,  indem  er  in  |LiäXXov 
einen  Infinitiv  vermutete,  sein  veueiv  entfernt  sich  freilich  zu  weit 

von  dem  überlieferten  worte ;  dieses  weist  vielmehr  auf  juoXeiV  hin, 

welches  leicht  neben  qppevac  misvei'standen  und  entstellt  werden 
konnte,  jedoch  werden  die  verba  des  gehens  auch  sonst  ähnlich  über- 

tragen gebraucht,  vgl.  Med.  1172  böEacd  ttou  r\  TTavöc  opYdc  f\ 
Tivöc  Geujv  i^oXeiv.  Hipp.  936  q)eö  ific  ßpoieiac,  ttoi  rrpoßnceTai, 
qjpevöc.   Ion  1558. 

V.  820  —  23.    in  der  längern  rede,  durch  welche  Hekabe  den 
schütz  Agamemnons  anfleht,  heiszt  es  : 

Ti  ouv  eV  dv  TIC  eXmcai  irpaHeiv  KaXOuc; 

Ol  \xkv  fäp  övxec  Tiaibec  oukct'  eici  /aoi, 
auif)  b'  eTr'  aicxpoic  aixMdXujTOC  oi'xojuar 
KttTTvöv  be  TTÖXeuJc  TÖvb'  uTTepGpLÜcKOvO'  opuj. 

als  wichtigere  Varianten  merkt  Prinz  an :  820  Ti  A  a,  ttujc  r,  eXTTicr)  L. 
821  Ydp  övrec  AL,  Tocoibe  a,  tocoOtoi  EG.    823  be  ific  L.    um 
den  angeführten  versen  gerecht  zu  werden,  müssen  wir  kurz  den 
Zusammenhang  derselben  erläutern,    nachdem  Hekabe  vom  beginn 
ihrer  rede  (v.  787)  bis  v.  805  dargelegt  hat,  dasz  Agamemnon  aus 

pflicht  gegen  das  göttliche  gesetz,  dessen  Vertreter  er  sei,  den  ver- 
letzer des  heiligen  gastrechts  bestrafen  müsse,  nennt  sie  von  806  an 

als  zweiten  grund ,  weshalb  der  könig  für  sie  eintreten  müsse,  ihre 
eigne  beklagenswerte  läge,  indem  sie  den  gegensatz  zwischen  einst 
und  jetzt  hervorhebt,  als  dann  Agamemnon  ein  zeichen  der  Ungeduld 
merken  läszt,  sucht  sie  ihn  zurückzuhalten  (812  f.)  und  klagt  dann 
in  einer  allgemeinen  reflexion,  in  welcher  der  dichter,  wieso  oft, 
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auf  seine  zeit  anspielt,  über  ihre  geringe  befähigung  zum  überreden, 
zu  der  kunst,  durch  welche  es  möglich  sei  TreiOeiv  et  Tic  ßouXoiTO 

TUYXaveiv  9'  ä)Lia  (bis  v.  819).  auf  diese  werte  folgen  die  oben  ausge- 
schriebenen vier  verse.  aber  nur  äuszerlich  folgen  sie,  ein  innerer  Zu- 

sammenhang zwischen  v.819  und  der  folgenden  frage  'wie  darf  nun 
noch  jemand  hoffen  glücklich  zu  werden?'  besteht  offenbar  nicht, 
viel  besser  würde  sich  v.  824  an  819  anschlieszen;  denn  dann  wäre 

der  gedankengang  folgender:  'bemühten  wir  uns  doch  eifriger  um 
die  redekunst!  aber  leider  geschieht  das  nicht,  und  so  wird  auch 
mein  letztes  mittel ,  Kurrpiv  TrpoßdXXeiV,  vielleicht  keinen  eindruck 

auf  Agamemnon  machen.'  die  einzige  möglichkeit  v.  820  ff.  in  den 
Zusammenhang  einzufügen  wäre  die,  sie  als  fortsetzung  von  v.  811 

aufzufassen  und  also  die  sämtlichen  verse  von  812  —  819  gewisser- 
maszen  als  parenthese  zu  verstehen,  aber  wie  begründet  nun  Hekabe 

den  gedanken  'niemand  darf  mehr  hoffen  glücklich  zu  werden'  (v.820)  ? 
mit  ihrem  eignen  Unglück,  musz  man  antworten,  also  niemand  darf 
mehr  auf  glück  hoffen,  weil  sie,  Hekabe,  unglücklich  geworden  ist. 
es  folgt  dann  eine  aufzählung  ihres  Unglücks,  wie  wir  sie  —  nur  mit 
andern  werten  —  schon  v.  809  — 811  gehört  haben,  dasz  die  be- 
gründung  nicht  sehr  logisch  ist,  könnte  man  allenfalls  hingehen 
lassen;  dasz  aber  Hekabe  die  geduld  Agamemnons,  die  doch  schon 
V.  812  fast  erschöpft  ist,  durch  eine  wiederholte  aufzählung  ihrer 
leiden  noch  weiter  auf  die  probe  stellt,  das  darf  man  ihrer  klugheit 
kaum  zutrauen,  dazu  kommt  nun  aber  noch,  dasz  die  vier  verse 

auch  im  einzelnen  zu  manchen  bedenken  anlasz  geben,  an  der  un- 
attischen form  eXiTicai  in  v.  820  nahm  Nauck  anstosz  und  vermutete 

dafür  ouv  av  eXniceie  Tic.  dasz  oi  ycip  övTec  iraibec  in  v.  821  dem 
schlusz  des  verses  geradezu  widerspricht,  bemerkte  Weil  und  schrieb 

deshalb  oi  )iev  ttot'  övTec  irmbec.  die  lesart  tocoOtoi,  welche  EG- 
bieten ,  scheint  nichts  als  spätere  correctur  zu  sein ,  da  der  plural 
dieses  pronomens  nirgends  in  ähnlichen  Wendungen  vorkommt,  in 

V.  822  fällt  der  ausdruck  oixo|uai  auf:  denn  oi'xecGai  ohne  Orts- 
bestimmung oder  particip  bezeichnet  sonst  bei  Eur.  das  aus  den 

äugen  entschwinden,  gewöhnlich  das  sterben,  recht  sonderbar  ist 
endlich  das  bild  des  über  die  stadt  wegspringenden  rauches,  so  son- 

derbar, dasz  es  schon  bei  den  alten  erklärern  und  lesern  anstosz 

erregt  zu  haben  scheint:  denn  im  Paris,  a  ist  von  erster  band  bei- 
geschrieben YP-  Kai  ÜTTepTeXXoVTa.  —  Nach  diesen  ausführungen 

kann  ich  nicht  umhin  auch  diese  vier  verse  820 — 823  den  interpola- 
tionen  zuzurechnen,  von  denen  diese  rede  der  Hekabe  auch  sonst 

heimgesucht  ist.  der  Verfasser  derselben  glaubte  dasz  eine  wieder- 
holte ausmalung  der  leiden  der  Hekabe  vor  beginn  des  letzten  teils 

ihrer  rede  das  mitgefühl  des  lesers  für  dieselbe  noch  steigern  werde, 
und  bedachte  nicht  dasz  der  dichter  auch  hierin  ein  gewisses  masz 
nicht  überschreiten  durfte,  dasz  die  Symmetrie  der  rede  durch  den 
Wegfall  der  vier  verse  nur  gewinnt,  zeigt  die  bemerkung  Weckleins 
am  schlusz  seines  aufsatzes  in  diesen  jahrb.  1870  s.  580.    wir  haben 
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nemlich,  da  auch  v.  794 — 97  und  831  und  832  sicher  unecht  sind, 
folgende  teilung:  8  8  6  2  6  10  10  verse. 

V.  900  f.    Agamemnon  sagt : 
vOv  b\  oü  fäp  ir]c  oupiouc  irvodc  Geoc, 
jLieveiv  dvciTKr)  ttXoüv  öptuviac  ficuxov. 

im  zweiten  verse  hat  der  schlusz  den  hgg.  und  erklärern  Schwierig- 
keiten bereitet,  besonders  Härtung,  Wecklein  und  neuerdings 

FWSchmidt  haben  an  f^cuxov  anstosz  genommen ,  da  einerseits  der 

Singular  nicht  auf  den  plural  öpiJuVTac  bezogen  werden  könne,  ander- 
seits die  Verbindung  ttXoOv  ficuxov  nicht  zulässig  sei,  weil  die  Grie- 
chen durch  ungünstige  winde  an  der  fahrt  behindert  würden,  nicht 

aber  durch  stürm.  Härtung  schrieb  deshalb  ficuxouc,  Wecklein 
eucTaXfj,  Schmidt  eic  KaXöv.  aber  die  Verbindung  ttXoöv  ficuxov, 
für  die  auch  die  Wortstellung  spricht,  ist  doch  wohl  möglich,  denn 

neben  der  grundbedeutung  'ruhig'  kann  ficuxoc  auch  'sicher,  ge- 
fahrlos' heiszen,  vgl.  Hik.  509  ccpaXepov  fiYCM'Juv  Gpacuc  veuuc  le 

vauTHC"  ficuxoc  Kaipuj  cocpöc.  Herakl.  7.  nimtman  diese  bedeutung 
auch  hier  an,  so  erklärt  sich  die  Verbindung  mit  uXouc  leicht,  ein 

stürm  würde  die  weiterfahi-t  überhaupt  unmöglich  machen ,  ungün- 
stige winde  dagegen  machen  sie  unsicher,  so  dasz  Agamemnon 

günstige  winde  herbeiwünschen  musz,  um  eine  gefahrlose  fahrt  zu 

erlangen,  freilich  würde  auch  Hartungs  leichte  und  ganz  metho- 
dische änderung  (nach  ttXoOv  konnte  ficuxouc  sehr  wohl  zu  ficuxov 

werden)  dem  sinn  entsprechen  (vgl.  v.  35),  aber  als  notwendig  er- 
scheint sie  mir  nicht,  viel  stärkeres  bedenken  als  ficuxov  erregt  mir 

das  vorangehende  öpüjvxac,  welches  Weil  erklärt 'en  attendant  le 
moment  oü  nous  pourrons  nous  embarquer'  unter  hinweis  auf  Tro. 
602  vuv  TcXoc  oiKipöv  opoic.  aber  hier  wartet  Troja  nicht  mehr  auf 

sein  ende,  sondern  es  sieht  dasselbe  schon  unmittelbar  vor  sich,  in- 
sofern es  schon  im  untergehen  begriffen  ist.  auch  sonst  heiszt  opäv 

Ti  nur  'sehen',  sei  es  mit  leiblichem  oder  —  wie  zb.  El.  624.  Hipp. 
1447  —  mit  geistigem  äuge,  wenn  der  begriff  des  wartens  mit  opav 
verbunden  ist,  musz  irpöc  oder  eic  hinzukommen,  so  heiszt  es  Iph. 
A.  1624  lijc  crpatöc  Trpöc  nXouv  öpa  oder  Tro.  1008  eic  xfiv  Tuxnv 

b'  öpÜJca.  daher  kann  Agamemnon  v.  1290  wohl  sagen  TTVodc  .  . 
xdcbe  TTOjaTrijaouc  opÜJ,  weil  da  die  günstigen  winde  bereits  da  sind, 
an  unserer  stelle  aber,  wo  sie  erst  noch  erwartet  werden,  passt  der 
einfache  accusativ  nicht.  FWSchmidt  schreibt  deshalb  öpoiviac  e^c 
KttXöv,  aber  obwohl  er  diese  änderung  des  testes  für  leichter  ansieht 
als  Hartungs  ficuxouc,  wird  wohl  niemand  leicht  den  Übergang  des 
eic  KaXöv  in  ficuxov  für  wahrscheinlich  erachten,  ich  halte  es  für 

richtiger  den  fehler  in  öpdiviac  zu  suchen,  wofür  ich  —  freilich 
ohne  meiner  sache  ganz  sicher  zu  sein  —  iroGoüviac  vorschlage. 
TTOÖeTv  findet  sich  in  äbnlicbem  zusammenhange  in  v.  1020. 

v.  956  f.  Polyraestor  sagt  tröstend  zu  Hekabe: 

ouK  ecTiv  oubev  ttictöv,  out'  euboHia 
out'  aij  KttXujc  TTpdccovTa  lafi  TtpdSeiv  KaKUJc. 
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qpupouci  b'  auTtt  9eoi  iraXiv  te  Kai  irpöcuu 
TapaYiiiöv  evTiBeviec  usw. 

so  liest  man  jetzt  in  allen  ausgaben,  jedoch  ist  b'  auTCt  in  v.  958 
erst  von  Hermann  hergestellt,  während  die  hss.  b'  au9'  oi  (au9'  E) 
bieten.  auTCt  musz  man  auf  euboSia  und  den  aus  KaXuJc  TTpdccovta 

(v.  957)  zu  entnehmenden  begriff 'glück'  beziehen,  aber  die  worte 
TrdXiv  le  Kai  irpöcuj  (pupouci  legen  die  Vermutung  nahe,  dasz  Poly- 
mestor  sich  eines  allgemeinern  objects  bedient  hat.  vielleicht  ist 
also  zu  lesen  qpupouci  9vriTd  9eoi  usw.:  vgl.  Alk.  780.  Med.  1224. 

V.  1032  f.  als  Polymestor  in  das  zeit  gegangen  ist,  sagt  der 
chor  hinter  ihm: 

ipeucei  c'  oboO  Trieb'  eXmc  rj  c'  eirriYCiTev 
9avdci|uov  rrpoc  'Aibav,  u)  idXac. 

'nicht  ohne  grund  nimt  Wecklein  an  der  Verbindung  9avdci)U0V 
irpöc  'Aibav  in  v.  1033  anstosz'  bemerkt  FWSchmidt  s.  94  und  con- 
jiciert  dann,  ohne  sich  auf  den  grund  weiter  einzulassen,  öavdcijuov 
irpöc  auXdv.  nun  findet  sich  allerdings  9avdci|uoc  sonst  nicht  als 

attribut  neben  "AibiTC,  aber  auch  nicht  neben  einem  andern  den  auf- 
enthaltsort  der  toten  bezeichnenden  worte.  Schmidts  conjectur  ist 

daher  jedenfalls  abzuweisen ,  aber  das  gleiche  gilt  auch  von  Weck- 
leins Vermutung  diav,  denn  man  hat  gar  nicht  nötig  9avdci|U0V  mit 

'Aibav  zu  verbinden ,  da  sich  ebenso  gut  9avdci|uov  auf  ce  zurück- 
beziehen läszt.  9avdci|U0C  wird  nemlich  sowohl  von  sterbenden  wie 

von  gestorbenen  gesagt:  vgl.  Soph.  Phil.  819  iS  YCi«,  be'Sai  9avd- 
CijUÖV  )ii'  ÖTTUUC  e'xuj.  Oid.  T.  959.  Aias  517.  die  richtige  erklärung 
hat  übrigens  auch  Weil. 

V.  1044  f.    dem  rasenden  Polymestor  ruft  Hekabe  zu: 

dpacce,  qpeibou  |ur|bev,  eKßdXXuuv  TTuXac  • 
ou  Ydp  ttot'  ö|U|Lia  XaiLiTtpöv  ev9riceic  KÖpaic  usw. an  dieser  stelle  musz  man  wohl  FWSchmidt  zustimmen,  wenn  er 

s.  94  f.  die  richtigkeit  des  ausdrucks  öiA^xa  KÖpaiC  evTi9evai  bestreitet. 
denn  die  KÖpai,  die  pupillen,  welche  gerade  von  Hekabe  und  den 
Troerinnen  zerstört  sind,  sind  ja  ein  teil  des  öjujua,  und  so  könnte 

man  wohl  sagen  öjLijuaci  KÖpac  evTi9evai ,  aber  die  umgekehrte  con- 
struction  wäre  nur  denkbar,  wenn  man  das  einfache  ö|U)ita  als  öju)ud- 
TUUV  cpeYTOC  (v.  1035)  auffassen  könnte,  aber  diese  ohnehin  unwahr- 

scheinliche bedeutung  des  wortes  verträgt  sich  nur  schlecht  mit  dem 

begriff  evTi9evai  'einsetzen',  es  bleibt  daher  nichts  übrig  als  eine 
corruptel  anzunehmen.  Schmidt  selbst  gelangt  nach  aufstellung  ver- 

schiedener von  ihm  selbst  für  nicht  wahrscheinlich  gehaltener  Ver- 
mutungen zu  der  ansieht,  dasz  für  KÖpaiC  zu  schreiben  sei  ebpaic 

obwohl  zuzugeben  ist  dasz  dies  wort  möglicherweise  in  das  im  letzten 
teile  des  dramas  mehrfach  vorkommende  KÖpaic  übergehen  konnte, 
so  gefällt  mir  doch  der  plural  schlecht  neben  dem  singular  ö)H)ua. 

ich  glaube  dasz  zur  herstellung  der  richtigen  lesart  v.  1117  heran- 
zuziehen ist,  woselbst  das  adjectiv  TUcpXöv  als  prädicatsaccusativ 

neben  e9riK€  steht,     die  gleiche  construction ,   durch   welche  also 
I 
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XajilTTpöv  mit  KÖpaic  zu  verbinden  ist,  gewinnen  wir  an  unserer  stelle 

durch  die  annähme,  dasz  es" für  ev9riceic  ui'sprünglich  hiesz  au 
9r|ceic.  zu  XajaTrpöv  KÖpaic  vgl.  noch  Kjkl.  611  cpuucqpöpouc  oXeT 
KÖpac. 

V.  1214  f.    Hekabe  sagt  dem  Polymestor: 

dXX'  f)vix'  fiiueic  ouKeV  ec|uev  ev  (pdei, 
KttTTVO)  h'  ecrmriv'  ctcTU  iroXeiuiaiv  ütto  usw. 

die  neuern  hgg.  sind  darüber  einig,  dasz  die  Überlieferung  von 

V.  1215  verdorben  ist,  und  Wecklein  hätte  in  der  3n  aufl.  der  Pflugk- 
schen  ausgäbe  die  äuszerst  gezwungene  erklärung  Pflugks,  nach  wel- 

cher ecrijiiriv'  wie  in  dem  technischen  ausdruck  ecr|)urive  ir]  cdXTTiTTi 
gebraucht  sein  soll,  lieber  nicht  wiederholen  sollen,  da  er  selbst 

Ganters  conjectur  KttTTVÖc  b'  ecr||uriv'  dcTU  billigt,  aber  diese  genügt 
nicht:  denn  sie  kann  nur  bedeuten  ̂ der  rauch  zeigt  die  stadt  an', 
nicht,  wie  Wecklein  will,  'zeigt  die  spuren  der  stadt  an'.  FWSchmidt 
schreibt  KCtYVUUC  für  KaiTVO)  und  verändert  die  folgenden  worte  in 

vierfach  verschiedener  weise,  zuletzt  (studien  s.  98)  am  unwahr- 

scheinlichsten :  denn  in  der  conjectur  köiyviuc  cjUUYev  bfiT'dcTU  iToXe- 
juiuj  TTupi  bleibt  nur  acTU  von  einer  ändei-ung  verschont.  Kvicalas 

Vorschlag  KttTTVÖc  b'  ecruaiiv'  dcTU  TToXe|uioic  uttöv  ist  sinngemäsz, 
aber  paläographisch  auch  wenig  wahrscheinlich,  ebenso  Heimsoeths 
TTuprroXoujuevov.  um  mehrfache  änderungen  zu  vermeiden,  wird 

man  KanvuJ  als  instrumentalen  dativ  fassen  und  in  ecrmrjv'  ein  diesem 
dativ  und  dem  Zusammenhang  entsprechendes  verbum  oder  adjec- 
tivum  suchen  müssen,  wenn  anders  ein  ähnlicher  gebrauch  von  KttTTVÖc 

sich  nachweisen  läszt.  dieser  aber  ergibt  sich  hinreichend  aus  fol- 

genden stellen:  Hek.  477  xöovöc  0',  a  KttTTVOJ  KaiepeiTreTai  Tuqpo- 
jLieva.  Tro.  8  iröXei,  r\  vOv  KaTTVoOiai.  Aisch.  Ag.  818  KttTTViu  b' 
dXoOca  vOv  ei'  eucrmoc  ttöXic.  dasz  demnach  der  fehler  in  ecr||uriv' 
zu  suchen  ist,  hat  schon  HHirzel  (de  Eur.  in  div.  comp,  arte  s.  30) 

erkannt  und  mit  leichter  änderung  geschrieben  Karrvo)  b'  epr||UOV 
dcTU,  eine  emendation  die  Schmidt  anal.  Soph.  et  Eur.  s.  55  mit 
unrecht  kurz  von  der  band  weist,  indessen  ist  es  vielleicht  noch 

richtiger,  in  dem  verse  einen  ähnlichen  gedanken  zu  suchen  wie  in 

1214  und  deshalb  zu  schreiben  KttTTVO)  b'  dcri)HOV  dcTU  TroXe)uiuuv 
ÜTTO,  dh.  'unkenntlich':  vgl.  zu  dieser  bedeutung  von  dcrijuoc  zb. 
Hipp.  371.  ebenso  ist  in  dem  angeführten  verse  aus  Aisch.  Ag. 
KaTTVLu  mit  eucri|Lioc  zu  verbinden,  nur  dasz  dort  Agamemnon  von 

einem  andern  Standpunkt  aus  den  entgegengesetzten  gedanken  aus- 
spricht,   in  etwas  anderm  sinne  steht  dcrijUGC  Ion  8. 

V.  1270 — 73.   als  Polymestor  der  Hekabe  die  ihr  bevorstehende 
Verwandlung  angekündigt  hat,  fragt  sie: 

1270  Gavouca  b'  f\  1\jjC'  evGdb'  eKnXriciu  ßiov; 
darauf  erwidert  Polymestor : 

Gavouca*  TÜ|ußLu  b'  övo|ua  cuj  KeKXrjcetai. 
'€K.  luopqpflc  eiTLuböv,  r\  ti,  ific  eiarjc  epeic ; 
TTO.  Kuvöc  laXaivric  cf]jua,  vauTiXoic  iiK\xo.p. 
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1271  cuj  a  EL]  cöv  r.  diese  verse  sind  nach  Kvicala  ao.  s.  87  ent- 
weder nach  1265  umzustellen  oder  noch  besser  als  Interpolation  zu 

beseitigen,  er  begründet  diesen  Vorschlag  hauptsächlich  damit,  dasz 
die  verse  sich  schlecht  an  das  vorangehende  anschlieszen.  denn  nach- 

dem Hekabe  v.  1265  ihr  künftiges  Schicksal  genügend  erfahren  habe 

und  mit  1266  zu  einem  neuen  punkte  übergegangen  sei,  sei  es  un- 
passend, wenn  sie  1270  wiederum  nach  dem  ihr  bevorstehenden 

Schicksal  frage,  ich  kann  dieser  begründung  nicht  zustimmen,  glaube 
vielmehr  dasz  die  überlieferte  reihenfolge  durchaus  dem  erregten 
gedankengange  der  Hekabe  entspricht,  v.  1265  hat  sie  erfahren, 
dasz  ihr  ein  ganz  unerwartetes  schreckliches  geschick,  die  Verwand- 

lung in  einen  hund ,  bevorstehe,  natürlich  glaubt  sie  den  worten 
ihres  todfeindes  nicht  sofort,  sondern  fragt  zunächst  nach  dem  gründe 
seiner  Verkündigung,  diesen  gibt  ihr  Polymestor  in  v.  1267.  durch 
eine  rasche  gegenfrage  sucht  sie  diesen  grund  zu  widerlegen;  als 

aber  Polymestor  nicht  in  Verlegenheit  gerät,  sondern  höhnisch  er- 

widert Oll  Yöp  ttot'  av  cO  |lx'  eiXec  iLbe  cuv  böXuj,  musz  sie  sich 
sagen,  dasz  das  verheiszene  geschick  sich  doch  vielleicht  erfüllen 

werde,  und  fragt  daher  jetzt  erst  nach  den  einzelheiten  der  Verwand- 
lung, indem  sie  vor  allem  des  umstandes  gedenkt,  dasz  sie  zuvor  in 

das  meer  stürzen  soll,  ein  solcher  stürz  hat  für  gewöhnlich  den  tod 

zur  folge;  daher  ihre  frage  OavoOca  b'  r\  Idjc'  evGdb'  eKTiXricuu  ßiov; 
dem  sinne  nach  ist  also  diese  frage  an  der  stelle,  wo  sie  überliefert 
ist,  ganz  berechtigt;  dasz  die  fassung  derselben  fehlerhaft  ist,  musz 

man  allerdings  Kvicala,  dessen  erörterung  von  ihr  ausgeht,  zu- 
gestehen, das  fehlerhafte  liegt  aber  einzig  und  allein  in  dem  worte 

ßiov,  welches,  wie  schon  Musgrave  erkannte,  weder  zu  Gavoöca  noch 
zu  Ziujca  passt.  das  wort  ist  wahrscheinlich  von  einem  alten  leser 
in  erinneiung  an  stellen  wie  Alk.  169  xepTTVÖv  eKTtXficai  ßiov,  Hei. 
840  coö  xeXeuTricuu  ßiov,  Hek.  419  beigeschrieben  und  hat  später 
—  ähnlich  wie  Ion  1136  —  das  ursprüngliche  wort  verdrängt.  Mus- 

grave glaubte  dasz  dies  7TÖT)U0V  gewesen  sei,  Brunck  vermutete 
)nöpov,  Weil  qjdiiv,  Prinz  Xöyöv.  jedes  dieser  worte  würde  dem 

sinn  entsprechen ,  möglicherweise  war  aber  auch  das  leicht  zu  ver- 
drängende rdbe  vom  dichter  geschrieben,  jedenfalls  ist  aber  diese 

corruptel  nicht  geeignet  einen  zweifei  an  der  echtheit  der  dem  zu- 
sammenhange völlig  entsprechenden  verse  1270 — 1273  zu  begründen, 

ein  solcher  zweifei  ist,  um  dies  noch  hinzuzufügen,  um  so  weniger 
angemessen,  als  mit  ausscheidung  der  verse  zugleich  eine  pointe  der 
ganzen  Verwandlung,  die  erklärung  des  namens  Kuvoc  cfi|ua  (v.  1273) 
verloren  gehen  würde,  dasz  aber  der  dichter  selbst  diese  deutung 
beabsichtigte,  beweist  der  schlusz  anderer  dramen,  zb.  des  Ion,  des 
Orestes  (1647),  der  Helene  (1674)  zur  genüge. 

Leer  in  Ostfriesland.  Karl  Busche. 

I 
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72. 

DIE  PSEUDOSIBYLLINISCHEN  ORAKEL  UND 

IHRE  LETZTE  BEARBEITUNG. 

Kaum  irgend  ein  groszes  griechisches  litteraturdenkmal  ist  von 
jeher  einer  so  allgemeinen  Vernachlässigung  anheimgefallen  und 
daher  in  den  weitern  kreisen  der  altertumsforscher  so  völlig  unbe- 

kannt oder  zum  mindesten  unbeachtet  geblieben  vyie  die  heute  12  (14) 

bücher  umfassende  samlung  der  jüdisch-christlichen  Sibyllenorakel, 
und  man  denke:  weit  über  4000  griechische  hexameter,  während 
eines  Zeitraums  von  fast  fünf  Jahrhunderten  (erste  hälfte  des  zweiten 
jh.  vor  bis  ende  des  dritten  jh.  nach  Ch.)  in  öfters  weit  aus  einander 
liegenden  perioden,  von  verschiedenen  menschen,  mit  verschiedenen 

zwecken  und  sehr  verschiedener  begabung  verfaszt,  aus  kreisen  her- 
vorgegangen ,  welche  sich  gegen  unsere  geliebte  antike  weit  stets 

mit  der  unausgleichbaren  feindseligkeit  eines  eben  so  heiszen  wie 
beschränkten  fanatismus  ausschlössen  und  auch  in  jenen  versen  — 
selbstverständlich  auch  hier  mit  entwendeten  waffen  —  ihre  unter- 

wühlungsarbeit  trieben  — :  dies  alles  bedenke  man,  um  sich  zu  wun- 
dern, dasz  derlei  litterarischer  erscheinung  geschehen  ist  wie  oben 

gesagt,  seit  1545,  als  des  Betuleius  ausgäbe  der  bis  1817  allein 

bekannten  ersten  acht  bücher'  erschien,  haben  im  ganzen  neun  aus- 
gaben das  licht  erblickt,  und  sehen  wir  deren  letzte,  die  des  j.  1891 

an,  so  müssen  wir  urteilen  dasz  hier  3^2  Jahrhunderte  es  nicht 
gerade  herlich  weit  gebracht  haben,  erklärt  es  doch  der  letzte  hg. 

rund  heraus  (s.  XVI),  dasz  die  erste  arbeit  des  hg.,  dh.  die  der  her- 
stellung  des  textes  von  ihm  nicht  so  sehr  abgeschlossen  als  begonnen 
worden  sei.  und  es  ist  an  dem.  die  drei  trefflichen  heilbringer  der 
Sibyllenorakel,  Opsopoeus ,  Alexandre  und  RVolkmann,  zu  denen 
als  vierter  der  auch  im  vorübergehen  erstaunlich  glückliche  helfer 
Meineke  und  weiter  wenige  gelegentliche  besucher  wie  Struve,  Hase 
(anon.  Paris.),  ANauck,  Ludwich,  Gomperz  ua.  treten,  musten  bei 

der  herstellung  des  fast  unerhört  schlimm  verwitterten  und  zerbro- 
chenen denkmals  in  der  that  im  anfang  der  sauren  arbeit  stehen 

bleiben,  was  sollte  auch  die  kleine  schar  dort  vor  sich  bringen,  wo 
auf  bewältigung  nur  beim  planmäszigen  zusammenarbeiten  der  hier 
beinahe  ganz  gleich  interessierten  philologen,  theologen  und 
historiker  hoffnung  war?  dies  zusammenarbeiten  ist  bis  heute  nicht 
zu  stände  gekommen :  Gutschmid  hat  sich  sein  lebtag  mit  dem  plane 
einer  bearbeitung  der  Sibyllinen  getragen ,  aber  so  gut  wie  nichts 
dazu  hinterlassen  —  und  die  sonstigen  historiker  pflegen  mit  recht 
zu  sagen,  dasz  sie  mit  lauter  Zeugnissen  von  höchst  fragwürdigem 
Wortlaut,  eben  solcher  quelle,  zeit  und  Vaterland  nicht  viel  anzu- 

'  AMai  fand  1817  buch  XIV,  dann  hss.  mit  den  büchern  XI— XIV, 
die  er  1825  herausgab. 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1891  hft.  8  u.  9.  34 
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fangen  vermögen — ;  die  beteiligung  gelehrter  theologen  (Ewald, 
Hilgenfeld,  Gfrörer,  Bleek)  beim  ersten  und  wichtigsten,  der  text- 
festslellung  ist  kaum  nennenswert,  und  auch  das  interesse  an  der 
ganzen  Sache  ist,  wie  es  scheint ,  bei  den  gottesgelehrten  noch  nicht 
eben  sehr  verbreitet,  hängen  bleibt  es  also  wie  gewöhnlich  an  den 
Philologen ,  dieser  schwer  zu  begrenzenden  gelehrtenzunft ,  welche 
eigentlich  alle  zünfte  von  der  der  vielgescholtenen  grammatiker  bis 
zu  der  der  wichtigen  schuhflicker  und  sonstigen  künstler  in  sich  zu 
begreifen  hat. 

So  schien  es  denn  bis  zum  vorigen  winter  überhaupt,  als  wenn 
kein  gelehrter  damit  umgienge,  Alexandres  beide  an  sich  wahrhaft 

groszartige  ausgaben  (Paris  1841 — 56  und  1869)  —  welche  so  gut 
wie  vergriffen,  meistens  der  benutzung  sogar  ganz  unzugänglich  sein 

dürften  und  obendrein  den  anforderungen  der  heutigen  an  übersicht- 
liche, womöglich  in  mehrere  Stockwerke  geteilte  kritische  apparate 

anstatt  an  behagliche  exegese  gewöhnten  zeiten  durchaus  nicht  ent- 
sprechen —  endlich  einmal  durch  eine  erste  wirklich  kritische  aus- 

gäbe mit 'urkundlich  und  methodisch'  festgestelltem  texte  zu  ersetzen, 
vorigen  winter  nun  erfuhr  der  unterz.  aus  Mendelssohns  ausgezeich- 

neten beitragen  'zu  den  oracula  Sibyllina'  (Philol.  XLIX  240  ff.), 
dasz  ihr  Verfasser  seit  jähren  eine  freilich  noch  in  weiter  ferne 

stehende,  'mit  vollständigem  kritischen  und  sachlichen  commentar 
versehene  ausgäbe'  vorbereitet;  und  das  gerücht,  Rzach  arbeite  an 
einer  Sibyllinenausgabe,  bestätigte  sich  binnen  kürzestem  durch  das 

mit  Mendelssohns  beitragen  fast  gleichzeitige  erscheinen  seiner  'kri- 
tischen Studien  zu  den  sibyllinischen  orakeln'  (denkschriften  der 

Wiener  akademie  1890)*,  welchen  dann  die  uns  jetzt  vorliegende  aus- 
gäbe nicht  viel  später  folgte,  wie  diese  beiden  arbeiten  ganz  band  in 

band  gehen  —  die  ausgäbe  ist  die  anwendung  und  Verwirklichung 
der  'Studien'  sowohl  im  einzelnen  als  auch  in  der  allgemeinen  an- 
schauung  —  so  sind  sie  auch  in  nachstehender  beurteilung  still- 

schweigend zusammengefaszt. 
Dem  amte  der  beurteilung  aber  hat  sich  unterz.  unterzogen  als 

—  dritter  im  bunde:  auch  er  ist  seit  jähr  und  tag  mit  unsern  Sibyllen 
in  stetem  verkehr  und  hatte  seit  geraumer  zeit  den  plan  einer  kri- 

tischen ausgäbe,  deren  mangel  er  schwer  empfand,  näher  ins  äuge 
gefaszt ;  er  hätte  diesen  vorsatz  mit  dem  erscheinen  der  ausgäbe  von 
Ezach  gern  erledigt  gesehen,  ein  allgemeines  urteil  über  diese  hätte 
unterz.  vor  monaten  mit  gutem  gewissen  abgeben  dürfen;  doch  hielt 
er  es  bei  seiner  ganzen  Stellung  zu  ihr  für  gewissenhafter  und  an- 

gemessen, dasselbe  erst  nach  einer  vers  für  vers  vorgenommenen 
prüfung  mit  eingehender  begründung  zu  fällen. 

Rzach  ist  seit  jähren  auf  dem  gebiete  der  epischen  dichtung  der 

^  noch  in  derselben  woche  bekam  unterz.  Rzachs  'sibyllinische  ana- 
lekten'  in  den  Wiener  Studien  XII  (1890)  s.  190  ff.  zu  gesiebt,  diesen 
analekten  gieng  bereits  1882  ein  kritischer  aufsatz  (ebd.  IV  121  ff.) 
voraus. i 
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Griechen  als  ein  unermüdlicher  und  sorgfältiger  samler  und  arbeitet 
bekannt,  und  die  bearbeitung  der  Sibyllinen  reiht  sich  seinen  das 
formelle  des  nachhomerischen  epos  exact  behandelnden  groszen  Unter- 

suchungen als  ein  gleichsam  allmählich  vorbereitetes  glied  an.  die 
vornehmste  aufgäbe  war  die  Schaffung  einer  sichern  kritischen  grund- 
lage  durch  genaue  nachvergleichung  der  wichtigsten  Vertreter  der 
drei  unverkennbar  sich  von  einander  abgrenzenden  und  so  denn  auch 

längst  unterschiedenen  hss.-classen  {<PWSl).  in  der  hier  auszerordent- 
lich  wichtigen  festsetzung  der  rangordnung  dieser  drei  recensionen 
ist  Rzach  Volkmanns  urteile,  welches  auf  i^C&f  lautet,  gefolgt,  für 
die  sorgfältige  ausführung  der  mühevollen  collationsarbeit,  welche 
Ezach  an  sieben  hss.  selbst  vorgenommen,  an  zwei  weitern  durch 
einen  schüler  hat  vornehmen  lassen,  müssen  wir  ihm  sehr  dankbar 

sein;  und  ich  zweifle  keinen  augenblick,  dasz  bei  den  öftern  ab  wei- 
chungen seiner  angaben  von  denen  Volkmanns  ua.  den  seinen  fast 

unbedingt  zu  folgen  ist.^  ungemein  günstig  traf  es  sich  ferner,  dasz 
ßzach  die  für  die  kritik  der  bücher  III — VI  und  VIII  merkwürdigen 
Lactantius-citate  aus  den  druckbogen  der  uns  nun  ebenfalls  vor- 

liegenden trefflichen  Brandtschen  ausgäbe  seinem  apparate  einfügen 
konnte:  denn  jedem  benutzer  des  Lactantius  wird  der  verzweifelte 

zustand  des  frühern  textes  und  die  völlige  unbrauchbarkeit  der  grie- 
chischen citate  in  demselben  in  erinnerung  sein. 

Demnächst  handelte  es  sich  um  eine  übersichtliche  Zusammen- 

stellung der  für  die  bücher  I — VIII  ausnehmend  zahlreichen  Zeug- 
nisse der  kirchenväter,  wie  auch  der  von  den  Sibyllisten  benutzten 

stellen  des  A.  und  N.  T.,  aus  deren  Umschreibung  sich  manche  i^ar- 
tien  der  orakel  fast  musivisch  zusammensetzen,  hier  freilich  war 

kaum  mehr  zu  thun  übrig  gelassen  als  die  gruppierung,  übersicht- 
liche einfügung  und  feststellung  des  Wortlauts  der  Zeugnisse  nach 

den  heutigen  ausgaben :  denn  die  samlung  und  Verarbeitung  dieses 
Stoffs  selbst  hatte  die  vielseitige,  gediegene  gelehrsamkeit  und  der 

treue  fleisz  Alexandres  —  soweit  ich  sehe  —  ganz  geleistet,  endlich 
hatte  ßzach  die  weitverstreuten  kritischen  beitrage  älterer  und  neuerer 
gelehrter  zusammenzusuchen  und  für  den  text  nutzbar  zu  machen, 
hier  war  Alexandre  manches  entgangen;  manches  trat  erst  nach  ihm 
hervor;  aber  auch  eine  grosze  menge  der  fast  zahllosen,  zu  verschie- 

denen Zeiten  vorgetragenen,  aber  aus  bescheidener  Zurückhaltung 
sehr  oft  dem  texte  nicht  einverleibten  Verbesserungen  Alexandres 
selbst  hatte  der  hg.  in  ihre  rechte  einzusetzen,  worin  er  jedoch  dem 
unterz.  noch  lange  nicht  genug  gethan  hat,  im  übrigen  ist  auch  hier 
die  Sorgfalt,  mit  welcher  ßzach  dem  mühsamen  Sammelgeschäft  ab- 

gelegen hat,    dankbar  anzuerkennen:   ganz  vereinzelt  sind  falsche 

^  unterz.  darf  freilich  nur  'fast'  sagen:  denn  zb.  IV  149  bezeugt 

Friedlieb  die  vortrefl'liche  lesart  KapÜJV  genau  auch  für  W,  und  VIII  312 steht  nach  derselben  ausdrücklichen  angäbe  nicht  nur  in  £1,  sondern 
auch  in  der  besten  hs.  (F)  von  ̂ .  und  das  ist  wichtig,  hoffentlich 
gehen  die  ungenauigkeiten  in  summarischen  angaben  nicht  weiter. 

34* 
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angaben  über  die  herkunft  von  besserungen,  und  ein  paar  mal  ist 

dem  hg.  entgangen,  dasz  Vermutungen,  die  er  gehabt  und  sich  zu- 
geschrieben hat,  schon  von  AI.  in  irgend  einem  winkel  seiner  an- 

merkungen  vorgetragen  worden  waren. 

Angehängt  hat  ßzach  seiner  ausgäbe  auf  s.  240  —  316  eine 
'memoriae  Homericae  et  Hesiodeae  aliorumque  poetarum  epicorum 
loci  similes'  überschriebene  hochpeinliche  inquisitionsliste  im  modern- 

sten geschmack  —  und  mit  ihr  beginnen  des  unterz.  ausstellungen. 
nicht  als  ob  er  so  unverständig  wäre  die  nützlichkeit  von  derlei  Zu- 

sammenstellungen zu  verkennen ;  aber  er  meint  dasz,  wenn  irgendwo, 
hier  vernünftiges  masz  eingehalten  werden  musz,  damit  der  ver- 

nünftige grundgedanke  nicht  in  zwecklose  Spielerei  ausarte,  zunächst 

sind  Kai  TÖie  br|,  Kai  Toucb',  |udXa  -fdp,  Kai  xd  |uev,  r\be  Kai,  dXV 
OTTÖiav,  eHevdpiHev,  ev  baiii  und  zahllose  Wendungen  und  formein 
dieser  art  doch  in  so  hohem  grade  gemeingut  der  dichtersprache, 
dasz  man  die  mühe  derlei  mit  einer  Homerstelle  oder  mit  sonst  was 

zu  belegen  geradezu  bedauern  musz.  denn  warum  nicht  lieber  mit 

einigen  dutzenden?  —  Viel  sonderbarer  aber  und  unnützer  noch  ist 

das  ungeheure  contingent  der  stellen,  welche  der  Limitationen' jagende 
hg.  zusammengebracht  hat,  weil  —  oder  obgleich,  ist  schwer  zu 
sagen  —  sie  nicht  einen  schatten  charakteristischer  ähnlichkeit  mit 
einander  haben:  also  zb.  V  45  KÖvic  d\XoTpir|  Kpuipei  —  Kaibels 
epigr.  151,  1  X^fr)  kövic  r\he  KaXumei  (es  wird  doch  zwei  sterb- 

lichen noch  erlaubt  sein,  ohne  sich  zu  kennen,  das  mit  recht  beliebte 

wort  KÖvic  zu  gebrauchen);  V  100  ttitttouc'  em  T^iilc  —  uj  535 
CTTi  x9ovi  KiTTie"  VIII  188  oübe  cqpiv  ttXoutou  KÖpoc  eccexai  — 
T  221  qpuXÖTTiboc  TreXeiai  KÖpoc  dvGpuuTTOiciv  XI 10  TTupYOV  buu- 

lurjcavT'  —  H  436  leixoc  ebeijuav  irüpTouc  0' uvjjriXouc  •  XI  111 
dvTpuj  em  (lies  übrigens  evi)  CKiepuj  —  Hom.  hy.  an  Hermes  172 
dvTpuj  ev  iiepöevTi'  XII  210  —  E  250;  266  —  Hom.  hy.  an  Her- 

mes 66;  XIII  21.  59  —  r  179.  K  231  usw.  ins  unabsehbare.  — 
Endlich  hat  uns  Rzach  in  wahrhaft  neidenswertem  Selbstvertrauen 

zu  zahlreichen  durch  seine  kunst  erst  'verbesserten'  stellen  (vor  deren 
ungeheurer  überzahl  uns  ein  gott  schütze!),  als  wenn  sie  bestens 
so  geschrieben  ständen,  die  muster  und  parallelen  mitgeteilt,  als 

V  469  Kai  eYKaia  XaicpdccovTai  (überl.  Kai  [lies  KdK']  ebecjuaia)  — 
A  176  Ktti  efKaia  rrdvia  Xacpiiccer  XIV  112  vicpdc  r\be  xaXala 

(überl.  vicpdbec  ecoviai  xdXa^ai)  —  0  170  v.  r\k  x-  usw.  usw.  an- 
gesichts solches  bedenklichen  Überreichtums  nun  konnte  unterz. 

nicht  ohne  ein  lächeln  feststellen,  dasz  vier  wirkliche  parallelstellen, 

vo«  denen  der  nachweis  leicht  wäre,  dasz  sie  von  allen  'imitationes' 
der  Sibyllinen  das  gröste  litterarhistorische  Interesse  be- 

anspruchen dürfen,    von  Rzach  sämtlich  übersehen  worden   sind: 

V  104  äX|uaTi  Koucpuj  (vers-ende)  =  Batr.  66  (ebenfalls  vers-ende) ; 

XI  135  SüXivoc  böXoc  =  Batr.  116;  XIV  160  lepac  TroXe'|uo  o 
KttKoTo  =  Batr.  201;  XIV  253  KaKd  iroXXd  eopTCiv  =  Batr.  179 

K.  TT.  |u'  eopYttV.     das  heiszt  nemlich  so  viel  als  dasz  die  alexan- 
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drinischen  Verfasser  des  V,  XI  und  XIV  buchs  der  Sibyllinen  die 
alexandrinische  Batrachomyomachia  kannten  und  als  Homerisch 
parodierten  ;  was  an  anderm  orte  in  das  gehörige  licht  gesetzt  werden 

soll.  —  Aber  kurz,  durch  bescbräukung  der  'memoriae'  auf  ein  be- 
sonnenes masz  wären  von  77  Seiten  etwa  40  zu  ersparen  gewesen 

(eigentlich  gehören  dex'lei  nachweise  überhaupt  unter  den  text),  auf 
denen  das  zu  bieten  war,  was  uns  bei  dem  überaus  merkwürdigen 
Sprachdenkmal  der  Sibyllinen  amallernötigstenthut,  ein 
genaues  Wortverzeichnis,  der  ansatz  zu  einem  solchen  in  Al.s 

erster  ausgäbe  ist  völlig  ungenügend ,  sowohl  weil  er  nur  eine  will- 
kürliche auswahl  enthält  als  auch  weil  er  auf  einem  längst  über- 

holten texte  beruht,  hier  war  für  den  hg.  gelegenheit  sich  selb- 
ständig ein  groszes  verdienst  zu  erwerben;  aber  er  hat  sich  auf 

das  magere  namenverzeichnis  (5  s.)  beschränkt,  aus  dem  nichts  oder 
wenig  neues  erhellt,  indessen  unterz.  musz  seine  letzte  ausstel- 
lung  eigentlich  widerrufen:  bei  der  von  Rzach  geübten  textkritik 
ist  es  vielmehr  nicht  zu  bedauern,  dasz  ein  Wortverzeichnis  fehlt: 

denn  es  wäre  nicht  eines  zu  unsern  pseudo- Sibyllina,  sondern  zu 
Rzachs  pseudo-pseudo-Sibyllina  geworden. 

I. 

Hiermit  wenden  wir  uns  von  dem  im  wesentlichen  handwerks- 

mäszigen  teile  der  arbeit  eines  herausgebers  zum  eigentlich  philo- 
logischen, zur  textgestaltung.  es  fragt  sich,  mit  welcher  durch 

die  einschlägigen  gelehrten  kenntnisse  bedingten  befähigung  Rzach 
an  jene  vornehmste  arbeit  unserer  Wissenschaft  herangetreten  sei  und 

mit  was  für  kritischen  grundsätzen  und  welchem  erfolg  er  sie  aus- 
geführt habe,  beginnen  wir  mit  der  sprachkenntnis.  der  unterz. 

liegt  seit  jähr  und  tag  Studien  über  die  alexandrinische  mundart 
(welche  man  etwas  weiter  ägyptische  nennen  sollte)  eifrig  ob ,  und 
er  ist  im  verlauf  derselben  zu  der  erkenntnis  gelangt,  dasz  nächst 
der  griechischen  bibelübersetzung  der  Siebzig  die  wichtigste 

quelle  für  die  erkenntnis  jener  eben  so  vielgenannten  wie  unbe- 
kannten mundart  unsere  samlung  der  Sibyllinen  ist,  von  der 

nach  seiner  Überzeugung  keine  zeile  auszerhalb  Ägyptens  verfaszt 
ist.  wenn  also  eingehendste  sprachkenntnis  das  erste  ist,  was  wir 
vom  herausgeber  eines  Sprachdenkmals  verlangen ,  so  müsten  wir 
von  Rzach  die  Vertrautheit  mit  dem  ägyptischen  griechisch  erwarten, 
welche  man  freilich  nicht  von  dem  alten  Sturz,  sondern  aus  dem  Stu- 

dium der  allmählich  sehr  zahlreich  gewordenen  denkmäler  ägyptisch- 
hellenistischer spräche  zu  erwerben  hat.  es  klingt  nun  nicht  sehr 

wahrscheinlich,  ist  aber  in  Wirklichkeit  an  dem,  dasz  für  Rzach  die 
alexandrinische  mundart  überhaupt  ein  unbekannter  begriff  ist.  er 

hat  sich  in  seine  weit  des  'nachhomerischen  epos'  gründlich  ein- 
gesponnen, und  was  sich  mit  den  typen,  Schemen  und  gebilden  dieser 

stereotypen  technik  irgendwie  nicht  verträgt,  das  erscheint  ihm  ent- 
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weder  als  existenzunberechtigt  ganz  zu  verdammen  oder  durch  die 

'kritik'  in  den  schosz  des  vertrauten  weltleins  zurückzuführen;  aus 
was  für  volk,  land,  cultur  und  zeit  man  herausreiszt,  das  ist  dabei 
ganz  gleichgiltig.  hören  wir  Rzachs  Standpunkt  (krit.  studien  s.  7) : 

'verschiedene  monströse  formen  sind  durch  die  traurige  Verderbnis 
der  Überlieferung  in  den  text  der  Sibyllinen  eingedrungen;  kein  ver- 

nünftiger wird ,  um  speciell  auf  einige  verbalformen  zu  verweisen, 
in  eaveövTuuv  III  554,  eKXaGeovxec  III  34,  juoXoOvxec  I  85,  ßoXr|- 
6eic  XIV  75,  Treccouviai  XIV  145  ua.  irgendwelche  eigen- 

artige bildungen  sehen,  die  doch  ihre  analogie  in  der  gleichzeitigen 
litteratur  haben  müsten.  vielmehr  sind  solche  misfprmen  als  text- 
corruptelen  erkannt  und  zum  teil  verbessert,  wenn  sich  nun  derlei 
monstrositäten  noch  in  unsern  ausgaben  vorfinden,  so  rührt  das 

dabei',  weil  man  vielfach  gewöhnt  war  in  den  sib.  Weissagungen  alle 
möglichen  verstösze  gegen  grammatik  oder  metrik  ohne  weiteres  als 
von  den  Verfassern  derselben  herrührend  anzusehen ,  während ,  wie 
oben  bemerkt,  ein  sehr  groszer  teil  der  fehler  auf  die  Verderbnis  der 
Überlieferung  zu  setzen  ist.  eine  meiner  Überzeugung  nach  ebenfalls  zu 

den  Unmöglichkeiten  zu  zählende  form  ist  das  particip  TrepiTTirjcaca.' 
Nun,  hier  spricht  ein  blinder  recht  redselig  von  der  färbe;  der 

unterz.  wird  sich  vor  redseligkeit,  zu  der  ihn  einige  entrüstung  leicht 
verführen  könnte ,  zu  hüten  suchen,  der  vf.  setzt  es  hier  auf  sein 
thatsächlich  durchgeführtes  programm,  dem  unterz.  seine  alexandri- 

nische  mundart  mit  stumpf  und  stiel  wegzucon-igieren.  mit  Oaveöv- 
Tuuv  ist  Rzach  schon  seit  1882  fertig  (Wiener  studien  IV  125),  wo 
er  dazu  kam ,  das  zeugnis  der  form  Saveovia  in  Kaibels  epigr.  689 
V.  10  als  zu  wenig  gesichert  (was  es  gar  nicht  war)  anzufechten  und 
mit  einer  Vermutung  Naucks  zahm  zu  machen:  er  wolle  sich  jetzt 

wenigstens  aus  den  inscr.  Gr.  Sic.  et  Ital.  ed.  Kaibel  n.  1728  über- 
zeugen, dasz  es  mit  den  ausreden  nichts  ist,  und  kennt  denn  Rzach 

nicht  die  allmacht  der  analogie  in  hellenistischer  spräche,  welche  zb. 

zu  einem  cujarraGeoviec  (XI  58 :  natürlich  vom  hellenistischen  prae- 
sens cujUTTttöeiv)  unversehens  Saveoviec,  XaGeoviec  ua.  gesellt?  oder 

gelingt  ihr  etwa  nicht  auch  der  inf.  praes.  jueve'eiv,  der  XI  214  zu 
lesen?  —  Aber  jUoXoOvxec  I  306,  sonst  auch  jUoXoiVTec  geschrieben! 
wer  kann  dafür,  dasz  die  Ägypter  das  o  hier  stark  verdunkelten  und 
o  O)  und  ou  überhaupt  kaum  zu  unterscheiden  wüsten,  wie  reichlich 

nachzuweisen  ist?  werferner  dafür,  dasz  die  jüdischen  Verfasser  beson- 
ders der  beiden  ersten  bücher  tief  im  Vulgarismus  saszen  ?  dieser 

ist  ja  überhaupt  das  beste  an  ihnen,  und  steht  denn  nicht  zb.  im 

pap.  mag.  Lugdun.  V  (ed.  Dieterich  im  XVI  suppl.-bd.  zu  diesen 
Jahrb.  s.  749  ff.)  XII  20  cuXXaßoOjuevoi?  und  ein  ägyptischer  Jude 
zb.  schreibt  in  einem  greulichen  briefe  aus  dem  gefängnis  KtttaXa- 
ßoO|ue  (pap.  Brit.  Mus.:  Wiener  studien  XII  s.  82),  ein  ehrlicherer 
landsmann  aber  unseres  Sibyllisten,  Christodoros  v.  Koptos  (beschr. 

d.  Zeux. :  AP.  II  128)  gar  juoXoOvTOC.  soll  das  auch  etwa  der  rein-" 
liehe  Palatinus  aufs  haupt  nehmen?  —  Was  gegen  Treccouviai  (das 
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gelegentlich  XIV  240  ebenfalls  mit  tu  erscheint)  einzuwenden  sei, 
ist  überhaupt  nicht  ersichtlich:  die  Sibyllisten  gebrauchen  es  neben 

Tte'covTai  (-eiai)  wie  qpuToOvtai  (-eTTai)XI  45.  239.  XIV 109  neben 
qpuTOVTai  (-eiai)  III  265.  XII  93.  253.  272,  neben  Gaveitai  auch 
edveim  XII  36.  XIV  91  und  endlich  GvnHovTai  (-erai)  I  190.  301. 
XIV  148,  das  nur  noch  landsmann  Leonidas  von  Alexandreia  (erstes 

jh.  nach  Gh.,  AP.  IX  354  6vriEo)Liai)  sich  geleistet  hat.  —  Nun,  so  war 
Ezachs  umbau  des  unerhörten  boupi  ßo\vi0eic  in  aopi  ßXrjöeic 
wenigstens  berechtigt?  doch  nicht:  denn  die  leute  von  Alexandreia 

gebrauchten  nun  einmal  ßoXeiv '  man  musz  nur  wissen,  dasz  der  — 
übrigens  wiederum  unserm  Sibyllisten  auch  genau  zeitgenössische 

(ende  des  dritten  jh.  nach  Ch.)  mathematiker  Anatolios  von  Alexan- 
dreia und  nicht  Nikomachos  von  Gerasa  (wie  Lobeck  zu  Phryn.  s.  622 

ua.  eitleren)  es  ist,  der  in  den  wüsten  theologumena  arithmetica 
(s.  37  unten  Ast,  im  tractat  über  die  6)  geruhig  ßoXiicacav  schreibt, 
oder  vielmehr:  man  musz  davon  und  von  all  dem  andern  überhaupt 
nur  wissen,  um  nicht  derlei  behauptungen  zu  schreiben  wie  die 

oben  angeführten  Ezachs.  —  Aber  nun  erst  die  nach  Rzach  unmög- 
liche form  TT€piTTTr|caca !  dasz  zu  TTTr|CO)aai  statt  eTTiriv  ein  eTTirjca 

und  weiter  iTTiicac  statt  TTidc  gebildet  werde ,  kann  nur  ein  in  voll- 
kommener unbekanntschaft  mit  der  spätem  griechischen  spräche 

lebender  für  unmöglich  ansprechen,  nur  das  allernächste  mag  heran- 
gezogen werden:  warum  denn  läszt  Rzach  VI  6  das  hübsche  Ik- 

<p€uEac  (zu  qpeuHojaai),  warum  I  382.  XI  75.  XII93uö.  (Ka\)\6iq;ac 
stehen?  aber  es  mangelt  nicht  an  einem  genauen  seitenstück  zu 

mricac:  zb.  zu  (dTio)bpdco|uai,  ebpav  hat  der  Hellenismus  ganz  be- 
kannter maszen  die  form  des  allmählich  alles  überwuchernden  ersten 

aorists  gebildet,  direbpaca  mit  allen  modi  —  und  steht  denn  nicht 
Sib.  or.  IV  124  aTTobpdcavxoc  st.  dTTobpdvxoc  und  im  Sinaiticus 
Judith  11,  3  dTTcbpacac,  Tob.  1,  19  aber  dTiebpaca? 

Man  sieht,  dasz  jenes  so  zuversichtlich  aufgestellte  programm 
einer  starken  Unwissenheit  entspringt;  was  diese  im  verlauf  von 
14  büchern  angerichtet  haben  mag,  stellt  sich  schon  so  jeder  vor,  es 

soll  aber  an  einigen  wenigen  beispielen  noch  klar  gelegt  w^erden. 
II  168  gibt  die  beste  hss.-recension  0  verdorben  dTroKaidcTacic 
dvbpujv,  die  zweite,  anerkannter  weise  in  sehr  zahlreichen  fällen  mit 

vortrefflichen  lesarten  eintretende  {^)  dKatacTaci'  dvbpüuv.  es 
verstand  sich  für  Alexandre,  einen  sehr  bewanderten,  wenn  auch, 
ungeschulten  sj^rachkenner ,  die  richtigkeit  des  letztern  ganz  von 
selbst:  denn  wer  nach  bedürfnis  das  a  der  endung  kürzen  kann 
(v.  14.  15  eXeuBepoTTpacid  und  kpocuXid) ,  kann  es  natürlich  auch 
elidieren,  und  der  neueste  hg.?  er  ist  unbesonnen  genug  ein  von 
Volkmann  gelegentlich  vorgeschlagenes,  übrigens  völlig  unmögliches 
gebilde  dKardcracic  uns  im  texte  vorzusetzen,  daran  denkt  er 
nicht,  dasz  dKOTaCTacia,  seit  Polybios  ein  in  mehreren  bedeutungen 
gebrauchtes  lieblingswort  des  Hellenismus,  auch  in  Alexandreia  zu 
hause  (spr.  Sal.  26,  28.   Tob.  4,  13),  XII  114.  XIII  107.  XIV  233 
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wiederkehrt,  dasz  ferner  bilduugen  wie  eiravacTaciriv  (I  378,  sicher 
hergestellt  von  Meineke),  bixociacia,  dvaciacia  IV  68.  69  auf- 

tauchen, und  dasz  der  unsern  Sibyllisten  so  eng  verwandte,  aber 
ihrem  neuesten  hg.  offenbar  sehr  wenig  bekannte  Ägypter  Manetho 
118  dcTttCia  hat;  endlich  ist  dKaiaCTacia  heute  vulgärem  munde  ganz 

geläufig.  —  Im  I,  11  und  XIV  buche  erscheinen  mehrere  beispiele 
der  vom  unterz.  rh.mus.XLVI  s,  225  als  uralexandrinisch  nachgewie- 

senen beugung  des  dritten  plur.  perf.  act.  auf  -  av ,  ecxi^av,  rreqpu- 
KttV,  eopf  cxv  und  das  II  180  von  Nauck  aus  ganz  leichter  verschrei- 
bung  hergestellte  und  vonRzach  auch  angenommene  tYPHTOpöcv:  so 
zeugt  es  doch  von  sehr  wenig  Vertiefung  in  den  text,  wenn  er  1212 
das  (vom  unterz.  ao.  inzwischen  verbesserte  eceXrjXuGov  der  hss. 

—  nicht  etwa  durch  übersehen  —  stehen  gelassen  hat.  —  III  249 
Xaoc  ö  biubeKdqjuXoc  ev  f]Te)Li6civ  öeoneiUTTTOic  . .  obeuuuv  bedeutet 

ev  augenscheinlich  'mit',  was  dem  des  Hellenistischen  unkundigen 
Philologen  mehr  spanisch  als  griechisch  vorkommen  mag.  Nauck 

schlug  einmal  zweifelnd  dju',  Volkmann  eqp'  vor,  und  dies  hat  Rzach erkoren,  der  aufmerksame  leser  der  70  aber  kennt  diesen  und  dann 

auch  den  gebrauch  des  ev  anstatt  des  bloszen  dativus  Instrumentalis 

(ev  X^ip'i  Kieivuu  st.  X^ip'i  kt.)  aus  zahllosen  stellen  und  weisz,  dasz 
ein  Hebra'ismus  vorliegt,  indem  ̂   =  'in'  und  'mit'  das  Werkzeug 
wie  die  begleitung  bezeichnet,  aus  den  70  nur  geschwind  Num. 
31,  17  diTOKTeivaTe  ttSv  dpceviKOV  ev  Trdcri  Tri  dTrapiia  dh.  mit 
den  gesamten  kindern;  Hes.  25,  4  KttTaCKrivuucouci  ev  Tvj  arrapTia 
auTUJv  ev  coi  dh.  mit  kind  und  kegel  werden  sie  in  deinem  lande 
lagern,  in  den  Sib.  steht  dieses  ev  =  cuv  auszer  III  249  noch  405 
(ev  TTÖXei  autdvbpLU,  Volkmann  u.  Rzach  cuv),  V  340  (TTa)LicpuXioi  ev 

ITicibaiciv  TTavbniue'i  Kpaveouci  KaKriv  epiv)  und  XIII  22  f.  (dpHei . . 
aixi-niTr|C  . .  ev  te  Kai  uiuj  Kaicapi),  wo  es  Rzach  natürlich  ebenfalls 
vergewaltigt  hat.  nun,  ev  xe  =  ev  =  cuv  ist  auch  ein  wenig  stark; 
aber  das  sind  meistens  Agyptismen:  vgl.  Manetho  VI  466  KuGepeia 

CUV  t'  auTuJ  CiiXßovTi,  563  '€p)afic  b'  ujpovo|ua)V  cuv  xe  Kpövuj. 
—  Jenes  Judengriechisch  musz  in  Alexandreia  zu  so  völliger  geltung 
gekommen  sein  —  oder  ist  es  ein  rein  zufälliges  zusammentreffen? 
—  dasz  der  kurz  angedeutete  gebrauch  des  ev  (über  den  unterz. 
ein  ganzes  capitelchen  liegen  hat)  sich  in  ausgedehntem  masze  bei 
Ägyptern  findet  und  ein  fast  untrügliches  zeichen  für  ägyptische 
herkunft  eines  Schriftstücks,  in  dem  er  sich  findet,  zu  sein  scheint, 

übrigens  ist  dieser  Alexandrinismus  doch  nicht  ganz  so  unmensch- 
lich, wie  der  philolog  wohl  sagen  möchte:  denn  selbst  Kallimachos 

(hy.  an  Art.  207)  sagt  buuü  Kuve,  xoic  e'vi  KOupr] 'Yvi^n'ic  Tiapd  xu|a- 
ßov  'IuuXkiov  e'iajuop'  deGXou.  wie  häufig  auch  das  andere,  das  rein 
überflüssige  (instrumentale)  ev  in  den  Sib.  sei,  soll  hier  nicht  nach- 

gewiesen werden,  wohl  aber  eine  reihe  stellen,  wo  es  vor  Rzachs 
kunst  hat  weichen  müssen.  Vn61  steht  geschrieben  Ktti  ev  dXXrjXoic 
dTToXeicöe  dh,  durch  (mit)  einander:  hier  ist  Rzach  von  Alexandre 

zu  en'  verführt  worden,  während  beide  das  ev  vielmehr  auch  XIV  76 
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in  der  gleichen  Wendung  aus  in'  hätten  herstellen  sollen;  XIV  26 
wird  bei  Kzach  aus  dem  uralexandrinischen  Kieivouciv  ev<(i)>  naXct- 
ILirici  ein  eaic  tt,,  und  XII  59  ist  auch  ev  )aavTOCuvi]Ci  TT€Troi9(jüc  nur 
nach  einer  eiri-cur  lebensfähig,  freilich  dasz  V  85  nach  der  zweifellos 
richtigen  lesart  in  W  {Q  ist  verdorben  und  verstümmelt)  auch  Tre- 
TTOiGÖTec  ev  toioutoic  steht,  fällt  Rzach  nicht  bei  oder  er  will  es 
sich  nicht  beifallen  lassen,  damit  er  aber  jedenfalls  zufrieden  sei, 

mag  ihm  mitgeteilt  sein ,  dasz  wie  der  gewöhnliche  Grieche  TTerroi- 
6evai  Tivi  und  eiri  tivi,  so  der  Alexandriner  natürlich  ev  und  eiri 
Tivi  (und  endlich  auch  xivi)  sagen  kann,  und  zwar  neben  und  durch 
einander:  Judith  2,  5  TTeTTOiGötac  ev  icxui  auTiJUV,  ebd.  5,  10  ou 
TteTTOiGav  eni  xoic  böpaciv  auiOuv,  wozu  man  noch  Sib.  or.  IV  117. 
XII  72.  III  545  vergleiche. 

Die  verse  III  439  f.  sind  von  Rz.  so  gründlich  misverstanden 

worden,  dasz  er  sich  (krit.  Studien  s.  32)  die  sonderbai'sten  ände- 
rungen  ausgedacht  und,  was  schlimmer  ist,  in  seinen  text  gesetzt 

hat,  er  interpoliert  439  anf.  coO  für  Ktti  und  440  xac)nac'  für  xac- 
laai'  (denn  dieses,  lehrt  er,  «kann  nur  dativ  sein,  abhängig  von  dvoi- 
YOjaevrjC»  iind  das  i  des  dat.  sing,  kann  nicht  elidiert  werden)  —  und 
das  alles,  weil  er  den  unendlich  weit  gehenden  hellenistischen  mis- 

brauch  des  medium  für  das  activ  nicht  kennt  (also  xctC)aaT'  =  \äQ~ 
laata!)  und  nicht  merkt,  dasz  das  ebenfalls  für  KeXapuHei  stehende 

KeXapuSexai  wiederum  gut  hellenistisch  causative  bedeutung  hat  — 
was  vom  trefflichen  Alexandre  zu  lernen  war.  also  'der  Kragos  wird, 
indem  der  fels  spalten  reiszt,  von  seinen  gipfeln  herunter  wasser 

rauschen  lassen',  ein  Schauspiel  das  Rz.  genau  so  im  j.  1881  am 
Sipylos  hätte  erleben  können,  doi"t  wo  der  ort  Jari  Kaja,  dh.  der 
zerrissene  fels,  heiszt.  medium  für  activ  ist  ein  capitel  der  helleni- 

stischen spräche:  hier  nur  Sib,  or.  I  229  ubdiiuv  KeXapuZio^evduuv, 
III 453  KeXapuEeiai,  II 158  BpnvricovTai,  184  eubo)aevoic(!),  III468 
evapiEeai  aüiriv,  V  20  Trapabajcetai ,  267  eTTicuicoviai ,  XI  261 

dpSuuvTai  (=  regnent)  ua. 
III  501  auTOuc  eKirdYXuuc  .  .  ba|udcceiev  rrapa  irdcav  T«iotv, 

nemlich  gott  die  Juden.  Rz.  sagt  krit.  Studien  s.  34:  ''man  erwartet 
eine  präposition,  welche  «darüberhin»  bedeutet,  also  statt  Tiapd  viel- 

mehr Kttid,  was  ich  ohne  bedenken  in  den  text  setze.'  und  so  ge- 
schah es.  leider  aber  ist  Ttapd  in  jener  und  ähnlichen  Ijedeutungen 

wieder  ein  capitelchen  aus  der  alexandrinischen  mundart:  kurz, 

Daniel  (Kaid  touc  o')  3,  32  (TrapebuiKac  fijudc  .  .)  ßaciXei  dbiKUj 
Ktti  TTOvripoTdiLU  Tiapd  Trdcav  Tf]V  t^v-  37  (im  gleichen  Zusammen- 

hang wie  die  Sib.)  ec)LiiKpuv9ri|uev  Trapd  rrdvia  td  e'Gvri  Kai  ecjaev 
TttTreivoi  ev  ndcri  xf]  ̂ f\.  Judith  11,  23  ec»i  övo)aacTii  rrapd  Trdcav 

tfiv  T^v  usw.  usw.  wie  rät  doch  gleich  die  Sibylle?  \xr[  Kivei  Ka- 

luidpivav,  ttKivriTOC  fdp  djueivuuv.  —  III  530  kouk  ecet'  autoic 
)LiiKpöv  eTiapKeccujv  TToXe'iuou  Z^uufic  t'  errapuuTÖc  gesteht  Rz.ao.s.  37 
nicht  zu  verstehen ,  findet  dasz  'der  ausdruck  |HiKpöv  unzweifelhaft 
corrupt'  ist  und  schenkt  uns  dafür  ein  ödes  |liÖx6ov.    ein  hg.  der 
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Srbyllinen  musz  wie  ihre  Verfasser  und  namentlich  der  dichter  dieser 
groszen  ältesten  partie  für  die  bibelübersetzung  der  70  schwärmen 
und  sich  einigermaszen  in  ihr  auskennen:  hätte  Rz.  sie  auch  nur 
einer  oberflächlichen  bekanntschaft  gewürdigt,  so  würde  er  wissen, 
dasz  ihre  gewobnheit  )UiKpöv  für  öXiYOV  einzusetzen  so  weit  geht, 
dasz  auch  jUiKpöv  übiup  (zb.  Gen.  24,  17.  Jes.  30,  14)  udgl.  möglich 

ist  —  und  anerkennen,  dasz  'ein  auch  nur  mit  wenigem  unterstützen- 
der helfer'  in  jenen  worten  recht  trefflich  auf  griechisch  ausgedrückt 

ist.  —  III  762  erhebt  der  eifrige  gott  seine  ermahnungen  an  die 
sterblichen:  dWd  KaiacTTeucavTec  e)adc  qppevac  ev  cinBecciv  |  q)€u- 
YCie  Xaxpeiac  dbiKOUC,  worauf  mit  dem  rein  ethischen  imp.  sing. 
TUJ  ZiujVTi  Xdipeue  usw.  fortgefahren  wird,  ein  leidiger  zufall  will, 

dasz  Lactantius  763 — 66  eitleren  musz  —  wie  gewöhnlich  ungenau: 
denn  er  veränderte ,  indem  er  aus  dem  Zusammenhang  risz  und  erst 
mit  763  anhob ,  qpeuYete  einfach  in  das  nun  nötige  qpeuYe  be.  ja, 

dieser  gesichtspunkt  ist  freilich  Ez.  bei  seiner  kritik  der  Lactantius- 
citate  nicht  aufgegangen,  genug,  vom  leidigen  qpeuYe  be  aus  musz 
alles  umgekatert  werden  und  KaTacTT€iJcavT€C  selbstverständlich 

fallen,  'wir  werden  aber  nicht  blosz  den  sing,  herzustellen  haben, 
sondern  auch  den  begriff  des  KaiacTreubeiV  durch  einen  andern  er- 

setzen müssen,  der  in  den  contest  passt;  ich  vermute  KttidcTpe- 

ijJOV  |uev  edc  cpp.  ev  ct.  «wende  doch  deinen  sinn  in  der  brüst»* 
sagt  Ez.  s.  39.  an  diesem  allem  ist  auszer  der  richtigen  Verbesserung 
des  ejudc  zu  edc  (dh.  eure)  kein  verzeihliches  wort,  denn  wenn  Ez. 

die  70  gelesen  hätte,  so  wüste  er  dasz  das  transitive  KaiaCTreOcav- 

rec  vortrefflich  'in  den  context  passt'  und  sagen  will  'lasset  die  be- 
sonnenheit  in  eurer  brüst  eilig  zur  geltung  kommen  und  fliehet  den 

götzendienst!'  KardcTpenJOv  edc  qppevac  aber  bedeutet  griechisch  gar 
nicht  was  Ez.  behauptet,  sondern  da  kann  das  verbum  nur  das  meinen, 

was  ich  meine,  wenn  ich  von  Rz.  sage,  dasz  er  KaTecTpeqie  xdc  (ppe- 
vac  TUJV  CißuXXeiuJV  oder  dasz  er  den  Sib.-text  ruiniert  habe. 

«Ganz  Asien  wird  weinen  buupuuv  xäpiv,  u)v  dixö  ceio  creipa- 
|Lievri  KecpaXfjV  exdpri»  heiszt  esV99 :  das  verdirbt  Ez.  zu  oic,  ebenso 
wie  weiter  unten  eivewa  Ydp  rfic  cfjc  dpxric,  fjC  ecxec  zu  nv,  und 
endlich  VIII  46  Ktti  ndvTuuv,  ujv  eceßdc9r|C  begreiflicher  (und  hier 
nach  Klouceks  Vorschlag)  zu  ouc.  Rz,  musz  aber  auch  immer  mit 

den  capitelchen  der  leidigen  ägyptischen  mundart  in  Zwiespalt  ge- 
raten :  denn  in  dieser  war  die  überhaupt  der  vulgärsprache  von  jeher 

ureigne  angleichung  des  relativpronomens  dermaszen  beliebt  (hätte 
Ez.  doch  nur  die  70  gelesen!),  dasz  sie,  obgleich  sonst  der  epischen 
spräche  fremd,  fast  von  sämtlichen  spätem  ägyptischen  epikern, 
als  Apollonios,  ps.-Phokylides,  Manetho,  Claudian,  Tryphiodor 
gelegentlich  zugelassen  worden  ist.  dies  war  obendrein  wenn  nicht 
aus  eigner  gelehrsamkeit  zu  schöpfen,  aus  RFörsters  feinsinniger 

Schrift  über  die  angleichung  des  relativpronomens  bei  den  griechi- 
schen dichtem  zu  lernen,  ein  wahres  musterstück  bietet  ferner  die 

vom  unterz.  im  rh.  mus.XLVI  s.  221  eingehend  besprochene  vulgäre 
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alexandrinische  grabschrift  YPöMM^Ta  Ktti  ciriXiiv  (d.i.  CTrjXr))  Kex«- 
payiueva  crjc  dpexfici  rjc  eXmec  usw.  dh,  caTc  dpetaici  aic,  wozu 
s.  die  anm.  und  wie  steht  es  mit  den  ägyptischen  zauberpapyri? 
nun,  auch  hier  findet  sich  die  angleichung,  von  der  ich  hier  nur 
einen,  aber  einen  besonders  harten  fall  anführen  will:  pap.  mag. 

Lugdun.  V  ed.  Diet.  II  3  Trapo|aoioüju€VOC  Oeuj  f\  Gea,  oiuj  av  ce- 
ßuuvTtti  Ol  avbpec.  aber  damit  ists  noch  nicht  genug:  die  Sibyllisten 

selbst  melden  sich:  II  89  steht  ujv  coi  ebuuKe  Geöc,  Kauiöc  XP^- 
lovTi  TTapdcxou  (nach  ps.-Phok.  29);  III  610  dpxnc,  fic  dpHouci 
MttKribövec  —  und  dazu  das  schon  oben  aufgeführte.  —  Wollte 
unterz.  übrigens  zu  Rz.s  masznahme  V99  eine  ärgerliche  anmerkung 

machen,  so  brauchte  er  nur  dem  verdachte  ausdruck  zu  geben,  der- 

selbe scheine  die  seltene  Wendung  cte'qpeiv  xivd  Ti  nicht  zu  kennen 
—  obgleich  freilich  VIII  201  ßaciXriiba  iijuriv  CTeijjaiaevri  steht. 

V  178  Tapidpeov  oiKricov  ec  "Aibou  x^pov  döecjuov  veranlaszt 
Rz.  S.57  zu  der  bemerkung'an  eine  besonders  geartete  (?)  gebrauchs- 
weise  von  ec  ist  hier  nicht  zu  denken,  es  ist  einfach  ev  zu  corrigieren'. 
und  er  war  der  mann  es  auch  zu  thun.  aber  bei  so  gröblicher  Un- 

wissenheit des  hg.  eines  groszen  hellenistischen  Sprachdenkmals  darf 
auch  der  feinsten  Urbanität  die  geduld  fast  reiszen !  eic  statt  ev  und 
ev  statt  eic,  das  ist  denn  doch  so  elementar,  dasz  es  nicht  einmal 
ein  capitelchen  in  der  darstellung  der  hellenistischen  spräche  wird, 
indessen  hat  man  nach  läge  der  dinge  doch  die  pflicht  der  belehrung: 

Kaibel  epigr.  134  eic  Tuvßov  K6i)Liai  evve'a  e'xuJV  bcKdöec.  215,  6 
oiKr|ceic  eic  bö/iov  euceßeuuv.  431,  3  KeTjuai  ec  aux|uripouc 

Kai  dXaiuTreac  "Aiöoc  euvdc  usw.  usw.  und  was  steht  doch  gleich 
Sib.  or.  XIII  41?  ein  döuvaiov :  (ujc  ydp)  oube  x^^^c  TreTaiai, 

aieiöc  b'  ou  vrixtf'  ec  ubuup,  eine  'eigentümliche  fügung'  (sagt 
Rz.  dort),  die  sich  zu  OUK  epxei'  umbequemen  musz.  schade,  zu 
V  178  ist  nur  noch  anzumerken,  dasz  die  wendung  ev  "Aibou  oiKeTv, 
welche  der  hg.  beliebt,  schnurstracks  wider  die  epische  spräche  der 

Sib.  ist,  in  welcher  auch  eiv  'Atbao  jUoXeTv  oder  Trepdv  (I  85.  302. 
VIII 159)  nur  vereinzelt  vorkommt.  —  VIII  58  KÖH  dpxHC  xd  nXdvnc 
juuciripia  TTCtciV  dvoiSei  heiszt  es  vom  mysteriensüchtigen  Hadrian, 
mit  ganz  leichter  Verderbnis  am  anfang  (1.  Kdpxctiric,  das  natürlich 

einst  Kai  dpxairic  geschrieben  war),  bei  Rz.  wird  daraus  KeTi'  dpxaia 
TrXdvrjC  usw.,  wo  TcXdvrjc  als  nominativ  den  reiselustigen  Hadrian 

bezeichnen  soll,  obgleich  der  gar  nicht  hierher  gehört,  aber  beson- 
ders zeigt  sich  auch  hier  wieder  des  hg,  unbekanntschaft  mit  alt- 

christlicher litteratur,  in  welcher  f]  dpxctia  TrXdvrj  udgl.  stehende 

bezeichnuugen  des  griechisch-römischen  cultwesens  sind. — VIII  268 
fordert  gottvater  den  logos-sohn  zur  Schaffung  des  menschen  auf, 
iva  KOivöv  dvdciriuia  bujjiev.  ganz  so  geht  es  natürlich  nicht:  hier 
heiszt  es  alexandrinisch  können,  und  zwar  nicht  nur  aus  den  aus- 

gaben der  70,  sondern  aus  den  alten  uncialen  derselben,  um  aus  des 
Alexandrinus  Schreibung  Gen.  7,  23.  Sophon.  2,  14.  Zach.  8,  9 
die  alexandrinische  form  dvdcTe)aa  zu  kennen  und  ao.  einzusetzen, 
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anstatt  räder  zu  schlagen  wie  KOivr)  dvacrrjC^J^ILiev  (Rz.).  —  Nach 
XI  68  flf.  wird  es  Medien  durch  den  Inderkönig  übel  ergehen:  71  Ktti 

ce  fe  Xujßricei  laäXXov  Trapct  navTac  öXe'ccei  dh.  'und  dich  wird  er 
mehr  denn  alle  andern  verschumpfieren  und  verderben',  man  er- 

innert sich  von  vorhin,  dasz  irapd  eine  besonders  schwache  seite  des 
hg.  ist ,  und  so  weisz  er  denn  offenbar  auch  nicht ,  dasz  rrapa  beim 
comparativ  hellenistisch  und  neugriechisch  fj  bedeutet:  denn  sonst 
würde  er  uns  den  vers  nicht  durch  einsetzen  eines  Kai  für  Trapd 

sinnlos  gemacht  haben ;  Xuußricei  übrigens  wohl  =  Xuußr).  —  XIII  93 

lesen  wir  br\  TÖxe  cou,  Tuava  Kai  MdCaKa,  ecceö*  äXuucic  und  finden 
nichts  auszusetzen,  anders  Kz.,  der  s.  113  uns  belehrt,  hier  sei  Kai 
allem  sibyllinischen  brauche  zuwider  kurz  gemessen  und  es  bleibe 

nichts  anderes  übrig  als  coi,  Tüav'  ibe  MdZiaKa  zu  lesen,  so  lesen 
wir  denn  nun  auch  bei  ihm ;  aber  nicht  lange,  da  wir  es  alsbald  aus- 

streichen, indem  wir  uns  sagen,  dasz  der  orakler  ja  gar  nicht  Tüävd, 
sondern  rechtschaffen  Tuävä  (mit  dreifach  berechtigter  längung  der 
endsilbe  des  eigennamens  im  hochton  und  haupteinschnitt)  masz: 

vgl.  den  orakler  in  dem  vom  unterz.  hinter 'Klaros' herausgegebenen 
'anecdoton  Tubingense'  §  44  dpiYVUJCTOio  Turjvric,  wo  zur  gewin- 

nung einer  länge  der  name  auf  den  leisten  Curjvri  TTpirivri  udgl.  ge- 
schlagen ist. 

Aber  der  unterz.  legt  ermüdet  und  sich  den  ermüdeten  leser 
vorstellend  die  feder  hin.  die  lange  lange  liste  der  von  des  hg. 
unerfahrenheit  in  allen  Sachen  hellenistischer  spräche  zeugenden 
stellen  vollständig  zu  geben  wäre  unmenschlich  und  erscheint  nach 

der  gegebenen  auswahl  unnötig;  aber  diese  wenigstens  konnte  ge- 
mäsz  der  Wichtigkeit  der  sache  und  gemäsz  der  thatsache,  dasz  auf 

diesem  gebiete  heute  nur  sehr  wenige  urteilen  können  und  nach- 
prüfen wollen,  nicht  erspart  bleiben,  es  galt  energisch  aufzuweisen, 

wohin  es  führt,  wenn  man  ein  schwieriges,  specifisch  hellenistisches 
Sprachdenkmal  verstehen  und  andern  verständlich  machen  will,  ohne 

diese  eigenartige,  von  der  echt  hellenischen  ganz  verschiedene  sprach- 
weit —  oder  weltspi'ache,  wie  man  will  —  überhaupt  nur  zu  kennen, 

man  sollte  denken,  es  wüi'de  überhaupt  zeit,  dasz  der  philolog,  wel- 
cher doch  vor  allem  wirklicher  sprachmeister  sein  soll,  die  über- 

kommenen grenzen  des  kanonischen  griechisch  und  zugleich  das 
Privilegium  der  misachtung  des  spätgriechischen  aufgäbe,  welches 
uns  in  lückenloser  reihe  die  glieder  bis  zur  heutigen  Griechensprache 
aufweist,  und  die  kenntnis  dieser  heutigen  spräche  selbst  endlich 
ist,  wie  unterz.  nicht  müde  werden  wird  zu  betonen,  durchaus 
notwendig  zum  Verständnis  des  hellenistischen,  insbesondere  auch 
für  den  rechtschaffenen  herausgeber  der  Sibyllinen: 

dieser  darf  zb.  nicht  wie  Rz.  sich  vor  x'  dTCtGöv  (=  TÖ  d.  VIII 398), 
X'  UTTÖ  (XI  67),  k'  de'vvaa  (fr.  III  6)  spröde  verwahren,  ferner  con- 
iunctivi  aoristi  wie  boicr]  fiHr)  (diese  übrigens  auch  sonst  gar  nicht 
so  unbekannt,  schon  dem  leser  von  Lobecks  Phrynichus  nicht,  aus 

welchem  Rz.  leider  auch  kaum  gelernt  hat)  e'Er]  Oricr)  als  misformen 
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oder  gar  'corruptelen'  ansehen  und  sie  um  den  preis  eines  dutzend- 
male wiederholten  Schnitzers  —  orav,  OTrÖTttV  mit  dem  ind.  fut. 

statt  mit  einem  conj.  vertilgen.'*  eine  lebendige  kenntnis  des  neu- 
griechischen allein  gibt  uns  ein  sinnliches  Verständnis  für  die  von 

der  entvrertung  und  Verwischung  der  quantitäten  zeugenden ,  dem 
ganz  unkundigen  erstaunlichen  prosodischen  erscheinungen  vulgärer 
metrisch  gefaszter  Sprachdenkmäler  auf  papier  wie  auf  stein,  aber  die 
gründliche  kenntnis  dieser  erscheinungen,  das  ist  allerdings  das 
mindeste  was  man  vom  bearbeiter  der  an  diesen  erscheinungen  so 
reichen  Sibyllinen  verlangen  musz;  eine  kenntnis  welche  aus  den 
so  reichlichen  steinernen  archiven  der  geschichte  spätgriechischer 
Sprache  nicht  allzu  schwer  erworben  wird,  freilich  liegt  wohl  die 
inschriftenweit  weit  auszerhalb  des  gesichtskreises  von  Rz. ,  kaum 
dasz  in  gelegentlichen  citaten  Naucks  und  anderer  die  Kaibelsche 

samlung  von  ihm  gestreift  wird,  daher  gibt  es  denn  auch  selt- 

same kritische  purzelbäume  beim  am^ücken  von  Teuxeipcxv  (Vi 95: 
so  mit  Versetzung  zweier  buchstaben  zu  lesen),  TToceibuJVi  V  157, 
TTÖXeic  V  418.  XI  199.  XII  130,  ecaTCi  VIII  325  (=  epxexai  und 
eicfiXee  der  schriftstellen,  während  Rz.  nach  Naucks  einfall  eTidccei 

setzt,  von  dem  'auf  der  eselin  und  der  eselin  füllen'  einziehenden 
Jesus!  aber  vgl.  öiäYUJ  Kaibel  735  v.  3),  eKdii  XI  271,  irctveiKeXoc 

XII  30,  ßaGeYa  XII  87  (spr.  ßaöeid,  wie  neugr.),  diKUiriTi  XIV  15, 
emcTricovTai  V  267,  eTTiKaXaiariceiai  XI  227,  KXauceTai  XI  296, 
eTTÖnjeiai  XIV  75,  ecoviai  xaXala  XIV  112,  (peuHeiai  XIV  161. 

168  —  und  das  mit  einer  hartnäckigkeit,  die  einem  grauen  machen 
kann.  —  Doch  nun  sei  es  genug. 

Ein  herausgeber  kann  nun  erfahrungsgemäsz  viele  mängel,  so 
auch  den  bis  jetzt  in  rede  gewesenen  mangel  an  spr  ach  kenntnis 

weniger  empfindlich  machen  und  gleichsam  aufwägen  durch  eine  ein- 
gehende Sachkenntnis,  jene  Sachkenntnis,  welche  an  dem  trefflichen 

Alexandre  so  imposant  und  fruchtreich  ist:  bei  einer  solchen  darf 
auch  ein  rechtschaffener  gelehrter  schon  einige  lustige  mucken ,  wie 

die  von  den  'Aiolismen'  der  Sibyllinen  udgl.  bei  Alexandre  im  köpfe 
haben,  aber  leider  darf  man  bei  Rz.  von  Sachkenntnis,  fürchte  ich, 

überhaupt  nicht  reden,  schon  beim  lesen  seiner  vor  der  groszen  aus- 
gäbe zu  den  Sib.  gelieferten  kritischen  arbeiten  hatte  man  das  ge- 

fühl,  dasz  hier  lediglich  ein  Interesse  an  dem  rein  technischen  des 
Versbaus  und  der  epischen  redeweise  vorliege  und  der  Inhalt  dem 
vf.  ziemlich  oder  ganz  gleichgültig  sei:  so  behutsam  fand  man  das 
leiseste  eingehen  auf  die  zahllosen  sachlichen  probleme  vermieden, 
und  wenn  man  schon  danach  zu  dem  verdachte  geneigt  sein  konnte, 
der  vf.  habe  sieh  die  hier  unumgänglich  nötigen  religionsgeschicht- 

lichen  und   sonstigen   historischen  Studien  wohl  recht  fern  liegen 

*  überhaupt  bat  Rz.  in  hezng  auf  die  nicht  unwichtige  frage  der 
Syntax  hei  den  zahllosen  ÖTOV  öttötov,  ÖTE  ÖTTÖTe,  i^viKa  riviKO  äv  keine 
Stellung  genommen. 
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lassen,  so  finden  sich  in  der  textrecension  —  besonders  in  den  sach- 
lich schwierigsten  stücken  der  ganzen  sib.  samlung,  b.  VI  und  VIII 

217  bis  429  —  nicht  wenige  fälle  vor,  welche  von  der  unbekannt- 
schaft des  hg.  mit  der  religionsgeschichte ,  überhaupt  mit  altchrist- 
lichen anschauungen  deutlich  zeugen,  und  wenn  schon  wichtige 

sprachliche  capitel  Lobecks  und  vorzüglich  wieder  Alexandres  für 
Ez,  offenbar  ungeschrieben  gewesen  sind,  so  merkt  man  bei  ihm  von 
einem  studium  oder  gar  einer  weiterführung  der  groszen  historischen 
Untersuchungen  des  letztern  gar  nichts,  aber  selbst  die  fruchte  einer 

eingehenden  beschäftigung  mit  der  sonstigen  Orakel-  und  nahe  ver- 
wandten Orphischen  litteratur  hat  unterz.  in  Rzachs  ausgäbe  nicht 

zu  finden  vermocht,  davon  reichlich  anderswo,  alle,  alle  seine  meist 

vergebliche  mühe  zielt  unerschütterlich  auf  das  so  zu  sagen  ewig  nach- 
homerisch-epische an  den  orakeln,  das  ist  ja  aber  das  allerunwich- 

tigste,  ja  fast  das  einzig  unwichtige  an  dem  merkwürdigen  denk- 
mal,  diese  aufgesetzte  emaillierung !  —  Und  nun  noch  eine  ausstellung, 
welche  sicherlich  von  jedem  hier  kundigen  als  berechtigt  anerkannt 
werden  wird:  eine  commentarlose  Sibyllinenausgabe  ohne  wenigstens 
einen  knapp  gehaltenen,  den  text begleitenden  historischen  leit- 
faden  in  den  historischen  partien  zeugt  von  erstaunlicher  gleich- 
gültigkeit  des  hg.  gegen  den  Inhalt  seines  autors  und  ist  für  den 

denkenden,  über  das  ewig  nachhomerisch-epische  hinaus  interessierten 
gelehrten  fast  unbrauchbar,  denn  was  soll  derselbe  machen ,  wenn 

er  irgend  eine  partie  zu  rate  ziehen  will?  er  schlägt  das  oi-akel- 
buch  auf,  um  zu  finden,  wie  von  allerlei  persönlichkeiten  mit  abge- 

schmackten zahlenrätseln  oder  noch  dunklern  Orakelwendungen  ge- 
munkelt wird:  soll  er  sich  zurückspinnen,  bis  er  mit  eines  gottes 

hilfe  auf  einen  festen  knoten  stöszt,  und  von  da  wieder  zurück  zählen  ? 
das  geht  ja  doch  nicht  an.  und  der  gedanke  brauchte  dem  hg.  ja 
nicht  einmal  als  erstem  aufzugehen ;  hatte  ihn  doch  der  treffliche 
Alexandre  in  seiner  zweiten  compendiösen,  nur  mit  einem  kritischen 
commentar  versehenen  ausgäbe  richtig  zur  ausführung  gebracht,  aber 
Alexandres  ausgaben  können  die  wenigsten  zu  rate  ziehen ,  denn  sie 
sind  bei  uns  raritäten  ersten  ranges. 

Alles  in  allem  müssen  wir  urteilen,  dasz  Rzach  von  den  eigen- 
schaften,  welche  schon  Mendelssohn  in  dem  mir  aus  der  seele  ge- 

schriebenen Vorwort  zu  seinen  ausgezeichneten  Sibyllina  von  dem  an 
die  bearbeitung  der  Sib.  orakel  tretenden  philologen  verlangt,  die 

bei  weitem  wichtigsten,  wirkliche  sprach-  und  Sachkenntnis,  geradezu 
abgehen. 

II. 

Und  nun  endlich  wenden  wir  uns  von  den  Vorbedingungen  zur 
eigentlichen  arbeit  zu  dieser  selbst,  der  textrecension  Rzachs. 

hat  derselbe  1)  den  gesamtbau  des  textes  auf  der  richtigen  hand- 
schriftlichen grundlage  vorgenommen  und  2)  im  einzelnen  mit  glück- 

licher band  gewirkt? 



und  ihre  letzte  bearbeitung.  543 

Zu  1.  Die  Sibyllinen  liegen  uns  heute  in  zwei  sich  ergänzenden 
samlungen  vor,  deren  eine,  die  bb.  I — VIII  enthaltend,  in  den  hss. 
der  beiden  nahe,  nemlich  wohl  vetterlich  verwandten  classen  0W, 

deren  andere,  die  bb.  IV.  VI.  VIII  (1  —  9  und)  218—428.  XI— XIV 
(eigentlich  heute  IX — XII  zu  überschreiben),  durch  die  hss.-gruppe 
ii  überliefert  ist.  was  ̂ ^  angeht,  so  hatte  Volkmann  wider  Ale- 

xandres gegenteilige  meinung  richtig  den  bedeutenden  vorrang  von 
0  vor  W  erwiesen,  wenn  er  dabei  auch  f  als  textquelle  bei  weitem 
zu  schlecht  geschätzt  hat,  was  aber  praktisch  nach  ihm  selbst  nicht 
in  betracht  kommt,  vor  einem  Scheidewege  aber  steht  der  kritiker 

beim  eintritt  in  das  den  classen  0i'  und  Sl  gemeinsame  "textgebiefc, 
die  bb.  IV.  VI.  VIII  218 — 428:  zwei  hgg.  werden,  jenachdem  sie 
sich  hier-  oder  dorthin  wenden,  zwei  grundverschiedene  texte  liefern, 
der  finder  und  erste  benutzer  dieses  Stücks  von^i.  Friedlieb,  übrigens 
ein  sehr  schwacher  kritiker  und  philolog,  dachte  noch  nicht  daran 
Sl  principiell  zu  gründe  zu  legen,  sondern  suchte  in  seiner  Sib. -aus- 

gäbe (1852)  nach  bestem  wissen  und  gewissen  den  text  durch  die 
neuen  Varianten  zu  verbessern,  schon  mehr  imponierten  dieselben 
Alexandre,  welcher  sie  in  seiner  zweiten  ausgäbe,  besonders  in  b.IV 

reichlich  aufnahm ,  freilich  ohne  —  dank  der  ihm  eignen  mäszigung 
—  in  das  extrem  zu  verfallen,  womit  Volkmann  (lect.  Sib.  1861  s.  8) 

sein  theoretisches  programm  der  classe  5i  'sci'ipturam  reliquis  codi- 
cibus  neglectis  unice  sequendam  esse'  empfohlen  hatte. 

ünterz.  ist  überzeugt,  dasz  Volkmann  dieses  programm  (dessen 
berechtigung  er  übrigens  nicht  dargethan  hat)  in  der  praxis  einer 
leibhaftigen  ausgäbe  nimmer  würde  zur  ausführung  gebracht  haben : 
die  erbarmungslose  durchführung  jenes  programms  bringen  uns 
Rzachs  krit.  studien  und  ausgäbe,  deren  vf.  von  der  richtigkeit  des- 

selben so  völlig  durchdrungen  ist,  dasz  ihm  ein  gedanke  an  die  not- 
wendigkeit  endlich  auch  einmal  den  beweis  anzutreten  über- 

haupt nicht  gekommen  ist.  da  unterz.  nun  urteilt,  dasz  Rz. 
durch  sein  verfahren  den  Sib. -text  ruiniert  hat,  so  hat  er  nunmehr 
den  beweis  von  der  ungeheuren  Überschätzung  der  gemeiniglich  auf- 

fallend mit  den  höchst  fragwürdigen  Lactantius-citaten  stimmenden^ 
hss. -classe  Sl  und  für  die  bei  weitem  höhere  gute  der  classen  0^zu 
liefern,    demselben  schickt  er  aber  sofort  voraus,  dasz  es  sich  doch 

^  diese  betet  Rz.  fas.t  an.  und  doch  sind  sie  gemäsz  den  zwecken 
des  kirchenvaters  (der  auch  ein  übler  gräcist  und  ausleger  ist)  oft  gröb- 

lichst interpoliert,  gewöhnlich  aber  auch  stark  verderbt  und  überhaupt 
sehr  minderwertig,  hier  nur  ganz  weniges  zum  beweis:  III  766  ist 
BauGa  (dh.  TaÜTo)  gegenüber  dem  guten  TOicöe  der  Sib. -hss.  nichts- 

würdig, und  die  blindheit  der  Vorliebe  gehörte  dazu,  dieses  ravia  mit 
äjiäpTr)  zu  verbinden  und  K€xoXuOceTai  ohne  dativ  zu  lassen,  die  fas- 
sung  von  III  788  fF.  bei  Lact,  hat  sogar  Rz.  krit.  Studien  s.  40  als  inter- 

poliert und  willkürlich  verstümmelt  anerkennen  und  —  eigentlich  genau 
gegen  sein  programm  —  den  Sib. -hss.  nachsetzen  müssen.  —  Vor  wel- 

chem richter  wird  Rz.  den  krit.  Studien  s.  43  aufgestellten  kanon  'Über- 
einstimmung von  Lact,  und  Sl  ist  gewähr  für  die  Wahrheit'  vertreten 

können?     vor  jedem  will  ihn  unterz.  als  verkehrt  erweisen. 
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eigentlich  ganz  von  selbst  versteht,  dasz  eine  recension,  welche  zu 
einer  bis  dahin  bekannten  neu  hinzu  tritt ,  auch  wenn  ihr  gesamt- 
wert  viel  tiefer  steht,  trotzdem  auch  eine  reihe  nicht  nur  neuer,  son- 

dern auch  richtiger  lesarteu  bringen  kann,  derlei  bringt  denn  auch  Sl 

im  ganzen  etwa  di'ei  dutzend,  einige  verdienstliche  aber  nur  in  dem 
schwierigen  stücke  VIII  217  —  429  gelegen,  und  diese  haben  denn, 
wie  das  so  oft  dem  neuen  gelingt ,  tiefen  eindruck  gemacht,  das  die 
ungeheure  mehrzahl  bildende  schlechte  vergessen  lassen  und  so  das 
urteil  der  nicht  tiefer  eindringenden  kritiker  gründlich  verwirrt. 

Am  stärksten  ist  die  Scheidung  von  0W  und  Sl  in  dem  ganz 
eigenartigen  und  bisher  fast  allein  von  weitern  gelehrtenkreisen 
schärfer  ins  äuge  gefaszten  jüdischen  b.  IV  (verfaszt  80  nach  Gh.). 

eine  kurze  durchmusterung  desselben  mit  anführung  nur  sofort  ver- 
ständlicher fälle  wird  jedem  zeigen ,  wie  weit  einen  rechtschaffenen 

gelehrten  freiwillig  auferlegte  Verblendung  hat  treiben  können.  IV  2 

ILieXicpGcYKTOio  biet  CTÖ|LiaTOC  ̂ ^  vom  munde  der  Sibylle,  iro- 
XuqpGÖTTOio  Sl  Rz.  aber  die  Sib.  spricht  von  ihrer  TTdvc090C  liibri 
und  TToXuf  Tl9fic  qpuuvn  II  1.  3,  von  ihrer  aubii  d)iißpociri  XII 
295;  ijuepöeccav  doibriv  erfleht  sie  XI  324.  XII 297.  XIII  173; 
sie  spricht  V  142  von  |Lie\iiibeac  üfivouc  und  240  von  der  Y^ujcca 

ILieXicTaYcouca.  —  7  eibuuXoic  XiGoEecxoiciv  ^^  vgl.  III  13  von 

derselben  sache  öv  x^ip  t'  o^k  erroirice  Xi9o2öoc:  ist  es  da  glaub- 
lich, dasz  ein  besonnener  kritiker  aus  dem  verdorbenen  Xiöoic  yXu- 

TTToTciv  in  ü  ein  XiGoyXutttoiciv  macht?  —  8  out€  Y^p  oikov  e'xei 
\r\\l)  XiGov  ibpuGevia  O^:  lies  nur  eköv'  und  alles  ist  klar;  Sl  am 
schlusz  abweichend  eXKUCGevxa:  das  soll  ja  wohl  einen  zum  tempel 

gezogenen  stein  bedeuten  (niemand  hat  es  enträtselt).  —  10  f.  kein 

sterblicher  sieht  gott  mit  äugen  oub'  eTieXace  (in  W  schon  zu  eriXace 
gefälscht)  xe'ip  GvriTUJV  O^,  das  richtige,  wie  oft,  nur  in  prosa  auf- 

gelöst: lies  Ol)  X€ip  GvriTuJv  (oder  GvriTr))  b'eTTeXaccev*  Sl  ov  ttXo- 
cGevxa  X^ipi  Gvriiri  dh.  den  früher  v. 6 ff.  (töv  ou  X^pec  eTiXacav 

dvbpuJv)  abgehandelten  gedanken  in  unsere  schon  verdorben  vor- 

gefundene stelle  gröblich  interpoliert,  und  das  lassen  sich  Al,^  Rz. 
aufbinden!  —  22  f.  endKOue  CißuXXric  eH  ociou  CTÖjuaTOC  cpujvfiv 
TTpoxeovToc  dXriGf]  0W.  undKoue  CißuXXric  .  .irpoxeoucav  Sl: 

was  thun?  Volkmann  schlug  kurz  vor  dirdKOue  CißuXXr)  .  .  irpo- 
XeoOcri,  was  Rz.  annimt,  nur  dasz  er  aus  Sl  ÜTtdKOue  einsetzt,  das 
scheint  ja  eine  lösung,  freilich  nur  bei  oberflächlicher  betrachtung: 

denn  sowohl  uTraKOueiv  als  eTiaKOueiv  Tivi  heiszt  nur  'jemandem 
gehorchen'.®  man  musz  doch  ein  wenig  genauer  zusehen  als  Rz. 
pflegt,    die  lesart  von  ̂ ^ist  zweifellos  richtig:  durch  eine  anglei- 

^  ̂ TTOKoOeiv  Tivi,  das  unterz.  überhaupt  nur  einmal  findet  (Herod. 
IV  141),  bedeutet  ^gehorchen'  und  Plat.  Soph.  227*=  ist  ̂ loi  dat.  ethicus. 
wenn  es  im  ̂ TrdvaYKOC  eines  magischen  Artemis-hymnos  im  gr.  Pariser 
zauberpap.  ed.  Wess.  z.  2851  x^ip^  6£«  xal  caiciv  ̂ irujvuiuiaic  eudiKoucov 
heiszt,  so  liegt  hier  selbstverständlich,  wenn  irgendwo,  die  bedeutung 
des  gehorchens  vor. 
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chung  an  CTÖfiaTOC  ist  dem  Sibyllisten  Trpoxe'ovTOC  für  irpoxeoucric 
untergelaufen.  —  27  oi  vr|Ouc  |uev  aTravtac  dTTOCTpeiyouciv 

iöövTec  ̂ f".  dirapvricoVTai  Sl:  und  da  soll  die  auserlesene  Wen- 
dung die  eingescbwärzte  sein?  dirapveicGai  wie  dirocTpecpecGai 

dh.  aspernari  liegen  auf  der  strasze;  aber  dTT0CTpe9eiv  in  dieser  be- 
deutung  ist  eine  kaum  verzeichnete  rarität:  s.  Sirach  29,  7  (vgl. 

21,  15).  1  Makk.  9,  9.  —  32  Ke'pboc  direipov  eXöviec  OW.  direju- 
TToXeovrec  Sl.  vielleicht  kam  dieses  letztere  Al.^  und  Rz.  in  ihrem 
wahne  gewählter  vor,  aber  sie  haben  sich  bös  verlaufen.  dTr€)LiTTO- 
XeTv  wie  e/iTToXeiv  gehört  nur  dem  vulgärsten  und  dem  byzantini- 

schen griechisch  an,  wie  schon  Lobeck  zu  Phryn.  s.  584  annahm, 

welcher  mit  wenigem  zu  ergänzen  ist.  griechisch  ist  nur  (dTT)ejU7T0- 
Xdv,  das  allein  auch  Lukianos  kannte,  wie  Tox.  28  zeigt.  evTToXeü- 
jaevov  steht  in  dem  lydisch- griechischen  orakel  des  unterz.  B  v.  11 
(Klaros  s,  22).  übrigens  kennen  .weder  die  70  noch  das  NT.  das 
wort,  und  es  ist  in  diesem  durch  ganz  besonders  edle  spräche  aus- 

gezeichneten Sib.-buch  eine  offenbare  vulgäre  Interpolation,  auszer- 
dem  ist  der  ausdruck  selbst  unklar  und  schief:  direuTToXav  scheint 

hier  'erhandeln'  zu  bedeuten,  welche  bedeutung  sonst  ausschliesz- 
lich  eiiTToXdv  (-civ)  hat.  endlich  erwarten  wir  nach  peHaviec  v.  31 
doch  das  part.  aoristi.  —  Mit  musz  geht  alles:  auch  39  peZiouciV 
Sl  kommt  in  den  text,  obgleich  an  der  richtigkeit  von  peSouciv  O^F 
ein  unbefangener  mann  ebenso  wenig  zweifeln  kann  wie  an  der  des 
daneben  stehenden  didcGaXa,  wofür  Sl  das  noch  heute  landläufige 

eTriipoTCt  gibt.  —  Der  reine  Schwindel  ist  es,  wenn  43  mit  Sl  Lact. 
Ktti  TÖTe  (gegen  Kai  touc  (&^)  gesetzt  und  dann  notwendig  der  fol- 

gende, nur  in  O'^  stehende  vers  als  unecht  ausgeschlossen  wird, 
auszusetzen  ist  an  ihm  nun  wohl  rein  gar  nichts,  auszer  dasz  er  mit 

dem  tadellosen  Ktti  tot'  anfängt,  welches  Ä  schon  43  vorweg  ge- 
nommen hat,  wo  ̂ ^  trefflich  Ktti  TOUC  schreiben,  und  ß  läszt  ebenso 

gut  wie  ̂ 'F  gerade  in  diesem  büchlein  gelegentlich  verse  aus,  und 
von  Lactantius  rede  man  mir  gar  nicht  (s.  übrigens  über  diesen  oben 

anm.5). —  46  (=  189)  TTveO|Lia  0eoG  bövTOC  Ziujriv  0'  ä|ua  Kai  ßiov 
auToTc  beide  mal  0<F.  xdpiv  5i:  hier  wurde  es  Rz.  besonders  leicht 
die  freche  Interpolation  xdpiv  sich  anzueignen,  denn  er  wüste  oder 
bedachte  ebenso  wenig  wie  der  falscher,  dasz  ßioc  =  victus  gut 
griechisch,  auch  im  A.  und  N.  T.  (spr.  Sal.  31,  3  oder  24,  71.  lied 
d.  lieder  8,  7  uö.  Luk.  15,  22  uö.),  ja  endlich  auch  in  den  Sib.  selbst 

(V  102.  VIII  208!)  zu  hause  ist.  —  55  oic  Yeveai  bOo  )aouvai  (P^ 
prächtig,  vgl.  auch  66  oTc  Yever)  |uia  KeiTai  eic  Ycvedc  buo  juouvdc  Sl. 
wie  ein  advocat  verteidigt  Rz.  diese  barbarei  mit  dem  einmaligen 

iLXevdc  des  Verfassers  von  III  591,  das  "VIII  251  wiederholt  ist!  — 
64  TiYpioc  CP'^F.  TiYpiboc  ÄRz.:  warum  aber  denn  immer  das  ei*- 
lesene  anfeinden  und  zerstören?  die  erstere  genitivform  ist  ja  nicht 

so  unerhört,  vor/.üglich  aber  gebraucht  sie  auch  ein  anderer  Alexan- 
driner: Dion.  perieg.  992  (wozu  vgl.  die  ausführungen  des  Eustathios 

zu  V.  976  s.  387  M.).    und  wie?    XI  160  schreibt  5i  selbst  TiYplOC 
Jahrbücher  für  class.  philo!.  1891  hft,  8  u.  9.  85 
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und  mit  ihm  Rz.  —  Was  für  unverzeihliches  textverderben  aber, 
uns  65  aus  Sl  be  für  das  vortreffliche  br|  zu  bescheren,  72  das  in  Sl 
für  TTupocpöpovie  eingeschwärzte  q)aO\oc  eTieXBri  vorzuziehen  und 

76  an  stelle  von  "^GXXdbi  das  fiSei  des  thörichten  interpolators  zu 
setzen,  der  '€XXdbi  .  .  e'TXOC  dteipac  (was  hochclassisch  gesagt  ist) 
nicht  zu  verbinden  wüste!  —  Warum  hat  denn  Rz.  67  mit  ü  öcca 
Kev  dvbpec  dneuHoviai  KaKd  epf«  gesetzt,  da  es  doch  mit  0^ 

dTreüxuuvTai  (uu  aus  o  schon  von  Badt  corr.)  heiszen  musz,  dh.  *wie 
viel  die  menschen  auch  übelthaten  verwünschen  mögen',  was  freilich 
AI.  und  Friedlieb  nicht  einsahen?  —  76  ff.  wird  von  Xerxes  orakelt, 
wobei  als  kennzeichen  der  berühmte  gemeinplatz  vom  beschreiten 
des  meeres  und  durchsegeln  des  berges  gegeben  wird,  77  f.  id  jaev 
ßuGoO  uYpd  KeXeuGa  |  TTeZ;eiJcei,  TiXeucei  be  xe  jliouvoc,  d  ttocci 
TraTeiTtti  —  so  Q^,  während  Ä  ganz  abweichend  TrXeucei  be  xajLiujv 
öpoc  uipiKdprivov  gibt,  was  nach  Rz.  selbstverständlich  das  wahre 
ist.  unterz.  aber  wendet  sich  an  alle,  die  auch  nur  eine  ahnung  von 
orakelrede  haben,  ob  hier  ein  zweifei  möglich  sei,  was  die  Sibylle 

orakelt  habe:  'allein  er  wird  beschiffen,  was  sonst  mit  den  füszen 

begangen  wird'  oder  'er  wird  einen  hochhäuptigen  berg  durchstechen 
und  hindurchsegeln'?'  es  fehlte  ja  eigentlich  nur,  dasz  in  ü  gar 
noch  der  name  —  ouvojLia  b'  ecxiv  "AGiuc  —  verraten  würde:  das 
nennte  ich  mir  eine  ordentliche  caqpriTopoc  CißuXXa.  nein,  was 
Orakelsprache  ist,  das  weisz  Rz.  nicht  oder  er  will  es  nicht  wissen. 

Ist  es  ferner  glaublich,  dasz  Rz.  86  dXX'  öxav  ec  beKdxnv  Yevefiv 
jLiepÖTTUJV  xpovoc  eXBr]  durch  einsetzung  von  y^voc  Sl  entstellt? 
hat  er  sich  auch  nicht  des  ähnlichen  VIII  139  evGev  öxav  cpoiViKOC 
eTTeXGr]  xepiaa  xpövoio  erinnert?  hier  wird  es  wirklich  schwer  noch 
bona  fides  anzunehmen  anstatt  des  sacrificium  intellectus.  —  Was 

heiszt  es,  83  für  in'  dXXrjXoici  juavevxec  mit  ü  ev  zu  schreiben?  — 
Welch  heilloser  streich,  102  anstatt  ouxe  MttKriboviric  aiei  Kpdxoc 

0'^miiSl  e'cxai  zuschreiben!  nicht  immer  hat  jene  herschaft  ge- 
währt, sondern  sie  wurde,  wie  die  Sibylle  sogleich  fortfährt,  von  den 

Römern  gebrochen.  —  106  Kapxn^iuv,  Kai  ceTo  xöMc'i  TÖvu  irupYOC 
epeicei  Sl.  x^^MCti  "^^^  ttupyoc  epeicei  0^:  was  ist  zu  thun?  nun, 
iß,  erwies  sich  wieder  glänzend  genug  Alexandre  und  Rz.  zu  blenden, 
denn  mit  0W  scheint  ja  nichts  anzufangen,  vom  ein  stürz  der 

türme  Karthagos  redet  die  Sibylle :  bedeutet  aber  der  bildliche  aus- 
druck  in  Sl,  sieht  man  nur  etwas  genauer  zu,  nicht  gerade  das  gegen- 
teil  davon?  bedeutet  nicht  YÖvu,  iröba,  Xiipa  usw.  epeibeiv  ein 
festes  aufstützen?  gewis,  und  niemals  etwas  anderes,  also 
auch  hier  ist  es  nichts  mit  5i:  dasz  aber  auch  hier  wieder  nur  grobe 
Interpolation  vorliegt,  ist  sonnenklar :  sie  gieng  von  dem  aus  e  p  e  i  HJ  e  i 

''  Mendelssohn  wird  unterz.  für  sich  haben,  wie  er  aus  dessen  ver- 
fahren ao.  s.  252  sieht,  doch  möchte  dieser  aus  re  jlioövoc  ä  machen 

T€|uüjv  öca.  nein:  vgl.  die  ganze  parallele  stelle  von  der  Neronischen 
Isthmos-durchstechung  V220  TOÜTtu  yäp  toi  buJKe  9eöc  |uövui  (so  sicher 
das  juövoc  der  liss.  von  Alex,  verbessert)  usw. 
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(so  einst  schon  AI. '  in  einer  anm.)  ein  klein  wenig  verdorbenen 
epeicei  aus,  nach  dem  verfahren  v^elches  in  Sl  fast  die  regel  ist. 
(von  dem  hier  intrans.  epeivj/ei  anderswo  mehr.)  wieder  behalten 
0W  recht :  wer  aber  soll  denn  eigentlich  einen  text  gründlich  prüfen 

wenn  nicht  sein  hg.?  —  Das  alte  spiel  wird  wieder  110  von  Rz. 

getrieben:  irprivric  be  kXövuj  ttitttouc'  im  Yaiav  ̂ ^  musz  dem 
TT.  be  KOtTUü  TT.  e.  Töinc  in  ̂   weichen,  so  geschehen  angesichts  YH 
be  kXövuj  ceic|LioTo  Tivacco)H€vr|  jueTdXoio  TToXXdc  TipriviHeie 

TTÖXeic  v.  58  und  ähnlicher  ausdrücke.  —  Auch  114  ist  'ApjueviTi  Kai 
ce  be  jue'vei  in  Ä  eitel  wind ,  mit  dem  (Badt  und)  Ez.  (nai  hi]  ce) 
nicht  glauben  durften  zum  hafen  zu  kommen,  kein  pünktchen  ist 

an  0  zu  ändern,  wo  es  heiszt  'Apiaevirj  be  le,  Kai  ce  jue'vei,  woran 
AI.'  1841,  als  Sl  seinen  erdenwandel  noch  nicht  angetreten,  auch 
nichts  auszusetzen  fand.  —  124  hat  Rz.  nach  AI.  ̂   unberechtigter 

weise  mit  Sl  uTTep  na<(p^0ri"iba  YCtiov,  eine,  so  weit  ich  sehe,  un- 
belegbare  namensform,  geschrieben,  während  0W^  (J^'^)  TTapGiba 
geben,  die  gut  belegte  form,  gegen  welche  nichts  einzuwenden  ist. 

—  125  eic  Cupiriv  fiEei  Puj)iiric  Trpöjuoc,  welcher  Judaea  und  Jeru- 
salem zerstören  wird,  heiszt  es  nach  0^;  Sl  vielmehr  dcupiric,  woraus 

Ez.  eK  Cupir|C  'verbessert',  doch  nicht:  denn  Judaea  nebst  Samaria 
war  ein  anhang  der  provinz  Syrien  (vgl.  auch  vorher  v.  115  f.).  — • 
Wie  will  es  der  hg.  verantworten,  dasz  er  129  aus  der  KuTTpoc  rrepi- 
kXuctoc  mit  Sl  eine  ttoXukXuctoc  macht?  wer  denn  wenn  nicht  die 

insel  ist  ringsumbrandet?  und  ist  nicht  eben  dies  ein  stehendes 
beiwort  der  inseln?  und  was  heiszt  und  wer  heiszt  denn  überhaupt 
ttoXukXuctoc?  man  braucht  doch  (wenn  man  es  sonst  nicht  weisz) 
nur  im  Wörterbuch  nachzuschlagen,  um  zu  lernen ,  dasz  ttövtoc  tto- 

XukXuctoc das  stark  brandende  meer  ist  und  nur  gelegentlich 
der  Hellenist  Apollonios  I  597  umdeutend  auch  die  hänge  des  Ossa 

und  Olympos  passiv  ttoXukXuctouc  vielbespült  nennt !  —  1  SO  ff. 
am  ausbruch  des  Vesuv  soll  man  den  zorn  gottes  gegen  die  beiden 

erkennen,  weil  diese  (136)  q)uXov  dvaiTiov  eHoXe'KOUCiv.  so  0W-^ 
fl  eSoXe'couci:  Rz.  setzt  es  (nach  Badt)  in  den  text,  womit  aus  schwarz 
weisz  gemacht  wird,  'weil  sie  das  unschuldige  Judenvolk  zu  gründe 
richten  werden?'  aber  es  ist  ja  gerade  die  absieht  der  Sibylle,  das 
in  den  vorhergehenden  versen  beschriebene  furchtbare  naturereignis 
von  anno  79  als  die  strafe  für  die  im  j.  70,  dh.  9  jähre  früher  erfolgte 

Zerstörung  von  Jerusalem  hinzustellen,  vielleicht  fängt  Rz.  die  ge- 
schichte  von  hinten  an:  nur  bei  solcher  betrachtung  hat  er  mit 

eSoXecouciV  recht.  —  'Antiocheia,  dich  wird  man  nicht  mehr  (oukct' 
die  besten  hss.  von  0^)  stadt  nennen' :  eiveKev  dqppocuvric  'iTaXoTc 
UTTÖ  boupaci  niTTTeic  O^;  dagegen  Sl  f\viK  av  dcppocuvr^ci  TeaTc 

TTepi  boupaci  TTiTTTTjc.  nun  heiszt  es  sonst  zwar  uttö  b.  ttitttciv  — 
s.  oben  v.  63  TTepcüüv  uttö  boupaci  Mfiboi  ttitttoytcc,  und  Sl  selbst 
schreibt  so  XIII 126,  wo  unsere  stelle  wiederholt  ist  — ;  auch  unter 
wessen  Speeren  jemand  falle,  ist  wissenswert  —  vgl.  oben  v.  63  — ; 
auch  ist  nicht  abzusehen ,  wie  ein  schreiber  auf  die  änderung  TeaTc 

35* 
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in  MraXoTc  verfallen  soll,  während  das  umgekehrte  (besonders  nach 
den  erfahrungen  in  Ä)  bei  der  geringsten  Verderbnis  des  eigennamens 

sehr  nahe  lag  (vgl.  Al.s'  cur.  poster.  zu  v.  I  2  s.  188  unter  f):  — 
aber  was  will  das  alles  gegen  S2  und  Ez.s  willen  sagen?  —  'Rom 
wird  den  Asien  geraubten  reichtum  diesem  doppelt  zurückgeben' 
singt  die  Sibylle  145  ff.;  146  steht  in  ̂ 'F  auTrjc  eE  üXric  in  Sl 
amf]  cuXXrjcacGai,  woraus  Friedlieb  auTf]  cuXrjcaca  machte,  das  vor 

ßz.  schon  Al.^  in  den  textnahm,  aber  es  ist  wieder  nichts;  im  gegen- 
teil  liegt  auch  hier  ein  zeugnis  für  die  gröszere  lauterkeit  der  ̂ 'P'-hss. 
und  die  kecke  Interpolation  in  52  vor,  welches  hier  übrigens  zur  ent- 
schleierung  der  prächtigen  lesart  in  ̂ ^^  hilft:  nur  die  bestandteile 

des  E  sind  richtig  zu  verteilen'',  also  auific  (dh.  Asien)  ex  cuXric. 
—  Wozu  das  spä;zchen,  151  statt  mit  (P^öiav  Maiavbpoc  drro- 
Kpuiyr)  )ueXav  übuup  vielmehr  mit  Sl  UTiOKpuvpi]  zu  setzen ,  da  doch 
75  es  auch  in  Sl  (fiviKa  NeiXoc  .  .)  dTroKpüipei  jaeXav  übuup  lautet? 

—  Wie  aber  kann  jemancl,  der  sein  lebtag  mit  dichtem  umgeht,  eine 
so  grobe  Interpolation  verkennen,  wie  Sl  sie  160  auftischt!  von  gott 
ist  die  rede,  mit  dessen  langmut  es  endlich  aus  ist,  dXXct  XPÖVLU 

Kpaivovxa  (Kai  eEoXeKOVia  T£ve6Xriv)  OW,  dh.  doch  'endlich 
wird  ers  vollenden  und  das  menschengeschlecht  ausrotten',  kennt 
denn  Rz.  diesen  gebrauch  von  XPO^LU  nicht?  und  Sl?  da  setzt  es 
einen  vor  wut  zähneknirschenden  gott,  x6\uJ  ßpuxovia,  und 
solch  abscheuliches  zeug  kommt  in  den  text!  —  Auch  166  liefert 

eine  probe  von  willkür  und  geschmack  zugleich :  x^ipdc  x'  eKiavu- 
caviec  eic  (lies  ec)  aiGepa  0  ̂   tadellos  (vgl.  auch  III  559  irpöc 

oOpavöv  eupuv  dvacxö]uevoi  x^'pcic  auTÜJV.  "VIII  251  TTpoteivac 
liiXevac  dYvdc);  Sl  xeTpac  eTräeipaviec  ev  aiGe'pi.  wie  schustert  man 
das  zurecht  und  zugleich  die  notwendige  copula  hinein?  Rz.:  X^^pot 

b'  erräeipavTec,  obgleich  doch  1)  kein  mensch  mit  6inem  erhobenen 
arme  betete,  2)  der  vf.  dieses  buchs  deipeiv  richtig  miszt  (s.  138), 

3)  X-  eiraipeiv  ev  alGepi  eine  greuliche,  ich  glaube  unmögliche  Wen- 

dung ist.  —  167  f.  heiszt  es  nach  0''F  ganz  ordentlich  euceßiaic 
dceßemv  rriKpav  idcacGe,  Sl  aber  weisz  vielmehr  von  iXdcKecGe  und 
mit  ihm  Rz.  —  diesmal  im  schlaf,  denn  im  wachen  setzt  man  doch 
keinen  baaren  unsinn  in  einen  text.  dem  unterz.  wenigstens  war  bis 

jetzt  nur  bekannt,  dasz  man,  ganz  besonders  auch  in  aller  orakel- 
sprache  (zb.  unten  VIII  333),  allerlei  götter  iXaCKeiai,  nicht  aber, 

dasz  man  auch  dce'ßeiav  iXdcKecGai  könne;  anderseits  kannte  er 
idcGai  dbiKiav,  djaapTiav,  dvo)n{av  udgl.  (dh.  'wieder  gut  machen') 
als  vortrefflich  griechische,  auch  den  70  bekannte  Wendungen.  — 
169  einep  .  .  dcKrjcriie  0^;  fjv  irep  SlRz.  aber  das  ist  ja  gerade 
eine  recht  charakteristische  einschwärzung.  s.  Köchlys  vorr.  zu 

Manetho  s.  XX.  —  170  steht  in  W  euceßiriv  epiTijUOV  (eine  der 

vielen  vortrefflichen  lesarten  in  f",  wo  0  verdorben  ist);  Sl  Lact. 
TTepiTi|UOV,    ein  unerhörtes  und  schon  seiner  bildung  nach  höchst 

^  aus  ägyptischen  papyri  ist  mir  gerade  zur  band:  grosz.  mag.  Par. 
pap.  ed.  Wess.  z.  1961  €HOY  =  ek  coö.     2838  €=€0D  =  ck  ceo. I 
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fragwürdiges  wort,    was  bat  Rz.  gewählt?   ich  mag  es  nicht  sagen. 
—  173  f. 

TTup  ecTai  Kttid  KÖc|aov,  ev  tl)  TÖbe  cfi)na  xeiuKTar 

po)Licpaiai,  QaXniffec  ä|u' rieXiuj  dviövii  usw. 
so  OW  musterhaft  (vgl.  V  412  cfi|aa  toioOtov  ev  dvGpuuKOici  le- 
TUKTO,  ganz  ähnlich  III 337;  die  copula  fehlt  in  derlei  aufzählungen 

häufig);  Sl  ganz  anders  TT.  e.  K.  K.  öXov  Ktti  cfjina  lue'YiCTOV  po/aqpaia 
cdXTTiYTi  usw. ,  wonach  Rz.  pojuqpair]  cdXTTiYTi  9'  schreibt,  auf  pro- 
digien  und  prodigiensprache  musz  er  sich  auch  schlecht  verstehen: 
sonst  kennte  er  die  stereotypen  tuhae  und  gladii  oder,  wie  der  dichter 
singt  atque  tuhas  atque  arma  fcrunt  strepitantia  caelo  (Tib.  II  5,  73 
usw.).  und  doch  hätte  er  sich  wenigstens  die  pO|UcpaTai  sehr  nahe 
aus  der  köstlichen  hellenistischen  prodigienliste  Sib.  or.  III  796  ff. 

holen  können.  —  Alles  schlimm,  ende  schlimm,  es  ist  sowohl  an  und 
für  sich  als  durch  parallele  Weissagungen  sonnenklar,  dasz  v.  192, 
dereine  Wiederholung  von  III  371  ist,  gar  nicht  anders  lauten  kann 
als  er  in  (P^  an  beiden  stellen  (!)  lautet  ili  juaKapiCTÖc,  EKeTvov 

bc  ec  XPÖvov  ecceiai  dvrip  —  ein  wirklich  eleganter  abschlusz  des 
buchs,  dies  citat  —  aber  Rz.  ist  schon  der  mann  dazu,  die  fassung 
in  5i  uj  luaKapicToc  eneivoc  erri  xöovöc  eccerai  dvrjp  kurzweg  als 

'richtigere  version'  zu  bezeichnen,  welche  an  ihrer  eigentlichen  stelle 
(III 371)  'vortrefflich  in  den  Zusammenhang  passt',  am  schlusz  unseres 
buchs  aber  freilich  ganz  unangemessen  sei  (krit.  Studien  s.  48).  unterz. 
braucht  nach  allem  vorstehenden  wohl  keine  beredsamkeit  mehr  zu 

hilfe  zu  rufen,  um  seine  eigne  behauptung,  nemlich  dasz  die  fassung 
von  Sl  sowohl  III  371  (wo  sie  Rz.  ebenfalls  eingeführt  hat)  als  auch 
IV  192  völlig  sinnlos  ist,  noch  zu  bekräftigen,  man  überzeuge 
sich  mit  leichter  mühe  selbst. 

Und  dann  wären  wir  mit  dieser  leistung  allerneuester  philo- 
logischer kunst  fertig;  nur  hat  unterz.  noch  zu  bemerken,  dasz  in 

die  vorstehende  auslese  nicht  aufgenommen  worden  sind  1)  eine  reihe 
solcher  stellen,  welche  einer  eingehendem  besprechung  bedürfen, 
2)  alle  gleichgültigen  und  überhaupt  die  stellen ,  welche  nach  der 
entscheidung  über  die  hauptstellen  ohne  weiteres  der  siegenden  sacha 

zufallen,  3)  die  grosze  zahl  der  fälle,  wo  Rz.  selbst  die  Unmöglich- 
keit iß  in  den  text  zu  heben  eingesehen  hat.  dies  alles  rechne  man 

einmal  zusammen  und  frage  dann  auch,  wo  denn  eigentlich  die  vom 
letzten  hg.  unaufhörlich  gepriesene  fügend  seiner  hss.  stecke,  man 
musz  sie  mit  der  laterne  zusammensuchen,  aber  derunbestimmten 

rederei  will  sich  unterz.  nicht  auch  schuldig  machen;  folgende  ganze 
19  stellen  bilden  die  lichtpünktchen  der  recension  ß:  v.  1  (|ueYa- 

Xauxeoc  —  ineYaXauxeo).  8  (oube  —  oute).  14  (ceXnvairi  —  ce- 
Xr|vri).  17  (ctiaTreXov  und  eXairiv  —  djUTreXoi  und  eXaiai).  20  (evbe- 
Kdiriv — evÖEKdiTic).  21  (eXeYHei  —  eXeHev).  71  (cppuHi  —  ßpuSei). 
95  (lücke  eines  halben  verses  in  cP 'P).  97  (Treceiai  —  Treceiiai). 
98  (iTÖXriec  —  ai  TTÖXeic).  120  (dTrucxoc  —  dmcTOc).  122  (iiGricac 

lies  TTOrjcac  —  Tn0r|cac).    123  a\x^)\  GpövtJJ  —  djuqp'  kpöv).    125 
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(Ttpöjuoc  —  xpöiaoc).  126  (CoXujliiuv  —  iroXeiLiuuv).  131  (iriipcoc 
—  TTupoc).  144  (Kpuipei  —  pivpei).  155  (peHouciv  —  exouciv). 
160  (yeveGXriv  — Y^vedv),  wozu  noch  ein  paar  stellen  kommen,  wo 
sich  die  richtige  lesung  aus  ̂ ^  und  Sl  zu  gleichen  teilen  ergibt.  — 
Wie  also  hat  schlieszlich  das  vernünftige  urteil  über  unsere  beiden 
recensionen  zu  lauten?  unterz.  darf  der  sichern  hoffnung  leben,  dasz 

man  mit  ihm  und  gegen  Volkmann  -  Rzach  dahin  erkennen  wird :  Sl 
ist  eine  mit  fast  beispielloser,  oft  gewandter  dreistigkeit  überarbeitete 

und  gefälschte,  anderseits  aber  auch  ungemein  verdorbene  textrecen- 
sion ,  welche  jedoch  in  etlichen  fällen  meistens  ganz  unbedeutender 
verschreibungen  und  rein  mechanisch  entstandener,  groszenteils  schon 
vor  dem  erscheinen  von  52.  verbesserter  Verderbnisse  in  ̂ 'F  —  wo- 

von musterstücke  122  nOHCAC  =  niOHCAC  und  123  AMOI0PONW 

PODMHC  in  ̂ ^zu  AM0I6PONO  PCOMHC  und  weiter  zu  djuqp'  lepöv  'P. 
geworden  sind  —  die  heile  oder  eine  weniger  verdorbene  fassung 
aufweist,  eine  anzahl  solcher  stellen  aber  macht  bekanntlich  keines- 

wegs den  wert  einer  textrecension  aus,  und  der  wahre  prüfstein  hat 
die  unlauterkeit  von  Sl  und  die  unverfälschtheit  von  O^  unzweifel- 

haft dargethan.  wonach  zu  urteilen  ist,  dasz  Rz.  die  natürlichen 
Verhältnisse  ins  gerade  gegenteil  verkehrt  hat. 

Aber  unterz.  kann  die  an  b.  IV  vorgenommene  Untersuchung 
in  dem  noch  übrigen ,  dem  am  anfang  stark  verdorbenen  und  durch 

seinen  mysticismus  schwierigen  büchlein  VI  und  dem  noch  schwie- 
rigem stücke  VIII  218  —  429  hier  unmöglich  fortsetzen;  auch  hat 

er  vom  durchcorrigieren  eines  stümperhaft  bearbeiteten  textes  nun 
genug,  b.  VI  weist  vier  stellen  auf,  an  welchen  die  rein  mechanische 
corruptel  in  5i  weniger  weit  als  in  Q^  gegangen  ist  (v.3.  5.  8.  20: 
bis  auf  v.  5,  den  Fabricius  schon  lange  vor  Sl  verbesserte,  nicht  der 
rede  wert),  dafür  aber  sonst  eine  so  wüste  Interpolation,  dasz  ein 
sprach-  und  sachkundiger,  welcher  nur  die  (von  Rz.  überhaupt  gar 
nicht  verstandenen)  wichtigen  verse  3.  15.  18.  22.  23  ein  wenig 
schärfer  ansieht,  hiernach  mit  seinem  urteil  über  Sl  fertig  sein  musz. 
in  b.  VIII  (wo  übrigens  52  drei  wirklich  bemerkenswerte  lesarten 
gibt,  254.  298.  333,  während  die  geringfügigen  besserungen,  welche 
diese  recension  244.  258.  275.  282.  322.  323.  355.  428  bietet, 

sämtlich  vor  deren  erscheinen  schon  vorgenommen  waren)  be- 
kundet sich  die  völlige  Unfähigkeit  des  hg.  zu  der  übernommenen 

aufgäbe  nach  jeder  seite  hin  in  einer  weise,  wie  sie  bisher  vielleicht 
noch  nicht  erhört  wurde :  nicht  dutzend-,  sondern  schockweise  erhebt 
er  die  heillosen  Interpolationen  von  52  in  den  text,  und  die  lesarten 

von  (5^,  welche  nur  verstanden  sein  wollen,  müssen  in  die  unter- 
weit wandern,  besonders  grobe  äuszerungen  haarsträubender  Willkür 

und  misverständnisses  sind  zb.  v.  228.  249.  271.  280.  287.  295. 

307  f.  315.  325  f.  335.  357.  369  f.  378  —  83.  393.  398.  400  usw. 
usw.  —  aber  dies  läszt  sich  nicht  erschöpfen:  das  gesamte  bedeut- 

same stück  VIII  218  —  429,  und  in  ihm  besonders  die  episode  361 

— 429,  ist  nach  (Pf"  von  grund  aus  umzuarbeiten. 
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Unser  endliches  urteil  lautet  also  dahin,  dasz  Rz.  bei  der  recensio 

wichtiger  teile  der  Sib.  or.  eine  absolut  falsche  handschrift- 
liche grundlage  gewählt  hat.  dieser  misgriff  ist  um  so  unbegreif- 

licher, als  ihn  eine  sehr  einfache  und  nahe  liegende  allgemeine  vor- 
erwägung  schon  hätte  verhindern  müssen,  die  bb.  XI  —  XIV  sind 
allein  in  ̂   überliefert:  nach  Rz.s  für  die  bb.  IV.  VI.  VIII  218—428 
(wo  0^  und  Ä  vorliegen)  aufgestelltem  kanon  müste  also  hier  der 

kritiker,  mit  der 'bei  weitem  bessern  recension'  arbeitend,  ein  ebenso 
leichtes  wie  erfolgreiches  spiel  haben,  und  die  Wirklichkeit?  wir 
haben  hier  eine  Überlieferung  vor  uns,  welche  in  ihrer  colossalen  ver- 

derbtheit in  der  antiken  litteratur  kaum  ihres  gleichen  findet,  einen 
wahren  pfannkuchenberg  von  Verderbnissen,  der  bis  heute  nur  schwach 
angenagt  ist  und  durch  den  wir  uns  kaum  je  ganz  durchessen  werden, 

nun  schreibe  Rz.  —  wenn  er  dem  unterz.  noch  immer  nicht  glaubt 
—  sich  einmal  die  bb.  IV  usw.  aus  Sl  allein  ab,  und  er  wird  den 
kehricht  aus  dem  stalle  der  bb.XI — XIV  brüderlich  verwandt  finden. 

Zu  2:  hat  Rz.  im  einzelnen  mit  glücklicher  band  gewirkt? 
dies  wirken  im  einzelnen,  dh.  eigentlich  das  verbessern,  musz 

gemäsz  dem  meist  schlimmen,  oft  fürchterlichen  zustand  der  Über- 
lieferung in  den  Sib.  or.  eine  für  den  unkundigen  geradezu  unwahr- 

scheinlich weite  ausdehnung  nehmen,  und  der  hg.  masz  demnach 
auszer  mit  sprach- und  Sachkenntnis  auch  noch  mit  natürlichem  Spür- 

sinn und  findigkeit  in  nicht  gewöhnlichem  grade  begabt  sein,  will 
er  mit  nennenswertem  erfolge  seines  amtes  walten,  jene  frage  ist 

also  von  allgemeiner  bedeutung.  —  Die  beiden  ersten  und  vor- 
züglich die  vier  letzten  bb.  der  Sib.  schreiben  mehrere  der  mittlem 

(III — VIII)  stark  aus,  und  auch  sonst  ist  die  nachahmung  und  be- 
nutzung  älterer  orakler  durch  jüngere  reichlich  genug  nachzuweisen. 
es  versteht  sich  also  von  selbst,  dasz  der  kritiker  hieraus,  sofern  er 

sich  in  vernünftigen  grenzen  hält,  wirklichen  nutzen  für  die  her- 
stellung  verdorbener  textstellen  ziehen  kann  und  musz;  so  wird  zb. 
VII  7  für  enripaTOV  ubuup  selbstverständlich  eirriXuiov  aus  I  183 
hergestellt;  so  fanden  Mendelssohn  und  Rz.  gleichzeitig,  dasz  VIII 139 
das  sinnlose  irevTaxpövoio  nach  XI  212  in  T^pjaa  XP-  zu  verbessern 

sei;  so  stellte  Rz.  XI  233  für  Kai  nöXic  f]  ixe'^ä\r]  le  nach  XIII  49 
richtig  hm  it.  |neYdXr|  T6  her,  woran  sich  noch  eine  gute  besserung 
in  v.  232  anschlosz  ua.  aber  sobald  dieses  unter  ganz  gewissen  be- 
dingungen  berechtigte  verfahren  zur  tyrannischen  methode  wird; 
sobald  ein  gelehrter  in  seinem  kritischen  urteil  beschränkt  genug  ist, 

um  den  begriff  der  Variation^  ganz  auszer  acht  zu  lassen  und  daher 
alles,  was  sich  von  ferne  ähnlich  sieht,  völlig  gleich  machen  zu 
wollen;  sobald  er  diese  verkehrte  anschauung  auch  jiraktisch  mit 
wahrhaft  erstaunlicher  hartnäckigkeit  durchführt:  so  gnade  ein  gott 
dem  armen  texte,   welchen  ein  übler  dämon  jener   öden,   leisten- 

^  ein  musterbeispiel  für  sie  ist  die  stelle  XI  250  —  53,   welche  mit 
ihrem  vorbild  398  —  400  zu  vergleichen  ist. 
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schwingenden  flickenkritik  überantwortet  hat.  ein  solcher  text  ist 
der  der  Sib.  orakel.  Kz.  hat  ein  grausames  mütchen  an  ihm  gekühlt: 

nicht  genug  dasz  er  einen  Sibyllisten  wo  nur  ii'gend  angängig  auf 
den  leisten  des  andern  geschlagen  hat  —  wobei  gar  nicht  selten 
erst  der  eine  Verbessert' und  nach  diesem  wie  nach  einem  authen- 

tischen zeugen  nachher  ein  anderer  richtig  gestellt  wird!  —  nein, 
überhaupt  jedes  reminiscenzchen  aus  Homer  oder  aus  gott  weisz 
welchem  nachhomerischen  epiker  wird  den  sibyllinischen  bieder- 
männern  aufgedrungen,  einer  derselben  behauptet  in  semitischer 
Unverfrorenheit  gelegentlich,  Homer  werde  seine  verse  ausplündern : 
nun,  so  ist  ihm  1700  und  einige  jähre  später  in  Rz.  ein  rächer  er- 

standen, der  ihm  mehr  von  jenem  und  andern  wiedergegeben  hat  als 
er  selbst  verlangen  möchte,  ja  Ez.  hat  schon  mit  seiner  mörderischen 

parallelstellenmethode  einen  Sib. -text  zusammengebraut,  der,  wenn 
er  wirklich  so  bestellt  wäre,  kaum  noch  sonderliches  interesse  hätte 

—  hier  vom  sachlichen  abgesehen,  denn  was  liegt  dem  philologen 
an  einer  aller  eignen  regungen  und  bethätigungen  in  spräche,  metrik 
und  poetik  entkleideten,  aus  Homerischen  und  nachhomerischen 

lumpen  öde  zusammengeflickten  poeterei?  —  Wenige  beispiele  für 
ungezählte.  I  150.  177.  329  (hier  auch  im  anecd.  Tub.  83  =  Klaros 
s.  124)  ist  einstimmig  das  wort  dmcTÖKOpoc  überliefert,  VHI  186 
ebenso  (denn  Y  statt  I  in  (P  ist  nicht  der  rede  wert)  (XTTiCTÖqpiXoc, 
endlich  XIV  5.  20  dirXriCTÖKQpoc :  Rz.  schlägt  die  stellen  über  6inen 

leisten,  und  zwar  auch  noch  den  schlechtesten,  dirAriCTÖKOpoc  — 
und  jene  erstem  merkwürdigen  bildungen  verschwinden  aus  den  Sib. 

dabei  ist  ihm  in  seinem  —  nicht  etwa  durch  sprachkenntnis  — 
blinden  eifer  völlig  entgangen,  dasz  dTTiCTÖqpiXoc  ein  ursibyllines 
wort  ist :  denn  es  steht  in  dem  einzigen  bruchstück  jener  echten  sib. 
bücher  auf  dem  Capitol,  in  dem  neulich  wieder  von  Diels  (Sib.  blätter 
s.lll  ff.)  bearbeiteten  zwitterorakel  v.  41,  dessen  hg.  wiederum  vom 
vorkommen  der  merkwürdigen  hellenistischen  bildung  in  den  jüdi- 

schen ps. -Sib.  nicht  wüste,  selbstverständlich  sind  dTTiCToqpiXoi  men- 
schen, deren  freude  das  dTTiCTOV  oder  die  diriCTia  ist  (öucttictov 

•fdp  dirav  juepÖTTUUV  y^VOC  (Sib.  or.  IV  40),  ungläubige,  entgegen- 
gesetzt den  VOUTTICTOI  (was  Diels  ao.  v.  43  aus  misverständnis  der 

ganzen  stelle  in  viTrricTUJ  geändert  hat);  zu  dTTiCTÖKOpoc  aber  vgl. 
des  jüdisch-alexandrinischen  Phokylides  (v.  91  Hiller)  xpaTieZioKopoc. 
anderseits  braucht  nicht  ausgeführt  zu  werden,  dasz  im  drrXriCTÖ- 
KOpoc  der  spätesten  und  nur  in  ß  erhaltenen  Sibyllisten  nicht 
nur  keine  richtige,  weiter  zu  verbreitende  lesart  vorliegt,  sondern 

dasz  es  eine ,  vielleicht  nur  durch  Interpolation  in  den  text  gekom- 
mene, wirklich  sinnlose  bildung  ist:  denn  der  erste  bestandteil  der 

Worte  auf -KOpoc  musz  doch  das  enthalten,  woran  oder  womit  der 
KÖpoc  stattfindet  (vgl.  übrigens  auch  dnXrjCTOivoc).  —  II  326  steht 
OUK  rijuaia  TToXXd  juepijuvdv,  III  89  dagegen  in  ganz,  VIII  425  in 
etwas  anderer  wendung  jaepijuvric :  dies  setzt  Rz.  nach  Volkmanns 
Vorschlag  auch  II  326  ein,  obgleich  es  klar  ist,  dasz  vielmehr  mit 
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leichter  änderung  )nepi)Liva  zu  schreiben  ist  (N  und  I  zahllose  male 

in  den  Sib.  verwechselt).  —  II  327.  III  90.  VIII  426  lauten  in 
0(^W)  jedesmal  ganz  genau  und  ohne  irgend  welchen  anstosz  ouK 

l'ap,  ouxi  6epoc,  ou  X€1|li^v,  ou  jueiÖTTUjpov,  während  Sl  VIII  426 
die  in  nichts  bessere  lesart  ouK  eap,  ou  x-,  out'  otp  9.  usw.  bietet: 
Kz.  (kr.  stud.  s.  84)  'erscheint  es  ganz  methodisch',  nicht  nur  VIII  426 
0^  nach  Sl  zu  ändern,  sondern 'dieselbe  version  auch  an  den  beiden 
andern  stellen,  die  uns  zufällig  nur  in  der  fassung  der  zwei  schlech- 

tem Sippen  [dh.  0W]  vorliegen,  herzustellen'.  —  VIII  430  (im  ersten 
V.  des  mit  den  tollsten  prosodischen  fehlem  reich  gesegneten  Stückes 

430  —  501)  liest  man  devvaoc  dibiöc  le:  uevvaoc  kann  Kz.  nicht 
gefallen  (dem  unterz.  auch  nicht  sonderlich),  also  fort  damit!  nun 
nennt  fr.  III  46  gott  dXriGivöv  devaöv  le :  das  wird  also  eingesetzt, 
dabei  wird  weislich  verschwiegen,  dasz  in  eben  dem  fr.  III  v.6  oupea 

uvprievTa  Kai  devaa  xeujuaia  rrriYUJv  überliefert  ist,  was  (mit  spät- 

griechischer elision  statt  kiasis)  einfach  k'  devvaa  X-  —  worauf 
schon  Friedlieb  riet  —  nach  den  regeln  der  'rechtschreibung'  zu 
fassen  ist.  natürlich  ist  mit  dieser  stelle  von  Rz.  der  gleiche  kurze 
process  gemacht  worden:  für  ihn  gibt  es  nur  Ktti  devdaiv  CTÖjua 
rrriYuJv,  denn  diese  wendung  findet  sich  ja  IV  15.  —  XI  218  wie 
XII  153  liest  man  das  wort  6)aßprievTa:  daraus  wird  bei  Rz.  öjußpri- 
GeTca,  was  III  392  steht;  er  weisz  eben  nichts  von  den  zahlreichen, 

meistens  sonst  unerhörten  adjectivbildungen  -r|eic  -  öeic  der  späten 
ägyptischen  dichter.  —  Und  mit  dieser  raubkritik  geht  es  so  weiter 
cum  gratia  ad  infinitum. 

Aber  nun  sind  wir  auch  ganz  fertig?  nicht  ganz:  denn  ein 

kurzes  wörtchen  über  Rz.s  eigentliche,  dh.  auf  selbständigerer  divi- 

natio  beruhende  sog.  'conjecturen'  und  über  sein  allgemeines  ver- 
halten conjecturen,  fremden  wie  eignen,  gegenüber  ist  doch  noch 

nötig,  der  überlieferte  Sib.-text  liegt  in  Rz.s  ausgäbe  —  stellenweise 
bis  zum  vollständigen  verschwinden  —  unter  seinen  eignen  und 
fremden  conjecturen  verschüttet,  über  den  verstorbenen  Baehrens, 
der  in  seinen  ausgaben  systematische  Zerstörung  der  lateinischen 
dichtertexte  trieb ,  war  alle  weit  mit  recht  entrüstet ,  und  der  heil- 

same, sehr  energische  rückschlag  gegen  kühne  kritik  erfolgte  schnell, 
aber  der  leichtsinn,  mit  welchem  Rz.  die  zahllosen  eignen  und  fremden, 
meistens  absolut  unbrauchbaren  und  ganz  windigen  einfalle  dem 
Sib. -texte  einverleibt,  haut  doch  über  alle  schnüre,  dasz  eine  text- 
recension  nicht  blosz  ein  i^rivatvergnügen,  sondern  auch  mit  einer 
gewissen  Verantwortlichkeit  verbunden  ist ,  diese  auffassung  musz 
Rz.  mit  dem  unterz.  wohl  nicht  teilen;  ebenso  wenig  die,  dasz  eine 

wissenschaftliche  ausgäbe  nicht  der  ort  ist,  durch  aufnähme  von  con- 
jecturen befreundeter  oder  hochgeschätzter  fachgenossen  bei  diesen 

so  zu  sagen  eine  höfliche  Visitenkarte  abzugeben.  Rz.  selbst  ge- 

braucht wiederholt  Wendungen  wie  'wer  in  den  Sib.  bewandert  ist, 
weisz,  dasz  dem  und  dem  so  und  so  ist'  —  mit  vollem  recht,  unterz. 
weisz ,  dasz  einem ,  der  mit  mehr  als  vereinzeltem ,  rein  zufälligem 
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erfolge  in  den  Sib.  thätig  sein  will,  diese  völlig  in  fleisch  und  blut 
übergegangen  sein  müssen,  aber  eben  darum  musz  und  darf  er  es 
aussprechen,  dasz  die  gelegentlichen  Vermutungen  auch  so  vortreff- 

licher kenner  griechischer  dichtung  wie  Nauck ,  Ludwich ,  vHartel 
ua.  hier  nur  ganz  ausnahmsweise  das  richtige  treffen:  denn  hier  zielt 
der  nicht  ganz  eingeweihte  fast  stets  mit  ganz  falschem  haltepunkt. 
trotzdem  hat  Rz,  solche  Vermutungen  nur  ausnahmsweise  nicht  in 
den  text  gesetzt,  ein  beispiel  für  hundert,  der  hg.  der  Sib.  musz 
doch  wissen  dasz,  wenn  XI  265  Kmcapec  biCrmevoi  steht,  das 

freilich  in  sonst  ungebräuchlicher  weise  absolut  gebrauchte  biZirme- 
VOl  ohne  den  geringsten  anstosz  nach  dem  Zusammenhang  avidi,  die 
habgierigen  kaiser  bedeutet:  Rz.  setzt  Harteis  einfall  bucbaijaovec 
in  den  text;  usw.  usw.  —  Anderseits  aber  hat  Rz.  in  einer  ganzen 
reihe  von  fällen  ältere  ganz  zweifellose  Verbesserungen 
hinter  eignen  ganz  unwahrscheinlichen  conjectürchen  zurückgesetzt, 

die  jetzt  im  text  prangen,  dahin  gehört  es,  wenn  VII  32  das  selbst- 
verständliche Opövov  Castalios  für  xpövov  (obendrein  hat  doch  schon 

Alexandre  VI  2  und  Lukas  1,  32  verglichen)  verschmäht  und  Kpdroc 
dafür  beschert  wird,  weil  —  Homer  auch  Kpdtoc  eYTuaXiZieiv  sagt! 
—  Ein  wahres  pracht-  und  musterstück  von  emendation  lieferte 

AI.'  V  240,  indem  er  das  sinnlose  )uev  ciaTeouca  zu  jueXiciaTeouca 
verbesserte  (vgl.  282  |aeXiCTaYi1C  und  man  denke  doch  M6A1  =  MGN  !) : 
in  Rz.s  text  liest  man  jetzt  dessen  ebenso  verdienstloses  wie  unnützes 

jieXi  cidZiouca.  —  XI  259  wird  Aegypten  in  der  verstümmelten  Über- 

lieferung angeredet  ̂ aia  |uaKpd,  was  AI.  zu  '{oia  ludKaipa  verbesserte, 
freilich  ohne  dies  durch  vergleichung  zu  empfehlen,  nun,  so  musz 
denn  unterz.  Rz.,  der  uns  mit  f.  lueXaiva  beschenkt,  zum  dank  auf 
III  483  MucuJv  TcTot  judKaipa  und  368  GupuuTrri  be  indKaipa  stoszen. 
—  V  223  hat  AI.  eiepoic  buuceic  irdcacOai  CF,  -ei  CTidc.  (P)  zu  dem 
ganz  selbstverständlichen  buuceie  Trdcac0ai  (6ICn  =  Gl€n)  verbessert: 
Rz.  macht  sich  den  billigen  spasz  buucei  eiepoici  tt.  —  III  509,  in 
einem  auch  sonst  schön  von  ihm  verbesserten  verse  stellte  AI.  aus 

Ai'tutttov  erjv  vortrefflich  Aitutttou  foiav  her  (^aia  wegen  der 
ausspräche  auch  sonst  in  den  Sib.  genau  so  verdorben,  wovon  anders- 

wo): Rz.  geht  zum  sinnlosen  erjv  AiY-  zurück  —  ua. 
Untersucht  man  nun  endlich,  was  an  ersprieszlichemRz.s  eigne 

divinatorische  kritik  geleistet  habe'",  so  findet  man,  dasz  die  zahl 

">  des  hg.  sorgfältiges  streben  die  Sibyllinen  mit  den  elegantien 
modernster  rechtschreibung,  als  löc  T€,  öc  xe,  8c  Tic,  8c  irep,  öic  TT€p, 

ot'  äv,  OUK  ̂ Ti,  aÖTic  (gegen  auöic  der  hss.),  mit  consequenter  herstel- 
lung  der  ionischen  formen  -rjci  usw.,  auch  mit  einer  so  modernen  er- 
rungenschaft  wie  6r|ri  (von  derlei  die  guten  Sib.  sich  nichts  haben 
träumen  lassen;  die  hss.  Oeiri),  endlich  aber  durch  die  befreiung  von 
den  beiden  dorischen  schnitzelchen  Y«  HI  323  und  Yevoi|uav  V  188  (an 
derlei  doch,  wie  die  steine  lehren,  die  späten  und  die  kinder  freude 

hatten)  zu  beglücken:  —  das  ist  ja  gewis  gut  gemeint  und  auch  un- 
schuldig; aber  damit  lockt  man  keinen  hund  vom  ofen.  bildet  sich  Rz. 

ein  mit  derlei  masznähmchen  im  sinne  der  gott  sei  dank  meist  tief  vul- I 
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wirklicher  Verbesserungen  zu  der  ungeheuren  zahl  der  von  ihm  vor- 
genommenen änderungen  in  einem  gewaltigen  misverhältnis  steht. 

manches  dutzend  unbedeutender  correcturen,  wie  sie  die  wenigen 
benutzer  der  Sib.  bisher  für  den  hausbedarf  selbst  vorzunehmen 

hatten '\  fiel  dem  letzten  hg.  von  selbst,  manches  schon  als  frucht 
seines  fleiszes,  der  systematischen  variantensamlung  leicht  in  den 
schosz;  aber  auch  manche  besserung  von  mehr  belang,  wie  III  734. 
V  191.  XI  124.  293.  XII  109.  136.  XIII  76.  XIV  14.  140  (diese 
sehr  hübsch  und  gleichzeitig  von  Mendelssohn  gefunden)  uam.  ist 
ihm  hier  und  da  gelungen,  aber  dasz  die  erfolge  seiner  verbessern- 

den thätigkeit  sich  auch  nur  von  ferne  mit  denen  des  vortrefflichen 
Alexandre  messen  könnten,  dasz  er  auf  dessen  grundlagen  ein  für 

die  bescheidensten  ansprücbe  genügend  und  richtig  ausgebautes  ge- 
bäude  errichtet  habe :  das  kann  unterz.  schlechterdings  nicht  urteilen. 

Kz.  hat  überhaupt  nicht  das  was  man  'treffer'  nennt  —  man  ver- 
gleiche nur  die  anzahl  der  treffer  in  Mendelssohns  30seitigem  auf- 

satze  Philol.  XLIX  140  ff.  mit  der  der  dickleibigen  krit.  studien  und 

sonstigen  auf  die  Sib.  bezüglichen  arbeiten  von  Rz.  —  welche  gäbe 
aber,  wie  schon  bemerkt,  der  zukünftige  hg.  der  Sib.  nahezu  vor 
allem  nötig  hat.  und  Rz.  konnte  unmöglich  viele,  besonders  aber 

keine  haupttreffer  —  wie  zb.  Mendelssohn  XI  213  f.  287  f.  —  er- 
ringen: dazu  fehlte  ihm,  dem  das  rein  äuszerliche  offenbar  das  haupt- 

Interesse  erregte,  die  Vertiefung  in  den  stoff  dieser  ungeahnt  stoff- 
reichen dichter  im  weitesten  sinne,  wie  oben  nachgewiesen  ist.  und 

schlieszlich  noch  eines  —  aber  nicht  dem  rang,  sondern  nur  der  reihe 
nach  schlieszlich  —  :  unternimt  man  es  einen  ungeheuer  verdorbenen 
text  (auch  die  bedeutendem  schaden  zählen  nach  hunderten)  wieder 
herzustellen,  so  kann  auch  die  technische  manipulation  des  flickens 
nicht  anders  als  nach  einem  einheitlichen  plan,  nach  einer  verläsz- 
lichen  richtschnur  geschehen,  wie,  wo  und  wann  sind  jene  scharen 
von  Schädigern  in  den  text  eingefallen  ?  ist  das  (wie  der  waidmann 
sagt)  nach  warmen  spuren  auszumachen,  so  braucht  man  mit  sicherer 
aussieht  auf  erfolg  das  eingestellte  jagen  nur  zu  beginnen  und  abzu- 
schieszen.  untei'z.  will  nächstens  ein  hundert  aus  seiner  beutemasse 
als  probe  vorlegen  und  auch  Rzach,  der  nur  ein  ungeordnetes 
pirschen  betrieben  hat,  wird  ihm  recht  geben  müssen  und  ihn  dann 
auch  besser  verstehen. 

Ktti  cu  ixev  oÜTUJ  x«ipC)  caqpriYope  xctTpe  CißuXXa* 
aÜToip  ifOj  Ktti  ceio  Kai  aXXric  /iviico|ii'  doibfic. 

gären  Sibyllen  oder  überhaupt  des  hellenistischen  sprachlebens  gebandelt 
zu  haben? 

"  freilich  dasz  II  212  keXn^uGov  (st.  -av)  und  III  578  |ufi\a  (st.  |nfipa, 
wie  Mendelssohn  inzwischen  endlich  verbessert  bat)  auch  bei  Rz.  noch 
wieder  erscheinen  konnte,  ist  schier  unglaublich. 

Leipzig.  Karl  Büresch. 
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73. 
ZU  PLATONS  POLITEIA. 

VII  532  ̂   •=  Ti  oöv ;  ou  öiaXeKTiKfiv  xauTriv  ir\y  Ttopeiav  KaXeTc ,' 

Ti  lariv;  'H  be  ̂ e,  fjv  b'  i^ih,  \ucic  xe  dirö  TuJv  bec)uOuv  Kai  ineia- 
cipocpr)  dTTÖ  TUJV  cKiuJv  eKi  Tct  eibuuXa  Kai  tö  cpüiJc  Kai  gk  toO  Kaia- 
Yeiou  eic  töv  fiXiov  eTtdvoboc,  Kai  eKei  Trpöc  )Liev  id  l(u6.  le  Kai 

cpuid  Kai  TÖ  ToO  fiXiou  qpujc  ct'  dbuvaiiiia  ßXerreiv ,  irpöc  be  Td  ev 
ijbaci  9avTdc|uaTa  öeia  Kai  cKidc  tojv  övtujv  .  .  Ttdca  amr]  r\ 

7TpaY|LiaTeia  tijuv  t6xvujv  ,  de  biriXöoiaev ,  TauTr|v  e'xei  Trjv  buvajuiv 
Kai  eixavaTUJYriv  toO  ßeXTicTou  ev  ̂ ^vxf]  rrpöc  Tfjv  toO  dpiCTOu  ev 
ToTc  ouci  9eav,  uJCTiep  TÖTe  toO  caqpecTdTou  ev  cujjuaTi  irpöc  ti^v 
ToO  cpavoTdTOu  ev  tuj  cuu|uaTO€ibeT  t€  Kai  opaTuJ  töttuj.  in  dieser 
periode  ist  ein  mangel  der  Überlieferung  durch  Nägelsbach  glück- 

lich beseitigt,  indem  er  eT'  dbuvajuia  für  das  hsl.  eir'  dbuvajuia  ein- 
setzte, ein  anderer  fehler  ist  als  solcher  zwar  längst  erkannt,  meines 

Wissens  aber  noch  nicht  wirklich  geheilt:  es  ist  dies  das  Geia  hinter 
qpavTdcjLiaTa.  hat  es  auch  Verteidiger  gefunden ,  so  zeigt  doch  ein 
blick  auf  den  Zusammenhang  seine  völlige  unstatthaftigkeit  an  dieser 
stelle :  denn  nicht  von  den  ideen  ist  hier  die  rede,  sondern  von  dem 
womit  die  ideen  nach  dem  höhlenbilde  verglichen  werden ,  von  den 
gegenständen  der  sinnlichen  anschauung,  den  naturdingen  und  ihren 

abspiegelungen  im  wasser  oder  sonstwo,  zu  dieser  Innern  Unmög- 
lichkeit des  Geia  an  diesem  platze  gesellt  sich  nun  noch  ein  schreien- 

der misstand  in  dem  äuszern  Verhältnis  unseres  Satzgliedes  zu  dem 
vorhergehenden,  die  einzige  grammatische  erklärung,  die  unsere 
Worte  zulassen,  ist  die  von  Stallbaum  gegebene,  dasz  man  sich  nem- 
lich  aus  dem  vorhergehenden  dbuvajuia  ßXeneiv  ein  buva)Liic  ßXeneiV 
herausnimt:  ein  recept  dessen  anwendung  man  sich  bei  Aristoteles 
zuweilen,  bei  Piaton  schwerlich  gefallen  lassen  darf,  die  zwiefachen 
krankheitssymptome  weisen  deutlich  auf  den  sitz  des  leidens.  man 

kann  nicht  in  zweifei  darüber  bleiben,  dasz  Geia  durch  ein  den  for- 
derungen  des  Zusammenhanges  entsprechendes,  dh.  den  begriff  des 
ßXeTieiv  enthaltendes  substantivum  und  zwar  im  hinblick  auf  das  den 
ganzen  satz  eröffnende  und  beherschende  f]  durch  ein  substantivum 
feminini  generis  ersetzt  werden  musz.  dasz  dies  nicht  Madvigs  dbeia 
sein  kann,  bedarf  keiner  besondern  auseinandersetzung;  ebensowenig 
aber  bedarf  es,  hoffe  ich,  einer  weitläufigen  auseinandersetzung,  dasz 
das  richtige,  durch  den  sinn  wie  durch  die  anlehnung  an  die  hsl.  Über- 

lieferung gleich  sehr  empfohlene  wort  Gea  ist,  spedatio,  intuUns,  wie 
es  entsprechend  gleich  darauf  für  das  gebiet  der  vörjcic  heiszt  Tipöc 
TfjV  Toö  dpicTOu  ev  toic  ouci  Geav. 

.  Ich  benutze  die  gelegenheit,  noch  eine  kleinigkeit  beizufügen. 

in  dem  dramatisch  erregten  absatz  des  ersten  buches,  wo  das  un- 
gestüme dreinfahren  des  Thrasymachos  geschildert  wird,  dem  So- 

krates  mit  so  viel  ruhe  wie  ii'onie  begegnet,  widerstreben  die  letzten 
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Worte  desSokrates  336^  oiou  te  cu,  iJu  cpiXe*  dW  oTjuai,  ou  buvd- 
l^eGa  jeder  vernünftigen  erklärung.  das  von  Bekker  dafür  eingesetzte 
Oiou  Y£  c^  bßbt  den  anstosz  auch  nicht,  scheint  mir  nach  dem  vor- 

ausgehenden [iY\  YCtp  br\  OIOU  vielmehr  unmöglich,  vielleicht  sind 
die  Worte  nur  entstellt  aus  dem  bekannten,  an  dieser  lebhaft  ironi- 

schen stelle  sehr  passenden  ausruf  iou  loO,  uj  qpiXe,  dW  usw. 

'aber  wehe,  o  freund,  unsere  kraft,  glaube  ich,  reicht  nicht  aus  dazu.' 
dabei  wäre  denn  nach  qpiXe  blosz  mit  komma  zu  interpungieren  und 
der  ausruf,  wie  üblich,  dem  dXXd  vorangestellt,  so  ixä  TÖv  Aia 

dXXd  oder  )Lid  AC  dXX':  vgl.  Heindorf  zu  Gorg.  499''  und  Ast  lex. 
Piaton.  I  s.  100  f.  die  entstehung  des  oiou  erklärt  sich  sehr  einfach 
dadurch,  dasz  das  vorhergehende  wort  (auTÖ)  mit  o  endigt,  das 
zweite  iou  wurde  dann  zu  re  cu  (so  der  Parisinus,  6ine  hs.  blosz  cu, 
andere  hss.  haben  die  worte  verschieden  zurechtgestutzt),  wobei  man 
an  die  häufige  Verwechslung  von  ou  und  cu  in  den  hss.  denke. 
Weimar.  Otto  Apelt. 

74. 
ARCHAISCHE  GRIECHISCHE  INSCHRIFTEN. 

In  dem  neuesten  hefte  der  revue  arch6ologique  werden  von 

WFröhner  zwei  archaische  gi'iechische  inschriften  auf  bronce  ver- 
öffentlicht, die  sich  in  der  samlung  des  grafen  Tyszkiewicz  befinden, 

die  eine  derselben  steht  auf  einem  diskos,  auf  welchem  sie,  wie  die 
beigefügte  schöne  abbildung  zeigt,  in  einer  spirale  von  rechts  nach 
links  herumläuft;  sie  stammt  aus  Kephallenia  und  ist  bereits  vor 

ihrer  Veröffentlichung  von  Kirchhoff  (Studien "*  s.  167)  zur  feststel- 
lung  des  alten  alphabets  dieser  insel  verwertet  worden,  der  heraus- 
geber  liest: 

'€HuuTpa  (EXZOTPA)  )u'  dveGriKe  AiFoc  Koupoiv  (90P0IN)  )ueYdXoio 
XdXxeov,  il)i  (HOl)  vkace  KeqpaX(X)dvac  |ueTa9uuouc  (-MOZ), 
und  weist  sehr  schön  nach ,  wie  die  ausdrücke  dieses  epigramms  be- 

kannte epische  sind:  die  KecpaXXfjvec  |ueYd6u]U0i  stammen  aus  dem 
Schiffskatalog  (B  631),  und  Aiöc  Koupouc  jueYdXoio  steht  in  dem 
Homerischen  hymnos  auf  die  Dioskuren  (33,  9).  aber  nun  soll  dieser 

diskos  von  einer  frau  geworfen  sein,  von  der  die  groszherzigen  Kephal- 
lenen  sich  im  diskoswurf  besiegen  lieszen,  und  diese  frau  soll  Exotra 
heiszen.  hier  erhebt  sich  mit  notwendigkeit  der  zweifei,  und  derselbe 
wächst,  wenn  man  sieht  dasz  das  T  des  namens  seine  wagerechte  nicht 
oben  sondern  unten  hat  und  das  P  sich  von  den  übrigen  P  der  inschrift 
sehr,  von  den  A  aber  (d)  nur  durch  ein  anhängsei  unterscheidet, 
welches  das  P  anderswo,  nur  nicht  auf  dieser  inschrift  kennzeichnet, 

dem  hg.  ist  es  auch  keineswegs  entgangen,  dasz  manch  einer  'GEoiba 
würde  lesen  wollen;  aber  er  sagt  ganz  mit  recht,  dasz  diese  lesung 

nichts  bessere,  nun  aber  bietet  sich  nach  der  Photographie  augen- 
scheinlich auch  noch  die  möglichkeit  den  zweiten  buchstaben  des 
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namens  als  Y  statt  als  X  (Y)  zu  fassen;  nemlich  der  vermeintliche 
rechte  schenke!  (wie  gesagt,  die  inschrift  geht  von  rechts  nach  links) 
sieht  ganz  und  gar  wie  eine  Wiederholung  des  obersten  Striches  von 
E  aus ,  neben  welchem  er  herläuft,  so  käme  denn  Gucoiba  heraus, 
und  damit  ein  verständlicher  name ,  von  eu  und  ca)C  (mag  man  nun 

-Oiba  oder  -uuiba  lesen),  werden  wir  nun  hiermit  auch  die  frau  los, 
den  ersten  anstosz?  ich  glaube  ja:  denn  frauennamen  auf  -iba  gibt 
es  bekanntlich  nicht,  sondern  die  gehen  auf  -ic  aus;  der  Eucoiba 
musz  ein  mann  sein,  freilich  —  wo  ist  denn  das  C  des  nominativs, 
wenn  es  ein  mann  ist?  man  könnte  und  würde  nun  sagen,  das  sei 
irrtümlich  ausgelassen,  wenn  nicht  andere  inschriften  zur  vorsieht 

mahnten,  auf  grund  deren  Bechtel  (zu  dialekt-inschr.  3025  z.  17) 
und  Baunack  (studien  I  233)  die  lehre  aufgestellt  haben,  dasz  bei 
den  Doriern  (und  Thessalern)  das  c  im  nominativ  der  masculina  der 
ersten  decl.  habe  fehlen,  und  dafür  im  genitiv  habe  stehen  können, 
ich  habe  mich  dieser  lehre  gegenüber  bisher  skeptisch  verhalten, 
weil  mir  die  beispiele  zu  wenig  zahlreich  waren,  und  weil  ich  vor 
allem  jede  regel  vermiszte;  jetzt  aber  musz  man  der  sache  näher 

treten,  ob  sich  eine  regel  gewinnen  läszt.  die  hier  in  betracht  kom- 
menden andern  beispiele  sind :  <t>i\OKXeiba  nom.  Leukas  (nicht  mehr 

archaisch),  dial.-inschr.  3179,  TTpOKXeibac  genitiv  (nach  der  unge- 
künstelten exegese)  Anaktorion  (oder  gegend  desselben)  ebd.  3175 

(archaisch),  das  hält  sich  also  in  der  nachbarschaft  von  Kephallenia 
und  bleibt  auf  die  patronjmika  beschränkt,  zur  bekräftigung  einer 
regel  gehört  aber  auch,  dasz  keine  entgegengesetzten  beispiele  da. 
seien ,  mindestens  keine  von  diesen  selben  orten  aus  derselben  zeit : 
denn  das  ist  nicht  anzunehmen,  dasz  es  in  der  willkür  des  sprechen- 

den gelegen  habe  TTpoKXeiba  als  nominativ  oder  genitiv ,  und  TTpo- 
KXeibac  als  genitiv  oder  nominativ  zu  gebrauchen,  die  durchführung 

der  regel  nun  gelingt  für  Leukas,  Anaktorion,  Kephallenia  so  ziem- 
lich, vielleicht  dank  der  sehr  geringen  zahl  von  inschriften,  die  wir 

von  diesen  orten  haben;  aber  eine  ausdehnung  nach  Akarnanien, 
Ambrakia,  vollends  Korkyra,  Korinth,  oder  nach  Achaia,  verwehrt 

sich  alsbald  völlig,  und  selbst  von  Leukas  ist  eine  münze  mit  CiUKpa- 

Ti'bac  da,  was  nach  den  andern  münzlegenden  des  ortes  nominativ 
sein  musz,  freilich  aber  aus  junger  zeit  stammt.^  als  ratio  aber  für 
die  regel,  wenn  es  ja  eine  ist,  wäre  zu  geben,  dasz  diese  namen  auf 

-ibac  immerhin  eine  art  von  hypokoristika  sind,  und  dasz  die  hypo- 
koristika  auch  sonst  mehrfach  das  c  im  nominativ  entbehren,  nem- 

lich die  feminina  auf  uu  und  die  boiotischen  mannsnamen  auf  -€i, 
-IOC  wie  TTTUutXXei.  also  entweder  hat  kraft  einer  solchen  regel  der 
€iiCoiba  kein  C,  oder  es  ist  bei  ihm  und  bei  OiXoKXeiba  die  nach- 
lässigkeit  des  graveurs  an  dem  fehlen  des  buchstabens  schuld,  und 
TTpOKXeibac  ist  nominativ,  oder  das  c  ist  falscher  zusatz.  warten  wir 

*  den  'Avbpuuviöac  leukadischer  münzen  (catalogue  of  the  Greek 
coins  in  the  British  Museum,  Thessaly  to  Aetolia  s.  186)  übergehe  ich: 

es  scheint  'Avöpujviöa  zu  stehen  und  dann  darunter  AZ. 
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auf  weitere  funde  und  vergleichen  jetzt  nur  noch  für  die  bildung  des 
namens  das  thessalische  Couibac  =  Ccuibac  und  den  bildhauer  Coibac 

aus  Naupaktos  bei  Pausanias  VII  18, 10,  der  indes  auch  Cuuibac  ge- 
heiszen  haben  kann :  denn  die  künstlerinschrift  war  archaisch. 

Die  zweite  bronceinschrift  soll  aus  Hermion  stammen ,  was  in- 
dessen, wie  Fröhner  aufweist,  mit  den  buchstabenforraen  unverein- 

bar ist;  sie  musz  nach  denselben  und  nach  dem  dialekte  vielmehr  aus 

Argos  sein,  die  kleine  tafel ,  von  der  wieder  eine  Photographie  bei- 
liegt, ist  bis  auf  die  linke  obere  ecke  und  ein  stück  des  obern  randes 

vollständig,  wie  sich  insbesondere  darin  zeigt,  dasz  die  erste  zeile 

als  Überschrift  gröszer  und  mit  weiten  abständen  der  buchstaben  ge- 
schrieben, unten  aber  sehr  viel  freier  räum  ist.  doch  ist  auf  der 

linken  seite  auch  von  dem  erhaltenen  einiges  schwer  lesbar,  der  hg. 

nun  gibt  folgenden  text:  0]€icaup6[v  :  xöv  :  ev]  :  läc  :  'AGavaiac  : 
aiTicTic  :  I  (2)  [ttotoJv  :  ßoXdv  :  t[6vc]  dvqp'  'Apicciova  :  e  t6v(c) 
cuvapTuovTttc  1  (3)  [.  .  b]e\ov  xiva  Ta^xiav  euGuvoT  :  reXoc  e'xov 
(dh.  e'xuuv)  :  ebiKac  (dh.  ck  bkac)  |  (4)  [ai]  be  biKdcZ;aiTO  ;  tov 
Ypacc)LidTov  :  hevena  idc  KaTa|(5)0ecioc  :  eidc  (dh.  Ik  xdc)  : 

dXidccioc  :  Tpexo  Kai  bajueuecc0o  :  evc  |  (6)  'AGavaiav  :  ha  be 
ßoXd  TTOTeXaio  :  havxiTuxövca  :  ai  |  (7)  be  Ka  )Lie  :  auroi  :  evoxoi 

evTO  :  evc  'Aöavaiav.  man  versteht  das  so  natürlich  nicht;  aber 
auch  nicht  mit  den  erklärungen  des  hg.,  die  ihm  selbst  nicht  durch- 

weg genügen,  suchen  wir  also  selbständig  einzudringen,  und  zwar 
von  dem  letzten  teile  an,  der  der  am  besten  erhaltene  ist.  z.  5 

ipe'io  Kai  bajueuecGo  evc  'AGavaiav  heiszt:  der  soll  verbannt  sein 
und  (sein  vermögen)  confisciert  werden  für  den  schätz  der  Athene. 

rpeiv  =  qpeuyeiv  ist  lakonisch  (ö  tpe'cac);  unklar  ist  zur  zeit,  ob 
man  Tpi'iTuu  oder  TpeiTUU  zu  transcribieren  hat.  d  be  ßujXd  (vgl. 
dial.-inschr.  3277)  TTOTeXdiuJ  dvxiTUXÖvca  'der  (jedesmalige)  rat 
aber,  der  das  verbrechen  ertappt,  soll  (das  vermögen)  eintreiben'. 
TTOTeXdTUJ  erklärt  auch  Fröhner  so;  es  ist  hier  ein  neues  beispiel  für 
die  dorische  flexion  dieses  verbums  mit  a  statt  r)  bzw.  U),  die  ich 
bereits  bei  Kühner  bd.  I  nachtr.  s.  641  f.  hervorgehoben  habe,  wenn 
aber  Fröhner  dvTiTUXÖvca,  unter  Vernachlässigung  des  Spiritus  dh. 

des  artikels,  mit  'en  donnant  son  concours'  erklärt,  so  weisz  ich  für 
diese  bedeutung  keine  belege:  ich  meinerseits  vergleiche  |Lidxac 

dvTiTuxövTtt  Find.  Nem.  7, 42,  dazu  dvTido),  dvTißoXe'uu.  —  ai  be  na 
|Lir|,  aÜTOi  evöxoi  evTuu  evc  'AGavaiav  'si  non,  qu'ils  (les  conseillers) 
soient  eux-m6mes  responsables  envers  Ath6n6'.  hier  ist  kein  streit 
noch  zweifei,  —  Die  Strafbestimmungen  haben  wir  also;  es  bleibt 
das  verbrechen,  da  müssen  wir  uns  nun ,  meine  ich ,  erinnern ,  dasz 
die  alten  broncen,  so  die  lokrischen  und  die  eleischen,  auch  sonst 
recht  fehlerhaft  geschrieben  sind ,  und  dürfen  keinen  anstosz  daran 
nehmen,  aiTiCTic  in  z.  1  als  verschrieben  für  ai  Tic  anzusehen,  denn 
was  soll  man  machen?  aiTiCTic  als  Verbalsubstantiv  von  aiTiZ^uu, 

wie  der  hg.  will  ('le  contröle'  mit  f ragezeichen),  geht  doch  nicht  an. 
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das  verbum  nun,  oder  ein  verbum,  zu  ai  ist  euGuvoi  z.  3,  was  'in 
strafe  nehmen'  heiszt,  s.  Dittenberger  im  index  VI  zur  sylloge.  dazu 
subject  TeXoc  ex^V  ein  magistrat  (Thuk.  V  47,  9);  object  ßuuXdv 

TÖvc  dvcp'  'ApiCTUUva  r\  töv(c)  cuvapTUOViac.  der  rat  eines  be- 
stimmten Jahres  wird  hier  nach  seinem  Vorsteher  bezeichnet;  vgl. 

dial.-inschr.  3277  dpr|Teue  Ae'uuv  ßuuXac,  hierzu  3315  (Mykenai) 
öpicietje  ba)LiiopTUJV  AeXcpiuuv  und  3316  dpr|T[eue  .  .  .  (wonach 
dpriieueiv  nicht  sowohl  mit  dpr|Trip  als  mit  dpeir]  dpiCTOC  zu- 

sammenzuhängen scheint),  die  dpiOvai  in  Argos  kennen  wir  aus 
Thukydides  V  47.  es  wird  also  diesen  behörden  indemnität  erteilt 

■und  durch  Strafandrohung  gegen  anderweitige  magistrate  verbürgt, 
wofür?  doch  tijuv  YP«cc;idTuuv  (??)  eveKa  tdc  KaiaGecioc  f|  idc 

dXidccioc,  z.  4  f.  Ypdcc)Lia  leitet  Fröhner  ab  von  Ypduu  'ronger'; 
Hesychios  hat  Ypciiveiv  ecGieiv;  aber  welchen  möglichen  sinn  gibt 
dies  hier?  der  hg.  denkt  an  Veruntreuung  durch  abfeilen  von  gold- 
stücken,  indem  er  tujv  TP-  ̂ ait  biKttcZiaiTO  verbindet;  ich  denke,  wir 
sehen  uns  hier  nach  einer  andern  lesung  um.  nun  ist  es  nach  der 
Photographie  nicht  unmöglich,  das  f  (h)  zum  v  zu  ergänzen,  das 
vermeintliche  p  aber  sieht  eher  wie  ein  b  (D)  aus;  so  hätten  wir 
TONNAAZZMATON,  dh.  TUJv  bacC|udTUUV,  mit  einem  irrtümlich 
wiederholten  N ,  vgl.  das  doppelte  TU  in  z.  1.  bdcjuaia  aber  er- 

klärt Hesychios  als  bia)nepiC)LiaTa ,  und  man  kann  somit  wenigstens 
etwas  zu  verstehen  glauben ;  es  waren  von  irgend  etwas  die  anteile, 

sagen  wir  die  zehnten,  im  schätze  der  Athene  niedergelegt  (Kata- 

Gecioc).  dXidccioc  aber  erinnert  an  die  'AXiaia  ('HXiaia)  genannte 
gerichtsstätte  der  Argeier,  schol.  Eur.  Or.  861 ;  wenn  es  heiszt  'rechts- 
sprechung'  (so  Fröhner)  wie  in  Athen  fiXiaciC,  so  hat  man  an  ge- 

richtliche confiscationen  zu  denken,  wovon  der  zehnte  in  den  sehatz 
der  göttin  abgeführt  war.  so  weit  nun  kann  man  ohne  ergänzungen 
kommen  ;  der  rest  ist  unsicher  oder  noch  mehr  unsicher,  ich  fasse 

das  weitläufig  geschriebene  0]Ticaup6[v  Tov  ev?]  tdc  'AGavalac  als 
Überschrift,  die  auszerhalb  der  construction  steht'-;  an  die  lesung 
GEIZ,  glaube  ich  noch  nicht,  da  man  nach  der  Photographie  gerade 
so  gut  oder  so  schlecht  auch  hinter  dem  Z  ein  I  erkennen  kann;  es 
ist  eben  viel  räum  und  die  erhaltung  übel,  dann  ai  Tic  [idjv  ßujXdv 

TÖVC  dvcp'  'ApiccTuuva  y\  töv(c)  cuvapTuovTac  |  [ri  dXJXov  Tivd 
Tajaiav  (von  dem  E  vor  AüN  ist  auf  der  Photographie  nichts  zu  er- 

kennen) euGuvoi  TeXoc  exujv  f\  biKac|[Tr]p]  (von  dem  A,  welches 
der  hg.  an  stelle  des  P  liest,  sehe  ich  fast  nichts),  f|  biKacZ^oiTO  (alle 

buchstaben  vom  Z  an  sehr  unklar;  aber  -Zauo  ist  sprachlich  unmög- 
lich) TUJV  baccjudTuuv  evexa  Tdc  KaTaGecioc  fi  Tdc  dXidccioc,  TpriTUJ 

(TpeiTUü)  Kai  ba|ueuec0uu  evc 'AGavaiav  d  be  ßujXd  TTOTeXdTou  dvTi- 
Tuxövca*  ai  be  Ka  juri,  auTOi  evöxoi  e'vTuj  evc  'AGavaiav. 

^  der   genitiv   wie   in   den  Überschriften  der  Inschrift  von  Andania, 
Dittenberger  388,  wo  nur  einige  male  irepi  zugefügt  ist. 
Kiel.  Friedrich  Bläss. 
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75. ALTE  VERWÜNSCHUNGSFORMELN. 

I 

Bei  den  Griechen  wie  bei  den  Römern  war  im  volksmunde  eine 

reihe  von  Verwünschungen  in  gebrauch,  welche  das  mit  einander  ge- 
mein hatten,  dasz  durch  sie  etwas  böses  von  dem  sprechenden  oder 

überhaupt  von  den  wohnungen  der  menschen  hinweg  gewiesen  ward 
an  einen  öden  ort,  wo  es  keinen  schaden  bringen  konnte,  besonders 
in  das  meer  oder  auf  die  gipfel  der  gebirge.  angewandt  wurden  die- 

selben gegen  krankheiten  und  übel  jeglicher  art,  aber  auch  gegen  per- 
sonen,  welche  mau  auf  diese  weise  eben  als  dem  allgemeinen  wohle 
verderblich  hinstellte,  mehrere  der  bezeichneten  Verwünschungs- 

formeln sind  in  unsern  quellen  rein  überliefert,  aber  es  kommen 
selbstverständlich  auch  solche  stellen  der  alten  litteratur  in  betracht, 
welche  wenigstens  auf  dem  nemlichen  vorstellungskreise  beruhen, 
der  jenen  zu  gründe  liegt,  die  also  mittelbar  das  Vorhandensein  der- 

artiger formein  bezeugen,  selbst  die  höchste  kunstdichtung  der  alten 
pflegte,  wo  es  passend  und  wirksam  erschien,  einen  volkstümlichen 
ton  anzuschlagen ,  und  so  ist  es  nicht  zu  verwundern ,  dasz  auch  in 
ihr  beispiele  für  das  eine  wie  für  das  andere  vorkommen,  ich  ver- 

einige hier,  was  ich  in  dieser  hinsieht  gesammelt  habe,  wahrschein- 
lich ist  mir  nicht  weniges  entgangen,  was  andere  nachtragen  mögen, 

im  zusammenhange  meiner  darstellung  wird  sich  manche  stelle  als 
in  der  that  hierher  gehörig  erweisen,  welche  für  sich  betrachtet  viel- 

leicht nicht  die  auffassung  zu  rechtfertigen  scheint,  die  ich  ihr  gebe. 
Ich  beginne,  wie  billig,  mit  Homeros.  in  der  Ilias  Z  345  ff. 

wünscht  Helene,  als  Urheberin  alles  vor  Troja  geschehenden  Un- 
glückes sich  bekennend,  dasz  am  tage  ihrer  geburt  eine  böse  Winds- 

braut sie  fortgerafft  hätte  auf  ein  gebirge  oder  in  die  meei'eswogen: 

üjc  |u'  öcpeX'  rjjuaii  tuj  öxe  )Lte  TipujTOV  tckg  M'Itiip  oi'xecGai  irpo- 
(pepouca  KttKr]  dve'juoio  öüeXXa  eic  öpoc  f\  eic  KUjua  KoXucpXoicßoio 
GaXdccric,  ev0a  )ue  ku)u'  dTtöepce  Tidpoc  idbe  epTa  fevicQai.  damit 
spricht  sie  gegen  sich  selbst  einen  fluch  aus,  wie  man  ihn  sonst  gegen 
eine  allgemeine  plage  zu  richten  pflegte,  dasz  die  worte  eic  öpoc  f\ 
eic  KUjua  formelhaft  sind ,  läszt  sich  schon  daran  erkennen ,  dasz  der 
relativsatz  mit  ev9a  nur  an  den  zweiten  begriff  sich  anschlieszt,  eine 
thatsache  die  dem  Eustathios  oder  seinem  gewährsmann  den  anlasz 

zu  einer  lächerlichen  bemerkung  gegeben  hat',  und  dasz  das  wort 
KUjLia  wiederholt  wird,  das  nemliche  zeigt  die  art  wie  Plutarch  de 

adul.  36  s.  73^  von  dem  Homerischen  verse  gebrauch  macht:  laöi' 
aTraiToOjiiev  oi  qpiXoi,  xaGi'  ecfiv  oiKeia,  Tipöc  Tauia  Tre'qpuKac* 

*  Eustathios  sagt  zdst.  s.  646,  22  ff.:  qpGopäc  bk  kixvqcQr]  Tf|c  ck 
ToO  KU|uaToc  luövou  dKpißüüc.  TÖ  YOip  TOI  öpoc,  ff\c  Kai  auTÖ  |u^poc  öv, 
ouK  eE  ävctYKrjC  oü6e  xaxü  oijtuj  qpGepei  töv  Otto  GueWric  äve|uou  r)p- 
TraTMevov  ^uuc  eKei.  TTpöc  biacToXr'iv  bk  apTTaYflc  ̂ xepoiac  epp^Sr)  tö «eic  öpoc  f\  eic  Köjua». 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1891  hft.  8  u.  9.  36 
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eKeiva  b'  dTTobi07TO|UTTriTeov  « eic  öpoc  r|  eic  Ku/ia  rroXuqpXoicßoio 
GaXdccric».  man  mag  auch  daraus  abnehmen,  wie  verkehrt  es  ist 
das  in  den  Homer-handschriften  wie  in  den  citaten  des  verses  ein- 

stimmig überlieferte  eic  vor  KO|Lia  einer  grammatikerregel  zu  liebe 
in  ec  umzuwandeln,  wie  neuerdings  wieder  Rzach  gethan  hat. 

In  Sophokles  König  Oidipus  190  ff.  heiszt  der  chor  den  pest- 
gott  von  Theben  hinweg  in  den  Okeanos  oder  in  das  thrakische  meer 

fliehen:  "Aped  le  töv  luaXepöv,  oc  vOv  axaXKOc  dcTTibuuv  cpXe'Yei 
|ae  TrepißöriTOc,  dvxidZiuu  traXiccuTOV  bpd|ari|ua  vuuTicai  Tidipac 

dnoupov,  eil'  ec  ]ueYav  GdXajuov  'AjuqpiTpiiac  eiV  ec  xöv  dTTÖHevov 
öpiaov  GprjKiov  KXubujva.  denn  unter  dem  jue^ac  8dXa]uoc  'A|nq)i- 
Tpiiac  ist  unzweifelhaft  mit  Musgrave  der  atlantische  ocean,  nicht, 
wie  ein  teil  der  ausleger  will,  das  Mittelmeer  zu  verstehen,  da  es, 
abgesehen  von  andern  gründen ,  hier  doch  am  passendsten  war  die- 

jenigen meere  zu  nennen,  welche  den  Hellenen  als  die  äuszersten 
des  erdkreises  galten,  dasz  aber  damit  der  dichter  gewisser maszen 

ein  Zugeständnis  an  die  volkstümliche  anschauung  macht,  welche  be- 
freiung  von  allem  bösen  durch  Verwünschung  desselben  ins  meer  er- 

hoffte, läszt  sich  um  so  weniger  verkennen,  als  gleich  darauf,  noch 
in  derselben  strophe,  eine  ganz  andere,  der  erstem  im  gründe  wider- 

sprechende Vorstellung  platz  greift:  da  soll  Zeus  den  verhaszten  gott 
durch  seine  blitze  vernichten ;  worauf  dann  in  der  gegenstrophe  Apol- 
lon,  Artemis  und  Bakchos  aufgefordert  werden  mit  ihren  pfeilen  und 
fackeln  ihm  direct  zu  leibe  zu  gehen. 

In  Euripides  Herakles  649  ff.  äuszert  sich  der  chor  über  das  ihn 

drückende  greisenalter  folgendermaszen :  TÖ  be  Xuypöv  qpBovepöv^ 

Te  Yfjpac  juico)  •  Kaid  Kujidiijuv  b'  eppoi,  juribe'  ttot'  ujqpeXev  BvaTuJv 
buujuaxa  Kai  iröXeic  eXOeiv,  dXXd  Kai'  aiGe'p'  aiei  TTiepoTci  qpopeicOiu. hier  musz  auf  den  ersten  blick  befremden  dasz,  nachdem  das  alter 
eben  erst  hinweg  in  die  wogen  des  meeres  gewünscht  worden, 
gleich  darauf  mit  ganz  verändertem  bilde  gesagt  wird,  es  möge 
immer  in  äthershöhen  auf  schwingen  dahingetragen  werden,  von 
den  erklärern  hat  meines  wissens  nur  Wilamowitz  nötig  gefunden 
hierüber  eine  bemerkung  zu  machen,  er  sagt  (Eur.  Her.  II  s.  177): 

'hier  wird  also  zunächst  das  alter,  das  den  chor  drückt,  von  ihm  weg- 
gewünscht, Kaid  KUjudiuJV  eppoi  ist  nur  die  formelhafte  einkleidung. 

dann  erweitert  (?)  sich  das  zu  dem  allgemeinen  wünsche,  dasz  die 
verhaszte  gewalt  nimmer  auf  erden  ihr  wesen  begonnen  hätte,  da 

sie  einmal  da  ist,  soll  sie  bleiben,  wo  sie  nicht  schaden  kann.'  damit 
ist  er  auf  der  richtigen  spur,  aber  den  eigentlichen  Sachverhalt  hat 
er  doch  nicht  völlig  erfaszt.  offenbar  sind  die  worte  Kttid  KUjudiUJV 
eppoi  ein  volkstümlicher  fluch,  welcher  bereits  so  zur  formel  erstarrt 
war,  dasz  man  sich  bei  anwendung  desselben  kaum  noch  der  zu 
gründe  liegenden  Vorstellung  bewust  ward ,  sondern  mehr  nur  den 
allgemeinen  begriff  der  Verwünschung  damit  verband,    nur  unter 

2  so  Wilamowitz  am  wahrscheinlichsten  für  das  überlieferte  qjöviov. 
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dieser  Voraussetzung  läszt  sich  das  folgende  ganz  verstehen  und 
rechtfertigen,  dasz  die  strophe,  in  welcher  der  fluch  vorkommt, 
überhaupt,  wie  im  versmasz,  so  im  inhalt  volkstümliche  weisen  an- 

schlägt, hat  Wilamowitz  selbst  dargelegt  (s.  175  f.). 
Wie  hierEuripides  das  alter  ins  meer,  so  verwünscht  Timokreon 

in  dem  bekannten  skolion  bei  Bei-gk  PLG.  III''  s.  540  den  reichtum 
als  die  quelle  aller  übel  unter  den  menschen  in  den  Tartaros :  UJcpeXec 

f\  tu  TuqpXe  TTXouTe,  jurixe  v}  jurji'  ev  GaXdccr]  junr'  ev  oupavuj 
(pavnjiev,  dXXd  Tdpiapöv  le  vaieiv  Kdxe'povia"  bid  ce  Tdp  xd  Travi' 
ev  dvBptJUTTOic  KttKd.' 

Ich  reihe  hieran  eine  anzahl  von  stellen  der  sog.  Orphischen 

hymnen,  die  manches  gute  körn  alten  glaubens  und  brauches  ent- 
halten, und  gehe  von  dem  hymnos  auf  den  KepauviOC  Zeuc  (XIX) 

aus,  welcher  für  die  erkenntnis  der  jenen  Verwünschungen  zu  gründe 
liegenden  Vorstellung  sehr  belehrend  ist,  insofern  hier  v.  18  f.  der 
gott  gebeten  wird  seinen  heftigen  zorn,  dh.  seine  blitze,  in  die  wogen 
des  meeres  und  auf  die  gipfel  der  berge  fallen  zu  lassen:  dXXd, 

juttKap,  9u)Li6v  ßapuv  ejußotXe  KUjiaci  ttövtou  r\h'  öpeujv  Kopuqpfjcr 
TÖ  cöv  Kpdioc  icjuev  ctTiavTec.  ganz  ähnlich  heiszt  es  nun  aber 
auch  von  krankheiten  und  schmerzen  in  dem  hymnos  auf  Artemis 

XXXVI 16  TTe'inTTOic  b'  eic  öpe'ujv  KecpaXdc^  voucouc  le  Kai  äXvv  — 
Anderwärts  treten  statt  der  berggipfel  oder  der  meereswogen  die 
grenzen  der  erde  ein.  so  in  dem  hymnos  auf  Pan  XI  22  f.  dY«6riv 

b'  ÖTtacov  ßiÖTOio  xeXeuiriv  TTaviKÖv  eKTiejuTTUJV  oicrpov  etti  te'p- 
jittia  Tttinc,  ferner  in  demjenigen  auf  Rhea  XIV  14  eX9e,  judKmpa 

9ed  .  .  Xuiuaia  Kai  Kf^pac  ttejuttouc'  em  lepiuara  T«^nc,  endlich  iu 
dem  hymnos  auf  Meilinoe  (dh.  Empusa)  LXXI 11  qJUXHC  iKTii\JinoiQ 
oictpov  im  Tepiuaia  YCtiric. 

An  den  zuletzt  angeführten  stellen  tritt  die  absieht  das  übel 

durch  den  ort  der  entrückung  für  die  menschen  überhaupt  unschäd- 
lich zu  machen  schon  mehr  zurück  hinter  dem  wünsche  nur  mög- 

lichst weiter  entfernung  desselben,  und  es  gibt  andere  stellen,  an 

denen  dieses  egoistische  motiv  allein  erkennbar  ist.  so  in  dem  epi- 
gramm  des  Philippos  Anth.  Pal.  VI  240,  3  f.,  wo  Artemis  angefleht 
wird  die  krankheit  ohne  verzug  vom  herscher  hinweg  bis  zu  den 

Hyperboreern  zu  senden :  voOcov  xriv  cxuYepilv  ai)0ri)Liep6v  ck  ßaci- 

Xfioc  ecöXoxdxou  TTejuijiaic  dxpic  'YTrepßopeoiv ,  wozu  Suidas  II  2 
s.  1328  Beruh,  zu  vergleichen,  welcher  unsere  verse  citierend  dxpic 

'YTiepßopeujv  durch  Tiöppuu  auxoö  erklärt,    besonders  interessant 

^  abweichend  von  Bergks  text  lese  ich  üuqpeXdc  y'  ™it  Brunck,  ev 
oupaviL  mit  Schneidewin,  tu  ttcivt'  mit  Haupt  (opusc.  III  s.  352). 
*  Abel  schreibt  Kopu9üic,  was  der  vergleich  mit  XIX  19  allerdings  nahe 
legt,  aber  notwendig  ist  die  änderung  keineswegs,  bergkuppen  konnten 
sehr  wohl  auch  öp^iuv  KeqpaXai  genannt  werden,  und  gerade  dieser  aus- 
druck  war  im  volksmunde  gebräuchlich,  ich  erinnere  nur  an  die  TpeTc 
KcqpaXai  oder  Apuöc  KecpaXai  im  Kithairon  (Herod.  IX  39:  vgl.  dazu 
Vischer  erinnerungen  und  eindrücke  aus  Griechenland  s,  533). 

36* 
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ist  in  dieser  hinsieht  das  angeblich  Simonideische  grabsteinepigramm 
Anth.  Pal.  VII  496  =  Bergk  PLG.  UV  s.  466  n.  114,  in  welchem 
die  durch  öftere  Schiffbrüche  in  ihrer  nähe  berüchtigte  Geraneia  von 
dem  Skeironischen  meere  hinweg  nach  dem  Istros  und  dem  Tanais 

im  fernen  Skythenlande  verwünscht  wird:  'Hepir)  fepctveia,  KttKÖv 
Xerrac,  üjqpeXec^  "Icrpov  ifiXe  xai  ec  CkuGciuv  laanpov  opävTdvaiv, 
jurjöe  TteXac  vaieiv  Ckcipoiviköv  oiöjaa  GaXdccnc  usw.  den  dort 
wohnenden  barbaren  mochte  man  das  unglücksgebirge  schon  gönnen, 
noch  stärker  tritt  der  egoismus  hervor  in  der  bei  Festus  s.  314  M. 

in  verderbter  gestalt  überlieferten  beschwörung  gegen  böse  zauber- 
weiber,  welche  MHaupt  in  Lindemanns  corpus  gramm.  lat.  II  s.  685 

am  besten  von  allen  hergestellt  hat,  indem  er  schreibt:  CrpiYT'  ötto- 
Treiarreiv  vuKTißöav,  idv  ctpiTT'  «ttö  Xau)V,  öpviv  dva)VU|uiov,  CTpiYT' 
UJKUTTÖpouc  ETTi  vfiac.®  hierzu  bemerkte  Haupt  ua. :  'navium  com- 
memorationem  miror,  et  tamen  commemorari  videntur.  omnino 
autem  cavendum  puto,  ne  talibus  formulis  sensum  reddere  laboremus 
planum  et  simplicem  et  perspicuum.  habent  enim  hoc  proprium,  ut 
miras  et  tenebricosas  et  paene  absurdas  contineant  sententias.  id 
vel  Germanica  carmina  docent,  quibus  sanguinem  sistunt  vel  febrim 

avertunt  cet.'  die  Verweisung  auf  die  schiffe  fand  auch  KOMüUer 
s.  409  seiner  ausgäbe  auffällig,  aber  er  half  sich  mit  der  seltsamen 

erklärung:  'quod  autem  noctua  a  civitate  in  naves  mittitur,  inde 
interpretor ,  quod  cum  noctua  in  terra  mala  portenderet,  in  navali 

tamen  proelio  fausta  significare  credebatur.'  Bergk  dagegen  PLG. 
III*  s.  664,  der  den  gleichen  anstosz  nahm,  glaubte  denselben  durch 
hinzufügung  des  wortes  exöpuJv  beseitigen  zu  müssen ,  er  schrieb, 

nach  meiner  Überzeugung  auch  in  metrischer  hinsieht  durchaus  un- 

glücklich: CipifT'  dTT07T0|UTTeTv  I  vuKTißöav  (jäz),  I  cipiTt'  diTÖ 
Xaujv,  I  öpviv  dvuJVU|uov  (ex9puJv)  |  diKurröpouc  em  vfiac.  die 
Sache  erklärt  sich  einfach  und  in  befriedigender  weise  aus  dem  oben 
gesagten,  der  beschwörende  wünscht  die  hexe  weit  weg  von  sich 
aufs  meer,  wo  die  schnellen  schiffe  segeln,  die  sollen  sie  mit  sich 
fortnehmen,  daran  dasz  das  zauberweib  auch  dort  unheil  anrichten 

könne  denkt  er  in  seinem  egoismus  gar  nicht,  und  insofern  kann 
man  allerdings  mit  Preller  röm.  myth.  IV  s.  239  anm.  3  sagen,  em 

vfiac  bedeute  so  viel  wie  'fort  mit  ihnen  ins  meer,  in  den  ocean'. 
Dasz  Verwünschung  von  Übeln  in  das  alles  verschlingende  meer 

auch  den  Römern  geläufig  war,  kann  eine  stelle  jener  elegie  Tibulls 
zeigen,  in  welcher  der  dichter  Apollo  um  heilung  der  krankheit  des 

von  Cei'inthus  geliebten  mädchens  anfleht,  IV  4,  7  f.  et  quodcumque 
malist  et  quidquid  triste  timemus,   in  xoeJagus  raindis  evehat  amnis 

^  so  statt  des  überlieferten  otqpeXev  Salmasius,  dessen  emendation 
Bergk  mit  unrecht  verworfen  liat.  im  übrigen  folge  ich  Bergks  text 
und  erklärung  bis  zum  pentameter  des  zweiten  disticbon,  den  ich  hier 
nicht  zu  berücksichtigen  brauche.         ^  überliefert  ist  ZYPPinta  TTOM- 

HEIEN    NYKTIKOIman  ITPlNTAToAON    OPNIN   ANß,NYMION   QKY- 
TTOPOYZ  ETTI   NHAZ+  (s.  die   ausgäbe  Thewrewk  de  Ponors  I  s.  458). 
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aquis.  die  ausleger  beziehen  diese  worte  freilich  auf  gebrauche  bei 
der  exijiatio,  allein  der  auednick  q2(idqitid  triste  timemus  widerlegt 
ihre  auffassung,  welche  auch  an  dem  sonstigen  inhalt  des  gedichtes 
keinerlei  stütze  findet,  wer  des  oben  aus  Euripides  angeführten 
fluches  auf  das  alter  sich  erinnert,  wird  ferner  nicht  daran  zweifeln, 
dasz  auch  Horatius  unter  dem  einflusse  volkstümlicher  anschauungen 
steht,  wenn  er  ca.l  26,1  ff.  sagt:  trisiitiam  et metiis  tradam protervis 

in  mare  Creticum  portare  ventis.  —  Daneben  war  Verwünschung  von 
personen  in  einöden  üblich ,  wie  sich  schlieszen  läszt  aus  Terentius 
Phorm.  977  fiF.  tantane  adfectum  quemquam  esse  Jiominem  audacia! 
non  hoc  puhlicitus  scelus  hinc  asportarier  in  solas  terras!  und  aus 
Catullus  33,  5  f.,  wo  der  kleiderdieb  Vibennius  und  sein  verbuhlter 
söhn  mit  den  worten  angeherscht  werden :  cur  non  exilium  malasque 
in  oras  itis?  denn  unter  den  maJae  orae  sind  doch  offenbar  auch 

öde,  unwirtliche  gegenden  zu  verstehen,  in  denen  dem  menschen 
durch  mangel  an  speise  und  trank  oder  durch  wilde  tiere  verderben 
droht,  es  ist  aber  sicherlich  vorzuziehen  beide  stellen  aus  dem  Vor- 

handensein entsprechender  volksmäsziger  Verfluchungen  zu  erklären, 
als  mit  einigen  der  neuesten  ausleger  Catulls  zu  der  willkürlichen 
annähme  zu  greifen,  zu  welcher  das  vi  ort  xniblicitus  in  der  Terentius- 
stelle  nur  scheinbar  berechtigt,  dasz  deportationen  schon  zur  zeit 

der  rei^ublik  vorgekommen  seien.  —  Endlich  gehört  in  diesen  vor- 
stellungskreis  auch  die  Verwünschung  von  krankheiten  in  das  innere 
der  erde,  welche  durch  die  bei  Varro  r.  ntst,  I  2,  27  erhaltene  be- 
schwörung  der  fuszgicht  bezeugt  wird:  terra pestem  teneto,  saliis  hie 
maneto. 

Das  bisher  ausgeführte  kann  vielfache  bestätigung  und  beleuch- 
tung  empfangen  durch  neugriechischen  volksbraucb,  und  die  leser 
dieses  aufsatzes  mögen  im  Interesse  der  sache  es  mir  zu  gute  halten, 
wenn  ich  sie  damit  behellige,  ich  habe  nun  einmal  in  jungen  jähren 
während  eines  längern  aufenthaltes  in  den  hellenischen  landen  den 
leichtsinn  begangen,  auch  um  spräche  und  sitte  ihrer  heutigen  be- 
wohner  mich  zu  kümmern,  und  wennschon  ich  dafür  wenig  dank 
geerntet  habe  und  mancher  stockphilologe  über  dergleichen  aus  dem 
gewohnten  geleise  heraustretende  Studien  vornehm  die  nase  rümpft, 
so  möchte  ich  doch  den  Jugendstreich  nicht  ungeschehen  machen, 
denn  6inen  vorteil  habe  ich  doch  davon  getragen :  das  altertum  ist 
mir  auch  dadurch  lebendiger  vor  die  seele  getreten,    doch  zur  sache. 

Eine  anzahl  neugriechischer  verwünschungsformeln  beruht  auf 
ganz  demselben  grundgedanken  wie  die  aus  der  alten  litteratur  nach- 

gewiesenen, und  deckt  sich  mit  denselben  zum  teil  vollkommen,  so 

ist  besonders  weit  verbreitet  die  Verwünschung  'in  die  wilden  ge- 
birge',  cid  clypia  öpr).  auf  der  insel  Zakynthos  pflegt  der  gemeine 
mann,  wenn  er  den  namen  einer  krankheit  ausspricht  oder  einen 
Unglücksfall  erwähnt  oder  überhaupt  irgend  etwas  sagt,  worin  eine 
schlimme  Vorbedeutung  zu  liegen  scheint,  sofort  diese  worte  hinzu- 

zufügen, nm  etwaiges  unbeil  abzuwenden,  oder  auch  der  zuhörende 
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schützt  sich  durch  dieselbe  apotropäische  formel  gegen  schlimme 
folgen,  im  bezirk  Samos  auf  Kephalonia  sagt  man  in  dem  nemlichen 
sinne  sowohl  cid  aYpia  öpr)  als  auch  cid  i|Jr|\d  (dh.  iivpriXd)  ßouvd. 
von  der  insel  Kythnos  werden  die  redensarten  ttoO  vd  T:6.fr\  cid 

öpr]  und  ttoö  vd  Txa.'fr\  cid  öpn,  cid  ßouvd  mit  der  erklärung  vd 

ILif)  Tiecri  TÖ  KOKOV  eic  dvGpujTTOV  angeführt.''  nach  Politis  in  den 
NeoeXXr)ViKd  dvdXeKia  II  371  f.  gebraucht  man  die  worte  juTid 

Ct'  ctYplot  öpr]!  um  der  schädlichen  Wirkung  eines  fluches  zu  be- 
gegnen. Chourmouzis  teilt  in  seinen  KprixiKtt  (Athen  1842)  s.  26  f. 

anm.  3  eine  von  alten  weibern  gegen  behexung  durch  den  bösen 

blick  augewandte  beschwörung  mit,  in  welcher  der  q)9ap)a6c  —  so 
nennen  nemlich  die  heutigen  Kreter  diesen  zauber,  das  ist  aber,  wie 
ich  schon  früher  einmal  gegenüber  einer  verkehrten  etymologie 
hervorgehoben  habe  (Jenaer  LZ.  1878  s.  242),  nichts  anderes  als 

öqpGaXjuöc  —  in  die  berge  verwünscht  wird,  'wo  kein  hahn  kräht 
und  kein  hund  bellt,  auf  dasz  er  dort  dem  wilden  tiere  begegne,  um 
von  dessen  blute  zu  trinken  und  von  seinem  fleische  zu  fi-essen' : 
äyie  cxd  öpr],  cid  ßouvd,  ttou  Trexeivöc  bev  KpdZiei  Kai  ckuXoc  bev 

•{av^ilei,  vd  ßprjc  t'  dYpio  Gepio  vd  TTirjc  drr'  tö  al|id  tou,  vd  qpdc 
dn'  TÖ  Kpeac  tou,  in  welchen  worten  die  diesen  verwünschungs- 
formeln  zu  gründe  liegenden  anschauungen  sehr  deutlich  hervor- 

treten.® auch  in  andern  kretischen  Sprüchen  gegen  krankheiten  ist 
der  ausdruck  CTd  öpr),  CTd  ßouvd  stehend.^  in  einem  mir  vorliegen- 

den Spruche  von  der  insel  Lesbos ,  den  dort  die  mütter  sprechen, 

■«^nn  ihnen  in  gegenwart  ihrer  kleinen  irgend  ein  wort  von  schlim- 
mer Vorbedeutung  entfallen  ist,  wird  das  böse  'in  die  gebirge  und 

in  die  Schluchten  und  noch  weiter  fort'  gewünscht :  cxd  ßouvd  TCr) 

(=  Kai)  CTd  XaYKdbia  tc'  dKÖ)aa  Trapaxcei  (=  irapeKeT).  an  die 
gleichen  orte  wird  die  krankheit  fliehen  geheiszen  in  einer  beschwö- 
rungsformel  von  Kephalonia:  vd  cpuTt;!  H  dppuucTia  vd  Tidri  cxd 

ßouvd  Kai  CTd  XayKdbia. '"  Pittakis  in  der  '€(pTi)uepic  dpxaioXoYiKrj 
1852  s.  651 "  berichtet,  unter  vergleichung  der  bekannten  stelle  bei 
Theokritos  24,  89  ff.,  dasz  noch  jetzt  zauberkundige  frauen  um 
mitternacht  über  holz  von  wilden  bäumen  eine  schlänge  verbrennen 
und  die  asche  aus  der  stadt  hinaustragen  und  fortwerfen  mit  den 

■<  'Gqpriiueplc  tujv  0i\o|aa0a)v  1861  s.  1881  unter  öpr).  ̂   ganz  ähn- lich ist  was  aus  einem  6EopKiC|uöc  von  Kephalonia  mitgeteilt  wird  in 
den  NeoeWriv.  dvdXeKxa  II  s.  415  n.  16:  vä  Tzäx)  f\  dppubcTia  89e  kök- 
Kopac  bev  XaXei,  KOfairäva  bev  crmaivei,  KouXoupoöXa  laiKpoO  7rai6ioö  6^v 
ßXoYÖtet,  also  die  krankheit  soll  dahin  gehen  wo  kein  hahn  kräht,  keine 
glocke  läutet,  kein  brezelchen  für  ein  kleines  kind  vorhanden  ist 
(ßXoYdei  dialektisch  =  uirdpxei  nach  NeoeXX.  ävdX.  ao.  s.  179),  dh.  eben 
in   die   einöde.  '   s.   AJeannaraki  Kretas  Volkslieder  (Leipzig  1876) 
s.  254  f.  n.  310  u.  311.         •"  Neo6XXr|V.  dvdXeKxa  ao.  nr.  15.     wenn  aber 

der  samler  hinzufügt  «vo|u(Z;ouciv  öxi  ̂ Kei  öia|ievouv  xd  voo'iiuaxa»,  so 
ist   das  jedenfalls    nur   sein    eigner   misglückter  erklärungsversuch. 

"  der  artikel  ist  auch  wieder  abgedruckt  in  der  '€qpri|a.  x&v  0iXo|ua6iJüv 1859  s.  1148. 
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Worten  cid  öpr],  cid  ßouvd,  ctd  KapKapa,  und  dann  weggehen  ohne 

sich  umzusehen,  offenbar  geschieht  dies  gleichfalls  behufs  beschwö- 

rung  von  krankheiten,  KapKapa  aber  wird  hier  wohl  'schluchten' 
oder  *■  felszacken'  bedeuten.'^  ein  in  Lakonien  üblicher,  nach  dem 

berichterstatter  gegen  personen  angewendeter  fluch  lautet  ct'  aYpid 
"p)-]  (=  ccYpia  öpri) ,  ct'  dxpiOTieXaYO !  '^  hier  ist  also  das  meer  zu 
dem  gebirge  hinzugefügt,  und  die  formel  berührt  sich  merkwürdig 
mit  dem  Homerischen  eic  öpoc  r\  eic  KÖ)ia,  von  dem  wir  oben  aus- 

gegangen, in  Epeiros  verwünscht  man  böses  'in  die  berge  und  auf 
die  zweige  der  bäume',  cid  ßouvd  Ktti  cid  KXapid.  "*  im  parnasi- 
schen  Arachova  werden  krankheiten  und  sonstige  übel  in  die  berge 
oder  auf  die  wilden  bäume  oder  in  die  einöde  verwiesen:  die  ent- 

sprechenden formein  lauten  hier  cid  ßouvd,  ct'  ctypia  bevbpa,  ctöv 
eprmo  TÖv  TÖTTO  oder  CTrjv  KttKrj  eprijuvid  (=  epri)Liiav) ,  von  denen 
die  beiden  letzten  an  die  solae  terrae  des  Terentius  und  die  malae 

orae  des  Catullus  erinnern.  —  Bannung  körperlichen  wehes  in  die 

erde  findet  sich  am  Schlüsse  eines  kretischen  segens  '^ :  Ae'Hou ,  YH^ 
(=  Y^)j  TÖV  TTÖvov  Tou  Ktti  böc  Trjv  uYid  ToO  boüXou  ToO  GeoO, 
Worte  welche  der  oben  angeführten  römischen  heilformel  gegen  die 
gicht  inhaltlich  ziemlich  genau  entsprechen. 

In  andern  neugriechischen  formein  drückt  sich,  wie  in  einem 
teile  der  altgriechischen,  lediglich  die  absieht  der  Verweisung  des 
Übels  aus  dem  bereiche  der  sprechenden  aus,  wie  zb,  in  dem  von 

Korais"ATaKTa  II  s.  61  als  cppdcic  dTroTpo7Tiac|uou  angeführten  eHuJ 
Ktti  aTTÖjuaKpav.  aber  man  setzt  doch  gern  eine  recht  weite  entfer- 
nung,  wohl  nicht  nur  um  selbst  desto  sicherer  zu  sein,  sondern 
auch  aus  rücksicht  auf  die  nebenmenschen,  so  pflegen  in  einigen 
dörfern  auf  der  insel  Rhodos  die  weiber  bei  einer  unangenehmen 
und  unerwarteten  nachricht  xiXici  )ai\ia  auszurufen ,  also  das  in  der 

künde  enthaltene  böse  tausend  meilen  weit  hinwegzuwünschen. " 
auch  die  viel  gebrauchten  merkwürdigen  fluche ,  welche  einen  men- 

schen bis  zur  auf-  oder  untergehenden  sonne  oder  noch  dahinter 

gehen  heiszen ",  mögen  hierher  gehören ,  insofern  sie  nicht  sowohl 
auf  den  tod  des  verfluchten  als  auf  seine  entrückung  an  die  äuszer- 
sten  grenzen  der  erde  abzuzielen  scheinen. 

12  vgl.  Hesychios  II  s.  413  Schm.  KÖpKapor  xpaxeTc,  ders.  ebd. 
s.  417  Kdpxapor  oi  ecxotroi  ö&övxec,  xpaxeic  xe  Kai  öEeic.  *^  Äthan. 
Petridis  in  der  TTavbuüpa  XIX  n.  442  s.  200,  mit  der  erkUlrung:  eic  xä 
ÖYPic  öpr]  Kai  xfiv  dYpiav  öctXaccav  vä  x^öfl  *'l  vd  üirdYri  ö  upöc  ov  x] 
dpd    diTOxeivexai.  ^*   Arabantinös    TTapoi|niacxripiov    (ev    Muuavvivoic 
1863)  s.  176  n.  39,  welcher  die  erklärung  hinzufüg:t:  dTTeXGdxo)  xö  koköv 
juaKpdv  i^inujv.  1^  Jeannaraki  ao.  n.  310.  •"  '€q)ri|Li.  xOuv  0i\o|ua9a)v 
1860   s.  1271.  "    so    de    Tidr)    Kaxd   >^\ioO   oder   iricuu   xöv  fiXiov  in 
Epeiros  ('€\\tiv.  qpi\oXoY.  cüXXgyoc  in  Konstantinopel  XIV  s.  251  n.  29), 
ferner  eKei  ttoO  ßYOivei  6  fiXioc  (de  TrdYr)),  gleichfalls  in  Epeiros  (Ara- 

bantinös TTapoijLiiacxripiov  s.  175  n.  14),  und  vd  irdc  'kcT  ttoO  ip^v'  6 fiXioc  xö  \\nx)}J.i  (im  parnasischen  Arachova  und  sonst),  vgl.  noch  Politis 

in  der  Schrift  ö  fiXioc  Kaxd  xouc  6r||uuüöeic  laOeouc  (ev  'Aönvaic  1882) s.  9  und  13. 
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Dasz  die  angeführten  Verwünschungen  der  heutigen  Griechen 
ihrem  inhalt  und  zum  teil  selbst  ihrer  form  nach  von  hohem  alter 

sind,  kann  nicht  bezweifelt  werden,  insbesondere  gilt  dies  in  beiderlei 
hinsieht  von  der  weit  verbreiteten  formel  eic  rd  ctYpict  öpr).  denn 
wie  ich  gelegentlich  bereits  an  einem  andern  orte  (korkyraeische 

Studien  s.  65)  hervorgehoben  habe,  ist  das  wort  öpoc  in  der  Volks- 
sprache nicht  mehr  allgemein  gebräuchlich,  sondern  kommt  nur 

noch  als  ortsbezeichnung  und  in  einigen  wenigen  stehenden  redens- 

arten  vor. '- 
Die  idee  der  Unschädlichmachung  eines  Übels  für  die  menschen 

und  ihre  interessen  durch  Verweisung  desselben  an  einen  öden  ort, 
wie  sie  in  der  mehrzahl  der  oben  zusammengestellten  apotropäischen 
formein  der  Griechen  und  Römer  zum  ausdruck  gelangt,  kehrt  auch 
bei  andern  Völkern  wieder  und  mag  dem  menschlichen  geiste  über- 

haupt seit  uralten  zelten  eigentümlich  sein,  ich  will  hierfür  drei 
mir  bekannte  beispiele  anführen ,  besonders  auch  deshalb ,  weil  sie 
sehr  geeignet  sind  die  rieht  igkeit  meiner  bisherigen  ausführungen 
zu  bestätigen,  in  einer  wendischen  besprechung,  die  man  bei  ver- 

schiedenen krankheiten  kleiner  kinder  anwendet,  wird  ua.  zur  krank- 

heit  gesagt:  'du  muszt  weichen!  wohin?  in  die  wüsten  felsen 
und  Wälder,  du  muszt  vergehen!"^  ein  finnisches  lied  beschwört 
die  pest  schnell  fortzuwandern  in  stahlharte  berge,  in  den 

dunkeln  norden.^"  in  einem  ehstnischen  gebet  an  den  donner, 
welches  im  siebzehnten  jh.  Joh.  GutslafF  einen  alten  bauer  sprechen 

hörte,  heiszt  es  ua. :  ̂ stosz  anderswohin  alle  schwarzen,  dicken 
wölken  über  grosze  sümpfe,  hohe  wälder  und  breite 
wüsten,  uns  pflügern  und  säern  gib  aber  fruchtbare  zeit  und 

süszen  regen,    heiliger  donner,  bewahre  unsern  acker'  usw. '^^ 
Ich  kehre  nunmehr  wieder  zurück  zum  classischen  altertum. 

Eine  andere,  aber  im  gründe  in  denselben  vorstellungskreis 
fallende  art  von  Verwünschungen  ist  diejenige,  welche  das  übel  von 
den  menschen  hinweg  zu  gewissen  tieren  verweist,  hierher  gehört 

die  formel  Ktti'  aiYttC  oiYpiac  oder  eic  cd^ac  otYpiac,  welche  von  den 
lexikographen  und  paroimiographen  verzeichnet  wird ,  einige  male 
auch  in  der  uns  erhaltenen  prosalitteratur  sich  angewendet  findet 

18  so  sagt  man  namentlich  noch  eTrfjpe  rä  öpr|  oder  t.  xä  öpr)  Kol 
xä  ßouvd  von  einem  menschen,  der  aus  Verzweiflung  oder  im  Wahnsinn 
auf  und  davon  gegangen,  oder  uneigentlich  von  einem  der  auszer  sich 

ist.  vgl.  Korais  'AxttKxa  IV  1  s.  60.  Pandora  X  s.  450  und  XII  s.  478. 
daher  auch  xd  öpr)  uaipvuu  in  APassows  popul.  carm.  Graec.  recent. 
n.  574,  7,  und  0ä  iräpuu  öpr)  Kai  ßouvd  ebd.  dist.  amat.  412,  1  und  bei 

Kazelou  -rrpooiiaia  juupoXoYiuuv  AaKUUViKtuv  (Athen  1870)  s.  29.  wenn  in 
einem  neugriechischen  Hede  das  wort  öpoc  auszerhalb  der  bezeichneten 
grenzen  sich  gebraucht  findet,  so  hat  man  allen  grund  daran  zu  zweifeln^ 
dasz  da  echte  volkspoesie  vorliegt,  mag  auch  im  übrigen  der  volkstümliche 
ausdruck  und  ton  gewahrt  sein.  '^  WvSchulenburg  wendisches  Volks- 

tum (Berlin  1882)  s.  97.  «"  JGrimm  deutsche  mythologie  11^  s.  994. 
2'  JGrimm  ao.  I^  s.  146. 
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ich  beginne  mit  der  Zusammenstellung  des  bei  jenen  vorliegenden 

materials.  Suidas  11  1  s.  145  Bernh.  Ktti'  aiTCtc  otYpiac.  nap- 
oijaia  XeYO|jevii  in\  Kaidpac  •  Kar'  üiyoc  aYpiac  ipeneiv  xd  xaKd. 
Hesycbios  II  s.  423  Schm.  Ktti'  aiYCtc  aYpicxc"  Trapoijuia  XeYO- 
juevTi  eic  dYpictc  aiYCtc  Tpeireiv.  ps.-Diogenianos  Y  49  (PG. 

ed.  Gotting.  I  s.  261)  =  Apostolios  IX  61  (PG.  II  s.  474)  Kai' 
aiYOic  ttYpictc"  Ojuoia  Tvj  ec  KÖpaKac.  Makarios  III  59  (PG.'II 
s.  161)  eic  aiYCxc  dYpiac  eni  tujv  xd  KaKd  dTTorpoTTiaZioiaevaJV. 
auch  Eustathios  gedenkt  der  formel  an  einer  stelle  seines  commen- 
tars  zur  Odyssee,  deren  ganzen  Wortlaut  ich  weiter  unten  anführen 
werde,  von  den  auf  uns  gekommenen  Schriftstellern  bedient  sich 
dieser  Verwünschung  Ailianos  epist.  rust.  17  s.  492  der  Pariser  ausg. 

Herchers :  )uiittuj  xocauxpc  KOKiac  dvaTiXricöein  Y^uupYiJuv  ii9ri,  lr\\o- 

xuTTeiv  x€  eic  rrXoOxov  Kai  unep  xP'm^fLuv  qppoveiv  eic  dYpi'ctc 
aiYOc  xpaTTeiJi  xaöxa  Kai  eic  xouc  ev  biKacxripioic  pi'ixopac  auch 
Philostratos  im  'HpoiiKÖc  s.  179  der  Leipziger  ausg.  Kaysers  macht 
von  ihr  als  einer  sprichwörtlichen  gebrauch,  übrigens  unter  weg- 

lassung des  adjectivs  ttYpiac;  euxuJjueGa  ouv  'AttöXXujvi  Aukilu  xe 
Kai  <j5uHiLU,  xd  |uev  Gripia  xaüxa  (nemlich  xouc  Xukouc)  xoic  eauxoO 

xöioic  eEeXeiv,  xf-jv  vöcov  (nemlich  xöv  Xoi)aöv)  be  ec  aiYac,  cpaci, 
xpeijjai.  eine  dritte  stelle,  an  welcher  die  redensart  vorkommt,  hat 

dem  Verständnis  Schwierigkeiten  bereitet,  bei  Athenaios  III  s.  83^ 
liest  man:  KITPION.  nepi  xouxou  TtoXXr]  rr|xr|Cic  everrece  xoic  bei- 
TTVocoqpicxaTc,  ei  xic  ecxiv  auxou  |uvniuil  Tiapd  xoTc  naXaioTc.  Mup- 

xiXoc  ixev  Ydp  eq)acKev,  ujCTrep  eic  aiYOC  fmdc  dYpiac  dTTOire'iUTTUJV 
xouc  ZirixoOvxac,  'HYHcavbpov  xöv  AeXqpöv  ev  xoic  ürroiavrmaciv 
auxou  )avri|Lioveueiv,  xfic  be  Xe'Eeuuc  xd  vuv  ou  laejaviicOai.  es  leuchtet 
auf  den  ersten  blick  ein,  dasz  die  formel  hier  in  anderer  weise  an- 

gewandt ist  als  an  den  übrigen  stellen.  Schweighäuser  animadvers. 
II  s.  57  mistraute  daher  der  von  den  paroimiographen  gegebenen 

erklärung  und  trat  Dalechamps  bei ,  welcher  im  anschlusz  an  Eras- 

mus  (adag.  III  2  n.  78)  die  redensart  bezog  ''ad  rem  inventu  per- 
quam  difficilem ,  et  quae  cum  magno  labore  atque  etiam  frustra  in- 

vestigetur'.  'silvestres  cnim  caprae'  so  begründete  Dalechamps  seine 
meinung  'in  asperrimis  et  abditissimis  rupibus  degunt,  in  c[uibus  aut 
vix  aut  numquam  venatores  illas  reperiunt.'  allein  die  erklärung 
der  paroimiographen  wird  ja  durch  die  oben  aus  Ailianos  und  Philo- 

stratos angeführten  stellen  lediglich  bestätigt,  wollen  wir  nun  nicht 
annehmen,  dasz  Athenaios  einen  ganz  falschen  gebrauch  von  der 
redensart  gemacht  habe,  so  müssen  wir  versuchen  seine  worte  in 
einer  weise  zu  deuten,  die  mit  den  angaben  der  paroimiographen 
und  lexikographen  nicht  in  Widerspruch  gerät,  dh.  die  grün d Vorstel- 

lung ausfindig  zu  machen,  aus  welcher  der  gebrauch  der  formel  bei 
Athenaios  sich  ebenso  gut  ableiten  läszt  wie  ihre  anwendung  seitens 
des  Ailianos  und  Philostratos.  und  das  ist,  wie  wir  sogleich  sehen 
werden,  sehr  wohl  möglich. 

Bevor  ich  aber  dieses  nachweise,  will  ich  noch  anführen,  wie 
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die  frühern  die  entstehung  der  redensart  in  ihrer  apotropäischen  be- 
deutung  sich  gedacht  haben.  Boissonade  in  den  anmerkungen  zu 
seiner  ausgäbe  des  Philostratischen  Heroikos  s.  532  wollte  den  Ur- 

sprung des  Sprichworts  Tf]V  vöcov  ec  aiYCtc  xpeipai  von  dem  zorne 
des  Aias  gegen  die  Argeier  herleiten,  den  Athene  auf  die  herden  ab- 

lenkte, unter  hinweis  auf  die  bekannte  stelle  im  Aias  des  Sophokles 

1060  f.  vüv  b'  evrjXXaHev  6eöc  ifiv  loOb'  ußpiv  Tipöc  ̂ f\Ka  Kai 
7roi|uvac  TieceTv.  Leutsch  dagegen  zu  ps.-Diogenianos  V  87  (PG.  I 

s.  268)  brachte  die  formel  Kai'  alyac  otYpiac  mit  dem  Sprichwort 
Kttv  atH  bdKr]  avbpa  irovripov  in  Zusammenhang  und  wollte  den  Ur- 

sprung beider  daraus  erklären,  dasz  man  die  bisse  der  ziegen  für 

verderblich  hielt,  'caprarum  morsus'  sagt  er  'cum  ipsae  numquam 
sine  febre  et  maxime  epilepsiae  obnoxiae  sint,  noxii  et  exitiales 
putantur:  v-  Hippocr.  irepi  lepfic  vöcou  t.  I  606  Kuehn.  Varro 
r.  rust.  II  3,  5  capras  sanas  nemo  saniis  promittit:  cf.  Gerda  ad  Verg. 

georg.  II  197.  hinc  kot'  aiYCic  dYpictc  sup.  V  49  et  nostrum  pro- 
verbium.'  dasz  beide  deutungsversuche  vollständig  verunglückt  sind, 
braucht  nicht  erst  des  nähern  gezeigt  zu  werden. 

Wer  eine  person  oder  sache  zu  den  wilden  ziegen  gehen  heiszt, 
verweist  sie  damit  in  menschenleere,  öde,  felsige  gegenden,  denn  da 
hausen  diese  tiere.  die  Verwünschung  kclt  al^ac  dYpicxc  ist  also 
ungefähr  gleichbedeutend  mit  derjenigen  auf  die  gipfel  der  gebirge, 
von  welcher  oben  die  rede  war.  in  der  stelle  des  Athenaios  ist  nun 

freilich  an  eine  Verwünschung  nicht  im  entferntesten  zu  denken, 
wohl  aber  kann ,  wenn  von  Mjrtilos  gesagt  wird ,  dasz  er  die  über 
die  erwähnung  des  Kiipiov  bei  den  alten  nachforschenden  deipno- 
sophisten  gleichsam  zu  den  wilden  ziegen  weggeschickt  habe,  der 
sinn  d6r  sein ,  dasz  er  sie  gewissermaszen  in  eine  einöde  gewiesen 
habe,  wo  nichts  für  sie  zu  holen  gewesen,  dh.  dasz  er  eine  für  ihre 
Untersuchung  völlig  unfruchtbare,  nutzlose  bemerkung  gemacht  habe, 
denn  was  thut  Myrtilos  ?  er  behauptet,  dasz  der  Delphier  Hegesandros 
in  seinen  hypomnemata  der  frucht  erwähnung  thue,  er  selbst  aber  im 
augenblick  des  von  jenem  zur  bezeichnung  derselben  gebrauchten 
Wortes  sich  nicht  mehr  erinnern  könne,  damit  reichte  er  ihnen  in 
der  that  einen  stein  statt  des  erwarteten  brodes. 

Wenn  die  formel  Kai'  aif  ac  oiTpictc  von  einigen  der  alten  gram- 
matiker  mit  der  Verwünschung  ec  KÖpaKac  in  parallele  gesetzt  wurde, 
so  hängt  das  urteil  über  die  richtigkeit  dieser  gleichung  von  der 
frage  ab,  wie  man  den  ursprünglichen  sinn  der  letztern  redensart 
auffaszt.  wie  allbekannt  dieselbe  auch  ist,  so  liegt  doch  ihre  ent- 

stehung und  eigentliche  bedeutung  keineswegs  so  Mar  zu  tage,  wie 
wohl  mancher  denkt,  und  schon  die  alten  waren  hierüber  sehr  ge- 

teilter meinung.  Eustathios  hat  in  seinem  commentar  zur  Odyssee 
V  408  s.  1746  f.  eine  reihe  ihrer  ansichten  zusammengestellt:  icreov 

hi  WC  "Ojanpoc  )aev  Toiauiriv  oibe  KopaKOCTretpav.  icujc  be  ek  toi- 
ouTou  Tlvöc  Kai  TÖ  ev  KiXiKia  ibvöiaacTai  KopaKriciov.  kl  auxoO 

be  TÖ  «ec  KÖpaKttc»,  KaGd  qpaciv  oi  rraXaioi,  wc  dirö  tujv  oiKOviv- 
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TUJV  t6  toioOtov  KiXiKiov  KopaKiiciov  rrovripujv  d)c  ekoc  övtujv. 
Tivec  juevToi  tö  «ec  KÖpaKac»,  dvxi  toO  «eic  KaKci  öpvea»,  ö)aoiöv 
q)aci  TUJ  «elc  aiYcxc  dTpiac».  TTaucaviac  be  cpriciv  öti  BoiujtoTc 

e'xpticev  6  9eöc,  ev9a  XeuKOi  KÖpaKec  auioic  öqp6üjciv,  eKei  Kax- 
oiKeTv.  iböviec  ouv,  cpr|ci,  KÖpaKac  Treioiuevouc  Ttepi  xöv  TTaYa- 
ciTiKÖv  köXttov,  oOc  ctKaKOi  naibec  eYuvj;iJucav,  ujKncav  eKei,  KaXe- 
cavrec  tö  x^piov  KÖpaKac.  üciepov  be  AioXeTc  eKßaXövxec  aöxouc 

eTTCjuTTOV  eKei  xouc  q)UTabeuojuevouc,  6  b'  auxöc  Xeyei  Kai  öxi 
'ApicxoxeXric  icxopeT  XoijuoO  Kaxacxövxoc  Kai  KopdKuuv  ttoXXujv 
Yevojuevuuv  xouc  dvGpuuTTOuc  Bripeuovxac  auxouc  Kai  TiepiKaGai- 

povxac  erraoibaic  dqpievai  Cuuvxac,  Kai  emXe'Yeiv  xuj  Xoijuuj  « qpeuY' 
ec  KÖpaKac».  6  be  Aicuurroc  rrXdxxei  juuBikujc  koXoiöv  jueYav, 
vojuicavxa  xoic  KÖpaHiv  eEicoOcöai,  TtpocjuTHai  auxoic,  fixxriGevxa 

be  uTTocTpe'ijjai  TtdXiv  eic  xouc  koXoiouc.  xouc  be  dYavaKxncavxac 
Tiaieiv  auTÖv  Kai  ßodv  «qpeuY'  ec  KÖpaKac».  'Apicxeibnc  be  drro- 
bibujci  bid  xö  ev  xpaxeci  xöttoic  Kai  Kprmviubeci  xouc  KÖpaKac 

veoccoTTOieicOai  Xe'Yeiv  fiiudc  «cpeuY'  ec  KÖpaKac»,  ö  ecxiv  eic  diro- 
Kpriiuvouc  XÖTTOUC  Kai  eic  cpGopdv.  das  meiste  hiervon  geht,  wie 
man  sieht,  zurück  auf  das  rhetorische  Wörterbuch  des  Pausanias 

(fragm.  n.  200  s.  76  Rindfl.,  n.  183  s.  164  Schwabe),  die  aus  dem- 
selben ausgeschriebene  geschichte  von  den  Boiotern  steht  im  ganzen 

kürzer,  ja  verstümmelt,  teilweise  aber  auch  etwas  ausführlicher  in 
den  schollen  zu  Aristophanes  Wolken  133  (sowie  zum  Plutos  604), 
und  danach  hat  VRose  Aristot.  fragm.  n.  496  s.  313  f.  der  Leipziger 
ausg.  den  text  des  Eustathios  ergänzt,  vgl.  auszerdem  Photios  u.  ec 
KÖpaKac  (I  s.  215  Naber).  Zenobios  bei  Miller  mölanges  de  litt.  gr. 

s.  356,  Sr  =  'Zenob.'  III  87  (PG.  I  s.  78  f.).  Suidas  I  2  s.  550  f. 
Bernh.  Apostolios  VII  96  (PG.  II  s.421f.).  bei  Zenobios  und  Suidas 
liegt  die  Überlieferung  über  die  Boioter  in  wesentlich  getrübter  und 

geradezu  alberner  version  vor.  übrigens  begegnet  man  bei  den  lexiko- 
graphen  und  paroimiographen  auch  noch  einer  andern  erklärung  der 

redensart.  Photios  sagt:  oi  be',  die  xou  Z;ujou  dvaibouc  Kai  buva- 
TiKOu  xuJV  dvGpuJTTUUV  övxoc.^'^  ebenso  Suidas,  nur  dasz  dieser 
bucoiuuvicxiKOu  xa)V  dvGpuuTCUuv  övxoc  bietet  (und  so  auch  Apo- 

stolios, jedoch  ohne  den  genitiv  xuJv  dvGpiUTTUJv). 
Wenn  wir  aus  diesem  gewirr  der  versuchten  deutungen  die 

grundgedanken  herauszulösen  uns  bemühen,  so  finden  wir  —  von 
der  Aisopischen  fabel  natürlich  abgesehen  —  folgendes,  die  einen 
leiteten  die  redensart  von  einem  nach  den  raben  benannten  orte 

her  und  dachten  dabei  entweder  an  das  ferne  kilikische  Vorgebirge 
KopaKr|Ciov  und  seine  vorausgesetzten  wilden  bewohner  oder  an  die 
nach  der  Überlieferung  von  den  Boiotern  gegründete  thessalische 

Ortschaft  KöpoKCC,  in  welche  später  die  Aioler  —  gemeint  sind  offen- 

^^  für  das  verderbte  bovariKoO  der  hs.  vermutete  Dobree  XujuaTiKoO 
oder  bucoiuuviCTOÖ ,  Rose  ao.  buxiKOÖ,  was  ich  trotz  seiner  Verweisung 
auf  die  Zma  buTiKOt  bei  Aristoteles  nicht  verstehe,  meine  eigne  Ver- 

mutung s.  in  anm.  23. 
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"bar  die  Thessaler  —  nach  Vertreibung  der  Boioter  ihre  verbannten 
geschickt  haben  sollten,  die  andern  dagegen  brachten  die  formel 
mit  den  raben  selbst  in  unmittelbaren  Zusammenhang,  und  zwar 
erklärten  sie  dieselbe  entweder  aus  der  frechen  und  den  menschen 

widerlichen  natur  der  tiere",  oder  daraus  dasz  diese  an  rauhen  und 
abschüssigen  orten  zu  nisten  pflegen,  eine  auf  den  paroimiographen 
Aristeides  zurückgeführte  deutung,  oder  endlich  daraus  dasz  mau 
einst  nach  ausbruch  einer  pest  die  zahlreich  sich  einfindenden  raben 

gefangen,  lustriert,  dann  wieder  freigelassen  und  die  seuche  be- 

schworen habe  mit  den  worten  qpeuY'  ec  KÖpaKac,  eine  erzählung für  welche  Pausanias  in  seinem  rhetorischen  lexikon  Aristoteles  als 

gewährsmann  angeführt  hatte. 
Es  ist  hier  zunächst  die  wichtige  thatsache  festzustellen  dasz, 

wie  verschiedenartig  auch  diese  erklärungsversuche  sind,  doch  kein 

einziger  von  ihnen  den  meinungen  der  neuern  Vorschub  leistet,  wo- 
nach man  bei  der  Verwünschungsformel  ec  KÖpaKttC  an  den  von  den 

raben  umschwärmten  galgen  oder  an  das  unbestattetbleiben  mensch- 
licher leichname,  die  so  den  raubvögeln  zum  frasze  werden,  zu  den- 

ken hätte,  die  erstere  meinung,  die  sich  wohl  hauptsächlich  unter 
dem  einflusse  des  Horazischen  non  pasces  in  cruce  corvos  {epist.  I 

16,  48)  gebildet  hat,  entbehrt,  so  viel  ich  sehe,  jedweder  stütze,  für 
die  andere  lassen  sich  allerdings  zwei  griechische  Zeugnisse  anführen, 
aber  was  für  welche!  der  oben  citierte  artikel  des  Zenobios  beginnt 

in  der  vulgarrecension  mit  dem  satze  ev  GeccaXia  töttoc  eCTi  Köpa- 
Kec,  ÖTTOu  Touc  KttKOupYouc  eveßttXXov  Ö9ev  f]  irapoiiaia.  diese 
worte  fehlen  in  der  von  Miller  aus  dem  cod.  Athous  veröffentlichten 

epitome  des  Zenobios,  sowie  auch  in  der  sprichwörtersamlung  des 

cod.  Bodleianus  (B),  und  kennzeichnen  sich  sofort  als  ein  später  Zu- 
satz, da  sie  mit  der  nachfolgenden  erzählung  von  den  Boiotern  in 

Arne  in  offenbarem  Widerspruch  stehen:  aus  dem  dort  erwähnten 

verbannungsorte  Korakes  ist  hier  auf  einmal  ein  thessalisches  bara- 
thron  geworden,  ähnlichen  unsinn  enthalten  auch  ein  paar  ganz 
junge  schollen  zu  Ar.  Plutos  394  und  den  Fröschen  189,  welche  gar 
von  einem  athenischen  orte  namens  KöpaKec  fabeln,  in  den  man  die 

Verbrecher  zum  frasze  für  die  raben  hineingestürzt  habe.  —  Nicht 
besser  bestellt  ist  es  um  das  andere  Zeugnis,  in  den  scholien  zu  den 

Wolken  und  zum  Plutos  ao.  (s,  571)  stehen  am  ende,  hinter  dem  be- 
richt  über  die  Boioter,  noch  die  worte  oi  be  dirö  toO  Z^ujou  Xe^ecGai 
Tf]V  Trapoi|Liiav  q)aciv.  ev  y^P  toTc  epriMOtepoic  töttoic  emiripeT 

Tut  TTTLUjaaTa.  diese  bemerkung  rührt  oflFenbar  von  einem  gramma- 
tiker  her,  welcher  die  oben  angeführte  erklärung  des  Aristeides  vor 

"  wenn  nicht  aus  ihrer  unglücklichen  Vorbedeutung  für  die  men- 
schen, wie  es  bei  Suidas  heiszt.  jedenfalls  wird  man  sich  bei  der  Un- 

sicherheit der  lesart  so,  wie  oben  geschehen,  am  vorsichtigsten  aus- 
drücken, von  einem  unangenehmen  eindruck  der  tiere  auf  den  menschen 

ist  in  der  quelle  der  lexikographen  sicher  die  rede  gewesen,  ich  halte 
es  für  wahrscheinlich,  dasz  das  verderbte  öuvotikoö  bei  Photios  aus 
bucavTriTou  entstanden  ist. 
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äugen  hatte,  ihr  aber  eine  willkürliche  wendung  gab,  wie  schon  die 
thatsache  zeigt,  dasz  in  dem  codex  Paris.  (Regius)  2712  die  betreffen- 

den Worte  vielmehr  so  lauten:  ev  Yap  TOic  epriMOiepoic  töttoic 
€7Ti  TiXeov  biaipißei  Tauta  (scholiagr.  in  Aristoph.  ed.  Diibner 
s.  423).  dieselbe  contamination  der  auf  Aristeides  zurückgehenden 
deutung  mit  jener  andern,  von  ihr  ganz  verschiedenen  bietet  auch 
die  sprichwörtersamlung  des  codex  Coislinianus  (C):  biÖTi  TÖ  Kbov 

Xai'pei  Tiepi  td  7TTuu|uaTa  Kai  bid  tö  ev  xpaxe'ci  töttoic  idc  voccidc 
TTOieTv  Kttl  Kpriiuvtjubeciv  (PG,  I  s.  78  in  der  adn.  crit.). 

Kehren  wir  nunmehr  wieder  zurück  zu  den  altern  deutungen, 
so  sieht  man  ohne  weiteres  ein,  dasz  diejenigen  von  ihnen,  welche 

die  Verwünschungsformel  von  einem  angeblichen  thessalischen  ver- 
bannungsorte  Korakes  oder  gar  von  dem  kilikischen  Vorgebirge 
Korakesion  ableiten,  keinerlei  anspruch  auf  beachtung  haben,  was 
die  übrigen  betrifft,  so  wird  mit  derjenigen,  welche  auf  die  frechheit 

und  Widerwärtigkeit  der  raben  oder,  wenn  mau  will,  auf  ihi*e  un- 
glückliche Vorbedeutung  für  die  menschen  bezug  nimt,  im  gründe 

nichts  erklärt,  die  erzählung  von  der  Verweisung  einer  seuche  zu  den 
raben  sodann  setzt  eigentlich  das  Vorhandensein  der  verwünschungs- 
formel  schon  voraus  und  gibt  nur  deren  anwendung  auf  einen  be- 

sondern fall,  wie  denn  auch  aus  den  von  Eustathios  ausgeschriebenen 
Worten  des  lexikographen  Pausanias  nicht  gefolgert  werden  darf, 

dasz  Aristoteles  selbst  die  entstehung  der  redensart  auf  diese  ge- 
schichte  zurückgeführt  hatte,  so  bleibt  nur  noch  die  ansieht  des 
Aristeides  übrig,  und  es  ist  nicht  daran  zu  zweifeln,  dasz  dieser  das 
richtige  getroffen  hat.  seine  erklärung  läuft  darauf  hinaus,  dasz  die 

formein  ec  KÖpaKac  und  Kar'  aiYac  aYpiac  im  wesentlichen  gleich- 
bedeutend sind,  insofern  beiden  der  wünsch  zu  gründe  liegt,  dasz 

die  verfluchte  person  oder  sache  weg  von  den  Wohnungen  der  men- 
schen in  einsame,  rauhe,  felsige  gebiete  gehen  möge,  wo  diese  tiere 

hausen  bzw.  nisten,  und  gerade  darin  liegt  eine  gewähr  für  das  zu- 
treffende der  deutung.  denn  die  nahe  Verwandtschaft  beider  Ver- 

wünschungen ist  schon  an  sich  im  höchsten  grade  wahrscheinlich, 
und  aus  der  oben  ausgeschriebenen  Zusammenstellung  des  Eustathios 
scheint  hervorzugehen,  dasz  auch  noch  andere  gelehrte  des  altertums 
ihren  Zusammenhang  erkannt  hatten,  auch  wüste  ich  unter  den  zahl- 

reichen stellen,  an  denen  der  fluch  ec  KÖpaKac  sich  angewandt  findet, 
keine  einzige,  die  mit  der  deutung  des  Aristeides  in  einem  wirk- 

lichen, unlösbaren  Widerspruch  stünde,  worauf  ich  gleich  nachher 

noch  einmal  zurückkommen  werde,  und  manche  sind  ihr  hervor- 
ragend günstig,  wie  zb.  Ar.  Wolken  121  ff.  oÜK  dpa  }iä  Ttiv  Ar|- 

lariTpa  tujv  Y  eju^v  eöei,  out'  auTÖc  ou9'  6  2:uyioc  ou9'  ö  cajuqpöpac 
dW  eHeXÜJ  c'  de  KÖpaKac  eK  Tfjc  okiac.  allem  anschein  nach  hat 
denn  auch  diese  erklärung  im  altertum  selbst  den  meisten  anklang 

gefunden.^' 
^*  auf  sie  geht  cauch  die  glosse  des  Hesychios  II  s.  203  Schm.  ec 

KÖpaKac  eic  epri|uov.    eic  tö  ckötoc.    eic  öXeöpov  in  ihrem  ersten  teile 
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Es  begreift  sich  aber  leicht,  dasz  je  nach  dem  gegenstände  der 
Verwünschung  der  durch  dieselbe  ausgedrückte  gedanke  eine  modi- 
fication  erleiden  kann,  es  ist  etwas  anderes,  ob  ein  mensch  oder  ob 

eine  die  menschen  plagende  krankheit  ec  KÖpaKttc  oder  Kar'  aiyac 
verwiesen  wird,  während  in  dem  erstem  falle  der  sinn  nur  d6r  ist, 
dasz  der  verfluchte  in  felsiger  einöde  aus  mangel  an  dem  zum  leben 
notwendigen  zu  gründe  gehen  oder  den  mancherlei  andern  gefahren, 
die  ihm  dort  drohen,  erliegen  soll,  kommt  in  dem  letztern  zugleich 
mit  dem  allgemeinen  wünsche  der  entfernung  des  Übels  noch  der 
besondere  zum  ausdruck,  dasz  dasselbe  anstatt  der  menschen  die 
raben  oder  die  wilden  ziegen  befallen  möge,  denn  die  krankheiten 
waren  und  sind  in  der  Vorstellung  des  Volkes  etwas  lebendiges,  das, 
wie  alle  übrigen  lebenden  wesen,  genährt  sein  will,  und  wenn  sie 
von  den  menschen  weichen  sollen,  so  müssen  sie  einen  ersatz  dafür 

erhalten.  ̂ ^  dazu  wählt  man  aber  selbstverständlich  einen  solchen, 
der  das  interesse  der  menschen  am  wenigsten  berührt,  anders  läszt 
sich  die  von  Aristoteles  berichtete  beschwörung  der  pest  durch  die 

Worte  qpeöt'  £C  KÖpaKttC  und  die  bei  Philostratos  vorkommende 
redensart  ifiv  VÖcov  ec  aiYCtc  ipixpai  nicht  erklären,  das  bestehen 

der  Vorstellung,  dasz  übles  von  den  menschen  auf  tiere  könne  ab- 
geleitet werden,  wird  auch  durch  den  Orphischen  hymnos  auf  Hera- 

kles XII  16  bestätigt,  welcher  den  gott  das  böse  den  vögeln  zusenden 

heiszt:  eXGe,  judKap,  voucujv  9€XKTr|pia  rrdvia  kojjlHujv,  eHe'Xacov 
be  KttKOtc  ctxac  KXdbov  ev  x^pi  TrdXXuuv ,  Ttirivoic  x'  ioßöXoic  Kfipac 
XaXerrdc  dTTÖTre|UTTe. 

Nachdem  die  Verwünschungen  ec  KÖpttKac  und  Kar'  aiYac  dYpicic 
einmal  formelhaft  geworden  waren,  konnte  eine  Verdunkelung  ihi'es 
ursprünglichen  sinnes  natürlich  leicht  eintreten,  hinsichtlich  der 
erstem  redensart  musz  dies,  wenn  auch  nicht  bei  den  Attikern,  so 
doch  bei  den  Doriern  oder  wenigstens  bei  einem  teile  dieses  Stammes 
frühzeitig  geschehen  sein,  denn  wie  will  man  anders  die  worte  des 

Theognis  833  erklären  irdvia  xdb'  ev  KopdKecci  Kai  ev  qpGöpuj?  der 
hier  gebrauchte  sprichwörtliche  ausdruck  ev  KopdK6CCi,  welcher  den 
gänzlichen  Verlust  dessen,  was  dem  dichter  einst  gehörte,  bezeichnet 
und  also  genau  dasselbe  besagt  wie  das  hinzugefügte  unbildliche 
ev  qpGöpuj,  kann  sich  doch  nur  aus  der  formel  ec  KÖpaKttC  entwickelt 
haben,  das  war  aber  erst  dann  möglich,  nachdem  diese  selbst  schon 
ganz  die  allgemeine  bedeutung  von  eic  öXeGpov  angenommen  hatte, 
aber  auch  bei  den  Attikern  läszt  sich  verfolgen,  wie  der  eigentliche 
sinn  der  redensart  allmählich  dem  bewustsein  entschwindet,  zwar 
bei  den  dichtem  der  alten  komödie  tritt  derselbe  noch  überall  mehr 

zurück,  sowie  Photios  II  s.  165  (Naber)  cKopaKiZeiv  eic  lpr|)aiav  tr^jUTrei 
fl  x^eud^ei. 

^^  besonders  deutlich  tritt  diese  anschauung  in  der  oben  angeführten 
kretischen  beschwörung  gegen  den  zauber  des  bösen  blicks  hervor,  und 
sie  liegt  einer  menge  von  besprechungsformeln  bei  den  verschiedensten 
Völkern  zu  gründe. 
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oder  weniger  deutlich  hervor,  die  einzige  stelle,  vpelche  scheinen 
könnte  das  gegenteil  zu  beweisen,  ist  in  Aristophanes  Rittern,  in 
einer  jDartie  des  Stückes,  welche  die  alten  als  eigentum  des  Eupolis 

ansahen ^^,  v.  1314  dXXd  TrXeiTO)  x^J^P'ic  auTÖc  ec  KÖpaKac,  ei  ßou- 
Xetai.  allein  hier  erklärt  sich  der  ausdruck  TiXeiv  ec  KÖpaKttc  ohne 
weiteres  aus  dem  Zusammenhang:  denn  es  werden  die  trieren  redend 
eingeführt,  die  sich  gegen  den  gedanken  auflehnen,  mit  Hyperbolos 
nach  Karchedon  zu  segeln,  dagegen  wenn  der  komiker  Alexis  in 

seinem  "Ittttoc  oder  'IrrTTeuc  sagte  (Athen.  XIII  610 '^.  Meineke  FCG. 
III  s.  421  =  Kock  CAF.  II  s.  327):  ttöXV  dYa9d  boiev  oi  Geoi 
AriiuriTpiLu  Kai  toTc  vo|uo9eTaic,  biÖTi  touc  idc  tujv  Xöywv,  ujc 

qjaci,  buvd|ueic  napabiböviac  toTc  veoic  ec  KÖpaKac  eppicpaciv" 
eK  Tfjc  'AiTiKfic,  so  zeigt  die  hinzufügung  der  worte  eK  ific  'Attiktic, 
dasz  ihm  die  redensart  ec  KÖpaKttc  eine  allgemeine  verwünschungs- 
formel  war,  bei  welcher  er  an  die  raben  gar  nicht  mehr  dachte, 
stellen  wie  diese  und  die  unmittelbar  vorher  angeführte  der  Ritter 
(vgl.  auch  Thesm.  1226)  lassen  es  übrigens  begreiflich  erscheinen, 
wie  manche  von  den  alten  auf  den  einfall  kommen  konnten,  die  ent- 
stehung  des  sjDrichworts  von  einem  fernen  orte  in  Thessalien  oder 

Kilikien  herzuleiten.  —  Mit  der  formel  Ktti'  (oder  eic)  aiYCtc  dYpiac 
ist  es  ähnlich  ergangen,  denn  wenn  Ailianos  in  der  oben  ausge- 

schriebenen stelle  den  neid  über  den  reichtum  anderer  und  das  stre- 
ben nach  gelderwerb  von  den  landleuten  hinweg  zu  den  wilden  ziegen 

und  zu  den  zungendreschern  in  den  gerichtshöfen  weist,  so  erkennt 
man  daraus ,  wie  sehr  der  sinn  auch  dieser  redensart  im  laufe  der 
zeit  sich  verallgemeinert  hatte. 

Die  Verwünschung  zwar  nicht  zu  den  wilden  ziegen,  wohl  aber 
zu  den  raben  hat  sich  in  vielen  gegenden  des  heutigen  Griechenlands 

im  volksmunde  erhalten.  Skarlatos  in  seinem  XeEiKÖV  ific  KttG'  fi|aäc 
'€XXr|v.  biaXeKTOu  führt  den  ausruf  KÖpanac  als  elliptische  fluch- 
formel  an.  in  dem  dorfe  KiUjuriXio  auf  der  insel  Leukas  sind  die 

fluche  ttYe  ctöv  KÖpaKa  und  vd  ßYO'^i;ic  töv  KÖpaKa  gebräuchlich.^^ 
die  erstere  formel  wird  auch  im  parnasischen  Arachova  angewendet, 

neben  TTrjYOtive  ctöv  KÖpaKa  oder  blosz  ctöv  KÖpaKa.  die  Verwün- 
schung vd  Txac  ctöv  KÖpaKa  bezeugt  Protodikos  ibiuuTiKd  Tfic  veuj- 

Tepac  'GXXrjv.  Y^ijuccrjc  (ev  Cjuupvr)  1866)  s.  36  als  in  den  dörfern 
am  Olympos  und  anderwärts  üblich,  wenn  Protodikos  daneben  auch 

vd  ce  cpdY»;i  ö  KÖpaKac  anführt,  so  ist  klar  dasz  diese  formel  ihi-em 
ursprünglichen  sinne  nach  von  jener  andern  grundverschieden  ist, 

wenn  sie  auch  hinsichtlich  der  anwendung  mit  derselben  zusammen- 
fällt: sie  drückt  in  der  that  den  gedanken  aus,  welchen,  wie  wir 

oben  gesehen  haben,  einige  Byzantiner  fälschlich  in  die  Verwün- 
schung  ec  KÖpaKac  hineinlegen  wollten,   dasz  der  verfluchte  den 

26  vgl.   Meineke   FCG.   11  1    s.  578.  "   so  Dobree   und  mit  ihm 
Kaibel:  überliefert  ist  eppeiv  qpaciv.         ̂ ^  '€\\riv.  qpiXoXoYiKÖC  CÜXXOYOC in  Konstantinopel  VIII  s.  461. 
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raben  zum  frasze  werden  möge.^^  unter  den  übrigen  neugriechischen 
formein  aber,  die  ich  zusammengestellt  habe,  ist  eine  allem  anschein 
nach  vorzüglich  geeignet  die  von  dem  paroimiographen  Aristeides 
aufgestellte  erklärung  des  alten  fluches,  welche  ich  für  die  einzig 
richtige  halte,  zu  bestätigen,  nemlich  die  leukadische  va  ßYaX»lC  TÖv 

KÖpttKa,  die  schwerlich  etwas  anderes  bedeuten  kann  als  'mögest  du 
den  raben  ausnehmen',  dh.  also,  dahin  gehen  wo  die  raben  nisten. 

Es  liegt  nahe  zu  vermuten,  dasz  die  unserm  volke  geläufigen 

Verwünschungen  'zum  geier'  und  'zum  kukuk'  aus  derselben  an- 
schauung  heraus  sich  entwickelt  haben  wie  die  entsprechende  helle- 

nische, oder  wenigstens  die  erstere  von  beiden,  dieses  zu  untersuchen 
ist  nicht  meines  berufs,  aber  so  viel  sehe  ich,  dasz  mit  dem,  was  die 
fortsetzer  des  Grimmschen  Wörterbuches  darüber  bemerkt  haben,  die 
Sache  keineswegs  abgethan  ist. 

^'^  auch  bei  den  Hellenen  kommen  fluche  vor,  in  denen  der  rabe 
eine  rolle  spielt  und  die  gleichwohl  mit  der  formel  ec  KÖpuKOC  nicht 
das  mindeste  zu  thun  haben:  ygl.  Aristoph.  Ach.  92  f. 

Freiburg  im  Breisgau.  Bernhard  Schmidt. 

76. 
ZU  KALLIMACHOS. 

1.  Anschlieszend  an  meinen  aufsatz  (jabrb.  1890  s.  829  ff.)  be- 
spreche ich  zunächst  fr.  anon.  388  (Fronto  s.  11  Naber): 

TTOi)aevi  jLifiXa  vejuovTi  irap'  i'xviov  öHe'oc  ittttou 
'Hciöbiu  Mouceujv  ecjuöc  öt'  iiviiacev. 

diese  begegnung  der  Musen  mit  Hesiodos  schildert  letzterer  selbst 
in  der  Theogonie  v.  22  ff.  da  Kallimachos  eine  besondere  Vorliebe 

für  Hesiodos  hegte,  wie  uns  aus  ep.  29  bekannt  ist,  und  im  ein- 
gange der  AiTia  den  eingang  der  Theogonie  selbst  nachahmt,  so 

wird  dieses  fr.  anon.  dem  Kallimachos  zugewiesen  werden  müssen, 
es  gieng  dann  also  Kallimachos  in  derselben  weise  wie  Hesiodos 
selbst  von  der  begegnung  mit  den  Musen  aus  und  rühmte  die  werke 
des  Hesiodos,  deren  vortrefflichkeit  sich  daher  erkläre,  dasz  Hesiodos 
diese  gedichte  der  persönlichen  Inspiration  der  Musen  verdanke,  das 
fragment  stand  wohl  am  anfang  des  epigramms,  das,  wie  aus  dem 
bisher  gesagten  hervorgeht,  zum  fpaqpeiov  gehört. 

2.  fr.  541 :  öc  t'  'iTaXrjv  eqppdcaG'  dp|uovir|V. 
schol.  Vrat.  Find.  Ol.  11,  13  s.  241  oÜK  dirö  ckottoO  be  juouciKOUc 

eme  touc  AoKpouc,  dXX'  ön  ecTi  Tic  dpjaovia  AoKpicTi  TtpocaYO- 
peuojuevri,  r\v  Huvapiuöcai  qprici  ZevÖKpiTOv  töv  AoKpöv.  KaXXi- 
luaxoc  usw.  als  erfinder  der  lokrischen  harmonie  erscheintXenokritos 
in  dem  verse  des  Kallimachos.  dieser  vers  ist  ein  unvollständiger 
Pentameter  und  wird  so  zu  ergänzen  sein : 

ÖC  t'  'liaXfiv  <AoKpüJv>  eqppdcaS*  dpjuoviriv. 
auch  dieser  vers  gehört,  wie  OSchneider  gesehen  hat,  in  das  fpaqpeTov. 
Leipzig.  Eugkn  Dittrich. 
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77. 
VERMISCHTE  BEMERKUNGEN. 

I.  SAPPHO. 

Dasz  Sapphos  liebe  zu  Phaon  in  ihren  gedichten  erwähnt 
worden  sei,  soll,  wenn  wir  der  weitverbreiteten  meinung  unserer 

litterarhistoriker  glauben  schenken ,  von  einem  antiken  zeugen  be- 
hauptet werden,  von  Palaiphatos  TT.  dTTiCTUuv  c,  49.  aber  er  ist  auch 

der  einzige  gewährsmann  dafür;  in  der  gesamten  griechischen  und 
römischen  litteratur  findet  sich  kein  zweites  derartiges  zeugnis,  mag 
man  auch  sonst  von  Phaon  reden  was  man  will,  wohl  aber  haben 

wir,  wie  schon  KOMüller  sah,  indicien  dafür,  dasz  man  den  Phaon 

der  legende  in  den  gedichten  suchte  und  —  nicht  fand,  daher  denn 
die  behauptung,  dasz  die  Sappho,  die  den  Phaon  liebte,  eine  andere 
sei  und  mit  der  berühmten  dichterin  nichts  zu  thun  habe,  diese 

hypothese  war  nur  möglich,  wenn  die  gedieh te  der  wirklichen 
Sappho  von  einem  geliebten  namens  Phaon  schwiegen:  wer  an  diese 
Scheidung  glaubte,  fand  einen  solchen  Phaon  in  den  liedern  der 
Sappho  nicht  vor. 

Die  reihe  der  chorizonten  beginnt  schon  in  bester  alexandrini- 
scher  zeit  mit  Nymphis  von  Herakleia:  bei  ihm  war  von  der  hetäre 
Sappho  die  rede,  sie  liebte  den  Phaon.  Athenaios  nimt  dies  einfach 

auf  XIII  596®  und  reiht  diese  Sappho  in  den  katalog  der  be- 
rühmten hetären  ein,  während  er  für  die  dichterin  Sappho  leb- 

haftes interesse  zeigt  und  gleich  darauf  599*^  die  berichte  des  Cha- 
maileon  und  Hermesianax  scharf  zurückweist,  zum  teil  unter  beruf  ung 

auf  den  Charakter  der  als  bekannt  vorausgesetzten  Sapphischen  ge- 
dickte, auch  Ailianos  ttoik.  ict.  XII  19  scheidet  wie  die  vorigen  die 

hetäre  von  der  dichterin,  aber  ohne  angäbe  von  gründen,  bei  Suidas 
u.  0duJV  ist  es  die  andere  Sappho,  nicht  die  dichterin,  die  den  Phaon 
liebt  und  um  seinetwillen  vom  leukadischen  felsen  springt,  ganz 
ähnlich,  aber  zwischen  beiden  Sapphos  schwankend,  Photios  u.  Aeu- 

KttTric. '  hier  hilft  kein  deuteln,  alle  die  genannten  wüsten  von 
einem  leibhaftigen  menschen  Phaon,  den  die  dichterin  selbst  als 
ihren  freund  erwähnt  hätte ,  nichts. 

Das  musz  uns  doch  wohl  mahnen  dem  ganz  isoliert  dastehen- 
den angeblichen  gegenzeugen  scharf  auf  die  finger  zu  sehen;  man 

musz  sich  wundern,  wie  er  so  oft  glauben  gefunden  hat.  ein  ge- 
sundes mistrauen  äuszert  Knaack  in  der  Wochenschrift  für  class. 

1  leider  ist  uns  von  der  schiift  des  Didymos  an  Sappho  publica  fuerit 
(Seneca  ep.  88,  37)  nichts  erbalten,  nicht  einmal  das  thema  ist  klar, 
entweder  er  untersuchte,  ob  die  dichterin  Sappho  eine  hetäre  gewesen 
sei,  dh.  ob  die  dichterin  und  die  angebliche  hetäre  identisch  seien, 
was  die  meisten  verneinten,  oder  aber  er  warf  die  frage  auf,  ob  es 
eine  hetäre  Sappho  überhaupt  gegeben  habe,  diese  letztere  frage 
konnte  dazu  führen  die  grundlosigkeit  des  ganzen  geredes  von  der 
hetäre  Sappho  und  allen  ihren  erlebnissen  zu  erweisen. 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1891  hft.  8  u.  9.  .  37 
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philol.  1890  sp.  8:  er  hält  mit  Westermann  mythogr.  s.  XV  die 
schluszcapitel ,  worunter  dieses ,  für  spätem  zusatz  und  verwirft  die 
auf  Sappho  bezügliche  notiz  als  unglaubwürdig,  indessen  bleibt 
immerhin  ein  anonymus,  der  da  behauptet  dasz  in  den  gedichten 
selbst  etwas  derartiges  gestanden  habe;  wir  müssen  ihm  doch  noch 
näher  auf  den  leib  rücken. 

Bei  Westermann  ao.  s.  309  lesen  wir  nach  der  bekannten  er- 
zählung  vom  fährmann  Phaon  und  Aphrodite  folgendes:  OUTOC  6 

<t>duuv  ecTiv,  eqp'  iL  töv  epoiia  auific  f\  CaTrqpuj  TtoXXdKic  oicjua 
eiTOiricev.  schon  die  ausdrucksweise  ist  verdächtig;  ich  möchte 
wissen,  wie  man  die  worte  sprachlich  rechtfertigen  will,  nun  sagt 
aber  der  apparat,  dasz  ac)aa  aus  c  entnommen  sei,  während  alle  an- 

dern hss.  statt  dessen  aT|Lia  hätten,  in  dieser  form  ist  die  bemerkung 

allüberall  wiederholt  worden,  auch  bei  Bergk  PLG.  III*  s.  134,  hier 
noch  mit  dem  vermerk  'hinc  repetunt  eadem  Eudocia  414,  Aposto- 
lius  XX  15,  Arsenius  461.'  wie  erstaunt  man  nun,  wenn  man  in 
Westermanns  prolegomena  findet,  dasz  jene  hs.  c  —  überhaupt  keine 
handschrift  ist,  sondern  niemand  anders  als  die  sog.  Eudokia,  dh. 
wie  wir  von  Cohn  gelernt  haben,  Konstantin  Palaeokappa.  ihm 
allein  und  niemand  anders  verdanken  wir  das  acjua  eTTOir|cev  und 
die  ganze  schwerwiegende  nachricht,  die  in  diesen  Worten  liegt,  die 

hss.  des  Palaiphatos  sowie  die  indirecte  Überlieferung  bei  Apostolios- 
Arsenios  kennen  ausschlieszlich  ein  aT|ua  enoiricev.  so  steht  es :  wir 
haben  einen  corrumpierten  text  vor  uns ,  über  dessen  Schicksal  w  i  r 
zu  entscheiden  haben,  von  Sapphos  liedern  aber  enthält  die  Über- 

lieferung nichts,  und  die  litteraturgeschichte  hat  kein  recht  diesen 
angeblichen  zeugen  fernerhin  anzuführen. 

Eine  andere  frage  ist  es,  was  wir  mit  dem  texte  selbst  anfangen, 
die  änderung  Palaeokappas  mag  ja  sehr  naheliegend  scheinen ;  aber 
der  ganze  satz  bleibt  auch  so  ein  monstrum,  und  sachlich  ist  es  ganz 

und  gar  unwahrscheinlich,  dasz  der  späte  anonymus  bei  seinem  auto- 
schediasma  von  allem  gewöhnlichen  so  weit  abgewichen  sei.  mir 
kam  es  darauf  an  die  litteraturgeschichte  von  einem  falschen  zeugen 
zu  befreien ;  vielleicht  wird  diese  bemerkung  andern  zur  anregung 
auch  den  schwerverderbten  text  zu  heilen,  nur  dieses  will  ich  hier 

bemerken:  erstens,  mit  änderung  des  einen  wortes  ist  es  keinesfalls 
abgemacht,  der  fehler  steckt  viel  tiefer;  zweitens,  wenn  man  sich 
fragt,  was  der  Spätling  wohl  erzählen  könnte,  wenn  er  von  dem 
Phaon  der  Aphrodite  auf  den  Phaon  der  Sappho  zu  sprechen  kommt, 
dann  kann  es  füglich  nur  das  eine  sein,  was  alle  weit  erzählte,  dasz 
sie  um  seinetwillen  den  leukadischen  sprung  gethan  habe;  die  alte 

triviale  notiz  liegt  hier  zu  gründe,  dem  ecp'  (iL)  des  Palaiphatos  ent- 
spricht noch  das  em  (ct)dujvi)  des  Photios.  liegt  aber  dem  atjua  nicht 

am  ende  äXjua  nt)ch  näher  als  ac)aa?^ 

*   dasz   Phaon    als    gegenständ    von    Sapphos    liebe    und    dichtung^ 
durch    Ovids    15e    heroide    erwiesen    sei,    kann    ich    leider    trotz   des 
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II.    THEOGNIS. 

425  TTdvTUJV  |uev  ixx]  qpOvai  eTTixOovioiciv  apiCTOV 

ixrib'  ecibeiv  auYac  öHeoc  iieXiou, 
qpuvxa  b'  ÖTTuuc  ujKicia  TiuXac  'Aibao  irepficai 

Kai  KeTcöai  TroXXfiv  fr\v  eTTajLiricd|uevov. 
es  ist  eine  alte  Vermutung,  dasz  diese  verse  nicht  in  vollem  masze 
eigentum  des  Theognis  seien,  dasz  er  vielmehr  die  beiden  hexameter 
schon  vorgefunden  und  deren  Inhalt  durch  die  beiden  pentameter 

weiter  ausgeführt  habe,    diese  ansieht  bat  nicht  erst  Bergk  aufge- 
stellt, sondern  schon  lange  vor  ihm  GFabricius  (zu  Sextos  Empeirikos 

III  24).    über  den  urheber  der  beiden  hexameter  denkt  Bergk  natür- 

lich anders  als  sein  Vorgänger,  der  sie  dem  'Chalcidamas'  zuschrieb; 
Bergk  hält  sie  für  uralt:   'antiqui  versus,  quos  Midae  Silenus  fere- 
batur   olim   dixisse."    wir  hätten   danach   dem  alten  Megarer  die 
eigentliche  autorschaft  gerade  an  denjenigen  versen  abzusprechen, 

deren  rühm  —  im  altertum  ganz  sicher  —  kein  einziges  seiner  andern 
gedichte  erreicht  hat. 

Und  es  ist  wahr:  die  hexameter  lassen  sich,  von  den  penta- 
metern  getrennt,  als  selbständiges  gedichtchen  lesen,  und  sie  wer- 

den auch  in  dieser  kürzern  fassung  citiert.  dies  allein  ist  indessen 

sicher  kein  gi'und  die  pentameter  für  Jüngern  zusatz  zu  erklären, 
der  'parallelismus  der  glieder'  in  der  alten  elegie  bewirkt  es,  dasz 
man  oft  genug  die  pentameter  einfach  entfernen  kann,  ohne  den 
sinn  zu  vernichten,  dasz  man  das  gelegentlich  auch  wirklich  that, 
steht  fest,  die  verse  467  flf.  unserer  samlung  finden  wir  bei  Athenaios 

VIII  364*^  in  dem  Cheiron  des  Pherekrates  wieder,  aber  nur  die 
hexameter  467  und  469;  wiewohl  der  schlusz  des  letztern  schon  zum 

folgenden  pentameter  gehört,  ist  das  übrige  doch  ohne  weiteres  aus- 
geschrieben worden,  mau  hätte  aber  ohne  jeglichen  anstosz  noch 

den  dritten  und  vierten  hexameter  mit  hinzunehmen  können;  also 

nicht  nur  juribeva  Tujvb'  deKOVia  ̂ eveiv  KaiepuKe  irap'  r\^\v,  |  )iirib' 
eübovi'  eTTEYeipe,  Cijuuuvibri,  sondern  auch  |U)ibe  töv  dYpuTTveovTa 
KeXeu'  deKOvia  KaGeubeiv.  [  tuj  ttivciv  b'  eGe'Xovri  Trapacraböv OivoxoeiTuu.  ähnliches  finden  wir  so  oft,  dasz  hieraus  ein  schlusz 
auf  die  priorität  der  hexameter  nicht  gestattet  ist. 

Hat  aber  Theognis  hier  wie  so  oft  ein  ''altes  wort'  zu  gründe 
gelegt,  so  folgt  auch  daraus  nicht,  dasz  er  den  ganzen  text  fertig 
vorgefunden  habe,   vielmehr  vermiszt  man  jegliches  analogen  dafür, 

eifrigen  und  warmen  plaidoyers  von  Lunak  (quaestiones  Sapphicae, 
Kasan  1888)  nicht  zugeben,  dasz  diese  dichtung  den  traditionellen 
litterarhistorischen  klatsch  überhaupt  benutzt,  ist  unzweifelhaft  und 
von  Lunak  unumwunden  zugestanden  worden  (s.  48  f.).  mag  man  also 
die  Verwertung  der  gedichte  Sapphos  noch  so  hoch  anschlagen,  im 
einzelnen  falle  bleibt  immer  die  frage  offen,  ob  das  betreffende  den 
gedichten  oder  der  legende  entnommen  war. 

^   durch   den   Widerspruch   von   Leutsch  im  Philologus  XXX  202  f. 
scheint  mir  die  frage  nicht  erledigt  zu  sein. 

37* 
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dasz  Theognis  bei  der  beliebten  bearbeitung  sprichwörtlicher  redens- 
arten  so  verfahren  sei. 

Wenn  endlich  die  zwei  hexameter  im  d^ibv  'Hciöbou  Kai 
'OjLiripou  s.  36  W.  dem  Homer  in  den  mund  gelegt  werden, 
so  ist  daraus  ohne  grund  gefolgert  worden ,  der  Verfasser  des  äfdjv 
könne  die  verse  unmöglich  für  Theognideisches  eigentura  gehalten 
haben,  einmal  haben  wir  uns  diesen  autor  sicherlich  nicht  als  kri- 

tischen Philologen  zu  denken,  der  in  dem  phantasiegebilde  seines 

Sängerkrieges  ängstlich  auf  'echtheit'  oder  'unechtheit'  zu  achten 
hatte;  dann  aber  hat  er,  wenn  nicht  alles  trügt,  in  der  that  so  viel 
eignes  verdienst  an  den  besagten  versen ,  dasz  er  sie  mit  recht  als 
etwas  in  dieser  form  neues  ansehen  konnte,  davon  später  mehr, 
man  vermiszt  also  positive  gründe. 

Es  kommt  ein  anderes  hinzu,  der  anfang  lautet  bei  Theognis 
selbst  TidvTUüV  |uev  piX]  qpOvai  usw.,  sonst  aber  teils  TrdvTiuv  teils 
dpxr|V.  Bergk  läszt  beides  uralt  sein :  «in  Sileni  versibus  antiquitus 
traditum  fuit  scripturae  varietas  TrdvTUUV  et  dpx^V.»  ist  das  wahr- 

scheinlich? erstens  ist  der  unterschied  des  sinnes  ein  sehr  bedeu- 
tender. TrdvTUUV  enthält  etwas  ganz  specifisches,  was  durch  nichts 

anderes  ersetzt  werden  kann,  denn  das  TrdvTUüV  dpiCTOV  ist  unter 
allem  was  denkbar  ist  das  beste,  also  das  absolut  beste,  nicht  etwa 

irgend  ein  relativ  bestes,  was  nur  unter  gewissen  umständen  ein- 
mal als  bestes  auftritt,  so  ist  für  den  einmal  geborenen  nunmehr 

das  (relativ)  beste  zu  sterben;  aber  das  absolut  beste  ist  das  bei 
weitem  nicht,  so  sind  beide  begriffe  gar  sehr  verschieden;  das  Trdv- 

TUUV dpiCTOV  steht  nicht  neben  dem  ctpiCTOV,  sondern  über  ihm; 
das  eine  ist  bedingt,  das  andere  unbedingt;  das  eine  relativ,  das 
andere  absolut. 

So  —  gerade  so  —  hat  Aristoteles  den  gedanken  verstanden, 
man  achte  nur  genau  auf  die  worte  des  dialogs  Eudemos  (fr.  44  R.) 

bei  Plutarch  cons.  ad  Apoll.  27  ujc  ctpa  jaf)  "fivecGai  |uev,  eqpri,  ctpi- 
CTOV   TTdVTUüV  .  .  TTUVOaVOJUeVUJ ,   Tl   TTOie   eCTl   TÖ  ßeXllCTOV  TOIC 
dvBpujTTOic  Küi  TV  TÖ  TcdvTuuv  aipeToiTttTov  .  .  dvGpuuTTOic  5e 

TrdjUTTav  ouk  e'cTi  Y^vecöai  t6  rrdvTuuv  dpicTOV  ('die  einmal  ge- 
boren können  das  allerbeste  gar  nicht  mehr  erlangen' ;  die  worte 

sind  misverstanden  worden)  .  .  dpiCTOV  dpa  Trdci  Kai  trdcaic 
(Umschreibung  des  TrdvTuuv  dpiCTOv)  tö  jur)  ̂ evecGai.  Aristoteles 
also  gebraucht  den  ausdruck  TrdvTiuv  dpiCTOV  so  consequent 
und  so  entschieden  absichtlich,  dasz  ihm  ein  dpiCTOV  ohne  irdvTUJV 
wie  eine  Verstümmelung  hätte  vorkommen  müssen. 

Wie  matt  und  schwächlich  erscheint  neben  jenem  kräftigen 
TtdvTUUV  das  dpx^v!  es  sagt  nichts  neues,  nichts  was  nicht  schon 
in  den  werten  läge,  es  ist  weiter  nichts  als  eine  rhetorische 
Steigerung,  die  ebenso  gut  dastehen  wie  auch  fehlen  kann,  der  sinn 
bleibt  derselbe,  und  doch  soll  dpxr|V  neben  TrdvTUJV  uralt  sein? 
hier  dürfte  nun  aber  auch  die  frage  erlaubt  sein:  ist  der  ausdruck 
dpxnv   (in   adverbialem    sinne)    überhaupt   sehr   alt?     Homeros, 
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Hesiodos,  Pindaros,  Theognis  selbst  (von  425  sehen  wir  natürlich 

ab)  kennen  ihn  nicht,  wir  finden  eH  dpxfic,  auch  wohl  an'  dpxfjc 
und  dpxri;  aber  dpxnv?  sicher  nachgewiesen  ist  dieser  ausdruck 
erst  aus  Herodotos.  dürfen  wir  unter  diesen  umständen  dpxnv  |uev 
)af)  cpOvai  für  uralt  erklären? 

Endlich  aber,  wo  stammt  denn  das  dpxr|V  eigentlich  her?  die 

Theognis-hss,  kennen  es,  wie  gesagt,  gar  nicht,  hier  ist  zunächst 
das  sehr  bedeutsame  moment  zu  constatieren,  dasz  alle  stellen,  wo 

die  kürzere  fassung  vorliegt  (also  die  hexameter  allein)  ausnahms- 
los dpx^iv  und  niemals  TrdvTUJV  haben,  sollte  das  wohl  zufall  sein? 

oder  läszt  sich  vielleicht  ein  innerer  Zusammenhang  zwischen  der 
kürzern  fassung  und  der  lesart  dpxtiv  vermuten?  gesetzt  es  wäre 

gar  kein  Zusammenhang  zu  entdecken,  so  bliebe  doch  für  alle  die- 
jenigen, die  die  kürzere  fassung  für  die  jüngere  halten,  der  verdacht 

bestehen,  dasz  derjenige  der  sie  erfand  auch  die  lesart  dpxr|V  ein- 
führte, die  mit  dieser  form  des  gedichts  fortan  unzertrennlich  ver- 
bunden blieb,  aber  wenn  ich  nicht  irre,  ist  der  Zusammenhang  vor- 
handen und  ganz  verständlich,  man  lese  die  beiden  hexameter  als 

einheitliches  gedieht:  das  ganze  ist  gedrungener,  fester  geschlossen, 
zwei  verse,  zwei  gedanken:  der  parallelismus,  den  schon  die  zwei 
disticha  haben,  ist  hier  bedeutend  potenziert,  ihn  vollendet  der 
ausdruck  dpxnv.  das  an  sich  wenig  bedeutende  wort  gewinnt  in 
diesem  licht  eine  hohe  bedeutung.  denn  dpXHV  entspricht  jetzt  dem 
(puvia  des  zweiten  verses,  welches  sonst  ein  gegenstück  im  ersten 

verse  entbehrte,  jetzt  stehen  sich  gegenüber  'zu  allererst',  also 
'bevor  man  geboren  ist'  und  dann  'wenn  man  aber  einmal  geboren 
ist',  und  dpxrjV  gehört  jetzt  zu  jur)  cpOvai,  genau  wie  9uvTa  zu 
nepficai.  'am  anfang  —  nicht  geboren  werden;  ist  man  geboren 
—  sterben':  der  parallelismus  ist  schlagend,  man  lese  die  verse 
laut,  mit  nachdrücklicher  und  richtiger  betonung,  und  man  wird 
finden,  dasz  derjenige,  der  für  diesen  doppelvers  das  dpXHV  erfand, 
für  den  rhetorischen  effect  ein  feines  gefübl  hatte,  sobald  ein- 

mal diese  knappe,  gedrungene  zweizeilige  form  beliebt  wird,  drängt 
sich  einem  der  parallelismus  so  gebieterisch  auf,  dasz  diese  ände- 
rung  als  eine  berechtigte  concession  erscheint,  in  der  vierzeiligen 
form  dagegen  ist  der  parallelismus  mehr  verhüllt,  gewissermaszen 
gemildert;  der  blick  verweilt  auf  den  elegischen  Schilderungen,  die 
den  erschütternden  ernst  in  sanfter  wehmut  ausklingen  lassen,  und 

die  einzelheiten  treten  zurück.  —  Also,  falls  TrdvTUUV  das  ursprüng- 
liche war,  ist  es  durchaus  verständlich,  weshalb  der  schöpfer  der 

zweizeiligen  form  dem  ästhetisch-rhetorischen  eindruck  zu  liebe  es 
durch  dpxrjV  ersetzte,  er  liesz  sich  durch  rhetorische  motive- 
leiten. 

Wenn  wir  nun  aber  finden,  dasz  der  ä.1  teste  zeuge  für  die 
kürzere  form  sowie  für  das  dpxi^V  in  der  that  ein  rhetor  ist,  so  ist 
der  kreis  geschlossen,  es  ist  kein  anderer  als  Alkidamas,  der 
Schüler  des  Gorgias,  aus  dessen  MouceTov  Stobaios  anthol.  120,  3 



582    WHoersclielmann:  vermiscMe  bemerkungen.  II  [Theognis  425  jff]. 

die  beiden  verse  ausdrücklieb  citiert,  aus  dessen  MouceTov  sie  (nacb 

Nietzsches  plausibler  combination)  in  den  dYUJV  'Hc.  Kai'0|U.  s,  36  W. 
gelangt  sind.  Alkidamas  ist  also  thatsächlicb  der  älteste  zeuge,  die 
Vermutung  liegt  mehr  als  nahe,  dasz  der  rhetor  die  durchaus 
rhetorische  metamorphose  vorgenommen  habe,  die  hexameter 

(die  er  ja  dem  versmasze  nach  allein  brauchen  konnte)  zu  excer- 
pieren  und  dem  entsprechend  umzumodeln,  man  sieht  auch ,  dasz 
er  ohne  gewissensbisse  diese  umgestalteten  verse  nunmehr  dem  alten 
vater  Homeros  in  den  mund  legen  konnte,  ohne  Theognis  zu  nahe 
zu  treten. 

In  der  that  hat  diese  zweizeilige  form  fortan  ein  selbständiges 
dasein  neben  der  ausführlichen  Theognideischen  geführt,  immer  tritt 

sie  mit  der  lesart  dpxn^  auf;  niemals  wird  Theognis  als  autor  ge- 
nannt, sie  steht  als  ein  besonderes  etwas  neben  der  andern,  so 

beim  sog.  Diogenianos  III  4  (und  dann  bei  Apostolios  und  Arsenios), 
so  beim  Sophisten  Prokopios  ep.  47  s.  549,  so  im  scholion  zu  Soph. 
OK.  1225,  wo  der  zweite  hexameter  fortgelassen  ist  (vgl.  ANauck 

in  den  m6langes  Gr.-R.  VI  49). 
Nachdem  das  dpxr|V  in  der  einen  Fassung  vollkommen  heimisch 

geworden  war,  gieng  es  gelegentlich  auch  in  die  andere  über,  was 

bei  diesem  ̂ geflügelten  worte'  nicht  verwundern  kann,  durch- 
gedrungen aber  ist  es  hier  nie  und  zu  keiner  zeit,  und  der  text  des 

Theognis  selbst  hat  sich  immer  rein  erhalten,  im  einzelnen  ist  das 
eindringen  des  dpxiiv  bei  Stobaios  anthol.  120,  4  sehr  verständlich, 
da  das  citat  aus  Alkidamas  gerade  vorhergeht;  auch  bei  Makarios 

II  45  mag  die  Version  des  andern  parömiographen  von  einflusz  ge- 
wesen sein,  auszerdem  steht  dpXHV  bei  Sextos  Empeirikos  III  24 

s.  175  und  bei  Suidas  u.  dpxrjV  )Liev.  dagegen  hat  sich  TrdvTUJV  er- 
halten bei  Clemens  ström.  III  432  und  bei  Theodoretos  graec.  äff. 

cur.  V  71,  15.  charakteristisch  ist,  dasz  in  dieser  fassung  der  name 
Theognis  ebenso  consequent  hinzugefügt  wird,  wie  er  in  der  andern 
fehlt;  nur  der  6ine  Suidas  hat  ihn  fallen  lassen,  im  übrigen  werden 
teils  alle  vier  verse  ausgeschrieben  (Stobaios,  Sextos,  Clemens),  teils 

begnügt  man  sich  mit  dreien  (Theodoretos,  Makarios,  Suidas).^ 

*  zu  völlig  entgegengesetzten  resultaten  in  bezug  auf  die  verse 
des  Theognis  ist  Nietzsche  gelangt  im  rhein.  mus.  XXVIII  s.  212. 
Theognis  soll  äpxnv  geschrieben  haben;  aber  dieses  öpXHV  bezog  sich 
auf  gewisse  einst  vorhergehende  verse,  die  den  gedanken  ausführten: 

'das  ganze  leben  ist  eine  strafe',  worauf  er  fortfuhr  'und  als  mensch 
geboren  zu  sein  von  vorn  herein  das  gröste  Unglück.'  diese  voraus- 

gehenden verse  hat  der  redactor  unserer  sylloge  cassiert,  und  wir  be- 
sitzen nur  ein  fragment.  darum  aber  änderte  er  das  nunmehr  unpassende 

äpxrjv  in  travTiuv.  im  ÖYiüv  aber  s.  36  W.  läszt  Nietzsche  die  zwei  in 
rede  stehenden  hexameter  mit  den  nachfolgenden  xpucoi  CTixoi  ursprüng- 

lich ein  ganzes  bilden,  so  dasz  d.pxr\v  sich  bezieht  auf  das  in  vers  3 

folgende,  also:  äpx^^v  ixiv  ̂ i]  cpOvai  lirixöovioiciv  äpiCTOv,  |  qpOvra  6'  öttujc 
iXiKicTU  TtOXac  'Aiöao  irepficai.  |  inxnörav  euqppocüvri  |li^v  Ixr]  Karä  öfjiuov 
ÖTiavTa  usw.  ja,  diese  xP^coi  ct(xoi  lagen  vielleicht  schon  dem 
Theognis  vor,  so  dasz  er  vielleicht  aus  diesem  gründe  äpxriv  wählte. 
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III.    PROPERTIUS, 

V  11, 15  damnatae  noctes  et  vos  vada  lenta  paludes , 
et  quaecumque  meos  iniplicat  unda  pedes, 

immatura  licet,  tarnen  Jiuc  non  noxia  veni: 
det  pater  hie  ximbrae  molUa  iura  meae. 

aut  si  quis  posiia  iudex  sedet  Äeacus  urna , 
20  in  mea  sortita  iudicet  ossa  pila. 

Cornelia  ist  zwar  früh  gestorben,  aber  der  frühe  tod  ist  nicht  etwa 

eine  strafe  für  begangene  frevel,  im  gegenteil,  sie  ist  rein  von  jeg- 
licher schuld,  und  sie  ist  sich  dessen  in  vollem  masze  bewust.  dieses 

selbstbewustsein  bildet  den  grundton  ihrer  rede  und  erreicht  seinen 
höhepunkt  in  den  stolzen  worten: 

mi  natura  dedit  leges  a  sanguine  ductas, 
ne  posseni  melior  iudicis  esse  metu  (47  f.). 

sie  ist  für  uns  ein  typischer  Vertreter  der  )LieY«XoviJuxia  im  Aristo- 

telischen sinne,  ein  classisches  beispiel  für  diese  'tugend',  die  in 
unserm  durch  die  christliche  ethik  beeinfluszten  Zeitalter  weder 
einen  namen  hat  noch  ohne  weiteres  verstanden  wird :  denn  der 

christlichen  lehre  ist  sie  fremd.  bOKei  be  )a€Y0iXövjJUXOC  eivai  6 
jueYdXujv  auTÖv  dEiuuv  dHioc  ujv  heiszt  es  in  der  Nikomachischen 

ethik  IV  7:  und  dieser  ganze  abschnitt  bei  Aristoteles  ist  ein  com- 
mentar  zu  unserm  gedieht. 

Danach  hat  aber  auch  unsere  exegese  sich  zu  richten,  es  geht 

also  nicht  an  mit  Hertzberg  den  ganzen  gedanken  so  zu  fassen :  'ich 
bin  unschuldig  hierher  gekommen  {innoxia  veni),  oder  aber  (dh. 

falls  ich  doch  schuldig  bin)  treffe  mich  die  strafe.'  diese  auffas- 
sung  thut  der  |LieYOiXoipuxia  empfindlichen  schaden,  schuld  und  Un- 

schuld, belohnung  und  strafe  werden  hier  von  vorn  herein  als  ganz 
gleichberechtigte  eventualitäten  hingestellt,  ich  glaube  nicht  dasz 
das  zu  dem  Charakter  Cornelias,  wie  ihn  der  dichter  scharf  gezeichnet 
hat,  passt.  sie  selbst  ist  von  ihrer  Unschuld  felsenfest  überzeugt; 
von  einer  schuld  kann  für  sie  hier  gar  nicht  die  rede  sein,  das  ganze 
dilemma,  so  verstanden,  setzt  viel  zu  viel  objectivität,  viel  zu  viel 
demut  oder  doch  bescheidenheit  voraus,  auszerdem  bekommt  der 

ganze  gedankengang  etwas  schiefes  und  unbeholfenes :  aut  —  si  quis 
posita  iudex  sedet  Äeacus  urna  —  in  mea  sortita  vindicef  ossa  pila. 
hier  ist  si  quis  iudex  usw.  parenthese  im  zweiten  gliede  der  alter- 

native: zum  ersten  gehört  es  nicht,  findet  aber  überhaupt  ein  ge- 
richt  statt,  so  gilt  es  doch  nicht  nur  für  die  schlechten,  sondern 

hier  ist  jeder  satz  unbewiesen  und  unbeweisbar,  ttcxvtujc  endlieh  soll 
nur  da  berechtigt  sein,  wo  man  an  die  Seilenosfabel  denkt;  so  bei  Soph. 
OK.  1225,  Poseidippos  bei  Stobaios  anthol.  98,  57,  unserm  redactor  uam. 
da  möchte  man  natürlich  fragen,  weshalb  denn  dem  Theognis  nicht 
erlaubt  war  an  Seilenos  zu  denken:  was  dem  einen  recht,  ist  dem  andern 
billig,  die  ganze  prämisse  ist  aber  gesucht:  denn  der  Seilenosspruch  wird 
wohl  auch  denen  vorgeschwebt  haben,  die  dpXHV  zu  sagen  vorzogen. 
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auch  für  die  guten,  und  wie  schleppend  ist  die  periode  mit  der 

schwerfälligen  und  unnützen  parenthese,  vor  welcher  wir  den  haupt- 
gedanken  si  non  innoxia  sum  in  gedanken  ergänzen  müssen !  man  lese 
sie  nur  laut,  und  man  wird  die  Schwierigkeit  empfinden,  alles  spricht 
dafür,  dasz  diese  auffassung  der  alternative  nicht  die  richtige  ist. 

Ebenso  wenig  genügt  eine  andere,  die  den  gegensatz  lediglich 
in  der  person  des  richters  sucht:  Pluto  oder  Aeacus,  bzw.  Pluto 
oder  ein  anderer  und  sei  es  der  strengste,  denn  die  person  als  solche 
ist  von  wenig  belang;  der  ganze  gegensatz  wäre  unmotiviert  und 
überflüssig ;  der  zweite  teil  aut  si  quis  setzt  mit  einem  pathos  ein, 
welches  unter  dieser  Voraussetzung  völlig  unberechtigt  wäre. 

Der  gegensatz  ist  vorhanden ,  aber  er  liegt  anderswo,  nicht 
auf  die  person  kommt  es  an,  sondern  auf  die  sache.  Cornelia 
hält  es  für  möglich,  dasz  der  herr  der  unterweit  ihr  ohne  jegliches 
gerichtsverfahren ,  aus  eigner  suveräner  machtvollkommenheit  ihre 

'rechtliche  Stellung'  anweisen  könne.  ̂   oder  aber  —  und  das  ist  die 
zweite  möglichkeit  —  es  findet  ein  förmliches  gericbtsverfahren 
statt,  also  könig  oder  richte r,  suveräner  wille  schlecht- 

hin oder  ein  process  mit  allem  pedantischen  detail  eines  solchen, 

dieses  ist  der  gegensatz,  und  aus  ihm  erklärt  sich  alles  übrige,  folg- 
lich :  immatura  licet ,  tarnen  huc  non  noxia  veni  gehört  sachlich  zu 

allem  folgenden  und  bildet  die  folie  für  beide  teile;  darum  soll  der 
könig  ihr  mollia  iura  verleihen,  darum  soll  ihr  process  eventuell  mit 
allem  erdenklichen  pomp  stattfinden.  —  Auch  dieses  ist  ein  äuszerst 
glücklicher ,  charakteristischer  zug  in  dem  gemälde.  nicht  wie  die 
andern,  auch  die  tugendhaften,  seelen  will  sie  vor  gericht  stehen, 

der  stolze  ton  der  rede  klingt  auch  in  der  Schilderung  der  gerichts- 
sitzung,  wie  sie  sie  begehrt,  hindurch,  alles  sei  feierlich:  Aeacus  in 
voller  würde,  neben  ihm  Rhadamanthys  und  Minos,  dann  der  chor 
der  strengen  Erinyen,  und  das  volk  der  schatten  als  aufmerksames 

publicum  {infento  foro)'^  das  gibt  schon  ein  plastisches  bild.  aber 
noch  mehr :  hier  sollen  auch  die  armen  gequälten  von  ihren  mühen 

ausruhen;  ja  sogar  Cerberus  der  unerbittliche  ist  lammfromm,  und 

der  redner  des  tages,  dessen  worten  sie  alle  lauschen,  das  ist  —  sie 
selbst;  sie,  die  nur  lautere  Wahrheit  reden  kann  und  reden  wird. 

und  hier  denn  trefflich  motiviert  ein  zug,  der  oben  störend  ge- 
wesen wäre:  ich  rede  die  Wahrheit,  oder  es  treffe  mich  das  loos 

der  Dana'iden,  i;psa  loquar  pro  me:  si  fallo,  poena  sororum  \  infelix 
umeros  urgeat  urna  meos  (27  f.).  alles  zusammen  ein  grandioses 
bild.  äpiCTOV  )aev  wäre  es,  wenn  der  herscher  selbst,  ohne  process, 
ihr  die  verdiente  stelle  gäbe;  das  zweite  aber  ist  ein  process  mit 
fürstlichen  ehren,  mit  dem  sie  wie  ein  triumphator  in  die  gefilde  der 
seligen  einzieht,    das  ist  wahrlich  )LieTCtXoipuxia. 

5  ob  dieses  verfahren  eventuell  eine  specielle  Vergünstigung  für  sie 
wäre  oder  auch  bei  andern  eintreten  könnte,  wird  nicht  angedeutet; 
das  erstere  würde  trefflich  zu  ihrer  Charakteristik  passen. 
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Eine  schönere  einleitung,  eine  stolzere  motivierung  für  die  nun 
folgende  Verteidigungsrede  läszt  sich  nicht  denken,  die  ganze  rede 
aber  hängt  vom  zweiten  teile  des  dilemma  ab,  und  jenes  aiit  (19) 
erweist  sich  als  ein  gelenk,  das  zwei  wichtige  glieder  verbindet. 

Also :  könig  oder  richter,  das  ist  die  alternative,  wenn  es  vom 
erstem  heiszt  det  pater  Mc  umbrae  mollia  iura  meae,  so  bedeutet  der 
ausdruck  iura  die  gesamte  rechtliche  Stellung,  die  ihr  da  unten  zu 
teil  wird,  denn  in  der  unterweit  wie  auf  der  oberweit  sind  die  Indi- 

viduen in  bezug  auf  ihre  rechte  und  Privilegien  gar  verschieden, 
nur  von  den  vornehmen,  wie  Claudia  und  Aemilia  (51  ff.),  gilt  das 

dichterwort :  'auch  im  Hades  stehen  sie  obenan,  stolz  zu  ihresgleichen 
gesellt.'  das  wort  iura  hat  Prop.  selbst  öfter  so  gebraucht,  da  freund 
Tullus  nach  Asien  geht,  ruft  der  dichter  ihm  zu:  tu patrui  meritas 
conare  anteire  secures  \  et  vetera  oMitis  iura  refer  sociis  (I  6,  19  f.); 
sie  haben  schon  vergessen,  welches  recht  eigentlich  für  sie  gilt,  der 
reuige  liebhaber  empfängt  sein  recht  aus  der  band  der  geliebten,  von 

ihrer  gnade:  ecce  iaces  supplexque  venis  ad  iura puellae  (I  9,  .3).  ähn- 
lich (was  schon  Hertzberg  anführt)  droht  Cleopatra,  sie  wolle  iura 

dare  et  statuas  inter  et  arma  Mari  (IV  11,  46);  sie  die  Ägypterin 

will  den  Römern  ihr  recht  dictieren.  also  unter  gewissen  iio'a  steht 
jeder  tote;  nur  sind  sie  im  einzelnen  sehr  verschieden,  dura  sowohl 
als  auch  mollia]  nur  die  letztern  dürfen  der  Cornelia  zugemutet 
werden. 

Findet  aber  ein  process  statt,  dann  mag  der  richter  nur 
sein  urteil  fällen:  sie  hat  es  nicht  zu  fürchten,  inmea  ossa  vin- 
dicet,  was  noch  immer  Zustimmung  findet,  genügt  hier  nicht,  es 

könnte  mit  recht  nur  heiszen  'er  strafe  mich',  und  auch  dieses  unter- 
liegt grammatischen  bedenken,  weil  vindicare  in  in  classischer  zeit 

nur  unpersönlich  vorzukommen  scheint  (vgl.  Postgate),  der  sinn 

aber  ist  nur  erträglich,  wenn  man  mit  Hertzberg  die  alternative  'un- 
schuldig oder  schuldig'  festhält,  verwirft  man  diese,  dann  passt  der 

begriff  der  strafe  überhaupt  nicht  mehr.  Cornelia  könnte  mit  recht  und 

mit  würde  sagen  'ist  es  ein  richter,  so  mag  er  nur  richten'®;  sie 
kann  aber  nicht  sagen 'ist  es  ein  richter,  so  mag  er  mich  nur  strafen', 
sinn  und  ton  der  rede  verbieten  das.  —  is  (statt  in)  mea  ossa  vindicef, 
wie  Lachmann  1816,  Lucian  Müller  ua.  lesen,  hilft  diesem  Übelstande 

allenfalls  ab:  'gibt  es  einen  richter,  so  mag  er  mich  freisprechen.' 

^  liesze  sich  iudicet ,  welches  DV  überliefern,  mit  einer  passenden, 
namentlich  grammatisch  anstandslosen  gestaltung  des  verses  vereinigen, 
so  wäre  es  unbedingt  allem  vorzuziehen,  aber  weder  wird  man  in  mea 
ossa  iudicet  (was  Lachmann  1829  drucken  liesz)  für  richtig  halten,  noch 
wird  man  sich  entechlieszen  is  (statt  in)  mea  ossa  iudicet  grammatisch 
zu  billigen,  iudicatus  {est)  findet  sich  bei  Cicero  pro  Flacco  45  utrum  enim 
est  in  clarissimis  civibus  is,  quem  iudicatum  hie  duxit  Hermippus?  und  ebd.  50 
quae  se ,  cum  iudicatus  esset,  per  vim  vendidisse  dicebat.  wenn  es  hier 
'verurteilte'  sind,  so  fragt  es  sich,  ob  das  an  iudicari  allein  Hegt,  welches 
doch  vox  media  ist,  oder  aber  an  dem  ganzen  Zusammenhang,  der  es 
deutlich  sagt,  wie  das  urteil  ausgefallen  war. 
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das  wäre  an  sich  genügend,  kann  vindicare  dieses  heiszen,  dann  ist 

es  gut.  ein  nachweis  ist  freilich  noch  zu  erbringen;  die  gewöhn- 
lichen, bekannten  bedeutungen  besagen  etwas  ähnliches,  treffen  aber 

nicht  den  nagel  auf  den  köpf,  hier  bleibt  noch  ein  fragezeichen 
stehen. 

Also  Aeacus  soll  als  iudex  richten,  was  bedeuten  aber  die  worte 

jjosita  urna  und  sortita  pila?  wir  werden  uns  kaum  mit  der  aus- 
rede eines  erklärers  begnügen,  dasz  es  ganz  im  allgemeinen  attri- 

bute  des  richters  als  solchen  seien  und  der  dichter  nichts  bestimmtes 

gemeint  habe,  gewöhnlich  denkt  man  bei  sortiri  an  ein  wirkliches 
loosen,  und  urna  ist  der  topf  für  die  loose.  aber  was  wird  dann 
durch  das  loos  ermittelt?  nach  Hertzberg  ist  Aeacus  der  quaesitor 
eines  quaestionenprocesses,  und  durch  das  loos  sollen  die  richter  für 
den  speciellen  process  bestimmt  werden,  wer  die  worte  nimt  wie 
sie  dastehen,  musz  diese  erklärung  als  willkürlich  ablehnen,  hätte 
Prop.  gemeint,  dasz  die  richter  selbst  der  gegenständ  des  loosens 
seien,  so  hätte  er  das  irgendwie  andeuten  müssen;  das  bescheidene 
sortita  pila  wird  misbraucht,  wenn  man  ein  so  schwerwiegendes, 
durch  nichts  angedeutetes  object  des  loosens  einfach  hinzudenkt, 

denn  das  wort  iirna  an  sich  bietet  keine  stütze,  da  die  urne  sehr  ver- 
schiedene Verwendung  haben  konnte  und  hatte.  Prop.  würde  in 

orakeln  reden,  wenn  er  das  sagte,  was  ihm  hier  zugemutet  wird.^  — 
Es  bleibt  die  möglichkeit,  dasz  entweder  Aeacus  oder  Cornelia  selbst 
durch  das  loos  bezeichnet  werden,  jener  als  richter  für  diesen 
speciellen  fall,  diese  als  beklagte  in  dem  gegebenen  moment, 
welcher  andere  vorhergehen  und  andere  folgen,  was  das  erstere  be- 

trifft, so  geht  dann  2^08 ita  urna  auf  die  urne,  aus  der  der  name  des 
Aeacus  bereits  gezogen  worden  ist:  denn  jetzt  sitzt  er  ja  schon 
als  richter  da.  urna  wäre  hier  ein  äuszerst  müsziger  zusatz :  es  sähe 
aus  wie  ein  motiv  und  wäre  keines,  wenn  der  dichter  dem  Aeacus 

eine  urne  beigibt,  so  wird  er  auch  einen  verständigen  grund  dazu 
haben;  das  gegenteil  wäre  abgeschmackt,  sollen  wir  aber  denken, 
dasz  urne  und  loos  dazu  da  sind,  um  die  reihenfolge  der  be- 

klagten festzusetzen,  so  können  wir  wiederum  dem  dichter  den 

■^  auf  Verg.  Aen.  VI  432  darf  man  sich  nicht  berufen,  denn  was  wir hier  (bei  Prop.)  vermissen,  das  steht  ja  dort  klar  zu  lesen:  quaesitor 
Minos.  wenn  aber  der  quaesitor  gegeben  ist,  dann  sind  die  worte  nee 
.  .  sine  Sorte,  sine  iudice  nicht  mehr  zweifelhaft,  noch  schärfer  und  prä- 
ciser  ist  die  parallelstelle  bei  Seneca  Herc.  für.  7.35  f.,  über  die  Coning- 

ton  zur  Aeueis  nicht  richtig  urteilt,  es  gibt  nicht  blosz  e'inen  quaesitor 
in  der  unterweit,  sondern  mehrere:  non  unus  alta  sede  quaesitor  sedens  \ 
iudicia  trepidis  sera  sortitur  reis,  der  quaesitor  ist  verständlich  und  mag 
aus  Vergilius  entlehnt  sein,  dasz  aber  auch  mit  der  sortitio  wirklich 
die  ausloosung  des  richtercollegiums  (iudicia)  gemeint  ist,  geht  ganz  klar 
aus  den  bald  darauf  folgenden  versen  743  f.  hervor,  in  denen  dem  ge- 

rechten und  milden  herscher  verheiszen  wird,  dasz  er  einst  nach 
einem  glücklichen  leben  den  himmel  oder  den  .elysischen  hain  erreichen 
werde  index  futurus.  das  ist  ja  offenbar  die  ergänzung  zu  dem  obigen: 
dort  der  quaesitor  und  die  sortitio,  hier  die  iudices. 
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Vorwurf  nicht  ersparen  etwas  durchaus  überflüssiges  gesagt  zu  haben, 
wäre  hier  wirklich  von  mehreren  personen  die  rede,  die  nach  einan- 

der aufträten,  dann  wäre  das  motiv  vortrefflich,  jetzt  aber,  wo  von 

einer  einzigen  person  die  rede  ist,  schwebt  es  völlig  in  der  luft.  -  oder 
soll  der  dichter  uns  etwa  ein  colleg  über  die  rechtsaltertümer  des  Orcus 
halten,  damit  wir  nur  ja  wissen,  wie  die  einzelnen  paragraphen  der 
processordnung  lauten?  ich  denke,  wir  sparen  ihm  den  doppelten 
Vorwurf  der putida  diligentia  und  einer  völlig  unverständlichen 
darstellung. 

Ein  anderer  gegenständ  für  das  loosen  ist  schwer  erfindlich, 
und  so  wird  man  sich  wohl  entschlieszen  müssen  mit  der  ganzen 
Vorstellung  des  looses  überhaupt  zu  brechen,  es  liegt  ja  auf  der 
band  und  ist  auch  stets  bemerkt  worden,  dasz  die  urne  für  die 
stimmsteine  der  richter  da  sein  kann,  nur  musz  man  dann 

auch  consequent  sein  und  alles  andersartige  ausschlieszen.  versuchen 
wir  es  auf  diesem  wege.  dasz  urna  so  zu  deuten  sei,  empfiehlt  sich 
ja  von  vorn  herein  dadurch,  dasz  es  wenige  verse  später  notorisch  in 
diesem  sinne  steht: 

qiiamlibct^  austeras  de  me  ferat  urna  tahellas^ 
        turpior  adsessu  non  erit  ulla  meo  (49  f.). 

^  Postgate  sucht  diese  auffassung  durch  parallelstellen  zu  stützen, 
aber  vergeblich,  die  meisten  stellen  gehören  gar  nicht  hierher:  Verg. 
Aen.  VI  432  wird  sicherlich  richtig  auf  das  ausloosen  der  richter  be- 

zogen. Hör.  ca.  III  1,  14  spricht  überhaupt  gar  nicht  vom  gericht  der 
unterweit,  sondern  vom  todesloose,  das  jeden  einst  ereilt,  genau  ebenso 
Statins  silv.  II  1,  218  f.  ibiimis  07nnes,  ibimus:  immensis  urnam  qiiatit  Aeacus 
umbris  (wofür  ulnis  die  Itali  und  Baehrens).  es  ist  ausschlieszlich  vom 
tode  an  sich  die  rede;  der  ganze  passus  von  v.  209  an  variiert  das 
thema,  dasz  alle  sterben  müssen,  vom  gericht  der  unterweit  wird  mit 
keiner  silbe  gesprochen,  noch  weniger  von  einem  so  gleichgültigen 
detail  des  processes.  es  bleibt  eine  einzige  stelle,  die  überhaupt  in 
frage  kommen  könnte,  Seneca  Agam.  23  ff.:  Thyestes  hält  sich  und  seineu 
bruder  für  die  schwärzesten  übelthäter  der  weit,  viel  schlimmer  als  alle 
andern:  reputemiis  omjies  qiios  ob  infandas  rnanus  \  guaesitor  urna  Gnosius 
versai  reos:  \  vincam  Thyestes  usw.  nehmen  wir  einmal  an,  dasz  hier 
die  reihenfolge  der  beklagten  durch  loosung  festgestellt  werden  soll, 
so  tritt  der  contrast  zwischen  dieser  und  der  Propertius- stelle  grell 
hervor,  bei  Seneca  handelt  es  sich  in  der  that  um  eine  menge,  viel- 

leicht scharen  von  beklagten;  hier  könnte  zur  not  das  feststellen  der 
reihenfolge  als  bedeutsamer  zug  hervorgehoben  werden,  wenn  aber 
Prop.  bei  seiner  Cornelia,  wo  von  ihr  einzig  und  allein  die  rede  ist,  das 
gethan  hätte,  so  würden  wir  durch  Seneca  belehrt  werden,  wie  sehr  es 
Propertius  an  geschmack  gefehlt  hätte,  im  übrigen  glaube  ich  kaum, 
dasz  Seneca  in  dieser  weise  verstanden  werden  darf,  der  quaesitor  nimt 
die  gefüllte  urne,  in  welche  die  iudices  ihre  stimmtafeln  bereits  hinein- 

geworfen haben,  in  empfang;  seine  sache  ist  es,  die  stimmsteine  heraus- 
zunehmen, zu  zählen  usw.  es  ist  also  wohl  der  spannendste  moment 

des  ganzen  dramas  gewählt,  wo  das  urteil  bereits  gefällt,  aber  noch 
niemandem  bekannt  ist,  und  der  quaesitor  die  urne  mit  ihrem  schicksals- 

schweren Inhalt  in  der  band  hält.  ^  quamlibet  Livineius  statt  quaelibet. 
quamlibet  austeras  tabellas  gibt  genau  den  sinn  den  die  stelle  erfordert: 

es  wird  das  betont,  worauf  es  einzig  und  allein  ankommt:  'mögen  die 
richterlichen  vota  noch  so  streng  sein,  dennoch   .'    quaelibet  \Qx\egt 
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dasz  also  eine  urne  für  die  stimmtafeln  vorhanden  ist,  steht  fest;  es 
ist  nur  natürlich  das  erstere  urna  ebenso  aufzufassen  wie  das  zweite, 
zumal  jede  andere  deutung  in  bedenkliche  Schwierigkeiten  verwickelt. 

Was  wird  dann  aus  sortita  pila?  wenn  der  wörtliche  sinn  nicht 
ausreicht,  wird  man  sich  nach  dem  unwörtlichen  umsehen  müssen, 
hierbei  ist  zunächst  daran  zu  erinnern,  dasz  die  stimmtafel,  die  der 
römische  richter  in  die  urne  wirft  (tahella  v.  49),  geradezu  sors 
heiszt:  sors  liest  man  in  der  lex  repetundarum  52,  sorticula  ebd.  50 
und  51.  man  versteht  die  Vorstellung,  die  hier  zu  gründe  liegt:  die 
richterliche  stimmtafel  mit  ihrem  Urteilsspruch  ist  dasjenige  was 

dem  reiis  ''zu  teil  wird',  sie  ist  'sein  teil',  wenn  aber  die  bezügliche 
stimmtafel  die  sors  des  reus  ist ,  so  kann  man  mit  doppeltem  recht 

sagen,  dasz  er  sie  'erlangt'  {sortitur).^'^  da  nun  sortiri  oft  genug  pas- 
sivisch gebraucht  wird,  so  würde  sortitä  püä  (collectiv)  heiszen : 

'durch  die  (mir)  zu  teil  gewordenen  stimmsteine',  dh.  im  gründe 
'durch  eine  regelrechte  abstimmung'.  gibt  es  einen  richter  in  der 
unterweit,  so  soll  er  sie  durch  eine  regelrechte  abstimmung  von 
aller  schuld  frei  und  ledig  erklären. 

Das  gerichtsverfahren  im  ganzen  ist  aber  durchaus  ein  product 
dichterischer  phantasie  und  nicht  etwa  genaue  copie  irgend  eines 
wirklichen  processes.  gegen  den  quaestionenprocess  wäre  an  sich 
nichts  einzuwenden,  wenn  er  nur  durch  irgend  einen  charakteristischen 
zug  angedeutet  wäre;  ein  solcher  fehlt  aber  gänzlich,  dasz  Aeacus 
schlechthin  einzelrichter  sei,  ist  auch  nicht  gut  möglich,  da  dann  das 
formelle  abstimmen  in  v.  49  keinen  sinn  hätte,  mehrere  abstim- 

mende richter  sind  also  jedenfalls  gedacht,  da  nun  der  dichter  fort- 
fährt assideant  fratres  und  die  beiden  brüder  somit  anwesend  sind, 

ist  es  wohl  am  wahrscheinlichsten,  dasz  die  drei  zusammen  ein  richter- 
collegium  bilden,  assideant  wäre  dann  nicht  im  technischen  sinne, 
sondern  einfach  räumlich  zu  verstehen:  neben  Aeacus  sitzen  die 

brüder;  sie  sind  seine  collegen,  und  er  ist  der  präsident  des  colle- 
giums,  der  die  Verhandlung  und  abstimmung  leitet,  deshalb  also  is 

mea  sortita  vindicet  ossa  pila.^^ 

den  nachdruck  fälschlich  auf  die  urne,  und  abgesehen  davon  wäre  es 
doch  nur  dann  berechtigt,  wenn  wir  uns  mehrere  urnen  vorstellen 
dürften,  deren  eine  für  Cornelia  bestimmt  wäre,  es  ist  aber  nur  von 

e'iner  beklagten  und  e'iner  urne  die  rede. 
'"  vgl.  zb.  Hör.  ß.  p.  92  singula  quaeque  lociim  teneant  sortita  decentem. 
"  ebenso  ist  der  ausdrnck  pila  nicht  der  römischen  praxis  entlehnt: 

weder  als  stimmstein  nocli  als  loos  ist  er  allgemein  und  üblich;  in  letzterm 
sinne  steht  er  trotzdem  vereinzelt  bei  Asconius  (zu  pMilone  §  26  Halm),  wo 
vom  ausloosen  der  richter  die  rede  ist.  sobald  wir  nur  von  dem  specifisch 
römischen  absehen  und  etwa  an  griechische  stimmsteinchen  denken,  ist 
die  bezeichnung  derselben  mit  pila  ganz  verständlich,  wenn  dann  v.  49 
wieder  die  römische  tabella  genannt  ist,  so  wird  die  inconsequenz  dem 
dichter  verziehen  werden,  im  ganzen  und  im  einzelnen  ist  nicht  ein  be- 

stimmtes irdisches  muster  nachgebildet:  die  geister  richten  und  werden  ge- 
richtet nach  normen,  die  lediglich  der  phantasie  des  dichters  entspringen. 
DoRPAT.  Wilhelm  Hoerschelmann. 
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78. 
ZU  DEN  PUNICA  DES  SILIUS  ITALICUS. 

Während  die  Punica  des-  Silius  Italicus  im  sechzehnten  und  den 
beiden  folgenden  Jahrhunderten  viel  gelesen  worden  sind,  hat  sie 
unser  Jahrhundert  wenig  beachtet;  in  Deutschland  sind  sie,  so  viel 

ich  weisz,  nur  zweimal  gedruckt,  und  zwar  ohne  dasz  neue  hilfs- 
mittel zur  besserung  des  textes  benutzt  wurden,  ich  hatte  mir  des- 

halb vorgenommen,  während  eines  längern  aufenthalts  in  Italien 
in  den  dortigen  bibliotheken  auch  nach  handschriften  des  Silius  zu 
suchen,  schon  in  Eom,  wo  ich  zuerst  längere  zeit  verweilte,  fand 

ich  dei'en  ziemlich  viele  und  darunter  eine,  die  bald  nachdem  das 
gedieht  von  Poggio  wiedergefunden  war,  geschrieben  und  von  ita- 
liänischer  Interpolation  frei  zu  sein  schien,  den  Vaticanus  1652.  ihn 

verglich  ich  ganz,  den  Vat.  3302,  dessen  text  von  italiänischen  ge- 
lehrten stark  beeinfluszt  ist,  zum  teil;  die  übrigen  sah  ich  nur  an 

einzelnen  stellen  ein.  die  hss.  der  Laurentiana  genauer  zu  prüfen 
fehlte  es  mir  leider  an  zeit;  auch  meinte  ich  wohl  bei  einer  revision 

des  textes  mit  der  collation  des  Vat.  1652  und  dem  von  frühern  ge- 
sammelten material  auskommen  zu  können,  das  war  ein  irrtum :  je 

weiter  ich  späterhin  in  der  arbeit  vorrückte,  desto  deutlicher  er- 
kannte ich,  dasz  die  kenntnis  nur  6iner,  wenn  auch  guten  abschrift 

nicht  ausreiche,  um  die  lesarten  der  verlorenen  hs-  des  Poggio  mit 
Sicherheit  wiederzugewinnen,  so  war  es  mir  erfreulich,  dasz  im  j.  1867 
Hermann  Blass,  der  sich  auch  mit  Silius  beschäftigte  und  eben 
emendationen  der  Punica  veröffentlicht  hatte,  mit  mir  in  Verbindung 
trat  und  sich  geneigt  zeigte  sämtliche  abschriften  des  von  Poggio 
entdeckten  codex  zu  untersuchen  und  die,  welche  sich  als  die  zuver- 

lässigsten erweisen  wüi'den,  zu  vergleichen,  als  er  sich  auch  bereit 
finden  liesz  die  kritische  bearbeitung  des  textes  für  die  bibliotheca 
Teubneriana  an  meiner  stelle  zu  übernehmen,  überliesz  ich  ihm  meine 

collationen.  leider  hat  den  trefflichen  mann,  eben  als  er  die  vor- 
arbeiten abgeschlossen  hatte  und  an  die  feststellung  des  textes  und 

das  ordnen  des  apparates  gehen  wollte,  der  tod  hinweggerafft,  wie 

gutes  von  seiner  unermüdlichen  und  umsichtigen  foi'schung  für  Silius 
zu  erwarten  war,  zeigt  die  im  achten  suppl.-bd.  dieser  Jahrbücher 

(1875)  s.  159  ff.  veröffentlichte  abh.  über  'die  textesquellen  des  Silius 
Italiens' :  denn  die  von  ihm  für  die  benutzung  der  vorhandenen  hsl. 
hilfsmittel  aufgestellten  grundsätze  werden  im  wesentlichen  unan- 

gefochten bleiben.  —  Das  von  Blass  gesammelte  material  hat  die  ver- 
lagshandlung  erworben  und  Ludwig  Bauer  mit  der  herausgäbe 
der  Punica  betraut,  dasz  diese  wähl  eine  glückliche  war,  zeigte 
schon  die  im  j.  1888  s.  193  ff.  in  diesen  Jahrbüchern  gedruckte  abh. 

zu  Silius  Italicus,  die  zu  mehreren  schwierigen  stellen  richtige  er- 
klärungen  oder  treffende  Verbesserungen  brachte,  und  bestätigt  der 

im  frühjahr  1890  erschienene  erste  band  der  ausgäbe,  der  buch  I — X 
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umfaszt.  ich  bin  durch  denselben  angeregt  worden  die  bei  Seite  ge- 
legten Studien  zu  Silius  wieder  aufzunehmen,  einige  ergebnisse  der- 
selben erlaube  ich  mir  im  folgenden  vorzulegen,  dasz  ich  mich  dabei 

zunächst  an  die  oben  genannte  schrift  von  Blass  anlehne,  geschieht 
aus  zwei  gründen,  einmal  nemlich  hat  Bauer  darauf  verzichtet  in 

seiner  vorrede  die  von  Blass  gewonnenen  resultate  so  eingehend  mit- 
zuteilen, wie  es  im  Interesse  derer  wünschenswert  scheint,  die  nur 

gelegentlich  an  Silius  kritik  üben  möchten  und  die  zeit  nicht  finden, 
um  die  an  gelehrtem  detail  reiche  abhandlung  selbst  durchzuarbeiten; 
sodann  glaube  ich  die  Untersuchungen  meines  verstorbenen  freundes 
über  die  abschriften  des  Sangallensis  in  einigen  punkten  ergänzen 
zu  können. 

Zwei  hss.  des  Silius ,  beide  wohl  im  neunten  oder  zehnten  jh. 
geschrieben,  hatten  das  mittelalter  überdauert,  die  eine  gehörte  der 
dombibliothek  in  Köln,  die  andere  wahrscheinlich  dem  kloster  von 
St.  Gallen,  beide  sind  verschollen,  der  Coloniensis  ist  in  der  zweiten 

hälfte  des  sechzehnten  jh.  von  Franciscus  Modius  und  Ludwig  Carrion 

verglichen  worden,  der  erstere  hat  aus  seiner  collation  in  den  'novan- 
tiquae  lectiones'  zahlreiche  mitteilungen  gemacht,  seine  absieht  ist 
die,  alte  lesarten  dh.  handschriftliche  neuen  dh.  solchen  der  ausgaben 
gegenüber  zu  ehren  zu  bringen,  man  glaubt  deshalb  annehmen  zu 
dürfen,  dasz  alle  lesarten,  die  er  eingesetzt  haben  will,  mit  welcher 
Wendung  er  sie  auch  einführen  mag,  aus  hss.  stammen,  es  müste 
denn  sein  dasz  er  sie  ausdrücklich  als  seine  conjecturen  bezeichnet, 
mit  dieser  annähme  würde  indessen  den  besserungen  des  Modius 
eine  autorität  beigelegt,  die  sie  in  Wirklichkeit  nicht  ausnahmslos 
verdienen,  er  hat  in  den  novant.  lect.  eine  nicht  geringe  anzahl  von 
stellen  des  Censorinus  de  die  nat.  aus  dem  berühmten  cod.  Darmstad. 

(saec.  VII),  der  früher  in  Köln  war  und  jetzt  wieder  dorthin  zurück- 
gegeben ist,  verbessert.  Blass  hat  sich  der  mühe  unterzogen  die 

correcturen,  die  Modius  nach  der  hs.  gemacht  hat,  mit  der  von  Halm 

angefertigten  und  in  der  ausgäbe  von  Hultsch  (Leipzig  1867)  ver- 
öffentlichten collation  des  codex  zu  vergleichen,  und  danach  fest- 

gestellt, wie  weit  den  angaben  des  Modius  glauben  zu  schenken  ist. 
das  verfahren  des  mannes  ist  ein  doppeltes,  entweder  führt  er  eine 
stelle  nach  der  ausgäbe,  die  er  mit  der  hs.  verglichen  hat,  an  und 
begnügt  sich  damit  ein  wort  oder  mehrere  als  falsch  hervorzuheben 

und  das  richtige  dafür  einzusetzen :  dann  ist  in  der  regel  dieses  rich- 
tige aus  der  hs.  entnommen,  aber  man  darf  nicht  etwa  schlieszen, 

dasz  das  übrige  nun  genau  mit  derselben  stimme. '  oder  aber  er  führt 
eine  stelle  nach  seinem  exemplar  an  und  wiederholt  sie  dann  voll- 

ständig in  gereinigter  gestalt.    in  diesem  falle  bietet  der  gereinigte 

'  es  ma»  das  an  einem  beispiel  aus  Silius  klar  gemacht  werden, 
novant.  lect.  ep.  76  führt  Modius  II  52  f.  nach  der  Basil.  von  1543  so  an: 
Rhoeteius  imo  \  imperet  aeternum  et  popuKs  sedisque  propaget  |  signa  ferox; 
er  bezeichnet  sedisque  als  falsch  und  setzt  saeclisque  ein,  dasz  der  Colon, 
aber  auch  aeternum  imperet  und  regna  für  signa  hatte,   sagt  er  nicht. 
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text  da,  wo  er  von  dem  des  exemplars  abweicht,  in  der  regel  hsl. 
lesarten ;  dasz  er  aber  im  übrigen  ganz  mit  der  hs.  stimme,  darf  man 
nicht  glauben,  diese  verwunderliche  erscheinung  findet  wahrschein- 

lich ihre  erklärung  darin,  dasz  Modius  die  hs.  nicht  vollständig  ver- 
glichen ,  sondern  überwiegend  nur  solche  lesarten  ausgeschrieben 

hatte,  die  unzweifelhaft  richtiger  waren  als  die  der  ausgäbe,  leider 
ist  nun  aber  auch  da  wo  nach  dem  gesagten  anzunehmen  wäre,  dasz 

Modius  handschriftliches  gebe,  seine  Zuverlässigkeit  keine  unbe- 
dingte, erstens  nemlich  ist  es  beim  coUationieren  ihm  wie  andern 

menschen  bei  diesem  geschäfte  auch  zugestoszen,  dasz  er  etwas  in 
der  hs.  übersah  oder  nicht  richtig  erkannte,  sodann  hat  er  zuweilen 
auch  da  wo  er  nach  der  hs.  zu  bessern  behauptet,  etwas  aus  seinem 
exemplar  aufgenommen,  sei  es  aus  gleichgültigkeit  und  flüchtig- 
keit,  sei  es  weil  wirkliche  oder  vermeintliche  fehler  der  hs.  in  der 
ausgäbe  richtig  corrigiert  schienen,  drittens  kommt  es  vor,  dasz  er 

leichtere  versehen  der  hs.  stillschweigend  verbessert,  auch  eigne  con- 
jecturen  als  hsl.  lesarten  bezeichnet,  das  letztere  erklärt  Blass  durch 
die  annähme,  dasz  Modius  in  seinem  collationsexemplar  hie  und  da 
neben  den  hsl.  lesarten  eigne  Vermutungen  verzeichnet  hatte  und 
später  beide  nicht  mehr  zu  unterscheiden  vermochte,  endlich  ist  zu 
bemerken ,  dasz  die  Originalausgabe  der  novant.  lect.  nicht  frei  von 
sehr  störenden  druckfehlern  ist. 

Nimt  man  diese  ergebnisse  zum  maszstab  für  die  beurteilung 
der  angaben  des  Modius  über  den  Colon,  des  Silius,  so  wird  man 
diesen  zwar  in  der  regel  mit  vertrauen  entgegenkommen,  dabei  aber 
doch  nicht  unterlassen  dürfen,  da  wo  sich  die  möglichkeit  dazu  bietet, 

ihre  glaubwürdigkeit  durch  vergleichung  mit  der  von  Heinsius  mit- 
geteilten collation  des  Colon,  und  auch  mit  den  lesarten  des  Sangall. 

zu  prüfen,  das  letztere  ist  ohne  zweifei  gestattet,  denn  da  Silius 
im  altertum  weder  in  den  schulen  benutzt  noch  sonst  viel  gelesen 

und  im  mittelalter  nur  selten  abgeschrieben  ist,  sind  wir  zu  der  an- 
nähme berechtigt,  dasz  der  Colon,  und  Sangall.  einander  sehr  ähn- 

lich waren,  ich  werde  im  folgenden  einige  stellen  besprechen ,  an 
denen  die  Zeugnisse  des  Modius  über  die  lesart  des  Colon,  mir  zweifel- 

haft scheinen. 

Novant.  lect.  ep.  46  citiert  Modius  I  373  nach  seiner  Basil.  so: 
surgehat  cuniulo  cerfantum  protimis  agger  (durch  ein  versehen  war 

protinus,  das  im  folgenden  vers  an  derselben  stelle  steht,  iür pro- 

rutus  gedruckt),  und  fügt  zu  'emendandum  volentibus  et  iubentibus 
membranis  surgebat  cicnmlo  certantum  pronitus  agger.  hoc  enim 
dicit:  agger  paulo  ante  a  Poenis  dirutus  surgebat  denuo  militum 

hinc  inde  cadentium  corporibus  cumulatus.'  es  kam  ihm  hauptsäch- 
lich darauf  an  prorutus  iüx protinus  einzusetzen,  aber  da  er  certan- 
tum nicht  allein  im  gereinigten  texte  stehen  läszt,  sondern  auch  in 

der  zugefügten  bemerkung  erklärt,  so  glaubt  man  annehmen  zu 
müssen,  es  habe  auch  im  Colon,  gestanden,  aus  diesem  bezeugt 
aber  Heinsius  certatim,  und  dasselbe  bot,  wie  ich  an  einer  andern 



592  GThilo:  zu  den  Punica  des  Silius  Italicus, 

stelle  wahrscheinlich  machen  werde,  der  Sangall.  dazu  kommt  dasz 
certantum  falsch  ist.  selbst  wenn  es  die  bedeutung  von  cadentium 
haben  könnte ,  würde  es  der  absieht  des  dichters  nicht  entsprechen, 

der  sagen  will  'die  trümmer  des  eingestürzten  walles  erhoben  sich 
zur  höhe  eines  hügels  und  würden  den  kämpf  verhindert  haben,  wäre 
nicht  bei  beiden  parteien  der  kampfesmut  so  lebhaft  gewesen,  dasz 

sie  dieses  hindernisses  nicht  achteten',  also  nicht  erst  durch  die  an- 
häufung  von  leichen  gewann  der  eingestürzte  wall  die  höhe  eines 
hügels ,  er  hatte  sie  schon  vor  ausbruch  des  kampfes.  certatim  ist 
mit  prorutus  agger  zu  verbinden:  wetteifernd  in  der  anstrengung 
hatten  die  Punier  den  wall  zu  falle  gebracht. 

Ep.  76  werden  II  225  f.  nach  der  Basil.  angeführt  auxiUum 
damant  portis  atque  aggere  tuto  erupisse  gemunt  usw.  und  nach  der 

hs.  ('de  quo  cum  membranas  consulerem,  adverti,  damnata  hac  sup- 
positicia  lectione,  ex  iis  reponendum'  sagt  Modius)  so  corrigiert  con- 
silium  damnant,  portisque  atque  aggere  tuto  e.  g.  im  Sangall.  stand 
portaque  statt  portisque,  und  zwar  richtig,  denn  hier  wie  auch 
V.  262  handelt  es  sich  nur  um  das  6ine  thor,  aus  dem,  wie  v.  148  ff. 
erzählt  wird,  der  ausfall  gemacht  war.  v.  232  und  253  dagegen 
ist  der  plural  berechtigt,  weil  allgemein  ein  eingang,  wie  thore  ihn 
bieten,  bezeichnet  werden  soll,  besonders  durch  den  erstem  dieser 
beiden  verse  geteuscht  glaubte  Modius  portaque,  was  gewis  auch 
im  Colon,  stand,  aus  seinem  exemplar  stillschweigend  berichtigen 
zu  sollen. 

Ep.  16  gibt  er  für  III  302  als  lesart  des  Colon,  richtig  tactum 
an,  ep.  98  aber  tactus,  das  letztere  offenbar,  weil  in  der  Basil.  cantus 

steht,  in  demselben  brief  werden  V  275 — 284  (Jumina  flammis  — 
ore  citato)  erst  nach  der  Basil. ,  dann  nach  der  hs.  gegeben,  v.  277 
lautet  in  der  erstem  ohstantum  turmam  et  clausuni  sub  casside  vulnus, 
im  Colon,  nach  Modius  ohstantum  turham,  clausuni  suh  casside  vulnus. 
auch  der  Sangall.  hatte  turham,  zwischen  diesem  worte  aber  und 

clausum  noch  ac,  und  Heinsius  gibt  an,  statt  ac  sei  im  Colon,  at  ge- 
lesen worden,  danach  ist  es  sehr  wahrscheinlich,  dasz  Modius  hier 

etwas  übersehen  hat ,  und  dem  ac  darf  auf  sein  zeugnis  hin  die  auf- 
nähme nicht  verweigert  werden. 

Ep.  71  spricht  Modius  auch  über  VI  326  ff.,  eine  stelle  die  von 
den  Italiänern  arg  verunstaltet  war.  er  fand  in  der  Basil.  at  fraudem 

nectens ,  socios  uhi  concava  saxa  \  claudehant  linquens ,  subito  in  cer- 
tamine  gyris  \  vertit  equum  simiüatque  fugam  graviore  ruina  und 
setzt  dafür  ein  at  .  .  claudehant,  vertit  subito  certamine  gyros,  et  dat 
terga  celer  fieta  formidine  ductor  mit  der  Versicherung,  genau  so  lese 
man  im  Colon.,  nur  ficta  sei  seine  conjeetur  für  das  hsl,  facta,  die 
abschrjften  des  Sangall.  haben  in  v.  327  uertre  subito  certamine gratos, 
der  Colon,  nach  Heinsius  uertit  subito  certamine  Graius.  dieser  an- 

gäbe traue  ich  zwar  nicht :  denn  Heinsius  kannte  Barths  richtige  Ver- 
mutung vertit  subito  certamina  Graius,  und  dann  —  sollte  sich  Modius 

wirklich  das  Graius  haben  entgehen  lassen ,  wenn  es  in  der  hs.  ge- 
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standen  hätte  ?  es  weicht  doch  von  gyris  stark  ab ,  und  dasz  es  zu 
ductor  gehöre  war  leicht  zu  erkennen,  aber  gyros  ist  nicht  minder 
verdächtig,  die  Wahrheit  wird  sein,  dasz  gratos  auch  im  Colon, 
stand.  Modius  sah  dasz  es  falsch  sei,  liesz  es  jedoch  so  weit  auf 

seinen  verbesserten  text  einwirken,  dasz  er  das  gyris  der  Basih  still- 
schweigend in  gyros  umwandelte. 

Was  ep.  28  über  VIII  40  ff.  bemerkt  ist  musz  ich  vollständig 

hersetzen:  'haec  sunt  Annae  Perennae  ad  lunonem  verba:  haud,  in- 
quitf  tua  vis  nol)is  fraecepta  morari,  \  sed  fas  sit  cautum  quaeso 

retinere  favorem  \  antiqtiae  patriae,  sed  quae  minus  probe  cii'cum- 
ferantur,  et  ita  a  me,  aut  membranis  potius,  in  quibus  est  sit  fas  sit 

caidiim,  coniectura  nostra  leniter  adiutis  corrigi  poterunt:  haud,  in- 
qiiit,  tua  ins  nohis  praecepta  morari,  \  sit  fas,  sittantum,  quaeso 

retinere  favorem  \  antiqiiae patriae.'  Blass  und  Bauer  haben  diese  be- 
merkung  so  verstanden ,  als  ob  Modius  aus  dem  Colon,  cautum  be- 

zeuge, tantum  aber  seine  conjectur  sei.  nach  dem  Wortlaut  haben 
sie  recht,  aber  es  ist  höchst  unwahrscheinlich,  dasz  cautum,  eine 
verkehrte  Vermutung  des  Petrus  Marsus,  in  der  hs.  gewesen  sei, 
Modius  aber  das  richtige  tantum,  welches  die  abschriften  des  Sangall. 
bieten,  durch  conjectur  gefunden  habe,  ich  glaube  vielmehr  dasz 

Modius ,  als  er  schrieb  'in  quibus  est  sit  fas  sit  caidum',  hauptsäch- 
lich an  sit  für  sed  dachte  und  caidum  gedankenlos  axxs  dem  exemplar 

wiederholte,  die  conjectur,  durch  die  er  die  hsl.  lesart  leicht  ge- 
bessert haben  will,  finde  ich  im  vorhergehenden  verse,  nemlich  ius 

für  vis.  wie  es  scheint,  hat  Heinsius  die  note  des  Modius  ebenso 
aufgefaszt ;  wenigstens  bezeugt  er  sit  fas  sit  tantum  nicht  aus  seiner 

collation  des  Colon.,  sondern  sagt  'sit  fas  sit  tantum  Modius  ex 
Coloniensi'.  deshalb  war  es  wohl  auch  nicht  angebracht  sein  Zeug- 

nis dem  des  Modius  gegenüberzustellen. 
Ep.  48  wird  mitgeteilt,  dasz  VIII  470  die  Basil.  habe  Jiuic 

genus  orditur  Minos,  invisaque  tauro  \  Pasiphae,  der  Colon,  aber 

'elegantius  longe  venustiusque  h.  g.  orditor  M.  inclusaque  t.  P.'  hier 
ist  orditor  ohne  zweifei  ein  druckfehler  für  orditur.  statt  inclusaque 

gibt  Heinsius  inlusaque  als  lesart  des  Colon,  an,  und  dasz  so  auch 
im  Sangall.  zu  lesen  war,  bezeugt  F  ausdrücklich  und  bestätigen 
die  übrigen  abschriften  wenigstens  insofern ,  als  ihr  inuisaque  dem 
richtigen  näher  steht  als  dem  inclusaque  des  Modius.  ich  glaube 
dasz  dieser  die  lesart  des  Colon.,  die  erst  Heinsius  zu  erklären  wüste, 
nicht  verstanden  hat.  hielt  er  eine  Verbesserung  für  notwendig,  so 

lag  keine  näher  als  inclusaque.  man  braucht  ihm  darum  nicht  Un- 
kenntnis der  sage  vorzuwerfen;  er  kann  gedacht  haben,  inclusaque 

tauro  sei  'eingeschlossen  für  den  stier'. 
Ep.  62  citiert  Modius  XIII  369  —  374  erst  nach  der  Basil., 

dann  mit  der  wendung  'aio  venustius  esse  in  membranis  scidis'  in 
verbesserter  gestalt.  v.  369  hat  die  ausgäbe  prolatum,  der  gereinigte 
text  proharim ,  während  Heinsius  precarim  aus  dem  Colon,  anführt, 
da  der  Vat.  1652  procarum,  L  precarum,  F  und  0  pcarum  haben, 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1891  hft.  8  u.  9.  38 
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möchte  ich  Heinsius  zeugnis  für  zuverlässiger  halten.    Modius  hat 
die  lesart  des  Colon,  stillschweigend  nach  der  vulgata  berichtigt. 

Ehe  ich  Blass  zu  seinen  Untersuchungen  über  die  collation 
Carrions  folge,  habe  ich  noch  mitzuteilen  was  von  ihm  (s.  197  f.) 
über  den  kritischen  vyert  der  anführungen  aus  Silius  ermittelt  ist, 
mit  denen  Modius  seinen  commentar  zu  Justinus  und  Curtius  und 

ganz  besonders  den  zu  Livius  ausgestattet  hat.  Modius  behauptet 

da  nicht  selten,  er  eitlere  den  Silius  nicht  nach  der  damaligen  vul- 
gata, sondern  nach  hsl.  Überlieferung,  aber  diese  behauptung  er- 

v^eist  sich  bei  näherer  prüfung  als  so  wenig  begründet,  dasz  selbst 
solche  stellen ,  die  in  den  novant.  lect.  aus  dem  Colon,  verbessert 
waren,  hier  nach  den  ausgaben  gegeben  sind,  ein  beispiel  solcher 

unZuverlässigkeit  glaube  ich  auch  in  den  novant.  lect.  selbst  gefun- 
den zu  haben.  VII  184  hatte  der  Sangall.  deterpsit.  dieses  ist  von 

den  Italiänern  teils  weniger  gut  in  detersit ,  teils  besser  in  decerpsit 
verändert  worden,  detersit  gibt  die  Basil.,  und  wenn  Modius  den 
vers  mit  dieser  lesart  zu  V  297  (ep.  16)  citiert,  so  darf  man  daraus 
nicht  schlieszen,  dasz  er  sie  auch  im  Colon,  gefunden  habe,  das 

'male  alii  decerpsit^,  was  er  hinzufügt,  bezieht  sich  auf  andere  aus- 
gaben; es  war  ihm  erwünscht  hier  detersit  zu  lesen,  um  an  der  stelle 

des  fünften  buches  detersit  für  detorsit  zu  bestätigen. 
Schon  vor  Modius,  wie  es  scheint,  hatte  Ludwig  Carrion 

den  Colon,  verglichen,  es  trifft  sich  glücklich,  dasz  auch  er  in  seinen 

'emendationum  et  observationum  libri  II'  stellen  des  Censorinus 
mit  hilfe  der  alten  Kölner  hs.  verbessert  hat.  bei  der  tendenz  dieser 

Schrift  musz  man  bei  ihm  noch  mehr  als  bei  Modius  darauf  gefaszt 
sein,  dasz  seine  Verbesserungen  auf  conjectur  beruhen;  aber  wo  er 
sich  ausdrücklich  auf  die  hs.  beruft,  findet  sich  zwischen  dieser  und 
seinen  angaben  vollkommene  Übereinstimmung,  der  günstige  schlusz, 
der  daraus  auf  seine  collation  des  Colon,  des  Silius  gestattet  ist,  hat 

für  uns  wert,  weniger  wegen  der  mitteilungen,  die  er  in  der  ge- 
nannten Schrift  aus  ihr  macht  —  denn  deren  sind  nur  wenige  — 

als  weil  die  collation  länger  erhalten  und  später  mehrfach  benutzt 
worden  ist,  leider  war  sie  in  einem  exemplar  der  ed.  Gryphiana  vom 
j.  1547  verzeichnet,  die  duodezformat  und  sehr  engen  druck  hatte; 
dadurch  war  Carrion  zu  kleiner,  vielleicht  zuweilen  undeutlicher 
Schrift  genötigt,  auszerdem  scheint  er  so  unvorsichtig  gewesen  zu 

sein  neben  den  hsl.  lesarten  eigne  conjecturen  ohne  deutliche  Unter- 
scheidung zu  vermerken  (Blass  s.  207  u.  212).  endlich  ist  wohl  an- 

zunehmen ,  dasz  auch  er  nicht  sämtliche  abweichungen  der  hs.  von 
der  ausgäbe  ausgeschrieben  habe,  dieses  exemplar  kam  nach  Carrions 
tod  durch  testamentarische  bestimraung  in  den  besitz  des  Janus  Li- 
vineius ,  aus  dessen  bibliothek  durch  kauf  in  die  der  Jesuiten  von 
Antwerpen,  von  hier  aus  machte  aus  demselben  zuerst  der  pater 
Heribert  Rosweyde  dem  Claudius  Dausqueius,  der  in  Paris  1618  den 
Silius  mit  einem  commentar  herausgegeben  hat,  einige  mitteilungen, 
die  aber,  wie  Blass  s.  202  ff.  zeigt,  jetzt  ohne  allen  wert  sind,    eine 
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ausgibigere  benutzung  des  exemplars  ist  später  NHeinsius  ge- 
stattet worden,  er  trug  Carrions  collation  in  ein  exemplar  der  editio 

Colinaei  (Paris  1531)  über,  in  welchem  er,  wie  Drakenborch  praef. 
s.  6  berichtet,  auszerdem  lesarten  des  Oxoniensis  und  Puteaneus,  ver- 

schiedener ausgaben  (zb.  einer  alten  Römischen,  der  von  Parma,  der 
Aldina) ,  dazu  noch  eigne  und  anderer  conjecturen  in  groszer  zahl 
verzeichnete,  seine  kritischen  bemerkungen  zu  Silius,  in  denen  der 

Colon,  häufig  angeführt  wird,  schrieb  er  in  ein  exemplar  der  aus- 
gäbe des  Dausqueius ,  deren  ränder  platz  zur  genüge  boten,  diese 

beiden  exemplare  wurden  später  von  dem  besitzer,  PBurman,  Draken- 
borch überlassen,  der  die  noten  des  Heinsius  aus  der  ed.  Dausqu. 

mit  möglichster  Sorgfalt,  wie  er  sagt,  ausschrieb  und,  nachdem  er 
die  in  ihnen  enthaltenen  angaben  über  lesarten  der  hss.  und  aus- 

gaben mit  den  aufzeichnungen  in  der  ed.  Colin,  verglichen  hatte, 
seinem  commentar  einverleibte. 

Aus  dem  berichteten  sieht  man ,  welchen  gefahren  die  collation 

Carrions  auf  dem  weiten  wege,  auf  dem  sie  zu  uns  gelangt  ist,  aus- 
gesetzt war.  Blass  meint,  hauptsächlich  Drakenborch  habe  es  ver- 

schuldet, dasz  unsere  kenntnis  derselben  oft  unsicher  sei.  ohne 
zweifei  wäre  es  pflicht  des  mannes  gewesen,  die  lesarten  des  Colon, 
von  den  übrigen  in  der  ed.  Colin,  verzeichneten  abzusondern  und 
für  sich  gestellt  mitzuteilen,  aber  dasz  er  die  bemerkungen  von 
Heinsius  einer  selbständigen  redaction  unterzogen  und  dabei  der 
richtigkeit  und  bestimmtheit  der  angaben  über  hsl.  lesarten  abbruch 
gethan  habe,  möchte  ich  nicht  glauben,  wer  veranlassung  gehabt 
hat,  sich  von  Heinsius  thätigkeit  ein  bild  zu  machen,  der  wird  fern 
davon  sein  ihm  absichtliche  teuschung  zuzutrauen ,  aber  auch  nicht 
annehmen ,  dasz  er  sich  besonders  bemüht  habe  die  kritischen  hilfs- 

mittel, die  ihm  zu  geböte  standen,  sorgfältig  zu  sichten  und  in  der 

erreichbar  reinsten  gestalt  übersichtlich  mitzuteilen,  sein  augen- 
merk  war  an  erster  stelle  darauf  gerichtet,  gewis  ohne  Vernachlässi- 

gung der  Überlieferung,  die  texte  der  dichter  mit  hilfe  seiner  glänzen- 
den divinationsgabe  und  seiner  seltenen  belesenheit  zu  verbessern, 

bedenkt  man  weiter  den  auszerordentlichen  umfang  seiner  kritischen 
thätigkeit,  so  wird  man  bezweifeln  dürfen,  ob  er  sich  nur  die  zeit 
gegönnt  habe,  um  bei  benutzung  eines  exemplars,  wie  das  seiner  ed. 
Colin,  war,  die  gebotene  vorsieht  zu  üben,  so  hat  denn  auch  Blass 
s.  208  flf.  ihm  mehrere  ungenauigkeiten  nachgewiesen:  dasz  er  an 
verschiedenen  stellen  seiner  Schriften  über  lesarten  des  Colon,  ver- 

schiedenes berichte,  conjecturen  des  Livineius  für  lesarten  des  Colon, 

ausgebe^,  diese  hs.  durchaus  nicht  nur,  wie  man  erwarten  sollte, 

-  Heinsius  hatte  nemlich  aus  der  bibliothek  der  Jesuiten  in  Ant- 
werpen auch  ein  exemplar  der  ed.  Basil.  von  1543  entliehen,  in  wel- 

chem JLivineius  eigne  conjecturen,  lesarten  einer  ed.  Paris,  von  1512 
und  einer  ed.  Lugdun.,  endlich  lesarten  des  Colon,  nach  Modius  und 
Carrion  notiert  hatte,  das  buch  befindet  sich  jetzt  in  Wolfenbüttel: 
vgl.  Blass  s,  198  ff. 

38* 
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nach  der  collation  des  Carrion,  sondern  auch  nach  den  novant.  lect. 

des  Modius,  und  zwar  ohne  die  nötigen  reserven  citiere,  dasz  er  so- 
gar die  ganz  unzuverlässigen  mitteilungen  Caspar  Barths  und  des 

Dausqueius  als  glaubwürdig  berücksichtige. 
Hiernach  bat  sich  Blass  die  ansieht  gebildet,  dasz  da  wo  Modius 

und  Heinsius  über  den  Colon,  verschiedenes  berichten,  dem  Zeugnis 
des  erstem  allemal  der  vorzug  zu  geben  sei,  dasz  man  aber  sonst 

die  angaben  von  Heinsius  im  groszen  und  ganzen  auf  treu  und  glau- 
ben anzunehmen  habe,  ich  möchte  diesen  satz  etwas  einschränken, 

einmal  hoffe  ich  oben  wahrscheinlich  gemacht  zu  haben,  dasz  an 
drei  stellen,  an  denen  Modius  und  Heinsius  von  einander  abweichen 
(V  277.  Vni  472.  XIII  369),  der  letztere  nach  Carrions  collation 
das  richtigere  gegeben  habe,  anderseits  meine  ich,  dasz  wir  Heinsius 
mitteilungen  anzweifeln  dürfen,  wenn  sie  aus  irgend  einem  gründe 
verdächtig  scheinen  und  die  entstehung  des  Irrtums  sich  erklären 
läszt.  ich  erlaube  mir  einige  der  hier  in  frage  kommenden  stellen 
etwas  ausführlicher  zu  besprechen,  zunächst  zwei,  über  die  wir  auch 
das  Zeugnis  des  Modius  besitzen.  III  595  führt  dieser  efferet  aus 

dem  Colon,  an,  und  dasselbe  hat  im  Sangall.  gestanden,  diese  les- 
art  ist  ohne  zweifei  richtiger  als  exseref,  was  Heinsius  aus  dem  Colon, 

bezeugt  —  aber  nicht  aus  diesem  allein ,  sondern  auch  aus  der  ed. 

Rom.:  'exseref  sagt  er  'ßomana  editio  et  codex  Coloniensis.'  gewis 
hatte  er  sich  in  seiner  ed.  Colin,  nur  aus  der  Rom.  ausgäbe  exseref 
notiert  und  wurde  durch  ein  misverständnis  veranlaszt  diese  lesart 

auch  auf  den  Colon,  zu  übertragen.  —  VIII  669  hat  Modius  (ep.  86) 
recitatque  im  Colon,  gelesen  und,  da  er  dies  als  falsch  erkannte, 

reicitque  vermutet.  Heinsius  bemerkt :  'reicitque  cadavera  fumans  Co- 
loniensis et  ex  illo  Modius,  qui  in  eo  codice  recitatque  legi  asseverat; 

sed  aliter  excerpta  nostra.'  wir  haben  anzunehmen ,  dasz  recitatque 
im  Colon,  gestanden  habe,  denn  das  verdorbene  tacitoque  der  ita- 
liänischen  hss.  kommt  diesem  näher  als  dem  reicitque,  sodann  er- 

gibt sich  das  richtige  riictatque,  das  wir  Gronov  verdanken,  aus  ihm 
leichter  als  aus  der  von  Heinsius  bezeugten  lesart.  wie  kam  nun 
aber  dieser  zu  seinem  Irrtum?  wahrscheinlich  hatte  er  sich  das 

wenigstens  dem  sinne  nach  richtige  reicitque  aus  den  novant.  lect., 

entweder  weil  er  sie  nur  flüchtig  einsah,  oder  weil  er  an  der  ehr- 
lichkeit  des  Modius  zweifelte,  in  seiner  ed.  Colin,  als  lesart  des  Colon, 
angemerkt ,  und  glaubte  späterhin ,  er  habe  es  aus  der  collation  des 

Carrion  entnommen.  —  Zu  I  341  bemerkt  Heinsius  ' die'm^Q  pudet 
ominis  cum  Modio  et  Coloniensi ,  qui  etiam  nonne  pudet  coepti'. 
dieses  letztere  hat  er  gewis  nur  daraus  erschlossen,  dasz  Modius  ep.  46 
das  nonne  der  Basil.  nach  seiner  weise  unvei'ändert  läszt.  im  Colon, 
wird  ebenso  wie  im  Sangall.  das  richtige  anne  gewesen  sein,  ebenso 
stützt  sich  Heinsius  angäbe  über  die  lesart  der  hs.  in  V  342  ledig- 

lich auf  Modius  ep.  16.  eine  bestätigung  des  von  diesem  nicht  ver- 
besserten nullo  darf  man  also  in  seiner  bemerkung  nicht  suchen. 

An   zwei   stellen  glaube  ich  Heinsius  Zeugnisse  anfechten  zu 
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sollen,  weil  vermutlich  Carrions  collation  nicht  ganz  vollständig 
war.  II  230  stand  in  den  ausgaben  spectacula  tantum  este^  viri. 

Heinsius  bemerkt  'optime  Colon,  membranae  spectacula  tantum  ferte 
viri.'  ferte  ist  unzweifelhaft  richtig:  denn  unter  den  italiänischen  hss. 
bietet  F  feste,  während  die  übrigen  este  haben,  aber  für  tantum 

hatte  der  Sangall.  tanta.  das  ist  an  sich  besser  —  Theron  ruft  seinen 

genossen  zu  'laszt  euch  ein  so  gewaltiges  Schauspiel  gefallen,  wie 
ich  allein  die  Punier  zurückwerfen  werde'  —  und  wird  auch  durch 
VIII  554  empfohlen,  tantum  ist  eine  conjectur,  zu  der  die  Italiäner 
durch  das  fehlerhafte  este  veranlaszt  waren;  sie  deuteten  die  worte 

'seid  nur  Zuschauer,  ihr  männer'.  neben /er^e  aber  ist  für  faw^ttw 
kein  platz,  und  Carrion  wird  nur  unterlassen  haben  das  richtige  aus 
der  hs.  herzustellen.  —  VI  319  las  man  in  den  ausgaben  campoque 
pericla  ruehat,  im  Colon,  nach  Heinsius  campumque  pericla  ruehat, 
im  Sangall.  campum  ac  pericla  ruehat.  ich  vermute  dasz  Carrion  in 
seiner  collation  nur  campo  zu  campum  gebessert,  das  übrige  un- 

berührt gelassen  hat,  weil  auch  die  hs.  nichts  fehlerfreies  bot.  bei 
der  emendation  geht  man  daher  wohl  besser  von  der  Überlieferung 
des  Sangall.  aus  und  schreibt  mit  Heinsius  und  Bentley  campum  ac 
per  tela  ruehat,  als  von  der  des  Colon.,  auf  welche  Rupertis  conjectur 

campum  inque  pericla  ruehat  sich  gründet.  —  VI  307  fand  Heinsius 

in  seinen  texten  iam  Martern  regere  und  bemerkt  dazu  'scripti  et 
vetustae  editiones  eiere,  ex  Coloniensi  tarnen  nihil  hie  mutandum'. 
damit  wollte  er  gewis  nur  sagen,  dasz  Carrion  in  seiner  collation 
keine  abweichung  des  Colon,  notiert  habe,  daraus  folgt  aber  nicht, 
dasz  regere  in  der  hs.  gewesen  sei.  eiere,  was  der  Sangall.  hatte, 
ist  also  auf  jeden  fall  die  besser  bezeugte  lesart,  und  es  dürfte 
sich  der  mühe  lohnen  nachzuforschen ,  ob  für  den  infinitiv  nach  der 
dritten  conjugation  sich  noch  weitere  belege  finden  lassen,  dem 
sinne  nach  wäre,  wie  schon  Gronov  observ.  IV  6  gesehen  hat,  Martern 

eiere  'den  kämpf  in  bewegung  setzen ,  einleiten'  vortrefflich,  sollte 
eine  änderung  nötig  sein,  wüste  ich  freilich  nichts  vorzuschlagen, 
was  den  vorzug  vor  regere  verdiente:  Martern  struere  oder  instruere 
wäre  vielleicht  um  ein  kleines  wahrscheinlicher. 

Oben  ist  gesagt  worden,  dasz  Heinsius  in  seiner  ed.  Colin,  auch 

eigne  und  fremde  conjecturen  verzeichnet  habe,  und  dasz  er  irrtüm- 
lich Vermutungen  des  Livineius  für  lesarten  des  Colon,  ausgebe,  das 

musz  mistrauen  gegen  solche  von  ihm  bezeugte  lesarten  des  Colon, 
erwecken,  die  im  vergleich  mit  der  Überlieferung  des  Sangall.  den 
eindruck  von  vermeintlichen  Verbesserungen  machen,  ich  gebe  ein 
beispiel.  IV  744  hatte  der  Sangall.  et  uertice  celso  canus  apex  stricta 

surgehat  ad  astra  pruina.  das  ist  tadellos :  'von  dem  hohen  kämm 
des  gebirges  erhoben  sich  zu  den  gestirnen  einzelne  spitzen ,  weisz 

durch  gefrorenen  reif.'  Heinsius  sagt  in  seiner  anmerkung  Ueve 
mendum  est.  scribatur  structa  pruina',  und  fügt,  nachdem  er 

parallelstellen  aus  Ovidius  und  Lucanus  angeführt  hat,  hinzu  'nee 
aliter  Agrippinas'.    alle  neuern  hgg.  haben  structa  aufgenommen. 



598  GThilo:  zu  den  Punica  des  Silius  Italicus. 

ich  kann  darin  nur  eine  überflüssige  conjectur  sehen,  ̂ von  dem  kämm 
des  gebirges  erhoben  sich  vveisze  gipfel ,  indem  der  reif  bis  zu  den 

gestirnen  aufgetürmt  war'  ist  eine  Übertreibung,  die  man  hinnehmen 
müste,  wenn  die  Überlieferung  dazu  zwänge,  die  man  aber  ohne  diese 

nötigung  dem  Silius  nicht  aufbürden  darf.  —  Freilich  musz  man  bei 
beurteilung  derartiger  stellen  vorsichtig  sein ,  weil  die  gefahr  nahe 
liegt  Heinsius  unrecht  zu  thun.  so  war  ich  bei  IV  355,  wo  er  sacra 
proelia  aus  dem  Colon,  bezeugt,  anfänglich  geneigt  eine  fluch tigkeit 
von  seiner  seite  zu  vermuten,  aber  schwerlich  hat  er  diese  lesart 

in  einer  andern  hs.  oder  in  einer  ausgäbe  gefunden,  und  es  ist  un- 
denkbar, dasz  jemand  aus  conjectur  das  vom  Sangall.  gebotene,  offen- 

bar richtige  fera  in  das  kaum  verständliche  sacra  verwandelt  habe, 

wahrscheinlich  war  fera  im  Colon,  mit  abkürzung  geschrieben  (f'a) 
land  von  Carrion  fälschlich  als  facra  gedeutet. 

Bei  dieser  gelegenheit  möchte  ich  auch  auf  VIII  41  hinweisen, 
wo  die  italiänischen  hss.  quaeso  retlnere  fauorem  haben,  während 
Heinsius  angibt,  der  Colon,  habe  quae  detimiisse  fauorem  gehoten. 
ich  kann  diese  angäbe  nicht  für  falsch  halten:  denn  ich  vermag  nicht 
zu  erklären,  wie  Heinsius  durch  Irrtum  oder  nachlässigkeit  zu  ihr 

gekommen  sei.  vielmehr  wird  im  Sangall.  eine  ähnliche  verschrei- 
bung  gewesen  sein,  die  von  den  Italiänern  durch  kühne  änderung 

verbessert  ward.  Rupertis  Vermutung  quaeso  tenuisse  favorem  ge- 
winnt so  an  Wahrscheinlichkeit. 

Es  wird  sich  noch  weiterhin  anlasz  bieten  mitteilungen  von 
Heinsius  über  den  Colon,  auf  ihre  Zuverlässigkeit  zu  prüfen,  jetzt 

erübrigt  noch  ein  wort  über  die  von  Drakenborch  angeführten  les- 
arten  der  hs.  Blass  hat  s.  212  ff.  gezeigt,  dasz  sie  sämtlich  aus  des 
Heinsius  exemplar  der  ed.  Colin,  stammen,  zum  teil  beruhen  sie 
auf  einem  schlusz  ex  silentio,  indem  Drakenborch  an  einigen  stellen 

(Blass  nennt  sie  s.  214),  wo  er  aus  der  hs.  nichts  bemerkt  fand,  vor- 
eilig annahm,  dieselbe  habe  mit  der  ausgäbe  gestimmt,  zum  andern 

teil  aber  geben  sie  wirklich  Carrions  collation :  es  sind  das  Varianten 
des  Colon.,  die  Heinsius  in  seinen  bemerkungen  nicht  erwähnt  hat  und 
Drakenborch  nachträglich  mitteilt,  unter  ihnen  sind  von  besonderm 
Interesse  diejenigen,  aus  denen  wir  die  Orthographie  des  Colon,  kennen 

lernen,  über  diese  hatte  nemlich  Heinsius  'ad  calcem  editionis,  in 
qua  lectionum  diversitates  annotavit',  wie  Drakenborch  zu  VII  280 
sagt,  Zusammenstellungen  gemacht.  Bauer  hat,  nicht  zum  vorteil 
seiner  ausgäbe,  diese  Varianten  zu  wenig  beachtet. 

Ich  wende  mich  nunmehr  zu  dem  Sangallensis  und  seinen  sämt- 
lich dem  fünfzehnten  jh.  angehörigen  abschriften.  Blass  hat  von 

fünfundzwanzig  derselben  genauere  kenntnis  erlangt,  ihren  wert 

für  die  kritik  bestimmt  er  nach  ihrer  gröszern  oder  geringern  Über- 
einstimmung mit  den  als  zuverlässig  ermittelten  lesarten  des  Colon, 

an  diesem  maszstab  gemessen  übertreffen  drei  die  übrigen  so  weit, 

dasz  ihnen  'eine  besondere  rangstellung'  angewiesen  wird:  es  sind 
das  Laur.  plut.  XXXVIII  cod.  16  (L')  und  17  (L^)  und  cod.  bibl. 
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Aedil.  Florent.  eccl.  CXCVI  (F).  die  übrigen  werden,  jenachdem  sie 
durch  interpolation  gelitten  haben,  in  drei  gruppen  eingeteilt,  deren 
erste  der  Oxoniensis  (0),  der  von  mir  verglichene  Vat.  1652  (V)  und 
der  Gaddianus  plut.  LXXXXI  sup.  cod.  35  bilden,  diese  gruppe  ist 
bei  der  feststellung  des  textes  noch  zu  beachten,  während  die  zweite 
und  dritte  ohne  schaden  auszer  betracht  bleiben  dürfen.  L^FO  hat 
Blass  vollständig  verglichen  und  gedachte  sie  samt  V  so  zu  benutzen, 
dasz  er  die  Überlieferung  des  Sangall.  an  erster  stelle  in  L,  dem- 

nächst in  F  suchte,  0  und  V  aber  nur  da  zu  rate  zöge,  wo  L  und  F 
keine  sichere  auskunft  zu  geben  schienen. 

An  diesen  Weisungen  wurde  ich,  als  ich  Bauers  apparat  ein- 
gehender prüfte,  bald  irre,  gewis  hat  L  einige  vortreffliche  lesarten 

allein  mit  dem  Colon,  gemeinsam,  aber  gar  nicht  selten  stimmt  er 
da,  wo  F  offenbar  das  ursprünglichere  bietet,  mit  VO  überein.  so- 

dann fand  ich  in  V  und  0  lesarten ,  die  unzweifelhaft  richtig  sind 
oder  zu  richtigem  führen  und  von  denen  in  LF  keine  spur  mehr  ist. 
endlich  schienen  die  versuche,  die  Blass  anstellt  um  die  entstehung 
der  auffallenden  Verschiedenheiten  zwischen  den  vier  hss.  zu  erklären, 
nicht  alle  gelungen,  diese  erfahrungen  lehrten  dasz,  um  einen  sichern 
weg  zur  reconstruction  des  Sangall.  zu  finden,  das  Verhältnis  der 

hss.  zu  einander  genauer  untersucht  werden  müsse ,  als  Blass  es  ge- 
than  hat.  wäre  es  ihm  vergönnt  worden  die  Zusammenstellung  des 
apparats  weiter  zu  fördern  als  bis  etwa  zur  hälfte  des  ersten  buches, 

so  würde  er  diese  lücke  in  seiner  forschung  selbst  erkannt  und  aus- 
gefüllt haben:  es  bürgen  dafür  einige  treffliche  beobachtungen,  für 

die  wir  ihm  dank  schulden. 
Ich  habe  die  lesarten  der  vier  hss.  für  die  ersten  vier  bücher 

unter  folgenden  gesichtspunkten,  die  sich  mir  als  zweckmäszig  er- 
geben hatten,  zusammengestellt:  1)  welche  fehler  sind  allen  gemein- 
sam? 2)  welche  lesarten  a)  richtige  h)  falsche  sind  den  einzelnen 

eigentümlich?  3)  wo  stimmt  F  mit  L  allein,  mit  V  allein,  mit  0 
allein,  wo  mit  VO,  mit  LO,  mit  LV?  4)  wo  stimmt  L  mit  VO, 
wo  mit  V  allein,  mit  0  allein?  5)  wo  stimmt  V  mit  0,  wo  weichen 
beide  von  einander  ab?  was  ich  aus  diesen  Zusammenstellungen 
über  das  Verhältnis  der  hss.  zum  Sangall.  und  zu  einander  gelernt 
zu  haben  glaube,  werde  ich  zunächst  im  Zusammenhang  mitteilen, 
die  begründung  folgen  lassen. 

Nach  den  berichten  über  die  Wiederauffindung  des  Silius  zur 
zeit  des  Kostnitzer  concils  müste  man  annehmen,  dasz  der  Sangall. 

selbst  nach  Italien  gekommen  sei.^  wenn  Blass  s.  239  diese  annähme 
nur  als  unwahrscheinlich  bezeichnet,  hat  er  sich  zu  bescheiden  aus- 

gedrückt: schon  die  von  ihm  vorgebrachten  gründe  genügen,  um 
sie  als  einen  irrtum  zu  erweisen,   es  fehlt  auch  nicht  an  bestimmten 

^  auch  ich  habe  das  früher  geglaubt  und,  um  die  auffallenden  ver- 
schreibungen  in  den  italiänischen  hss.  einigermaszen  erklären  zu  können, 
vermutet,  der  codex  sei  in  langobardischer  schrift  geschrieben  gewesen. 
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Zeugnissen  dafür,  dasz  nur  eine  abschrift  des  codex  über  die  Alpen 

gelangt  sei.  zu  VIII  145  bemerkt  Petrus  Marsus  'hie  plurima  Silii 
carmina  desiderantur  illius  incuria  qui  hoc  opus  exscripsit 

apud  Constantiam',  und  schon  im  j.  1464  erbittet  sich  FPhilelfus^ 
dem  es  darauf  ankam  für  eine  stelle  des  Silius  die  ursprüngliche  les- 
art  festzustellen,  die  hs. ,  aus  der  die  übrigen  vorhandenen  abge- 

schrieben waren,  mit  den  worten  'sed  est,  inquam,  hoc  tempore  apud 
vos  Anton.  Barbadorus,  qui  si  opus  illud,  quod  manu  Germani 
librarii  erat  exscriptum,  ex  illius  Arpiae  unguibus  poterit 

umquam  extorquere,  non  difficulter  veritatis  fontem  aperiet'  (vgl. 
Blass  s.  170).'*  die  durch  den  druck  hervorgehobenen  worte  ge- 

winnen dadurch  noch  an  bedeutung,  dasz  sie  zugleich  bezeugen, 
nicht  von  einem  der  entdecker  des  Sangall.,  Poggio  oder  Bartolomeo 
von  Montepulciano,  überhaupt  von  keinem  Italiäner  sei  die  abschrift 
gefertigt,  sondern  von  einem  Deutschen,  denn  da  die  damals  in 
Deutschland  übliche  cursive  wegen  der  verschnörkelten  form  und 
der  verschränkung  der  buchstaben,  auch  wegen  der  ungewöhnlichen 
abkürzungen  für  Italiäner,  deren  schrift  sich  durch  einfachheit  und 

deutlichkeit  auszeichnete,  sehr  schwer  lesbar  war,  werden  die  wunder- 
lichen Schreibfehler,  die  wir  in  allen  italiänischen  hss.  des  Silius,  am 

häufigsten  aber  in  F  finden,  nun  erklärlich,  ich  führe  einige  bei- 
spiele  an:  III  667  haben  LPVO  columnis  statt  suhimus'^  VI  614 
lesen  LF  richtig  hlando ,  VO  aber  Ubido  (vgl.  V  234  hritantem  F, 
liritantem  VO);  VIII  642  manes  LF  richtig,  dafür  VO  nitores]  be- 

treffs F  verweise  ich  auf  Blass  s.  229  f.  ehe  diese  von  einem  Deutschen 

herrührende  abschrift  —  Blass  nennt  sie  S  —  in  Italien  weiter  ver- 
vielfältigt wurde,  ist  sie  von  §inem,  vielleicht  auch  von  mehreren 

italiänischen  gelehrten  in  der  weise  corrigiert  worden,  dasz  an  stellen, 

die  falsch  waren  oder  falsch  schienen,  conjecturen  über  der  zeile  ver- 

zeichnet wurden.^  möglich,  dasz  diese  correcturen  zum  teil  nur  Ver- 
mutungen über  die  richtige  lesung  des  im  text  stehenden,  undeut- 

lich geschriebenen  wertes  sein  sollten,  auch  sind  zuweilen  wort- 
und  Sacherklärungen,  die  aber,  soweit  wir  urteilen  können,  nur  in 
einem  einzigen  wort  bestanden,  über  der  zeile  zugefügt  worden,  die 

spätem  abschreiber  haben  sich  diesen  correcturen  und  glossen  gegen- 
über im  ganzen  ziemlich  willkürlich  verhalten  und  bald  die  lesart  in 

der  zeile,  bald  die  über  der  zeile  aufgenommen,  soweit  nun  die  hss. 
LF  VO  in  betracht  kommen,  ist  S  zweimal  abgeschrieben  worden, 

aus  der  ersten  abschrift  —  sie  scheint  verloren  zu  sein ,  ich  will  sie 

"*  auch  die  Unterschrift  im  Ottobon.  1258,  in  der  ich  früher  (quaest. 
Sil.  crit.  s.  4,  bei  Blass  s.  177)  nur  eine  fälschung  sehen  konnte,  ist 

beachtenswert,  namentlich  ihr  schlusz:  'et  quia  exemplar  in  multis 
carminibus  mendosum  erat  et  scriptum  est  festine  opus,  alio 

tempore   corrigendum.'  *   da,    wie    Blass  s.  171    wahrscheinlich 
macht,  S  zunächst  im  besitz  des  Bart,  von  Montepulciano  blieb  und 
dieser  ein  unterrichteter  und  begabter  mann  war  (Blass  ao.  anm.  8), 
sind  die  Verbesserungen,  zum  teil  wenigstens,  wohl  ihm  zu  verdanken. 



GThilo:  zu  den  Punica  des  Silius  Italicus.  601 

X  nennen  — ,  in  der  an  einigen  stellen  die  doppelte  lesart  in  S,  die 
in  der  zeile  und  die  correctur,  angeführt  gewesen  sein  musz,  stam- 

men V  und  0.  aber  keiner  von  beiden  gibt  X  übei-all  genau  wieder, 
sondern  beide  haben ,  auszer  Schreibfehlern  natürlich ,  auch  solche 

lesarten  eigentümlich,  die  offenbar  auf  conjectui-,  guter  und  schlechter, 
beruhen.  V  scheint  mehr  als  0  vom  original  abzuweichen:  conjec- 
turen  finden  sich  in  ihm  häufiger,  darunter  sehr  geschickte. 

Über  F  hat  Blass  ausführlichst  gesprochen,  volle  acht  Seiten 

(227 — 235)  sind  dieser  hs.  gewidmet,  es  ist  auch  nicht  leicht  ihre 
Stellung  richtig  zu  bestimmen:  neben  einer  nicht  geringen  zahl  vor- 

züglicher lesarten  finden  sich  die  unglaublichsten  verschreibungen. 
Blass  will  die  letztern  lediglich  aus  der  bodenlosen  nachlässigkeit 
und  Unwissenheit  des  Schreibers  erklären,  gewis  hat  es  dem  manne 
an  Sorgfalt  und  geduld,  auch  an  Übung  im  lesen  von  hss.  gefehlt; 
aber  denken  wir  uns  diese  mängel  auch  noch  so  grosz,  sie  allein 
können  solche  verirrungen,  wie  sie  s.  229  f.  aufgeführt  werden, 
nicht  bewirkt  haben,  die  Schwierigkeiten  lösen  sich  am  einfachsten 
durch  die  annähme ,  dasz  F  eine  unmittelbare  abschrift  von  S  sei. 
es  ist  dem  Schreiber  gelungen  manches  richtiger  zu  entziflfern,  als  es 
der,  von  dem  die  erste  abschrift  herrührt,  vermocht  hat;  im  übrigen 
aber  zeigt  er  sich  den  anforderungen ,  welche  die  schwer  lesbare 

Schrift  des  Originals  stellte,  weniger  gewachsen  als  dieser,  ganz  tref- 
fend ist  die  bs.  durch  eine  aufforderung  charakterisiert  worden,  die, 

wie  Blass  s.  176  berichtet,  sich  auf  einem  vorsetzblatt  von  perga- 

ment  findet  'haec  legens  apes  imitare  iuxta  D.  Magni  Basilii  prae- 
ceptum':  ein  bienenfleisz  gehört  dazu,  um  aus  dem  wüst  der  sonder- 

barsten Schreibfehler  das  gute  herauszufinden.  Bauer  hat  natürlich 
die  collation  des  codex  nicht  vollständig  mitteilen  können;  aber  die 
Zurückhaltung  darf  nicht  zu  weit  getrieben  werden,  zb.  III  338 
haben  LVO  pigra,  F  nach  Blass  s.  229  prima,  das  im  Vat.  3302, 
auf  dessen  text  Pomponius  Laetus  einflusz  gehabt  hat,  in  prinnim 
verwandelt  ist.  ich  will  nicht  sagen  dasz  das  richtig  sei,  erwähnens- 

wert aber  war  es  gewis.  —  Von  groszer  Wichtigkeit  ist  es,  dasz  der 
ursprüngliche  text  in  F  von  conjecturen  frei  geblieben  ist.  Blass 
s.  234  glaubt  zwar  an  vier  stellen  solche  erkannt  zu  haben,  aber  ich 
kann  ihm  nicüt  beistimmen.  IX  488  hat  der  Schreiber,  vielleicht 
durch  das  falsche  nebula  bethört,  wirklich  atra  statt  acri  gelesen; 

VII  597  hat  er  in  pylius  das  y  für  r^gehalten  —  ein  irrtum  der  nicht 
selten  vorkommt  (Blass  s.  242)  —  und  das  wort  dann  als  pUis  dh. 
praeliis  gedeutet;  I  166  ist  lateri  keine  beabsichtigte  Verbesserung 
für  leti,  denn  lateri  corripit  ensem  würde  doch  niemand  geschrieben 

haben,  um  auszudrücken  ^er  risz  das  schwert  von  der  seite':  der 
Schreiber  hat  vielmehr  geglaubt  lax'i  dh.  lateri  lesen  zu  sollen,  etwas 
anders  mag  über  III  522  zu  urteilen  sein.  S  hatte  umenti,  aber  un- 

deutlich geschrieben,  denn  LVO  geben  uiuenti.  da  wird  der  Schrei- 
ber von  F  ingenti  geraten  haben,  was  äuszerlich  nicht  fern  liegt  und 

dem  sinne  nach  wenigstens  nicht  geradezu  verkehrt  ist.  —  Später- 
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hin  ist  F  vielfach  benutzt  worden :  es  beweisen  das  die  zahlreichen 

correcturen  im  text,  über  der  zeile  und  am  rand ,  die  aus  verschie- 
denen Zeiten  stammen  und  von  sehr  ungleichem  werte  sind,  die 

bände  von  denen  sie  herrühren  sind,  wie  Blass  sagt,  nach  form  der 
buchstaben  und  färbe  der  tinte  nicht  sicher  zu  unterscheiden;  es 

wird  daher  willkommen  sein,  wenn  sich  noch  andere  mittel  zur  son- 
derung derselben  bieten,  ein  solches  gibt  der  umstand  an  die  band, 

dasz  F,  wie  wir  sehen  werden,  zur  feststellung  des  textes  in  L  be- 
nutzt worden  ist.  hat  eine  correctur  schon  in  L  berücksichtigung 

gefunden,  so  musz  sie  älter  sein,  rührt  vielleicht  schon  von  dem 
Schreiber  selbst  her;  ist  sie  nicht  verwertet,  gehört  sie  einer  spätem 
zeit  an.  das  letztere  gilt  von  den  correcturen,  die  uns  am  meisten 
interessieren,  denjenigen  nemlich,  welche  mit  lesarten  des  Colon, 
stimmen,  die  wir  in  keiner  andern  italiänischen  hs.  finden  und  die, 

wie  Blass  richtig  vermutet,  einer  erneuten  vergleichung  mit  S  ver- 

dankt werden.*  zu  ihnen  gehört  I  373  certaüm,  was  ich  deshalb 
oben  (s.  591  f.)  als  lesart  des  Sangall.  bezeichnet  habe. 

L  ist  eine  pracht-hs.,  für  Cosimo  de'  Medici  im  j.  1457  ge- 
schrieben, aber  es  ist  dafür  gesorgt  worden,  dasz  ihr  innerer  wert 

dem  glänzenden  äuszern  entspreche:  denn  ohne  zweifei  übertrifft 
sie  alle  andern  italiänischen  hss.  an  correctheit  des  textes.  nur  darf 

man  aus  diesem  vorzug  nicht  schlieszen,  dasz  sie  eine  unmittelbare 
und  selbständige  copie  von  S  sei.  vielmehr  hat  derjenige ,  von  dem 
der  in  ihr  uns  vorliegende  text  redigiert  ist,  seiner  arbeit  ein  gutes 
exemplar  der  ersten  abschrift,  das  wohl  an  einigen  stellen  berich- 

tigt, im  ganzen  aber  freier  von  correcturen  war  als  namentlich  V, 
zu  gründe  gelegt,  zur  Verbesserung  des  textes  benutzte  er  S,  der, 
wie  Blass  s.  240  richtig  annimt,  später  in  Florenz  war ;  aber  die  ent- 
zifferung  desselben  scheint  auch  ihm  grosze  Schwierigkeit  gemacht 
zu  haben,  er  hat  ohne  zweifei  zum  öftern  bei  F  sich  rat  geholt,  und 
wenn  es  ihm  auch  an  einigen  stellen  gelungen  ist  S  richtiger  zu 
lesen  als  seine  Vorgänger,  hat  er  an  andern  den  rühm  das  richtige 
erkannt  zu  haben  dem  überlassen,  der  F  noch  einmal  mit  S  verglich, 
auszerdem  waren  ihm  conjecturen  gelehrter  Zeitgenossen  zur  band. 

^  Blass  wirft  bei  dieser  gelegenheit  die  frage  auf,  ob  man  in  Italien 
von  der  existenz  des  Colon,  gewust  habe,  unmöglich  wäre  das  nicht. 
Poggio  begab  sich  von  Konstanz  nach  England,  und  auf  der  heimreise 
hat  er  sich  länger  in  Köln  aufgehalten,  dort  könnte  er  den  Colon,  ge- 

sehen und  künde  von  ihm  nach  seiner  heimat  gebracht  haben;  auch 
war  der  verkehr  zwischen  Italien  und  Deutschland  rege  genug,  dasz 
sich  denken  liesze,  italiänische  gelehrte  hätten  sich  über  einige  stellen 
des  Silius  in  Köln  auskunft  erbeten,  sicherlich  hätten  sie  aber  dann 
zuerst  wegen  solcher  stellen  gefragt,  die  in  S  lückenhaft  waren,  da 
das  nicht  geschehen  ist,  gibt  man  den  gedanken  an  eine  derartige  cor- 
respondenz  besser  auf.  auch  die  von  mir  früher  ausgesprochene  Ver- 

mutung, dasz  Pomponius  Laetus  auf  seinen  reisen  nach  Köln  gekom- 
men sei  und  dort  den  Colon,  benutzt  habe,  ist  ohne  halt,  die  mit  dem 

Colon,  übereinstimmenden  lesarten  in  den  von  ihm  beeinfluszten  hss. 
und  in  seiner  ausgäbe  werden  alle  aus  S  stammen. 
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Die  im  vorstehenden  aufgestellten  behauptungen  habe  ich  nun- 
mehr als  richtig  zu  erweisen,  dasz  S,  ehe  abschriften  von  ihm  ge- 

nommen wurden,  correcturen  erfahren  habe,  hat  schon  Blass  s.  242  ff. 
gesehen,  welche  bedeutung  aber  für  die  kritik  seine  beobachtung 
habe,  hat  er  nicht  erkannt;  wenigstens  vermisse  ich  unter  den  bei- 
spielen,  die  er  anführt,  gerade  diejenigen  stellen,  die  vor  andern 
in  betracht  zu  ziehen  waren,  so  VI  665.  hier  hat  F  donumque, 
L  domum  :  que ,  0  aber  domü  comaq  und  V  doniim  coinaque.  diese 
wunderbare  differenz  erklärt  sich  am  leichtesten,  vrenn  man  annimt, 
in  S  habe  im  text  conia  oder  coina  oder  etwas  ähnliches  gestanden, 
über  der  zeile  aber  als  Verbesserung  donum.  dieser  conjectur  stelle 

ich  eine  andere  zur  seite,  die  sich  an  coma  näher  anschlieszt,  nem- 
lich  decumam.  man  könnte  dagegen  einwenden,  dasz  nur  Apollo 
und  Hercules  invictus  als  empfänger  der  decima  bekannt  sind  (vgl. 
Mommsen  im  CIL.  I  s.  149  und  Jordans  anm.  2  in  Prellex-s  röm. 
myth.  V  s.  351).  aber  abgesehen  davon  dasz,  wie  auch  Jordan  an- 

deutet, die  Überlieferung  über  die  decima  wahrscheinlich  lückenhaft 
ist,  halte  ich  es  nicht  für  undenkbar,  dasz  schon  zu  Silius  zeit  die 
gelehrten  erklärer  des  von  ihm  verehrten  Vergilius  sich  mit  der  frage 
beschäftigt  haben,  wie  dieser  Aen.  VIII  285  die  Salier,  die  diener 
des  Mars,  zugleich  habe  in  den  dienst  des  Hercules  stellen  können, 

vermutlieh  hatte  man  schon  damals  die  lösung  gefunden,  die  Ma- 
crobius  Sat.  III  12  nach  alten  quellen  mitteilt  (vgl.  Servius  zu  Aen. 
VIII  275  und  den  Danielschen  scholiasten  zu  285),  dasz  Hercules 
invictus  mit  Mars  identisch  sei.  also  auch  sachlich  hat  die  annähme, 
dasz  Silius  exuvias  Marti  decumamqiie  Duilius  . .  dicahaf  geschiüeben 
habe,  kein  bedenken,  daraus  dasz  aus  dem  Colon,  keine  abweichung 
von  donum  berichtet  ist,  schliesze  ich  nur,  dasz  die  stelle  auch  in 
dieser  hs.  verdorben  war  und  Modius  und  Carrion  es  nicht  für  nötig 
gehalten  haben  dem  an  sich  unanstöszigen  donumque  gegenüber  ihre 
lesart  anzuführen.  —  I  36  haben  LFO  und  V  am  rande  von  erster 
band  agmina.  dies  ist  in  alle  ausgaben  aufgenommen,  und  Bauer  hat 
es  ao.  s.  193  f.  zu  verteidigen  versucht,  vergebens:  denn  was  Madvig 

adv.  crit.  II  s.  161  bemerkt  'non  agi  de  Kannibale  agmina  lunoni 
sufficiente,  hoc  est  suppeditante  (quasi  agminibus  luno  eguerit,  quae 
ipsa  duceret,  ac  non  pacis  foederumque  violatore),  sed  de  Kannibale 

uno  toti  rei  sufficiente'  ist  unwiderleglich.  Madvigs  Vermutung  dux 
omnia  sufficit  iimis  turhanti  terra  (so  Puteaneus)  ist  freilich  abzu- 

weisen, schon  deshalb  weil  sie  nicht  von  dem  am  besten  über- 
lieferten ausgeht,  der  Colon,  soll  nach  Heinsius  magnae  gehabt 

haben,  V  hat  im  text  magna,  es  ist  zur  berichtigung  der  stelle 
nichts  nötig  als  diesem  magna  ein  s  zuzufügen,  welches  vor  sufficit 
leicht  ausfallen  konnte.  Silius  hat  ohne  zweifei  geschrieben  dux 
magnas  sufficit  unus  turhanti  terras]  er  wollte  wohl  andeuten,  dasz 
alle  damals  bekannten  erdteile  in  den  Hannibalischen  krieg  hinein- 

gezogen seien,  magnas  oheuntia  terras  tot  maria  intravi  sagt  Verg. 

Aen.  VI  58.    also  stand  in  S  im  text  magna,  darüber  als  verbesse- 
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rung  agmina.  in  X ,  nach  ihm  auch  in  V  waren  beide  lesarten  ver- 
zeichnet, in  LFO  hat  das  verständlichere  agmina  aufnähme  gefun- 

den. —  I  66  hat  nur  0  (F  fehlt  hier  leider)  das  richtige  liniina. 
dieses  war  auch  in  S  im  text.  weil  man  es  nicht  verstand,  schrieb 
man  lumina  über  die  zeile.  dieses  geben  L  V.  in  X  müssen  beide 
lesarten  genannt  gewesen  sein,  sonst  liesze  sich  nicht  erklären,  wie 
0  das  richtige  habe  erhalten  können:  denn  durch  conjectur  ist  limina 

nicht  gefunden.  —  I  259  hat  Colon,  umenti,  F  iuueni.  dieses  oder 
etwas  ähnliches  wird  in  S  gewesen  sein,  ein  geistvoller  corrector 

setzte  inuenta  (so  LOV)  dai-über.  es  ist  schwer  dieser  conjectur 
widerstand  zu  leisten :  denn  Hannibals  härte  gegen  sich  selbst  wäre 
treffend  charakterisiert,  wenn  der  dichter  gesagt  hätte,  er  habe  selbst 

eine  ungesucht  sich  bietende  gelegenheit  zur  ruhe  verschmäht,  wäh- 
rend iimenti,  weil  umhra  öfter  von  den  dichtem  umens  genannt  ist, 

matt  scheint,  bis  man  sich  des  gegensatzes,  in  dem  es  hier  zum  vor- 
hergehenden steht,  bewust  geworden  ist.  —  I  306  hat  Colon,  richtig 

minitantem  uana  Caicum.  in  S  wird  im  text  gestanden  haben  mutan- 
tem uaicum,  was  V  gibt,  von  dem  0  nur  unbedeutend  abweicht. 

über  der  zeile  war  zur  ausfüUung  der  lücke  memhra  zugefügt,  wel- 
ches wir  in  LF  im  text,  in  V  von  zweiter  band  am  rand  finden. 

mutantem  memhra  sollte  wohl  bedeuten  'die  glieder  vielfach  hin  und 
her  bewegend'.  —  I  425  fehlt  dentem  in  VO;  in  S  war  entweder 
auch  eine  lücke,  oder  es  stand,  was  mir  wahrscheinlicher  ist,  ein  un- 

leserliches wort  im  text,  welches  über  der  zeile  fälschlich  als  torquens 

entziffert  war.  dieses  ist  in  LF  übergegangen.  —  I  589  ist plangit 
in  Colon,  und  F  richtig,  tangit  in  LVO  eine  verkehrte  conjectur, 
die  in  S  über  der  zeile  stand.  —  I  613  möchte  ich  in  comae^  was  alle 
abschriften  von  S  geben,  lieber  die  Vermutung  eines  Italiäners  als 

eine  Verderbnis  schon  des  Sangall.  sehen.  —  I  636  emensos  F,  emen- 
sum  LOV:  das  erstere  vermutlich  in  S  im  text,  das  andere  als  ver- 

meintliche besserung  über  der  zeile.  —  II  402  stand  das  falsche  et, 
welches  nur  0  nicht  hat,  in  S  über  der  zeile.  ebenso  war  wohl 
V.  405  nach  gaudetque  fälschlich  et  übergeschrieben,  um  den  vers 
zu  füllen,  dieses  ist  in  L  F  vermieden.  —  II  457  haben  uallatus 
moenibus  LF,  uallatis  m.  VO.  Bauer  haivallatus  vorgezogen,  gewis 

weil  auch  Modius  novant.  lect.  ep.81  sagt  'plane  reponendum  vallatus 
m.  h.\  ich  glaube  aber,  dasz  Modius  hier  eine  eigne  conjectur,  nicht 
eine  lesart  des  Colon,  empfiehlt,  ebenso  wie  LF  das,  was  in  S  als  cor- 
rectur  war,  erhalten  haben,  denn  wie  sollte  der  umstand,  dasz  Sagunt 
befestigt  war  (vgl.  I  296  ff.),  die  kraft  der  bürger  geschwächt  haben  ? 
wohl  aber  ist  es  diesen  verderblich  gewesen,  dasz  die  Punier,  wie 
1  327  ff.  erzählt  ist,  die  befestigte  stadt  mit  einem  wall  umgaben, 
durch  welchen  den  eingeschlossenen  fiucht  und  verproviantierung 

unmöglich  gemacht  wurden,  stat  dura  iuventus,  heiszt  es  330,  erep- 
tamque  fugam  et  claudi  videt  aggere  muros.  also  vallata  moenia  sind 
die  vom  feinde  mit  einem  wall  umgebenen  mauern,  wie  XII  490 
vallatae  portae  die  durch  einen  wall  verschlossenen  thore.  weder  der 



GThilo:  zu  den  Punica  des  Silius  Italicus,  605 

corrector  von  S  noch  Modius  sah  das,  daher  die  verkehrte  conjectur 

vallatus,  die  übrigens  auch  von  Heinsius  verworfen  ist.  —  II  537 
wird  territa  wohl  im  text  von  S  gewesen,  aber  weil  es  in  allen  ab- 
schriften  fehlt,  schon  vom  corrector  getilgt  sein  (vgl.  Blass  s.  238). 
—  II  595  stand  adita,  so  FV,  im  text  von  S,  darüber  als  Verbesse- 

rung ahdita,  was  LO  bieten.  Bauer  hätte  das  unzweifelhaft  richtige 

addita  (vgl.  Verg.  J.e«.  VI  90  mit  Servius)  nicht  ablehnen  sollen.  — 
II  652  hat  F  temperet,  LVO  geben  imperet,  was  in  alle  ausgaben 
aufgenommen  ist.  und  doch  war  es  in  S  vielleicht  nur  über  der  zeile ; 
wenigstens  ist  temperet  nicht  falsch  (vgl.  Kühner  ausf.  lat.  gramm. 
II  s.  270).  Silius  hätte  dann  Äen.  II  8  temperet  a  lacrimis  nur  so 

■weit  verändert,  dasz  er  die  präposition  wegliesz.  —  Über  IV  179  ist 
ebenso  wie  über  I  259  zu  urteilen,  eine  so  ausgezeichnete  conjectur 
anhela  (so  LVO)  ist,  wir  müssen  sie  fallen  lassen,  weil  nuda  nicht 
allein  der  Colon.,  sondern  auch  der  Sangall.  hatte:  denn  F  gibt 

unda.  —  Eine  ausführlichere  besprechung  verlangt  IV  224.  LF 
haben  flumine,  VO  murmure.  wenn  Drakenborch  die  erstere  lesart 
auch  aus  dem  Colon,  bezeugt,  so  ist  darauf  kein  gewicht  zu  legen: 
denn  da  sie  sowohl  in  der  ed.  Gryph.  als  auch  in  der  ed.  Colin,  stand, 
beruht  dieses  Zeugnis  nur  auf  einem  schlusz  ex  silentio.  die  hgg. 
haben  der  lesart  von  LF  den  vorzug  gegeben,  aber  den  versuch  einer 
rechtfertigung  ihres  Verfahrens,  wahrscheinlich  in  der  sichern  vor- 

aussieht des  mislingens,  sich  erspart,  es  wäre  ein  starker  widersprach 
mit  der  Wirklichkeit,  wenn  Silius  den  Anio,  der  allerdings  da  wo  er 
in  den  Tiberis  mündet,  sine  murmure  (XII  539)  dahingleitet,  auch 
bei  Tibur  ein  flumen  taciturnum  genannt  hätte,  und  wozu  soll  man 
die  ablative  tacitiirno  flumine  in  beziehung  setzen?  vermutlich  zu 

pomifera:  also  'die  gefilde  des  Catillus,  die  obsttragend  sind  durch 
den  unter  den  mauern  Tiburs  still  dahinflieszenden  flusz'.  wie  jDro- 
saisch  das  gesagt  wäre,  empfindet  man,  wenn  man  es  mit  dem 
Horazischen  uda  moMlibus  piomaria  rivis  {ca.  1  7,  13)  vergleicht, 
also  gegen  flumine  erheben  sich  schwere  bedenken,  prüfen  wir  nun 
die  lesart  von  V  0 ,  so  sind  die  worte  siid  Herciüeis  taciturno  mur- 

mure muris  ohne  zweifei  verdorben,  den  sitz  der  Verderbnis  glaube 
ich  aber  nicht  mit  dem  ersten  verbesserer  der  stelle  in  murmure, 
sondern  in  muris  zu  finden,  es  ist  denkbar,  dasz  murmure  auf  äuge 
und  ohr  eines  Schreibers  so  stark  eingewirkt  habe,  dasz  er  ihm  das 
folgende  wort  fälschlich  assimilierte,  um  das  ursprüngliche  zu  finden, 
werden  wir  von  Herculeis  ausgehen  müssen.  Tibur  wird  Herculeum 
genannt  von  dem  cultus  des  Hercules  Victor,  der  auf  der  höhe  des 

hügels ,  auf  dem  die  stadt  erbaut  war,  ein  fanum  (so  wird  es  in  Ur- 
kunden genannt,  vgl.  Röscher  myth.  lex.  I  sp.  3004  z.  29)  hatte, 

dessen  ruinen  früher  für  die  dervilla  des  Maecenas  angesehen  wurden, 
da  der  cultus  des  Hercules  von  Tibur  in  der  kaiserzeit  bedeutend 

und  mit  dem  des  kaiserhauses  verbunden  war,  musz  dieses  fanum 
damals  allgemein  bekannt  gewesen  sein,  zu  einem  fanum  gehörte 
ein  lucus  (vgl.  Marquardt  röm.  staatsverw.  IIP  s.  148);  zudem  war 
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Tibur  wegen  seiner  lud  gefeiert,  so  würde  sich  lud  als  das  gesuchte 
wort  bieten  und  noch  dadurch  empfohlen  werden,  dasz  es  zwei  buch- 
staben  mit  dem  verdorbenen  miiris  gemeinsam  hat.  ich  nehme  also 
an,  dasz  im  Sangall.,  wohl  auch  im  Colon.,  suh  Herculei  tadturno 

murmiire  muri  stand,  Silius  selbst  aber  geschrieben  hat  sub  Her- 
culei tadturno  murmure  lud  dh.  unterhalb  des  haines  des  Hercules 

mit  seinen  geheimnisvoll  rauschenden  bäumen,  somit  schiebe  ich 
dem  corrector  von  S  nicht  nur  flicmine ,  sondern  auch  die  ablative 
Herculds  muris  zu.  selbstverständlich  darf  man  in  dieser  Vermutung 
nur  einen  versuch  sehen  die  aus  mehr  denn  einem  gründe  an- 
stöszige  vulgata  zu  beseitigen  und  eine  auffallende  differenz  der 

Überlieferung  befriedigend  zu  erklären.  —  IV  341  haben  popUte 
caeso  LF,  poplite  flexo  VO.  eaeso  ist  erst  von  NHeinsius,  der  es 
auch  aus  dem  Colon,  bezeugt,  in  die  texte  eingeführt;  ich  zweifle 
ob  mit  recht,  denn  da  des  Ufens  kniegelenk  doch  wohl  mit  dem 

Schwert  verletzt  worden  war,  konnte  Silius  nicht  gut  sagen,  den  zu- 
sammengesunkenen erst  habe  das  schwert  getroffen,  lesen  wir  flexo^ 

haben  wir  uns  den  geschilderten  Vorgang  so  zu  denken,  dasz  Han- 
nibal  den  fliehenden  Ufens  verfolgte,  bis  dieser  vor  ermattung  in  die 
kniee  sank  und  ihn  nach  dem  falle  das  schwert  des  feindes  traf,  diese 

auffassung  wird  durch  das  folgende  empfohlen  Zajidemgifej^ecZHm  cum 
sanguine  aclemit,  dh.  mit  dem  leben  zugleich  nahm  er  ihm  den  rühm 
im  laufe  nicht  übertroffen  zu  sein,    ich  würde  mich  auch  auf  Proj?. 

IV  15,  34  cadit  inflexo  lapsa  puella  genu  berufen,  wäre  die  interpre- 
tation  dieser  worte  nicht  zweifelhaft,  ist  meine  beurteilung  der  les- 
arten  zutreffend,  so  ist  anzunehmen,  dasz  in  S  flexo  im  text,  caeso 
über  der  zeile  stand,   die  unnütze  conjectur  könnte  durch  stellen  wie 
V  547  und  X  38  (die  Drakenborch  anführt)  veranlaszt  sein,  des 
Heinsius  angäbe  über  den  Colon,  müste  auf  einer  Verwechslung  be- 

ruhen, beiläufig  bemerke  ich,  dasz  der  ausdruck  ensis  ohit  durch 

Silius  XVII  492  gerechtfertigt  wird.  —  IV  590  und  651  haben  VO 
mit  undantemque  und  mit  irrumpentibus  conjecturen  aufgenommen, 
die  in  S  über  dem  text  standen.  —  IV  633  hatte  Colon,  nach  Modius 
richtig  leto.  dasselbe  wird  in  S  gewesen  und  von  den  Italiänern  nur 
falsch  als  icto  gelesen  sein,  dieses  glaubten  sie  mit  iacto,  was  in  allen 

abschriften  steht,  richtig  verbessert  zu  haben.  —  V  250  hatte  Colon, 
nach  Heinsius  cunctis,  was  ohne  sinn  ist.  in  allen  italiänischen  hss. 
wird  regnis  gelesen,  was  auch  nicht  befriedigen  kann ;  etwas  besser 
wäre  regno^  was  in  V  von  zweiter  band  aus  regnis  gemacht  ist.  ich 
vermute  dasz  auch  in  S  eine  der  des  Colon,  ähnliche  corruptel  war 
und  dasz  regnis  über  der  zeile  stand,  in  den  aufzeichnungen  aus  der 
zeit  meiner  frühern  beschäftigung  mit  Silius  finde  ich  eine  conjectur 
meines  damaligen  hochverehrten  collegen  ADryander,  mit  dem  ich 
über  die  stelle  gesprochen  haben  werde,  er  ist  von  der  lesart  des  Colon, 

ausgegangen  und  hat  richtig,  wie  mir  scheint,  campis  vermutet.  — 
VI  14  war  für  tota  wohl  schon  in  S  fracta  vorgeschlagen.  218  stand 
vielleicht  innitu  in  S  und  inmani  war  als  Vermutung  übergeschrieben. 
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Diese  beispiele  mögen  genügen,  um  die  Wichtigkeit,  welche  die 

beobachtung  von  Blass  für  die  kritik  hat,  zu  einweisen,  daraus  dasz 
die  besprochenen  stellen  fast  alle  dem  ersten ,  zweiten  und  vierten 
buche  angehören,  wolle  man  nicht  schlieszen,  dasz  ich  die  andern 
bücher  auszer  acht  gelassen  hätte :  im  dritten  habe  ich  keine,  in  den 

übrigen  nur  ganz  vereinzelte  spuren  von  dieser  thätigkeit  des  cor- 
rectors  gefunden. 

Beispiele  erklärender  glossen  führt  Blass  s.  244  an.  zwei  davon 
möchte  ich  ausscheiden:  1215  hat  Silius  gewis  iVMmifZae  geschrieben 
und  Nomades  ist  von  Heinsius  irrtümlich  als  lesart  des  Colon,  an- 

geführt; VI  614  ist  Ubido  Schreibfehler  für  hlando.  weitere  belege 
sind  II  337  ad  YO  über  suh  ChLF;  III  288  gens  über  Gaetuli  (in 
S  war  nemlich  mit  falscher  wortabteilung  gaetuli  asueta :  über  der 

zeile  war  zunächst  assuefa  verbessert,  dann  gens  zur  erklärung  zu- 
gefügt; daher  haben  gens  assueta  LFV,  während  0  und  die  erste 

band  von  V  am  rande  gehüa  sueta  geben);  IV  61  furentem  VO  über 
ferocem  ChLF;  IV  773  redeuntis  LFVO  über  genitoris  C;  V  74 
war  über  flitctihus  zugefügt  in,  was  in  alle  abschriften  übergegangen 
ist;  V  202  timet  VO  über  stupet  LF;  V  552  ist  melius,  was  alle 
italiänischen  hss.  für  victus  haben,  vielleicht  aus  melior  entstanden, 
was  in  S  zur  erklärung  über  nuUi  victus  geschrieben  war. 

Oben  ist  die  abschrift  von  S,  aus  der  VO  stammen,  als  die 
ältere  bezeichnet  worden,  es  scheint  dies  schon  deshalb  richtig,  weil 
V  sicherlich  zu  den  ältesten  hss.  des  Silius  gehört,  er  ist  in  der 
eckigen,  sog.  gothischen  minuskel  geschrieben,  die  schon  vor  der 
mitte  des  fünfzehnten  jh.  durch  die  römische  cursive  und  die  in 
Florenz  übliche,  der  des  zehnten  und  elften  jh.  nachgebildete  schrift 
aus  den  italiänischen  schreibschulen  verdrängt  wurde,  auch  das 
äuszere  der  hs.  ist  einfach  und  ohne  den  schmuck,  der  die  luxushss. 
aus  der  zweiten  hälfte  des  fünfzehnten  jh.,  zb.  L,  auszeichnet;  nicht 
einmal  das  pergament  ist,  wenn  ich  mich  recht  erinnere,  sorgfältig 
geglättet  und  gebleicht,  es  ist  mir  kaum  zweifelhaft,  dasz  V  mit 
der  hs.  identisch  ist,  nach  der  Blass,  wie  er  s.l85  berichtet,  vergeb- 

lich hat  suchen  lassen,  in  einem  altern  katalog  der  bibliothek  der 
Propaganda  in  Rom  wird  nemlich  ein  Silius  saec.  XIII  membr.  fol. 
erwähnt,  er  findet  sich  in  der  genannten  bibliothek  nicht  mehr,  und 
man  vermutet,  er  sei  mit  andern  ihr  einst  angehörigen  hss.  unter 
Gregor  XVI  in  den  Vatican  gekommen,  sein  format  und  das  material, 
auf  dem  er  geschrieben,  stimmt  mit  dem  des  codex  V,  und  die  falsche 
datierung  ist  leicht  erklärlich :  denn  die  gothische  schrift  hat  sich 

schon  im  dreizehnten  jh.  gebildet,  und  es  ist  nicht  selten  vorgekom- 
men dasz  hss.,  die  diesen  schriftcharakter  zeigen,  für  älter  gehalten 

wurden  als  sie  sind,  was  0  betrifft,  so  kann  ich  nach  seinem  äuszern 
über  sein  alter  nicht  urteilen ,  weil  ich  ihn  nicht  gesehen  habe  und 
Blass  eine  genauere  beschreibung  von  ihm  zu  geben  unterlassen  hat. 
dasz  er  aber  aus  derselben  abschrift  von  S  wie  V  stamme ,  geht  aus 
der  Übereinstimmung,   die  wir  an   einer  groszen  zahl  von  stellen 
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zwischen  beiden  hss.  treffen,  deutlich  hervor,  es  wird  genügen  auf 
I  306  und  425,  wo  in  beiden  dieselbe  lücke,  und  auf  IV  141  und 

611,  wo  in  beiden  derselbe  auffallende  Irrtum  sich  findet '',  hinzu- weisen, die  Verschiedenheiten,  an  denen  es  auch  nicht  fehlt ,  sind 
schon  oben  erklärt;  hier  will  ich  hinzufügen,  dasz  vielleicht  keine 
von  beiden  hss.  eine  unmittelbare  abschrift  von  X  ist ,  möglicher- 

weise auch  0  auf  ein  exemplar  zurückgeht,  das  einige  zeit  vor  V  aus 
X  copiert  wurde,  so  dasz  V  von  correcturen  nutzen  haben  konnte, 
die  inzwischen  an  dem  original  vorgenommen  waren,  denn  es  finden 
sich  in  V  allein  nicht  wenige  vortreffliche  lesarten,  die  man  richtiger 
für  glückliche  conjecturen  hält  als  auf  den  Sangall.  zurückführt,  die 
meisten  derselben  sind  längst  allgemein  aufgenommen,  so  dasz  keine 
veranlassung  ist  sie  hier  anzuführen;  nur  6ine  sei  genannt,  weil 
Bauer  ihr  eine  wenig  ansprechende  Vermutung  von  Blass  vorgezogen 
hat,  nemlich  I  400  comitem  dalit  für  comitem  dedit  (LFO).  auch 
III  109  ist  saluteni  wohl  besser  als  salute.  die  zahl  der  unnötigen 
oder  verfehlten  conjecturen  ist  geringer  als  die  der  guten,  durch 
eine  haben  die  hgg. ,  auch  Bauer  sich  teuschen  lassen:  III  125  ist 
conferet  in  LFO  entschieden  besser  als  conferat  in  V.  unter  den  0 
eigentümlichen  lesarten,  aufzunehmenden  sowohl  als  abzuweisenden, 
sind  verhältnismäszig  nur  wenige,  die  sich  deutlich  als  conjecturen 
kennzeichnen. 

Während  dem,  was  ich  oben  über  F  gesagt  habe,  nichts  zuzu- 
fügen ist,  fordert  das  über  L  vorgetragene  eine  umständlichere  be- 

gründung.  dasz  seinem  text  ein  exemplar  der  ersten  abschrift  zu 
gründe  liegt,  geht  zunächst  daraus  hervor,  dasz  wir  an  stellen,  in 
denen  in  S  zwei  lesarten  waren,  in  L  dieselbe  wie  in  VO  finden, 
während  F  entweder  die  richtigere  oder  doch  diejenige  bietet,  die 
wir  durch  den  Colon,  als  die  ursprüngliche  kennenlernen:  so  I  259. 
598.  636.  652(?).  IV  179.  sodann  stimmt  L  mit  VO  oder  auch  nur 
mit  V  oder  0  allein  in  falschem ,  wo  in  F  (also  auch  in  S)  richtiges 
oder  doch  zu  dem  richtigen  führendes  ist:  zb.  I  128.  495  {mdantia 
LVO,  uertantia  F,  uetantia  C).  540.  578.  650.  II  20  {ne  an  se  LVO, 
neu  se  F).  231  {Este  LVO,  Feste  F,  Ferte  C).  282.  353  {Projnnque 

LVO,  Proinde  F ;  Bauer  sagt  zwar  'Satque  L  in  rasura',  aber  Blass 
s.  235  gibt  an,  dasz  nur  Sat  auf  rasur  stehe;  die  erste  band  wird 

also  propinque  geschrieben  haben).  483  (uenie  LVO,  nemae  F,  ne- 
meae  C).  594.  699.  III  30.  290.  320.  403.  IV  672.  730.  V  45.  259. 
463.  490.  672.  VIII  107  {düecti  in  ladtus  L ,  düedi  uidtiis  V  0 ,  di- 
lectum  mitis  F.  mitis  musz  in  S  sehr  undeutlich  gewesen  sein:  denn 
der  Schreiber  von  F  hat  es  nicht  erkannt  und  lieber  den  räum  dafür 

frei  gelassen,  der  erst  von  der  zweiten  band  nach  nochmaliger  ver- 
gleichung  mit  S  ausgefüllt  ist;  vgl.  Blass  s.  233).  470.  IX  55.    mit 

■^  IV  141  ist  inuenit  für  accepit  geschriebeu,  weil  das  erstere,  welches 
am  anfang  des  verses  steht,  dem  Schreiber  von  X  noch  im  sinne  lag; 
611  ist  in  lumine  für  in  uuhiere  von  derselben  stelle  des  vorhergehenden 
Verses  in  diesen   gezogen. 



GThilo:  zu  den  Punica  des  Siliiis  Italicus.  609 

V  allein  stimmt  in  falschem  L  im  ersten  buch  achtmal,  im  zweiten 
Einmal,  im  dritten  dreimal,  im  vierten  wahrscheinlich  zweimal;  mir 
wenigstens  scheint  119  perstringens  weniger  gut  als  praestringens 

und  798  assiiniite  nicht  schlechter  als  absumite-,  das  letztere  bezeugt 
zwar  Heinsius  auch  aus  dem  Colon.,  aber  da  er  neben  diesem  auch 
den  Puteaneus  anführt,  möchte  ich  auf  das  zeugnis  keinen  groszen 
wert  legen,  mit  0  allein  hat  L  falsches  gemeinsam  im  ersten  und 
zweiten  buch  je  zweimal,  im  dritten  und  vierten  je  dreimal,  die 
stellen,  an  denen  entweder  LVO  oder  nur  LV  oder  LO  richtiges 

haben,  werde  ich  später  anführen,  endlich  erkennt  man  die  abhängig- 
keit  des  L  von  der  ersten  abschrift  an  einigen  auffallenden  lesarten, 
die  er  bietet.  I  159  hatte  S  hermi  flauescit,  denn  so  liest  man  in  F. 
der  erste  abschreiber  las  dafür  falsch  her  inflauescit,  was  in  V  steht, 
derjenige,  welcher  den  text  für  L  revidierte,  corrigierte  das,  indem 
er  mt  über  in  schrieb,  der  Schreiber  von  L  bezog  diese  correctur 
nur  auf  Jier,  hielt  zudem  mi  für  eine  abkürzung  von  mus  und  schrieb 
hermus  inflaiiesdt.  VII  190  hat  P  von  erster  band  Fulsit  mulctra, 
von  der  zweiten  ist  später  nach  nochmaliger  vergleichung  mit  S  am 
rand  für  Fulsit  das  richtige  Fluxit  bemerkt.  VO  geben  nach  der 
ersten  abschrift  Elusit  militia.  dieses  hat  der,  welcher  den  text  für 
L  corrigierte,  soweit  verbessert,  als  er  muUra  für  militia  einsetzte; 
das  richtige  Fluxit  hat  er  aber  nicht  erkannt,  sondern  Elusit  stehen 
lassen. 

Dasz  bei  der  feststellung  des  textes  für  L  auch  P  benutzt  wor- 
den ist,  schliesze  ich  nicht  etwa  daraus,  dasz  beide  hss.  so  häufig 

richtiges  gemeinsam  haben ,  denn  L  kann  ja  dieses  unmittelbar  aus 

S  genommen  haben,  sondern  aus  fehlem  in  L,  die  durch  P  veran- 
laszt  scheinen.  I  424  hatte  S  richtig  canentem.  in  der  ersten  ab- 

schrift stand  dafür  tenentem.  der  Schreiber  von  P  las  zwar  richtig, 
schrieb  aber  aus  fiüchtigkeit  falsch  cadenfem,  corrigierte  dies  jedoch, 
indem  er  n  über  d  setzte,  infolge  unrichtiger  auffassung  dieser  cor- 

rectur hat  der  Urheber  der  redaction  in  L  candentem  aufgenommen, 
ebenso  hat  er  sich  wahrscheinlich  an  folgenden  stellen  durch  fehler 
in  F  teuschen  lassen.  I  506  haben  VO  richtig  terra,  F  terrae.  L 
folgt  ihm,  weil  terrae  als  dativ  mit  dem  folgenden  verbunden  werden 
kann.  II  300  wird  im  Sangall.  haut,  in  S  aut  gewesen  sein,  was 
VO  geben.  F  schrieb  dafür  fehlerhaft  tit,  was  für  L  bevorzugt  wurde, 
weil  es  verständlicher  schien  als  aut.  III  270  non  VO,  nee  FL.  da 
ein  nee  vorausgeht,  konnte  nee  leicht  für  richtiger  gehalten  werden. 

IV  166  ora  VO,  arnia  FL.  erst  auf  Heinsius  rat  ist  letzteres  allge- 
mein angenommen,  ich  sehe  ora  für  das  ursprüngliche  an:  denn  es 

ist  wirkungsvoller,  auch  wegen  suo  logisch  richtiger,  zu  sagen  'der 
huf  des  rosses  benetzt  den  unglücklichen  das  antlitz  mit  ihrem 

eignen  blut'  als  'er  benetzt  ihnen  die  waffen  damit',  zudem  scheint 
ora  auch  im  Colon,  gewesen  zu  sein;  es  steht  in  den  ausgaben,  mit 
denen  Modius  und  Carrion  die  hs.  verglichen,  und  auch  der  letztere 
hat  wohl  nichts  angemerkt,  da  Heinsius  sonst  arma  nicht  nur  aus 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1891  hft.  8  u.  9.  39 
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dem  Puteaneus  bezeugt  haben  würde,  eine  doppelte  lesart  in  S  möchte 
ich  nicht  annehmen,  da  kein  grund  vorlag  ora  zu  ändern :  also  wird 
arma  in  F  ein  Schreibfehler  sein,  auch  VII  201  patrique  ChVO, 

patrioque  F  L  und  207  Uuiferis  Cm,  Uuuferis  V,  Uiuiferis  0,  Uini- 
feris  FL  ist  der  einflusz  von  F  auf  L  nicht  zu  verkennen.  —  An  an- 

dern stellen,  an  denen  VO  richtiges,  FL  falsches  haben,  ist  es  wahr- 
scheinlicher, dasz  das  für  L  benutzte  exemplar  der  ersten  abschrift 

mit  F  gestimmt  hat ,  während  in  V  0  der  fehler  durch  conjectur  ge- 
bessert ist,  als  dasz  der  redactor  des  textes  in  L  sich  durch  F  zur 

aufnähme  des  falschen  hat  verführen  lassen,    solche  stellen  sind 

VO  FL 

I  134  horrescit  horreseef 
307  concidit  condidit 
316  Permissum  Ter  missum 
342  ominis  omnis 
456  Hunc  Nunc 

II    52  seclisque  V,  seeulisque  0    sedisque  L,  edisque  F 
151  effuderat  effunderat 
608  erecta  erepta 

III  534  uisus  nisus 
583  libiam  Uhr  am 
629  iuxta  iusta 

IV  150  atauis  V  ataui  FL,  atani  0 
244  imo  uno 
256  uindis  iunctis 
358  amiclae  amidae 

^\0  XMrentum  par  entern 
G60 poenasne  0  poenasue  FL,  poenasque  V 
725  Cum  Quin 
808  profatur  praefatur 

VI  277  conti  tanti 

403  geminum  gemitum. 

Auch  S  selbst  musz  bei  der  emendation  des  textes  für  L  ein- 
gesehen worden  sein,  denn  es  sind  der  hs.  einige  vorzügliche,  schon 

von  erster  band  in  der  zeile  stehende  lesarten  eigentümlich,  die  nicht 
durch  conjectur  gewonnen  zu  sein  scheinen  und  zum  teil  als  lesarten 
von  S  dadurch  bestätigt  werden,  dasz  sie  in  F  nach  nochmaliger 
vergleichung  mit  S  von  zweiter  band  nachgetragen  sind,  zu  diesen 
rechne  ich  I  662  Zanclen,  II  225  damnant,  610  tinctam^  III  457 
ulnis^  IV  158  confercta,  606  nudam,  V  73  Ictusque,  234  irritantem, 
VI  44  iacehat,  522  immane.,  IX  57  Cymea.  weniger  sicher  läszt  sich 
die  herkunft  aus  S  für  diejenigen  richtigen  lesarten  in  L  behaupten, 
die  sich  auch  in  andern  italiänischen  hss.  finden,  oder  die  erst  durch 
correctur  hergestellt  sind,  oder  für  die  beides  gilt,  so  hat  I  106 
recidiua  auch  der  Ottob.  1258  und  V  von  zweiter  band.  I  196  ist 

lageus  aus  largeus,  316  abscondit  aus  ascendit,  II 140  notas  aus  noctis 
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wie  in  L,  so  auch  im  Ottob.  durch  correctur  hergestellt.  I  524  habe 
ich  mir  decisae  auch  aus  Laur.  plut.  37,  14,  628  coni  aus  Marc. 
LXII  68  und  Urbin.  358  notiert.  II  68  ist  Haec,  117  nasamonias^ 
205  Imperat,  339  tremat  correctur.  alle  diese  lesarten  können  sehr 

wohl  auf  glücklicher  Vermutung  beruhen,  wie  überhaupt  L  von  con- 
jecturen  durchaus  nicht  frei  ist.  manche  derselben  hat  man  erkannt 
und  von  den  texten  fern  gehalten,  wie  I  297  latas  .  .  terras,  II  438 
iienantum,  IV  111  stwrum,  Q21  j^ressante,  V  138  illaetahile,  VII  523 
nimia  (durch  minima  in  F  veranlaszt) ;  aber  andere  sind  für  lesarten 
von  S  angesehen  und  aufgenommen  worden,  so  I  160  mannSy  wäh- 

rend FVO  manu  haben,  der  Ottob.  aber  richtiger  manum  bietet, 
und  V  50  castigans,  eine  unnötige  conjectur  für  fastigans,  das  FVO 
aus  S  übernommen  haben,  diese  beiden  beispiele  zeigen,  dasz  man 

gut  thun  wird  die  autorität  von  L  nicht  zu  überschätzen.  —  Was 
endlich  die  L  eigentümlichen  verschreibungen  anbetrifft,  so  sind  sie 
in  überwiegender  zahl  der  art,  dasz  man  unbedenklich  annehmen 
darf,  sie  seien  entweder  schon  in  dem  zu  gründe  gelegten  exemplar 
der  ersten  abschrift  gewesen  oder  von  dem  Schreiber  von  L  selbst 
verschuldet  worden;  nur  an  6iner  stelle  scheint  mir  eine  selbständige 
Verlesung  von  S  vorzuliegen,  nemlich  V  255,  wo  VO  richtig  pio 
ramus  haben,  F  von  erster  hand  poramu,  von  zweiter  pioramnis ,  L 
ahev prior  annis]  die  lesung  von  S  musz  hier  schwierig  und  zweifel- 

haft gewesen  sein. 
Nachdem  so  das  Verhältnis  der  vier  hss.  zu  S  festgestellt  ist, 

läszt  sich  bestimmen,  vpie  weit  wir  aus  ihren  lesarten  die  von  S  mit 
Sicherheit  wiedergewinnen  können,  wir  werden  also  lesarten  von  S 

haben  1)  wo  alle  vier  hss.  stimmen  —  obwohl  es  vorgekommen 
sein  kann,  dasz  in  beiden  abschriften  S  in  gleicher  weise  falsch  ge- 

lesen, und  dasz  in  beiden  die  lesart,  die  in  S  über  der  zeile  stand, 
aufgenommen  ist.  2)  wo  LF  gegen  VO  oder  LVO  gegen  F 
in  offenbar  richtigem  stimmen,  belege  hierfür  anzuführen 
ist  nicht  nötig;  ich  will  nur  drei  stellen  erwähnen,  über  die  ich 
anders  urteile  als  Bauer,  die  lesart  von  LVO  möchte  ich  bevorzugen 
I  561,  wo  pwerj  besser  scheint  ah puer,  und  III  47,  wo  invedum 
wenigstens  ebenso  gut  ist  wie  iniectum,  was  in  F  auch  erst  durch 
correctur  hergestellt  ist.  an  der  erstem  stelle  gibt  freilich  auch  der 

Colon,  nach  Heinsius  'puer\  aber  da  das  folgende  wort  mit  i  beginnt, 
konnte  das  i  von  pueri  leicht  ausfallen.  II  497  hingegen  ist  tectisque 

lovis  (LF)  besser  als  tectisque  novis,  was  Bauer  aus  VO  aufgenom- 
men hat.  —  Wo  VO  richtiges,  LF  gemeinsam  oder  jeder  für  sich 

falsches  haben,  hat  man  zu  prüfen,  ob  der  Urheber  der  recension  in 
L  falsches  in  F  irrtümlicher  weise  für  richtig  hat  ansehen  oder  ob 
er  sich  in  der  lesung  von  S  selbständig  hat  teuschen  können,  spricht 
die  Wahrscheinlichkeit  dafür,  so  darf  man  das  richtige  in  VO  für 
lesart  von  S  halten;  spricht  sie  dagegen,  wird  es  vorsichtiger  sein 
die  lesart  in  LF  für  die  ursprüngliche,  die  in  VO  für  conjectur  an- 

zusehen,   an  stellen,  wo  gezweifelt  werden  kann,  obVOoderLF 

39* 
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das  richtigere  haben,  wird  man  zwei  lesarten  in  S  vermuten  dürfen. 
3)  wo  F,  als  die  einzige  unmittelbare  abschrift  von  S 
die  wir  besitzen,  noch  mit  zwei  oder  nur  mit  einer  der 
übrigen  hss.  sei  es  in  richtigem,  sei  es  in  falschem 
stimmt,  ausgenommen  die  eben  charakterisierten  stellen,  wo  L 
irrtümlich  einen  Schreibfehler  aus  F  übernommen  haben  kann.  — 
Lesarten,  die  sich  nur  in  6iner  der  vier  hss.  finden,  darf  man  in  der 

regel  nicht  auf  S  übertragen ;  indessen  hat  F ,  als  unmittelbai'e  ab- 
schrift von  S,  auch  L,  weil  in  ihm  S  benutzt  ist,  manches  ursprüng- 

liche allein  erhalten,  während  man  das  von  V  und  0  nur  in  wenigen 
fällen  sagen  kann,  da  nemlich,  wo  in  L  zwei  lesarten  waren  und  an 
diesen  die  in  der  zeile  stehende  sich  durch  einen  glücklichen  zufall 
in  eine  der  beiden  hss.  hinübergerettet  hat ,  wie  ja  auch  in  F  einige 
ursprüngliche  lesarten  allein  erhalten  sind,  die  wir  in  unverdorbener 
gestalt  durch  den  Colon,  kennen  lernen,  was  die  erste  abschrift  (X) 
betrifft,  so  hat  man  sie  sicher,  wo  L  V  0,  auch  wo  nur  V  0  stimmen, 
weniger  sicher,  wo  L  mit  V  oder  0  allein  das  gleiche  bietet. 

Soll  ich  die  resultate  der  bisher  geführten  Untersuchung  kurz 
zusammenfassen,  so  hat  sich  ergeben,  dasz  unsere  kenntnis  von  den 

lesarten  des  Sangall.  ziemlich  unsicher  ist.  selbst  wenn  die  in  Kon- 
stanz gefertigte  copie  das  original  genau  wiedergegeben  hat  — 

woran  zu  zweifeln  gestattet  ist  — ,  so  hat  doch  die  schwer  lesbare 
Schrift  des  deutschen  Schreibers  bei  seinen  italiänischen  nachfolgern 
schlimme  misverständnisse  und  Irrtümer  veranlaszt.  unter  den  vier 

hss.,  deren  lesarten  Bauer  mitteilt,  hat  L  die  bevorzugte  Stellung, 

die  Blass  ihm  angewiesen  hat,  nicht  ganz  behaupten  können,  wäh- 

rend F  mehr  in  den  vordei'grund  gerückt  und  betreffs  VO  festgestellt 
ist,  dasz  sie  nicht  nur  da,  wo  Mie  divergenz  zwischen  L  und  F  eine 

bedeutendere  ist',  sondern  überall,  ganz  besonders  aber  an  stellen 
wo  sich  in  S  zwei  lesarten  vermuten  lassen,  in  betracht  zu  ziehen 

sind,  endlich  ist  der  weg,  auf  dem  wir  zu  den  lesarten  von  S  ge- 
langen können,  genauer  bestimmt  worden,  den  uns  überlieferten 

lesarten  des  Colon,  gegenüber  ist  eine  gröszere  Unabhängigkeit  des 
Urteils  namentlich  dadurch  gewonnen  worden,  dasz  bei  prüfung  ihrer 
glaubwürdigkeit  auch  der  Sangall.  zum  wort  kam.  von  dem  Ver- 

hältnis der  beiden  hss.  zu  einander  ist  schon  oben  die  rede  gewesen; 

hier  mag  noch  ausdrücklich  gesagt  werden,  dasz  da,  wo  sie  von  ein- 
ander abweichen,  auch  wenn  die  lesart  des  Colon,  richtig  angegeben 

zu  sein  scheint,  die  entscheidung  lediglich  nach  dem  innern  wert  der 
lesarten  getroffen  werden  musz,  und  dasz  man  dem  Silius  ein  unrecht 
thun  würde,  wenn  mau  die  weniger  gute  nur  deshalb  bevorzugte, 
weil  sie  im  Colon,  steht.  II  48  zb.  hatte  der  Sangall.  en  uinda,  der 
Colon,  nach  Heinsius  euincta.  das  letztere  findet  man  seit  Draken- 

borch  in  den  ausgaben,  und  doch  hoffe  ich  auf  Zustimmung,  wenn 

ich  behaupte,  dasz  durch  die  aufnähme  von  en  v'mcta  und  eine  ände- 
rung  der  interpunction  der  ausdruck  an  kraft  gewinnt,    also 
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si  taedet  coepti  culpandave  movimus  arma, 
Aiisoniam  ponto  propere  revocate  carinam: 
nil  moror.  en  vincta  lacerandum  tradite  dextra. 

an  zwei  stellen  hat  sich  Bauer,  wie  ich  fürchte,  durch  Überschätzung 
des  Colon,  sogar  verleiten  lassen  geradezu  falsches  in  den  text  zu 
bringen.  11  127  bezeugt  Modius  Edudi  aus  dera  Colon.,  während 
der  Sangall.  Et  ducti  hatte,  mit  recht  wies  Heinsius  Edudi  ab^ 
indem  er  entweder  addudi  zu  schreiben  oder  die  vulgata,  dh.  et 
dudi  beizubehalten  riet,  denn  unter  den  bedeutungen,  die  educere 
hat,  ist  keine,  welche  die  Verbindung  mit  nervum  zuliesze.  zudem 
misfällt  das  asyndeton.  auch  V  18  wird  Heinsius  seine  guten  gründe 

gehabt  haben  iuvenem,  das  Modius  aus  dem  Colon.,  wie  es  den  an- 
schein  hat,  in  seinen  verbesserten  text  aufgenommen  hat,  abzulehnen, 
man  wünscht  zu  priniaevo  flore  eine  nähere  bestimmung,  wie  sie  der 

genitiv  iuvenum  (so  Sangall,)  gibt,  und  es  ist  von  einer  unsterb- 
lichen die  rede,  welche  das  Vorrecht  ewiger  jugend  besitzt,  was  soll 

da  die  betonung  des  jugendlichen  fühlens,  die  nur  dann  einen  sinn 
hätte,  wenn  abstumpfung  desselben  im  alter  zu  erwarten  wäre,  da 
Modius  iuvenem  nicht  ausdrücklich  als  lesart  des  Colon,  hervorhebt, 

wie  es  nach  der  fassung,  die  Drakenborch  seiner  bemerkung  will- 
kürlich gegeben  hat,  allerdings  scheinen  könnte,  ist  es  nicht  aus- 

geschlossen ,  dasz  iuvenem  in  den  novant.  lect.  nur  ein  druckfehler 
für  iuvenum  ist. 

Im  folgenden  werde  ich  einige  schwiei-igere  stellen  in  möglich- 
ster kürze  und  ohne  mich  mit  Widerlegung  von  andern  ausgespro- 

chener ansichten  aufzuhalten,  besprechen. 
I  70  f.  scheinen  mir  schon  von  den  alten  Italiänern  berichtigt 

zu  sein :  hanc  rabiem  in  finis  Italum  Saturniaque  arva  \  addiderat 
quondam  puero  piatrius  furor.  ortus  \  Sarrana  usw.  da  in  den  hss. 
des  neunten  und  zehnten  jh.  für  quondam  häufig  condam  geschrieben 

worden  ist  (vgl.  Ribbeck  proleg.  crit.  ad  Verg.  s.  392),  ist  die  Ver- 
änderung des  hsl.  tandem  in  quondam  nicht  gewaltsam,  die  metri- 

schen härten,  der  pyrrichius  im  fünften  fusze  ohne  dasz  ein  einsilbiges 

wort  vorhergeht,  und  der  Widerspruch  zwischen  wort-  und  versaccent 
an  derselben  stelle  des  verses  scheinen  durch  die  starke  interpunction 

nach  furor  gemildert,  was  Bauer,  um  ortus  als  unpassend  zu  er- 
weisen, ao.  s.  206  bemerkt,  dasz  dieses  wort  nur  gebraucht  werde, 

um  die  herkunft  aus  einem  ort,  nicht  um  die  abstammung  von  einem 

geschlecht  zu  bezeichnen,  ist  an  sich  ganz  richtig  (vgl.  Vei-g.  Äen. 
III  167_.  VII  206  und  240).  aber  Bauer  hat  übersehen,  dasz  in  Sar- 

rana die  angäbe  einer  örtlichkeit  enthalten  ist:  die  werte  besagen 

'ausgegangen  von  Sarra  aus  dem  geschlechte  des  alten  Barcas'. 
auszerdem  ist  es  mir  zweifelhaft,  ob  die  worte  Sarrana  prisci  Barcae 

de  gente  allein,  ohne  ein  participium,  einen  nebensatz  vertreten  kön- 
nen, zumal  da  diese  ellipse  hier  den  ganzen  satz  undeutlich  machen 

würde,    endlich  führt  die  hsl.  überlieferunsr  entschieden  auf  ortus. 
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in  der  ersten  abscbrift  scheint  ostus  gestanden  zu  haben,  was  in  V 
erhalten,  in  L  0  zu  oscus  verderbt  ist.  der  Schreiber  von  F  las  escus, 

derjenige  aber,  von  dem  F  noch  einmal  mit  S  verglichen  ist  —  und 
das  vyar  ein  leidlich  geschickter  mann  —  las  astus.  nun  kann  man 
sich  danach ,  dasz  in  den  italiänischen  hss.  des  Silius  r  sehr  oft  mit 
2/  verwechselt  worden  ist,  von  der  gestalt,  welche  r  in  S  hatte,  ein 
bild  machen,  stand  also  in  S  ortus,  so  ist  es  sehr  denkbar,  dasz 

selbst  ein  sorgfältiger  vei'gleicher  das  linke  häkchen  von  r  mit  o  zu 
a  verbunden  und  das  übrige  für  ein  f  angesehen  hat.  dasz  das  r 
nicht  sehr  deutlich  war,  sieht  man  daraus,  dasz  der  urheber  der 
ersten  abschrift  es  irrtümlich  für  T  gehalten  hat.  schlieszlich  ist  zu 
beachten,  dasz  Modius  und  Carrion,  deren  exemi^lare  der  vulgata 

folgten,  aus  dem  Colon,  nichts  bemerkt  haben.  —  I  239 — 242.  Bauer 
hat  diese  verse,  die  früher  nicht  in  befriedigenderweise  erklärt  wer- 

den konnten,  dadurch  verständlich  zu  machen  gesucht,  dasz  er  in 
V.  241  statt  nach  viros,  nach  arniis  interpungierte.  ich  vermute  dasz 

er  den  dichter  will  sagen  lassen:  'sobald  Hannibal  der  herschaft 
sicher  war,  bemühte  er  sich  bald  mit  den  mittein  seines  vaters,  dh. 
wohl  durch  Überredung,  die  männer  dem  krieg  geneigt  zu  machen, 

bald  durch  geschenke  die  beschlüsse  des  rates  zu  lenken.'  es  scheint 
mir  zweifelhaft,  ob  diese  auffassung  gebilligt  werden  kann;  die  beiden 
durch  nunc  gesonderten  glieder  des  satzes  bilden  inhaltlich  keinen 
gegensatz,  auszerdem  wäre  das  zweite  nunc  sehr  ungeschickt  gestellt, 
ich  halte  die  stelle  für  verdorben  und  das  erste  nunc  für  den  sitz  des 

fehlers.  wenn  man  dafür  tunc  einsetzt  {vgl.  Äen.  III  190  ff.),  in 
V.  241  die  frühere  interiDunction  herstellt  und  vor  armis  ein  nunc 

ergänzt  (vgl.  Äen.  V  830),  so  ergibt  sich  folgender  gedanke:  'Han- 
nibal bemühte  sich  mit  den  mittein  seines  vaters  die  männer  zu  ge- 

winnen, indem  er  die  beschlüsse  des  rates  bald  durch  androhungvon 

Waffengewalt,  bald  durch  geschenke  nach  seinem  sinne  lenkte.'  — 
I  293  hat  Silius  doch  wohl  das  geschrieben,  was  die  hss.  erhalten 

haben,  nunc  Ärdea  nomen,  dh.  'Ardea,  das  jetzt  nur  ein  name  ist'. 
darum,  was  Bauer  ao.  s.  208  vorgeschlagen  hat,  schien  mir  zu  wenig 
charakteristisch,  auch  wollte  es  mir  nicht  einleuchten,  dasz  nunc  aus 
den  versen  Verg.  Äen.  VII  411  ff.,  die  in  einer  altern  hs.  am  rand 
oder  über  der  zeile  zur  erklärung  angeführt  gewesen,  in  den  text 
gedrungen  sei.  ich  empfahl  ihm  also  für  den  fall,  dasz  doch  eine 
änderung  nötig  scheine,  sanctum,  6inmal  weil  zwischen  diesem  und 
dem  nunc  der  hss.  doch  eine  gewisse  äuszere  ähnlichkeit  bestehen 
würde,  sodann  weil  Servius  zu  der  genannten  stelle  des  Verg.  nach 
Hyginus  in  Itälicis  urlibus  berichtet,  Ardea  habe  seinen  namen  ab 

augurio  avis  ardeae.  —  I  421 — 25  bleiben  besser  an  der  stelle  die 
sie  in  den  hss.  haben,  gewis  trifft  den  dichter  der  Vorwurf  nicht  be- 

dacht zu  haben ,  dasz  die  läge  des  bisher  überall  siegreichen  Murrus 
der  eines  gehetzten  ebers  wenig  gleiche;  aber  so  unmotiviert,  wie 
Bauer  glaubt,  ist  der  vergleich  doch  nicht.  Silius  will  durch  ihn 

dai'anf  vorbereiten,  dasz  der  kämpf  mit  Hannibal,  nach  dem  Murrus 
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leidenschaftlich  verlangt,  diesem  den  tod  bringen  werde,  so  wie  der 
aus  dem  walde  vertriebene  und  umstellte  eher  sich  wütend  in  den 

letzten  kämpf  stürze:  in  den  worten  postrema  capessit proelia  ist 
das  tertium  comparationis  enthalten.  Bauer  hat  die  verse  nach  532 
gestellt,  aber  hier  würden  sie  noch  stärkere  bedenken  hervorrufen 
als  an  ihrer  ursprünglichen  stelle,  allerdings  ist  Hannibal ,  wie  der 

eher,  umstellt  und  hart  bedrängt,  aber  wähi'end  der  dichter  bei  ihm 
infolge  davon  gröste  körperliche  ermüdung  und  schwäche  eintreten 

läszt  (529  —  532),  wird  der  eher  als  von  äuszerster  kampfeswut  er- 
griffen und  fortgerissen  geschildert,  und  dann  darf  man  doch  dem 

Silius  nicht  zumuten,  dasz  er  an  Hannibal,  unmittelbar  nachdem  er 
ihn  mit  einem  rasenden  tier  verglichen,  die  höchste  geistige  und 
moralische  kraft ,  mit  der  er  schwäche  und  misgeschick  überwindet, 
gerühmt  haben  würde,  die  stelle  wird  geradezu  verdorben,  wenn 

V.  533  und  534  von  v.  529  —  532  getrennt  werden,  also  lassen  wir 
die  verse  da  wo  sie  in  den  hss.  stehen ,  zumal  da  sich  nicht  erklären 
läszt,  wie  sie  von  der  stelle,  die  ihnen  Bauer  anweisen  möchte, 

dahin  gekommen  wären.  —  v.  425  ist  auch  im  Colon,  verdorben, 
ich  vermute  dasz  der  fehler  dadurch  entstanden  ist,  dasz  ein  ab- 
schreiber  die  ersten  buchstaben  von  geminum,  oder  vielmehr  gemi- 
nans.)  was  ich  dafür  einsetzen  möchte,  auf  den  anfang  des  vorher- 

gehenden Wortes,  das  ein  verbum  in  der  dritten  person  sing,  praes. 

gewesen  sein  wird,  überti'ug :  wenn  er  nicht  wort  für  wort  abschrieb, 
sondern  sich  etwa  die  erste  hälfte  des  verses  eingeprägt  hatte,  konnte 
ihm  beim  niederschreiben,  besonders  wenn  er  den  sinn  der  worte 

nicht  verstand,  der  irrtum  leicht  passieren,  vielleicht  stand  ursprüng- 
lich iamqiie  ruit  geminans  contra  venahula  clentem.  hoffentlich  ge- 

lingt es  einem  andern  die  stelle  durch  ein  weniger  gewaltsames 
mittel  zu  heilen;  ich  habe  ein  solches  nicht  finden  können. 

II  201  f.  ist  wohl  so  zu  interpungieren :  ac  rapta^  properans 

caedem  ostentare,  hipenni  \  amputat  e  curru  revolutae  virginis  ora.  — 
400  verstehe  ich  weder  ensem  unam  (Ch  L  F),  noch  ensem  unum  (OV). 
schon  Barth  und  Heinsius  haben  gesehen,  dasz  una  verlangt  werde. 

—  463  ff.  mag  Bentley  zu  vieles  geändert  haben,  aber  lenta  tobe  für 
lento  tabo  ist  aufzunehmen,  der  sinn  der  worte  ist;  'der  hunger  zehrt 
an  dem  leib,  der  in  langsamem  hinschwinden  nur  elendiglich,  dh. 

kaum  sich  erhalten  kann.'  —  507  verdient  Heinsius  conjectur  si 
cura  unzweifelhaft  den  vorzug  vor  dem  überlieferten  secura:  denn 

sec'urus  verliert  seine  ursprüngliche  bedeutung  'frei  von  besorg- 
nissen'  nie  in  dem  masze,  dasz  hier  die  hsl.  lesart  gerechtfertigt 
werden  könnte,  auch  XVII  41  heiszt  es  von  Claudia  tum  secura  capit 
fitnem,  weil  sie  betreffs  des  Urteils  der  göttin  für  sich  ohne  besorgnis 
war:  vgl.  Bauer  ao.  s.  202.  —  554  haben  die  alten  Italiäner  loquenti, 
was  S  bot,  wohl  richtig  in  Joquentis  verwandelt,  denn  wäre  Tiburnae 

dativ,  so  hätte  Silius  gesagt  'sofort  macht  Tisiphone  ihr  antlitz  dem 
der  Tiburna  ähnlich,  zugleich  ihren  schritt  und  ihren  klang  der 

redenden' ;  nimt  man  es  als  genitiv,  so  sagt  er  geschmackvoller  und 
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deutlicher  'sofort  nimt  Tis.  das  gesiebt  der  Tib.  an,  zugleich  ihren 
schritt  und  den  klang  ihrer  stimme'.  —  596  liest  man  in  allen  aus- 

gaben liand  gravior  duris  divum  indementia  rebus  \  quam  leti  pro- 
ferre  moras.  ein  versuch  diese  worte  genau  zu  erklären  ist  meines 
Wissens  bis  jetzt  nicht  gemacht :  man  hat  sich  wohl  dabei  beruhigt, 
dasz  der  gedanke  des  dichters  sich  erkennen  lasse;  er  habe  sagen 
wollen,  die  härte  der  götter,  wenn  sie  den  menschen  in  üble  läge 
brächten,  sei  leichter  zu  ertragen  als  die  Verzögerung  des  durch  die 
Verhältnisse  unvermeidlich  gewordenen  Untergangs,  dabei  ist  aber 
nicht  beachtet  worden,  dasz  das  passiv  proferri  verlangt  wird,  wenn 
man  nicht,  was  sehr  hart  und  ungewöhnlich  wäre,  quam  leti  pro- 
ferre  moras  von  indementia  abhängig  machen  will,  wie  zb.  XVII  141 

mit  exemplum  ein  Infinitiv  verbunden  ist.  diese  Schwierigkeiten  wer- 
den vermieden,  wenn  man  aus  dem  Sangall.  perferre  iiiv  proferre 

einsetzt.  Silius  sagt  dann:  'die  härte  der  himmlischen,  wenn  sie 
misgeschick  senden,  ist  für  den  menschen  weniger  schwer  als  die  Ver- 

zögerung des  unvermeidlich  gewordenen  todes  ertragen  zu  müssen.' 
damit  ist  der  gedanke ,  den  vielleicht  nicht  nur  das  loos  der  Sagun- 

tiner,  sondern  auch  des  dichters  eignes  Schicksal  angeregt  hat  ̂ ,  wenn 
auch  nicht  geschickt,  so  doch  wenigstens  richtig  ausgedrückt:  nicht 
geschickt  aus  zwei  gründen.  Einmal  entsprechen  sich  die  beiden 
glieder  der  vergleichung  divum  indementia  duris  rebus  und  leti  moras 
perferre  in  ihrer  äuszern  form  zu  wenig ;  sodann  durfte  es  nicht  dem 
leser  überlassen  werden,  durae  res  als  gewöhnliches  misgeschick, 
wie  es  keinem  menschen  erspart  bleibt,  und  letum  als  den  durch  be- 

sondere Verhältnisse  unabwendbar  gewordenen  Untergang  näher  zu 
bestimmen,  Silius  hätte  besser  von  der  form  der  vergleichung  ab- 

gesehen. —  614  hat  ORossbach  in  einer  besprechung  der  Bauerschen 
ausgäbe  in  der  DLZ.  die  worte  lentum  indignata parentem  für  sinnlos 
erklärt,  ich  denke,  der  dichter  hat  den  singular  in  collectivem  sinne 

gebraucht  und  unter  parentes  'verwandte'  verstanden :  Tisiphone  ist 
darüber  unwillig,  dasz  verwandte  langsam  zu  gegenseitiger  tötung 
sind,    im  folgenden  ist  nur  von  verwandtenmord  die  rede. 

III  26  ff.  ist  so  zu  interpungieren,  dasz  nach  clavo  (27)  ein  Semi- 
kolon, nach  ciibile  (28)  ein  punctum  gesetzt  wird:  denn  mit  diesem 

worte  erreicht  das  über  die  jDflichten  und  die  tracht  der  priester  be- 
richtete seinen  abschlusz.  in  den  folgenden  drei  versen  ist  das  heilig- 

tum  selbst  geschildert ;  nach  flammae  genügt  ein  komma.  übrigens 
möchte  ich  lieber  mit  Bothe  flammas  schreiben:  denn  es  ist  natür- 

licher das  subject  in  irrestinda  altaria  als  in  flammae  zu  sehen :  im 
erstem  fall  ist  focis  dativ,  im  andern  wäre  es  als  ein  localer  ablativ 

zu  fassen.  Bauers  erklärung  der  stelle  (ao.  s.  202)  ist  verfehlt.  — • 
55  ff.  würden  sehr  gewinnen,  wenn  nach  aestu  stärker,  etwa  mit 

^  vgl.  Plinius  ep.  III  7,  1  f.  modo  nuntiatus  est  Silius  Italicus  in  Neapo- 
litano  suo  inedia  finisse  vitam.  causa  mortis  valetudo.  erat  Uli  natus  insana- 
bilis  clavus,   cuius  taedio  ad  mortem  inrevocabili  constantia  decucurrit  usw. 
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kolon  interpungiert  und  v.  56  die  von  Heinsius  gebilligte  conjectur 
von  Livineius  stat  ratis  dem  hsl.  ac  raus  vorgezogen  würde.  —  229 
hatte  nicht  nur  der  Sangall.,  sondern  auch  der  Colon,  nach  Heinsius 

nee  'bellum  rupüs  tarn  dir  um  mille  carinis  \  acriiis  infremuit.  dasz 
ruptis  falsch  sei ,  haben  schon  die  alten  Italiäner  erkannt  und  raptis 
geschrieben,  unter  den  neuern  hgg.  halten  einige,  so  Bauer  ao.  s.  203, 
die  stelle  dadurch  für  geheilt;  andere,  denen  ich  früher  mich  ange- 

schlossen habe,  nehmen,  jedenfalls  durch  die  leichtigkeit  der  ände- 
rung  bestochen,  raptis  zwar  an,  erachten  aber,  um  die  worte  ver- 

ständlich zu  machen,  noch  weitere  Verbesserungen  für  nötig,  ich 
glaube  jetzt  dasz  raptis  dem  Silius  nicht  zugemutet  werden  darf, 
erstens  verlangt  man  allerdings  eine  nähere  bestimmung  dazu,  nicht 
um  versichert  zu  werden,  dasz  von  der  flotte  des  Agamemnon  die 
rede  sei  —  das  wird  durch  mille  carinis  erreicht  —  sondern  um  so- 

fort zu  erkennen ,  dasz  rapere  hier  die  bedeutung  von  raptim  addu- 
cere  habe,  ferner  möchte  ich  fragen,  ob  man  den  Silius  darf  sagen 
lassen,  dasz  die  flotte  der  Griechen,  die  erst  in  Aulis,  dann  in  Tene- 
dos  zu  längerm  aufenthalt  genötigt  war,  eilig  nach  Troja  geführt 
worden  sei?  und  selbst  wenn  das  geschehen  wäre,  würde  gerade 
dadurch  der  krieg,  der  nachher  volle  zehn  jähre  gedauert  haben  soll, 
verderblich  geworden  sein?  es  wird  also  wohl  besser  nach  einem 
andern  ersatz  für  ruptis  gesucht,  freilich  hat  man  dann  eine  schwerere 
corruptel  anzunehmen,  die  weniger  durch  verschreibung,  als  durch 
irgend  eine  äuszere  beschädigung  einer  hs.  veranlaszt  war,  so  dasz 

ein  abschreiber  sich  aufs  raten  legen  muste.  mir  ist  iunctis  ein- 

gefallen: die  Vereinigung  so  vieler  schifi'e  machte  den  krieg  in  der 
that  furchtbar,  auch  an  Phrygibus  könnte  man  denken,  das  in  einer 
hs.  des  frühern  mittelalters  sehr  möglicher  weise  frvgib.  geschrieben 
war  (vgl.  ßibbeck  prol.  crit,  adVerg.  s.  419  und  452  f.).  der  letztere 
Vorschlag  liesze  sich  dadurch  empfehlen,  dasz  es  an  keiner  der  stellen, 
an  denen  die  flotte  Agamemnons  durch  mille  carinae  bezeichnet  ist 
(Sil.Vm  622.  XV  277.  Yerg.Äen.  II  198.  IX  146.  Ov.  met.  XII  37), 
an  einer  andern  bestimmung  fehlt,  durch  die  jeder  zweifei  daran, 
dasz  es  sich  um  den  troischen  krieg  handle,  ausgeschlossen  wird, 

übrigens  hat  auch  tarn  dirum  misfallen  erregt  —  etwa  deshalb,  weil 
von  den  schiffen  selbst  aus  nicht  mitgewirkt  werden  konnte,  um  den 
krieg,  der  zu  lande  geführt  wurde,  gefährlicher  zu  machen?  aber 
auch  Vergilius  sagt  an  der  stelle  des  zweiten  buches  von  den  Troern 

quos .  .  non  anni  domuere  decem,  non  mille  carinae.  und  von  zu  aus- 
gedehnten änderungen  sieht  man  besser  ab ,  obwohl  traductum  dem 

tarn  dirum  ziemlich  nahe  kommen  und  nee  bellum  in  Plirygiam  (oder 
Phrygiae,  vgl.  Sil.  XI  612)  traductum  mille  carinis  ohne  anstosz  sein 
würde.  —  335  ist  Heinsius  conjectur  Marii  natus  für  Marti  notus 
aufzunehmen;  ebenso  463  atras  für  acris,  und  551  comprensa  füv 
compressa.  auch  356  scheint  miv pactum  in  S  zu  gesucht,  als  dasz 

man  ihm  nicht  die  vulg.  factum  vorziehen  sollte.  —  677  darf  man 
sich  wundern,  dasz  bisher  die  Überlieferung  nicht  beanstandet  ist: 
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nam  cui  äona  lovis  non  divulgata  per  orhem  würde  man  zunächst 

deuten  Von  wem  ist  die  gäbe  des  Zeus  nicht  über  den  ganzen  erd- 

kreis  hin  bekannt  gemacht  worden?'  das  wäre  unsinn.  einen  allen- 
falls erträglichen  gedanken  erhielte  man,  wenn  erklärt  würde  'für 

wen  ist  die  gäbe  des  Zeus  nicht  eine  über  den  erdkreis  bekannte  ?' ; 
aber  der  ausdruck  wäre  unklar  und  ungeschickt,  dazu  kommt  dasz, 
da  im  vorhergehenden  vers  lovi  an  gleicher  stelle  steht,  lovis  hier 
misfallen  musz.  Bauer,  dem  ich  diese  bedenken  geäuszert  hatte, 
teilte  mir  mt,  er  habe  in  den  werten  eine  verkürzte  ausdrucksweise 
gesehen,  etwa  für  cui  non  nota  sunt  dona  lovis  divulgata  p.  o. ,  sei 
aber  in  dieser  auffassung  doch  schwankend  geworden,  ich  habe  nichts 
gefunden ,  was  ich  für  den  fall ,  dasz  eine  änderung  nötig  scheint, 
mit  Zuversicht  vorschlagen  könnte,  nam  tu  dona  lovis  nosti,  vulgata 

p.  0.  würde  sich  äuszerlich  von  dem  überlieferten  nicht  weit  ent- 
fernen, ist  aber  wegen  tu  bedenklich,  möglich  ist  es,  dasz  ein  ab- 

schreiber,  dessen  äuge  auf  den  vorhergehenden  vers  gefallen  war, 
statt  des  ursprünglichen  wortes  lovi  geschrieben  hat  und  der  vers 
dann  durch  ungeschickte  änderung  oberflächlich  in  Ordnung  gebracht 
ist.  Silius  selbst  könnte  geschrieben  haben  nam  cui  dona  ignota  dei, 
vulgata  p.  o.  anfänglich  vermutete  ich,  dasz  zwischen  dona  und  lovis 
etwas  ausgefallen  sei. 

IV  41  scheint  mir  laetis  unrichtig  zu  sein,  vergnügte  leute  be- 
dürfen nicht  des  trostes,  auch  werden  die  ermüdeten  und  halberfro- 
renen Soldaten  schwerlich  in  fröhlicher  Stimmung  gewesen  sein. 

Silius  hat  wohl  laetos  ostentat  ad  urhem  per  campos  superesse  viam 

geschrieben.  —  59:  Bauers  ansieht,  Hiberis  sei  eine  andere  form  für 
Hiheria,  wie  bei  Ovidius  Ächaiis  für  ÄcJiaia,  wird  kaum  beifall 
finden,  es  liegen  zu  der  stelle  Verbesserungsvorschläge  in  groszer 
zahl  vor,  von  Withof  allein  nicht  weniger  als  sieben,  was  ich  früher 
mit  benutzung  einer  conjectur  von  Heinsius  empfohlen  habe,  quae- 
cumque  colantur  Hiheris^  scheint  mir  auch  jetzt  noch  nicht  unwahr- 

scheinlich, neuerdings  ist  mir  quaecumque  vetantur  Hibero  einge- 
fallen: vgl.  V  161  quosque  nefas  vetiti  transcendere  nomen  Hiberi, 

tangere  iam  Thyhrim.  die  lebhaftigkeit  der  dichterischen  rede  ver- 
möchte es  vielleicht  zu  rechtfertigen,  dasz  Silius  sich  des  praesens 

und  des  indicativs  bedient  haben  soll;  auch  bestand  für  die  Punier 
das  verbot  den  Hiberus  zu  überschreiten,  wenn  sie  es  auch  thatsäch- 
lich  übertreten  hatten,  rechtlich  noch  fort.  —  Die  v.  71  von  mir 
vorgeschlagene  einschiebung  von  hoc  zwischen  quanto  und  stat  halte 
ich  für  notwendig,  ebenso  im  folgenden  vers  die  Veränderung  von 
Sit  in  quid,  bliebe  sit ,  so  ergäbe  sich  quanto  hoc  stat  celsius  arce 
Herculea  vallum  et  quanto  malus  sit,  scandere  collis  an  vestros  rupisse 
glohos.  da  wäre  an  sprachwidrig,  und  setzte  man  quam  dafür  ein, 
entstände  ein  unrichtiger  gedanke.  quid  steht  für  utrum,  wie  IV  569 

cui  für  utri. —  86  läszt  sich  die  Überlieferung  argutos  inter  volucrum 
certamine  cantus  ohne  zweifei  erklären,  meinen  verschlag  saltiis  für 
cantus  zu  lesen,  den  die  erinnerung  an  argutum  nemus  bei  Verg.  ecl. 
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8,  22  angeregt  bat,  wollte  ich  nicht  zurückhalten,  weil  die  änderung 
leicht  und  der  stelle  vorteilhaft  ist.  —  348  ist  fönte  quieto  unver- 

ständlich, meine  Vermutung  fronte  quieta  ist  von  Bauer  gebilligt 
worden,  durch  frons  wird  die  auszenseite,  die  Oberfläche  des  flusses 

bezeichnet.  —  578  erwähne  ich  nur,  um  vielleicht  andern  vergeb- 
liche mühe  zu  ersparen.  Iahe  tcnaci  ist  gewis  anstöszig,  aber  alle 

meine  versuche  etwas  passenderes  zu  finden  sind  ohne  ergebnis  ge- 
blieben, ich  möchte  also  raten  sich  bei  der  hsl.  lesart  zu  beruhigen 

und  sie  mit  Schmid  so  zu  erklären,  dasz  Silius  den  limus^  der  die 
fliehenden  festhält,  läbes  genannt  habe,  weil  er  ihnen  verderben 
bringe,  mit  tobe,  was  Ruperti  vorgeschlagen  und  van  Veen  gebilligt 
hat,  wird  nichts  gebessert,  übrigens  dürfte  sowohl  nach  sorhet  (576) 

als  nach  vestigia  ein  komma  genügen.  —  652  möchte  ich  das  hsl. 
siistuUt  nicht  wieder  in  den  text  eingeführt  sehen,  ohne  zweifei  wird 
durch  das  entgegenstemmen  des  Schildes  bewirkt,  dasz  das  wasser 
sich  etwas  hebt;  aber  das  ist  für  die  absieht  des  dichters,  der  651  f. 
den  Scipio  als  sieger  über  die  gewalt  des  flusses  schildert,  ganz  gleich- 

gültig, auch  Heinsius  empfiehlt  die  conjectur  der  alten  Italiänei", 
die  siistinet  schrieben ,  und  es  ist  nicht  anzunehmen ,  dasz  er  unter 

den'scripti',  aus  denen  er  sushilit  bezeugt,  den  Colon,  mitverstanden 
wissen  will.  —  822  scheint  mir  durch  Heinsius  vorzügliche  Ver- 

mutung namque  operosa  sacra,  die  von  Bauer  nicht  einmal  erwähnt 
ist,  das  was  Silius  geschrieben  hat  wiedergewonnen  zu  sein. 

V  Q&  haben  die  abschriften  des  Sangall.  affusa  mole.  unter 
affiisa  moles  läszt  sich  nur  masse  von  erde  verstehen,  die  aufge- 

schüttet war,  um  die  feldzeichen  zu  halten;  aus  dieser  aber  die 
letzteren  herauszunehmen,  erforderte  keine  anstrengung,  so  dasz 
weder  certant  in  diesem  noch  nitentum  im  folgenden  verse  berechtigt 
wäre.  Silius  hat  effusa  mole  geschrieben,  was  schon  im  cod.  Teller, 
aus  conjectur  hergestellt  und  von  Blass  und  andern  empfohlen  ist, 

und  'mit  reichlich  aufgewandter  körperkraft'  bedeutet,  moles  findet 
sich  häufig  in  diesem  sinne  gebraucht.  —  601  geben  die  hss.  seroque 
emptum  volet  impia  Roma  usw.  das  verlangen,  dasz  bei  emptiim  eine 
bezeichnung  des  preises  nicht  fehle,  ist,  wie  die  zahlreichen  citate  bei 
Drakenborch  zdst.  beweisen,  berechtigt,  deshalb  hat  für  seroque 
Bentley  carogjfe,  Schradercaregite  vorgeschlagen,  iöh  möchte  fragen, 
ob  niclat  passender  auroque  gelesen  werde,  auch  den  Römern  galt 

das  gold  als  das  wertvollste  (vgl.  Otto  'die  Sprichwörter  der  Römer' 
s.  49);  vielleicht  wollte  auch  der  dichter  den  Hannibal  auf  den  preis 
anspielen  lassen,  welchen  die  Römer  einst  für  den  abzug  der  Gallier 
zu  zahlen  bereit  gewesen  waren,  wie  II  35  nullo  iam  capti  vitam 
pensahitis  auro. 

VI  87  ff.  lauten  in  den  hss.  estis  ubi  en  Herum,  super i?  dat 
pedora  ferro  Begulus,  ac  tantae  stirpem  perkira  recidit  surgentem 
Catihago  domus.  im  ersten  dieser  verse  scheint  mir  der  gedanke  eine 
Umstellung  der  worte  zu  fordern:  estis  iibi  superi?  en  Herum  dat p. 

f.  B.  dh.  'zum  zweiten  mal  bietet  Regulus  in  seinem  söhne  die  brüst 
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dem  Schwerte  der  feinde',  eine  bestätigung  dafür  finde  ich  darin, 
dasz  bei  der  überlieferten  folge  der  worte  das  en  vor  Herum  nicht 
ohne  anstosz  ist,  und  statt  des  zusammenfassenden  ac  (v.  88)  eine 
Zeitbestimmung,  etwa  nunc,  erwartet  wird,  die  elision  einer  länge 
in  der  cäsur  und  vor  einer  starken  interpunction  ist  freilich  hart; 
aber  es  finden  sich  derartige  härten  bei  Silius,  zb.  II  316.  331. 

IX  324.  X  595.  —  Den  Verbesserungsversuch  zu  v.  314  f.,  den  ich 
Bauer  mitgeteilt  habe,  bitte  ich  unbeachtet  zu  lassen;  es  ist  besser 

an  der  hsl.  Überlieferung  festzuhalten.  —  Dasz  v.  689  verdorben  sei, 
darüber  kann  kein  zweifei  bestehen,  von  den  vorschlagen,  die  zur 

Wiederherstellung  des  ursprünglichen  gemacht  sind,  könnte  höch- 
stens der  Rupertis  Jiaec  inter  cindus  (oder  iunctus)  legatorum  ordine 

Hamilcar  annehmbar  scheinen,  ich  halte  es  aber  für  richtiger  von 
der  änderung  einzelner  Wörter  abzusehen  und  zwischen  religatus  und 
in  ordine  eine  lücke  anzunehmen,  in  den  abschriften  des  Sangall. 
fehlt  manches,  was  im  Colon,  erhalten  war,  und  umgekehrt  wird  an 
einigen  stellen  die  letztere  hs.  aus  der  erstem  ergänzt,  warum  soll 

es  also  nicht  auch  bei  einer  ältei'n  abschrift,  namentlich  eines  so  um- 
fangreichen werkes,  ein  und  das  andere  mal  vorgekommen  sein,  dasz 

durch  die  Unachtsamkeit,  vielleicht  auch  trägheit  eines  Schreibers 
lücken  entstanden? 

VII  33  geben  die  hss.  Jiic  ardens  extrema  malis  et  rumpere  uitam. 
Bauer  schreibt  hie  ardens  —  extrema  maus  —  abrumpere  vifam,  was 
er  ao.  s.  220  rechtfertigt,  ich  habe  vorgeschlagen  Mc  ardens  exire 
malis  et  rumpere  vitam  und  glaube  damit  das  hergestellt  zu  haben, 
was  vom  dichter  selbst  geschrieben  ist :  vgl.  XI 188  et  vita  non  aequa 

exire  potestas.  —  Die  v.  246  von  Bauer  beliebte  interpunction  ist 

als  störend  zu  tilgen:  die  worte  bedeuten  'und  wie  viel  rühm  ist 
den  Tyriern  ohne  jeden  kämpf  genommen!'  —  269  wäre  für  das 
hsl.  aegre  anstatt  Bothes  aegram  besser  Heinsius  aegro  aufgenom- 

men; der  sinn  der  worte  wäre:  'so  bekümmert  Fabius  über  die  ranke 
des  Puniers  ist ,  ist  es  ihm  doch  nicht  gestattet  die  dadurch  erregte 

misgunst  zu  fürchten  und  abzuwehren.'  invidia  wäre  hier  unpassend 
aegra  genannt.  —  295  geben  die  hss.  dire^  die  vulg.  ist  dira  e.  Müller 
de  re  metr.  s.  173  hält  dira  für  unpassend,  weil  der  heim  zur  ab- 
wehr  diene  und  hier  nicht  von  kämpf  die  rede  sei;  er  schlägt  clara  e 

vor.  mir  ist  deses  eingefallen:  'unthätig,  dh.  ungebraucht  hieng  der 
heim  an  der  spitze  der  lanze.'  ich  vergleiche  Statius  Ach.  1  435  et 
pigris  addunt  mucronibus  iras,  dh.  sie  schärfen  die  spitzen,. die,  weil 
lange  nicht  gebraucht,  stumpf  geworden  waren,  addimt  mucronibus 
iras  scheint  Statius  von  Silius  entlehnt  zu  haben,  der  nicht  fern  von 
unserer  stelle ,  nemlich  v.  344 ,  sagt  et  dant  mucronibus  iras.  hätte 
Silius  deses  geschrieben,  könnte  dieses  pigris  mucronibus  angeregt 
haben,  einen  einwand,  der  sich  gegen  meine  Vermutung  erheben 

läszt,  dasz  die  cassis  als  schutzwafi'e  selbstverständlich  deses  sei,  diese 
eigenschaft  also  hier  ganz  unnötiger  weise  hervorgehoben  werde, 
wehren  v.  296  f.  ab,  wo  auch  vom  clipeus  und  der  lorica  gesagt  ist, 



GThilo:  zu  den  Punica  des  Silius  Ttalicus.  621 

sie  ruhten  (quiescunt).  das  verbum  pendere  verbindet  Silius  auch 
III  129  und  V  497  mit  dem  ablativ  ohne  präp.;  durch  den  casus  ist 
an  beiden  stellen,  wie  auch  hier,  das  beharren,  das  ruhen  an  einem 
orte  bezeichnet,  übrigens  will  ich  nicht  verschweigen,  dasz  ich  auch 

an  dives  dh.  'reichgeschmückt'  gedacht  habe,  was  dem  hsl.  dire^  be- 
sonders da  das  folgende  wort  mit  s  beginnt,  äuszerlich  sehr  nahe 

kommen  würde.  —  Die  auffassung  der  verse  391  f.,  welche  Bauer 
ao.  s,  221  entwickelt  und  in  seiner  ausgäbe  durch  die  interpunction 
zum  ausdruck  gebracht  hat,  kann  ich  nicht  teilen,  im  anschlusz  an 
die  frühern  hgg.  interpungiere  ich  testor  te^  solus  clausi,  nee  deinde 
morahor.  dis  sine  me  libare  da])em  et  soUemnia  ferre.  der  sinn  des 

ersten  der  beiden  verse  ist:  'ich  rufe  dich  einfach  zum  zeugen  dafür 
auf,  dasz  ich  allein  den  Hannibal  eingeschlossen  habe,  und  werde 

dich  nicht  weiter  aufhalten',  nemlich  damit,  dasz  ich  dir  meine  Ver- 
dienste um  diese  sache  ausführlicher  darlege,  te  gehört  also  nicht 

blosz  zu  testor,  sondern  auch  zu  morahor.  v.  393  habe  ich  tibi  für 
vel  vermutet,  man  wünscht  zu  tradam  einen  dativ,  und  die  abkürzun- 
gen  für  vel  und  tibi  sind  bekanntlich  sehr  ähnlich;  nötig  aber  ist  die 
änderung  nicht ,  weil  sich  aus  den  werten  modo  pugna  ahsistite  der 
dativ  vobis  leicht  entnehmen  läszt.  v.  395  hatte  der  Colon,  nach 

Heinsius  non  faUimus,  der  Sangall.  non  fallimur.  das  letztere,  was 
zur  bekräftigung  von  crede  experto  dienen  soll,  ist  ohne  zweifei  rich- 

tiger. —  V.  461  hat  Heinsius  manu  für  tarnen  vorgeschlagen,  die 
conjectur  ist  nicht  so  gewaltsam,  wie  es  scheint,  der  fehler  kann 
durch  Wiederholung  der  schluszsilbe  von  compta  entstanden  sein. 
tarnen  ist  unverständlich.  —  v.  516  hatte  die  erste  abschrift  des 

codex  S  penitus,  F  gibt  gemiius.  dieses  hat  Bauer  in  geminis  ge- 
ändert, weil  er  sich  nicht  überzeugen  konnte,  dasz  die  bedeutung 

von  penitus  die  Verbindung  des  wortes  mit  imperia  aequanticr  zu- 
lasse (vgl.  ao.  s.  221).  mir  scheint  diese  Verbindung  durchaus  pas- 
send zu  sein:  der  Oberbefehl  wird  bis  in  das  innerste,  dh.  bis  in 

einzelheiten  hinein,  also  vollständig  gleich  gemacht,  läse  man  gemi- 
nis,  würde  man  das  adjectivum  in  proleptischer  bedeutung  zu  fassen 
haben:  für  Fabius  und  den  magister  equitum  wird  der  Oberbefehl 

gleich  gemacht,  so  dasz  sie  wie  gemini  sind,  bei  der  groszen  Ver- 
schiedenheit der  beiden  männer  wäre  das  wenig  angemessen ;  eher 

würde  ich  mir  noch  Imperium  aequatur  geminum  gefallen  lassen.  — 
V.  551  hat  Bauer  sehr  richtig  'non  und  minorem  aus  den  hss.  her- 

gestellt und  den  satz  als  eine  frage  aufgefaszt.  aber  solventur  für 
solvetur  zu  schreiben  ist  unnötig:  aequavisse  minorem  ist  subject  zu 

solvetur  cidpa. —  Ob  v.  723  ff.  durch  Bauers  leichte  conjectur  Tyrium 
für  tyriis  gebessert  sind,  ist  mir  zweifelhaft,  gewis  kann  man  es  aus 
dem  Zusammenhang  entnehmen,  wer  die  sind,  deren  zustand  und 
Stimmung  v.  725  f.  geschildert  ist,  aber  man  empfindet  es  doch  als 
eine  nachlässigkeit,  dasz  es  im  vorhergehenden  nicht  ausdrücklich 

gesagt  ist.  sodann  ist  der  pleonasmus  tum  demitm  —  tandem  häsz- 
lich.    diese  erwägungen  veranlassen  mich  zu  der  frage,  ob  Tyriis 
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nicht  besser  bleibe  und  zwischen  diesem  worte  und  dem  folgenden 
der  ausfall  zweier  halbverse  angenommen  werde. 

VIII  310 — 316.  diese  verse  sind  früher  nicht"richtig  verstan- 
den worden,  die  meisten  erklärer  sahen  in  den  Worten  tu  non  quae 

copia  rerum  .  .  aspicies  eine  an  Paulus  gerichtete  frage ;  ich  war  sogar 
der  meinung,  dasz  schon  das  vorhergehende  tu  pro  superi  usw.  auf 

ihn  zu  beziehen  sei  (emend.  Sil.  s.  402).  aber  Bauer  hat  richtig  er- 
kannt, dasz  in  den  angegebenen  versen  nur  Varro  apostrophiert 

werde,  doch  werden  die  worte  quantos,  insane,  ciehis  .  .  tarn  pronus 

in  arma  (so  nach  Heinsius  Vermutung)  besser  als  ausruf,  die  folgen- 
den bis  qui  ritus  hostis  besser  als  zweifelnde  frage  gefaszt,  durch  die 

Fabius  seinen  Unwillen  lebhaft  ausdrückt,  und  die  er  gleich  danach 

selbst  beantwortet:  also  nach  arma  ausrufungs-,  nach  Jiostis  frage- 
zeichen.  dasz  v.  313  qui  ritus  hostis  das  ursprüngliche  sei,  möchte 
ich  nicht  für  sicher  halten,  musz  aber  bekennen,  dasz  ich  trotz  alles 
bemühens  keine  möglichkeit  entdeckt  habe  das  quam  des  Colon,  oder 
das  quantum  des  codex  S  aufrecht  zu  erhalten.  Heinsius  conjectur 

quantiim  hosti  victus  kann  ich  nicht  mehr  billigen.  —  325  ist  irrita- 
verit,  was  in  S  stand,  nicht  ohne  bedenken:  es  passt  schlecht  zu  aura 
und  man  vermiszt  te.  Rupertis  adspiraverit  wäre  tadellos,  wenn  es 
sich  nicht  zu  weit  von  der  Überlieferung  entfernte,  dieser  Vorwurf 
trifft  Heinsius  Vorschlag  tihi  faverit  weniger;  zudem  wird  durch  ihn 
nicht  nur  der  ausdruck,  sondern  auch  der  vers  verbessert.  —  418 
bot  S  falsch  refertur.  Bauer  hat  Bothes  Vermutung  retortus  auf- 

genommen, eine  leichtere  änderung  ist  resedus.  holz  und  leder,  das 
hauptsächliche  material  des  Schildes,  werden  für  die  parma,  von  der 
hier  die  rede  ist,  zur  kreisform  beschnitten. 

IX  77  f.  mit  advectus  verbunden  läszt  sich  harharicis  catervis, 
mag  man  es  für  dativ  oder  für  ablativ  halten,  nicht  erklären,  ich 
habe  deshalb  adiundus  für  advedus  vorgeschlagen,  cum  rege  ist  mit 
harharicis  catervis  zusammenzunehmen:  die  ausländischen  scharen, 
die  mit  dem  könig  gekommen  waren,  der  satz  schlieszt  übrigens 
nicht  mit  voces  (v.  79),  sondern  erst  mit  iniquis  (v.  83);  nach  voces 
gentigt  also  ein  komma.  —  429.  daraus  dasz  in  in  LFV  an  falscher 
stelle  steht,  in  0  ganz  fehlt,  darf  man  wohl  schlieszen,  dasz  an  dem 

vers  in  S  Veränderungen  vorgenommen  waren,  dasz  also  dem  über- 
lieferten gegenüber  hier  gröszere  freiheit  gestattet  ist.  da  man  nun 

aus  stilistischen  gründen  wünschen  musz,  dasz  der  nebensatz  mit 

procursu  abschliesze,  und  die  von  Bauer  angenommene  elision  m- 
ceptä,  in  sehr  hart  ist,  möchte  ich  doch  dem  von  Blass  vorgeschlage- 

nen suscepta  ad  se  den  vorzug  geben,  die  silbe  sus-  konnte  nach 
procursu  sehr  leicht  ausfallen.  —  v.  570  —  583  schildert  Silius  die 
elephanten,  die  in  der  schlacht  bei  Cannae  zum  kämpf  geführt  wer- 

den, was  die  letzten  worte  dieser  Schilderung  betrifft  atque  ehori 
praefixa  comminus  hasta  \  fulget  ah  incurvo  dereda  cacumine  cuspis, 
so  haben  sich  bisher  die  hgg.  bei  der  zuerst  von  Cellarius  gegebenen 

erklärung  beruhigt:  'machinae,  quam  elephas  portabat,  praefixa  hasta 
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erat,  qua  obvios  transverberabat,  et  quae  a  curvitate  dorsi  directa 

fulgebat.'  aber  diese  erklärung  kann  nicht  richtig  sein.  Silius  würde 
diese  lanze  bei  der  beschreibung  des  turmes,  den  die  elephanten 
trugen  (v.  577  ff.),  erwähnt  haben,  sodann  heiszt  es,  dasz  die  lanze 
vorn  an  dem  zahn  befestigt  gewesen  sei,  nicht  an  einer  maschine. 
endlich  werden  die  beiden  Römer,  die  den  kämpf  gegen  die  tiere 

vei'suchen,  nicht  durch  die  lanze,  sondern  durch  den  zahn  des  elephan- 
ten verletzt  (585  sceleratum  dentem,  589  spicula  dentis),  so  können 

sich  die  oben  angeführten  worte  nur  auf  die  zahne  der  elephanten 
beziehen,  offenbar  hat  Silius  sagen  wollen,  dieselben  seien  spitz  wie 
eine  lanze,  und  hat  nicht  atque,  sondern  utque  geschrieben,  der  sinn 

der  worte  ist:  'und  gleich  als  wäre  unmittelbar  {comminus)  vorn  an 
dem  zahn  eine  lanze  befestigt,  so  glänzt  von  der  höhe  der  Wölbung 

(des  Zahnes  nemlich,  nicht  des  rückens)  abwärts  gerichtet  die  spitze.' 
X  143  heiszt  es  in  den  hss.  xnlo  Volsonem  .  .  affixa  sternif  per 

tegmina  nare.  ich  bezweifle,  dasz  die  mit  diesen  werten  geschilderte 
Situation  möglich  ist:  er  streckt  den  Volso  mit  einem  pilum  nieder, 
indem  die  nase  durch  den  schild  hindurch  angeheftet  wurde,  woran 
denn?  Silius  hat  vielleicht  affixo  und  nari  geschrieben:  er  streckt 

den  Volso  zu  boden  mit  einem  pilum,  welches  durch  den  schild  hin- 
durch in  die  nase  gestoszen  wurde,  lieber  freilich  gienge  ich  noch 

etwas  weiter  und  veränderte  nare  in  parmae.  adfixo  wäre  dann  ab- 
solut gebraucht  und  etwa  pectori  oder  lateri  zu  ergänzen,  parmae 

aber  wäre  genitiv,  wie  V525  nee  crudae  tardarunt  tegmina  parmae. 
—  V.  175  möchte  ich  mit  Barth  es  für  unzulässig  halten,  dasz  iinde 
genus  tristiqiie  deae  manahat  origo  zu  antris  Herculeae  Calpes  bezogen 
werde,  sollte  nicht  zwischen  174  und  175  ein  vers  ausgefallen  sein, 

in  dem  über  die  darstellungen  auf  dem  Schilde  noch  etwas  hinzu- 
gefügt und  wenigstens  der  vater  der  Gorgonen ,  Phorkys ,  genannt 

war?  man  wird  auch  nicht  leugnen  können  dasz,  wenn  ein  vers 
solches  Inhalts  vorhanden  wäre,  die  worte  antiqua  tumentem  nomina 

(176)  verständlicher  sein  würden.  —  331  f.  lauteten  in  S  stimulat 
dona  inter  tanta  deorum  Jioriatur  nondum  portas  intrasse  Quirini. 
unter  den  vorschlagen,  die  gemacht  sind,  um  das  verdorbene  hortatur 
zu  beseitigen,  finden  sich  ohne  zweifei  beachtenswerte,  so  corda  pudor 
von  Bentley ,  corda  viri  oder  ducis  von  Blass ,  optatas  von  Ernesti 
und  LMüller.  Bauer  hat  eine  eigne  conjectur,  Jiortatus  als  Substantiv, 
in  den  text  gesetzt;  aber  schon  seiner  bedeutung  nach  passt  das  wort 

nicht  hierher,  ganz  abgesehen  davon  dasz  die  form  nicht  sofort  er- 
kennbar ist.  von  den  beiden  Vermutungen,  die  ich  Bauer  mitgeteilt 

habe,  lege  ich  auf  Marte  sali  keinen  wert ,  weil  es  sich  von  hortatur 

zu  weit  entfernt ,  aber  sorte  datas  halte  ich  für  nicht  unwahrschein- 
lich. Silius  konnte  gewis  den  Hannibal  dem  spruch  des  Juppiter 

Ammon  (III  700  ff.,  namentlich  v.  707  —  710)  die  deutung  geben 
lassen,  dasz  ihm  die  einnähme  Roms  vom  Schicksal  gewährt  sei:  läszt 

er  doch  auch  im  folgenden  (336  —  370)  die  Juno  eingreifen,  um  ihren 
Schützling  vor  diesem  Irrtum  zu  bewahren.  —  383  hatte  S  quenam. 
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danach  hat  Lefebvre  quaenam  geschrieben:  er  hält  fato  für  den  dativ 

und  erklärt  fato  destituis  mit  Hradis,  committis  fortunae'.  aber  weder 
hat  fatum  die  bedeutung  die  ihm  damit  zugeschrieben  wird ,  noch 
ist  die  Verbindung  des  verbums  destituere  mit  dem  dativ  möglich: 
bei  Cic,  Phil.  V  12,  33-,  wo  man  früher  qui  ne  sorti  quidem  fortunas 
nostras  destituit  las,  liest  man  jetzt  destinavit.  auch  Bauer  hat  quae- 

nam beibehalten;  ich  nehme  aber  an,  dasz  er  fato  für  den  ablativ 
ansieht  und  erklärt:  Velche  günstige  geschenke  des  Mars  beraubst 
du  der  bestimmung,  die  ihnen  durch  das  Schicksal  gegeben  ist,  nem- 

lich  die  einnähme  Koms  zu  sichern!'  das  wäre  aber  ein  ausruf,  keine 
frage,  also  das  mit  quae  verbundene  nam  unberechtigt,  deshalb  kehrt 

man  besser  zur  vulgata  quonam  zurück,  der  sinn  der  frage  ist:  'nach 
welchem  götterspruch  denn  willst  du  die  glücklichen  erfolge  des 

krieges  unbenutzt  lassen?'  Silius  denkt  an  das  verbot,  welches  auf 
der  Juno  veranlassung  dem  Hannibal  vom  schlafgott  übermittelt 

ist..  —  406  ff.  wird  ausgeführt,  weshalb  die  römischen  Soldaten  den 
tod  des  Paulus  wie  den  eines  vaters  beklagen :  v.  406  heiszt  es  in 

It'FY  ut  uera  mali  praesentia  niimquam  cessarit  canere.  man  kann 
diese  worte  erklären,  indem  man  mali  mit  praesentia  verbindet,  so 
dasz  es  für  mala  praesentia  gesagt  wäre,  und  vera  in  prädicativem 

sinne  faszt:  also  'wie  er  unablässig  das  gegenwärtige  Unglück  in 
seiner  ganzen  Wahrheit  vorausgesagt  habe',  aber  der  ausdruck  wäre 
in  mehr  als  6iner  beziehung  ungeschickt  und  unklar,  deshalb  scheint 
eine  änderung  durch  conjectur  doch  geboten,  ich  würde  mich  bei  dem 
von  Barth  und  Bentlej  vorgeschlagenen  vera  mali  praesagia  be- 

ruhigen, wenn  ich  sicher  wäre,  dasz  praesentia  wirklich  in  S  gestan- 
den habe  und  nicht  von  dem  correetor  herrühre,  der  Oxon.  hat 

nemlich^wda,  und  das  führt  auf  praenuntia. 
Zum  schlusz  möchte  ich  noch  einmal  betonen ,  dasz  ich  keine 

recension  der  Bauerschen  ausgäbe  habe  schreiben  wollen,  wäre  das 

meine  absieht  gewesen,  hätte  ich  mich  nicht  darauf  beschränkt  be- 
denken, die  mir  durch  Bauers  entscheidungen  entstanden  waren,  aus- 

zusprechen; ich  würde  auch  seine  Verdienste  ausdrücklich  hervor- 
gehoben haben,  nicht  nur  das  beispiel  früherer  kritiker,  sondern  auch 

eigne  erfahrung  hat  mich  gelehrt,  wie  schwer  bei  einem  dichter  wie 
Silius,  von  dem  Plinius  ep.  III  7,  5  mit  recht  sagt  carmina  scribehat 

maiore  cura  quam  ingenio  —  wie  schwer  bei  einem  solchen  dichter 
die  grenze  erkannt  wird,  bis  zu  der  das  bemühen  verfehltes  durch 
conjectur  zu  beseitigen  nur  gehen  darf:  um  so  gröszere  anerkennung 
verdient  die  Zurückhaltung,  die  sich  Bauer  dem  überlieferten  gegen- 

über zum  gesetz  gemacht  hat.  und  wo  er  eine  bescbädigung  des  ur- 
sprünglichen textes  erkannt  zu  haben  glaubt,  da  sucht  er  die  besse- 

rung  des  Schadens  mit  gelinden  mittein  und  zeigt  fast  immer  eine 
geschickte,  oft  auch  eine  recht  glückliche  band :  conjecturen  wie  die 
zu  VI  160.  275.  338.  VIII 265  werden  ihren  platz  im  texte  behaupten. 
Heidelberg.  Georg  Thilo. 
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(44.) 
DIE  GLAUBWÜRDIGKEIT  DER  CAPITOLINISCHEN 

CONSULNTAFEL. 

(schlusz  von  s.  289-321  und  s.  465—496.) 

V.    Die  quelle  des  Chronographen. 

1,  Berührungen  mit  der  amtstafel.  der  Chronograph 

gibt  in  seiner  consulnliste^',  welche  bis  354  nach  Ch.  reicht,  für 
jedes  jähr  wie  Idacius  zwei  im  ablativ  stehende  einzelnamen,  welche 
durch  die  partikel  et  mit  einander  verbunden  sind;  auf  diese  zahl 
beschränkt  er  sich  auch  bei  den  decemvirn  und  consulartribunen. 

ungemein  zahlreich  sind  die  fehler,  welche  er  infolge  mangelhafter 
kenntnis  des  lateinischen,  sachlicher  Unwissenheit  und  gedankenloser 
flüchtigkeit  gemacht  hat;  man  verdankt  ihnen  aber  die  möglichkeit 
sich  eine  Vorstellung  von  der  bis  zum  ende  des  freistaats  benutzten 
quelle  zu  machen;  aus  vielen,  zumeist  schon  von  Borghesi,  Mommsen, 
Bröcker,  Cichorius  ua,  beachteten  fällen  dieser  art  geht  hervor,  dasz 
ihm  ein  der  capitolinischen  consulntafel  ähnliches  Verzeichnis  vor- 

gelegen hat. 
Die  falschen  ablative  Violense,  Fidenato  ̂   Ligo  (statt  Ligure) 

ua.  nebst  den  nominativen  Caudex,  Laenas,  Caepio  ua.,  welche  bei- 
zubehalten ihn  seine  geringe  kenntnis  der  dritten  declination  ge- 

zwungen hat,  beweisen  dasz  in  der  vorläge  die  namen,  wie  in  der 
amtstafel,  im  nominativ  angegeben  waren,  die  einzelnamen  geben 
überall,  wo  sich  ein  cognomen  darbot,  dieses  wieder;  wo  mehrere 
beinamen  vorhanden  waren,  einen  von  ihnen  in  planloser  wähl;  wo 
ein  solcher  fehlte,  den  geschlechtsnamen  (s.  abschn.  6).  die  quelle 
enthielt  diesen  auch,  wo  es  an  beinamen  nicht  fehlte:  dies  geht  aus 
665  Pompeio  et  Sfravo  (sisiti  Pompeio  Stralone  et  Porcio  Catone)  und 
aus  dem  vorkommen  zweier  mit  einander  abwechselnder  beinamen 

eines  consuls  hervor,  welches  zugleich  beweist,  dasz  sich  die  quelle 
gleich  der  amtstafel  da,  wo  mehrere  vorhanden  waren,  nicht  auf 
einen  beschränkt  hatte,  so  bezieht  sich  248  JRufo  und  264  Ldbo  (dh. 
ilavo)  auf  Sp.  Larcius,  283  Barbato,  286  Barhato  II,  289  Capitolino, 
305  Barhato  IV,  311  Barhato  V,  315  CapitoUno  auf  T.  Quinctius; 
363  Tricipitino,  37 1  Flavo  III  (statt  II,  voraus  geht  Publicula  III)^ 
373  Tricipino  auf  L.  Lucretius;  400  Capitolino,  403  Penno  III  auf 
T.  Quinctius;  408  Visido  II,  428  Lihone  III  auf  C.  Poetelius;  442 
Maximo,  465  Corvino  II  auf  M.  Valerius;  hierher  gehört  auch  der 
Wechsel  zwischen  Cursor  und  Mugillanus  (abschn.  3)  und  in  anderer 
weise  471  Calvo  et  Maximo  (statt  Bomitio  Cälvino  Maximo  et  Cor- 
nelioDolahella).  das  praenomen  war  ebenfalls  angegeben:  281  Volsco 

*^  vollständig  bei  Mommsen  über  den  Chronographen  vom  j.  354,  abh. 
d.  philol.-hist.  cl.  d.  k.  sächs.  ges.  d.  wiss.  I  (1850)  s.  611—623. 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1891  hft.  8  u.  9.  40 
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ist  aus  Vopisco  verdorben  CVop.  Julius  Caesar),  667  Mamerco  et 
luliano  aus  Mam.  Aemilius  Lepidus  Livianus,  Q.  Lutatius  Catulus 

entnommen,  auch  der  vaters-  und  groszvatei'snamen  fehlte  nicht: 
die  fehler  416  Camello  et  Nepote  (statt  Jfaewio),  613  Ce2)lo  et  Nepote 
(statt  Caepione  et  Pompeio) ,  624  Lentulo  et  Nepote  (st.  Perperna), 
647  Longino  et  Nepote  (st.  Mario),  685  Nepote  (st.  Hortensio)  et 
Metello  bei  consuln,  welche  kein  cognomen  führten,  während  andere 

richtig  behandelt  sind,  erklären  sich  daraus  dasz,  wie  in  der  amts- 
tafel,  nepos  manchmal  nicht  abgekürzt,  also  zb.  416  C.  Maenhis  P. 

f.  P.  nepos  geschrieben  war.  wie  der  Chronograph  zu  den  anachro- 
nismen  549  Africano  und  564  Asiatico  gekommen  ist,  lehrt  die  amts- 
tafel  549  Scipio  qui  postea  African.  appell.  est,  564  Scipio  quipostea 

Asiaticus  appellatus  est;  in  dem  seltsamen  zweiten  namen  631  Me- 
tello et  Appellate  (st.  Flaminino)  hat  Cichorius  glücklich  den  ausgang 

einer  solchen  bemerkung  {Metelhis  qui  postea  Balearicus  appellat.  e.) 
erkannt,  abgekürzt  ist  er  in  der  amtstafel  auszer  549  auch  460 

{appe)l.  est,  489  appel.  e. ,  491  appell.  e.  die  dictatoren  und  reiter- 
obersten®- waren,  wie  aus  der  behandlung  der  vier  dictatorjahre  zu 

schlieszen  ist,  sämtlich  angegeben:  421.  430.445  schreibt  der  Chrono- 
graph sachlich  richtig  lioc  anno  dictatores  (dh,  consules,  abschn.  7) 

non  fuerunt,  und  453,  wo  die  reste  der  amtstafel  (s.  Mommsen  CIL. 
I  566)  den  dictator  Valerius.  Corvus  II  nebst  dem  reiterobersten 

Fabius  Eullianus  und  dessen  ersatznachfolger  Aemilius  Paulus  ei-- 
kennen  lassen,  Corvo  IletBulliano.  dasz  alle,  auch  die  nachgewählten 
consuln  angegeben  waren,  lehrt  578  Spalo  et  Laevino (statt  Spurino): 
Laevinus  war  ersatzconsul  für  Scipio  Hispallus.  ebenso  waren,  wo 
(wie  303,  s,  u.)  im  laufe  eines  Jahres  zwei  collegien  nach  einander 
regierten,  beide  aufgeführt.  Übereinstimmung  mit  der  tafel  herschte 
auch  (s.  u.)  darin,  dasz  auf  6iner  zeile  in  der  regel  zwei  beamte 
standen. 

Auch  in  sachlicher  beziehung  findet  sich  viel  übereinstimmen- 
des, nicht  wenige  den  Verzeichnissen  des  Diodoros,  Livius,  Dionysios, 

Idacius  fremde  beinamen  teilt  der  Chronograph  mit  der  amtstafel,  in 

"  die  zu  hohen  iterationsziffern  347  Slrucio  III,  411  Cosso  III, 
424  Crasso  III ,  428  Cursore  II  (nebst  439  Cursore  IV),  443  Bruto  IV, 
444  Tulliano  (db.  Rulliano)  III  will  Cichorius  durch  die  annähme  er- 

klären, bei  Cossus  und  Cursor  sei  das  zweimal  (401.  405  und  414.  434), 
bei  Structus  und  Brutus  das  einmal  (346  und  442)  bekleidete  amt  eines 
reiterobersten,  bei  Eullianus  seine  dictatur  (439),  bei  L.  Papirius  Cursor 

die  des  M'.  Papirius  Crassus  (422)  mit  eingezählt  worden;  er  citiert  als 
sicheres  beispiel  eines  solchen  Versehens  303.304  die  Ziffern  II III  hei 
dem  decemvir  Appius,  zu  erklären  aus  seinem  consulat  283.  damit  ver- 

hält es  sich  aber  anders,  bei  Cursor  ist  IV  ganz  richtig  (abschn.  2) 

und  //  ein  falscher  zusatz,  aus  dem  429  folgenden  Camello  II  wieder- 
holt ;  auch  hat  der  Chronograph  schwerlich  das  434  neben  dem  consulat 

bekleidete  reiteroberstenamt  als  ein  eignes  consulat  gezählt,  dasselbe 
gilt  bei  Structus,  der  346  consulartribun  und  reiteroberst  war.  die 
meisten  von  diesen  falschen  zahlen  sind  Schreibfehler:  bei  Cossus  er- 

klärt sie  sich  aus  dem  vorhergehenden  Corvo  III. 
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manchen  stimmen  sie  constant  gegen  jene  zusammen;  beide  geben 
die  dictatorjahre  und  zählen  fünf  anarchiejahre.  von  271  (wo  die 
consulate  der  tafelfragmente  anfangen)  bis  zum  ende  der  republik 
705  gibt  in  238  jähren  der  Chronograph  dieselbe  abfolge  der  zwei 
consuln  wie  die  amtstafel,  die  entgegengesetzte  nur  in  4  fällen  (464. 

532.  681.  694),  während  schon  in  den  24  jähren  271—279.  288 
— 302  Dionysios  6,  Diodor  7,  Livius  11,  Idacius  (dem  einige  con- 

sulate fehlen)  5  ab  weichungen  von  der  tafel  zeigt,  in  den  17  der 
namenzahl  nach  vollständig  erhaltenen  consulartribunaten  der  tafel 

nehmen  die  zwei  von  dem  Chronographen  genannten  tribunen®^  überall 
die  erste  zeile  ein;  eine  abweichung  findet  sich  nur  bei  den  drei- 

stelligen (deren  mitglieder  die  tafel  unter  einander  setzt) :  336  nennt 
er  den  zweiten  und  dritten,  332  den  ersten  oder  zweiten  und  den 
dritten,  dagegen  346  den  ersten  und  zweiten  der  tafel.  bei  304  ent- 

spricht sein  erster  decemvir®^  dem  ersten  der  tafel,  von  welcher  hier 
nur  die  5  linken  zeilenspalten  erhalten  sind;  der  andere  stand  auf 
einer  von  den  verlorenen  spalten,  kann  also  ebenfalls  auf  der  ersten 
zeile  gestanden  haben,  von  Wichtigkeit  ist  das  j.  303,  wo  die  tafel 
zwei  collegien  nach  einander,  zuerst  Appius  und  Genucius  als  con- 

suln, dann  sie  und  acht  andere  als  decemvirn  aufführt,  wähi'end 
bei  den  geschichtschreibern  Appius  und  Genucius  schon  302  als 
designierte  consuln  abdanken,  der  chronograj^h  nennt  nicht  (Ap. 
Claudius)  Sabinus  und(Sulpicius)  Camerinus,  welche  die  erste  decem- 

virn enthaltende  zeile  der  tafel  einnahmen,  sondern  Sabinus  und 

(Genucius)  Augurinus;  er  gibt  also  die  dort  zuerst  aufgefühi*ten  con- 
suln, was  durch  sein  Sahino  II  bestätigt  wird :  die  tafel  nennt  diesen 

als  consul  Ap.  Claudms  Äp.  f.  M.  n.  Crass.  Inrigül.  Sabin.  11.^^ 
seine  quelle  hatte  demnach  wie  jene  zwei  collegien  für  303  ange- 

geben; er  aber  wählt  überall  die  auf  der  ersten  zeile  des  Jahres  stehen- 
den beamten,  gleichviel  ob  sie  consuln,  consulartribunen,  dictatoren 

(s.  453)  oder  decemvirn  gewesen  sind  (vgl.  auch  abschn.  6);  er  kennt 
diese  amtsunterschiede  nicht,  sie  sind  ihm  alle  didatores  (abschn.  7). 
die  tafel  und  der  Chronograph  nennen  539  als  consul  den  538  de- 

signierten und  noch  als  praetor  gefallenen  Postumius  Albinus;  ähn- 
lich 689  der  Chronograph  den  Sulla  und  Paetus,  welche  688  designiert, 

aber  durch  ihre  Verurteilung  um  das  consulat  gebracht  worden  waren. 

*^  von  vierstelligen  collegien  das  erste  und  dritte,  von  secbsköpfigen 
das  erste  und  vierte  mitglied;  durch  die  Spaltung  der  Zeilen  entstanden 
in  solchen  fällen  zwei  coluranen,  von  welchen  die  linke  der  ersten,  die 
rechte  der  andern  hälfte  der  reihe  gewidmet  wurde,  ähnliches  gilt  von 
den  decemvirn.  diese  columnenordnung  war  also  auch  in  der  vorläge 
des  Chronographen  beobachtet;  es  fragt  sich  jedoch,  ob  dieselbe,  wie  es 
in  der  tafel  gewöhnlich  geschieht,  durch  einen  leeren  räum  zwischen 

beiden  zeilenhälften  angezeigt  war,  vgl.  abschn.  2  anm,  66.  ^*  über 
seine    iterationsziflfer    s.    abschn.  8.  ^^    als    sein   erstes   consulat   ist 
schwerlich  das  von  283  zu  verstehen,  welches  die  schriftsteiler  überein- 

stimmend seinem  vater  geben;  er  kann  vor  303  einmal  ersatzconsul  ge- 
wesen oder  vom  consulat  zurückgetreten  sein;  vgl.  abschn.  3. 

40* 
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2.  Ansichten  über  das  Verhältnis  zur  amtstafel. 

früher  glaubte  Mommsen  mit  den  andern  forschern,  der  Chrono- 
graph gebe  einen  auszug  aus  der  tafel;  die  Unrichtigkeit  dieser 

meinung  hat  er  CIL.  I  483  daran  erwiesen,  dasz  die  von  jenem  an- 
gegebenen cognomina  Augurinus  297,  Varus  301,  Calvus  (oder  Cal- 

vinus)  623,  Gratidianus  672,  Structus  336.  337.  347.  352  nebst 

den  beamtennamen  379 — 383  in  ihr  vermiszt  werden ;  ferner  daran 
dasz  ihr  Schreibfehler  Perilus  (st.  Philus)  531  bei  ihm  nicht  wieder- 

kehrt und  er  in  Pilus  (dh.  Philus)  531.  618,  Pilo  439.  558,  Volso 
280.  334.  357.  504.  565.  576,  Scaevola  579.  580.  621.  637.  659 
einer  altern  Orthographie  folgt  als  die  tafel  (vgl.  abschn.  8).  er 
nimt  für  die  zwei  Verzeichnisse  eine  gemeinsame  quelle  an;  aber 
die  gründe  welche  er  dafür  angibt  haben  wenig  beweiskraft.  wenn 
der  Chronograph  677,  geteuscht  durch  die  Verbindung  der  namen 
D.  Iimius  D.  f.  M.  n.  Brutus,  Mamercus  Äemüius  Mam.  f.  —  n.  Le- 
pidus  Livianus  (abschn.  1)  den  vornamen  des  zweiten  consuls  für 
das  cognomen  des  ersten  gehalten  hat,  so  folgt  daraus  weiter  nichts 
als  dasz,  wie  in  der  tafel,  beide  consuln  auf  einer  zeile  gestanden 

hatten*®;  diese  einrichtung  können  auch  andere  consulntafeln  gehabt 
haben,  schwerer  würde  das  vorkommen  gemeinsamer  fehler  ins  ge- 

wicht fallen;  Mommsen  findet  einen  solchen  (den  einzigen)  darin 
dasz  beide  den  L.  Papirius  Cursor  435  Mugillanus  nennen,  dies  ist 
erstens  kein  fehler,  und  zweitens  thut  es  nur  der  Chronograph;  aus 
der  consulntafel  ist  435  blosz  L.  Papirius  erhalten,  und  in  der 
triumphliste  heiszt  er  435  wie  sonst  immer  in  beiden  amtstafeln 
Cursor;  zur  Sache  vgl.  abschn.  3. 

Cichorius  fügt  zu  den  von  Mommsen  beigebrachten  belegen 
noch  den  laut  seiner  neuen  collation  451  in  die  amtstafel  nicht  auf- 

genommenen beinamen  Rufus,  welchen  der  Chronograph  angibt,  und 
die  bestätigung,  welche  dessen  lesung  Amentinus  294  durch  Diodor 
findet,  während  die  tafel  Amintinus  schreibt,  auch  er  nimt  für  beide 
Verzeichnisse  eine  gemeinsame  unmittelbare  quelle  an,  und  er  findet 
diese  in  dem  Jahrbuch  des  Atticus ;  aus  ihm  leitet  er  auch  die  zusätze 
des  chronograiDhen  ab ,  über  deren  quelle  sich  Mommsen  nicht  aus- 

spricht, diese  zusätze  hält  Soltau  röm.  chron.  s.  456,  der  sich  im 

übrigen  an  Cichorius  anschlieszt,  für  das  werk  eines  besondern  inter- 
polators,  der  mit  seinen  erfindungen  das  machwerk  des  Atticus  be- 

reichert habe,  diese  Vermutungen  stehen  und  fallen  mit  den  andern 
interpolationshypothesen. 

Ein  dem  consulnverzeichnis  des  chronograiDhen  mit  der  amts- 
tafel gemeinsamer  fehler,  der  hauptbeweis  gleicher  abstammung,  ist 

nicht  zu  finden;  die  formellen  Übereinstimmungen  erklären  sich  aus 
gleichheit  der  einrichtung,  welche  viele  listen  geteilt  haben  können. 

^•^  ein  leerer  räum  war  zwischen  Brutus  und  Mamercus  offenbar  nicht 
gelassen,  vielleicht  blosz  (wie  hie  und  da  in  der  amtstafel)  ausnahms- 

weise, weil  der  ausgeschriebenen  namen  zu  viele  waren. 
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dagegen  finden  sich  beim  Chronographen  noch  mehr  zusätze  als  die 
schon  erwähnten  verschiedenen  abweichungen,  welche  gegen  eine 

gemeinsame  quelle  sprechen  und  auf  eine  andere  redaction  hinweisen, 
seine  vorläge  umfaszte  mehr  ämter  und  gab  auch  hie  und  da  mehr 
beinamen  als  unsere  amtstafel,  deren  Verfasser  in  manchen  fällen 

bereits  auf  eine  auswahl  bedacht  gewesen  ist.  wenn  trotzdem  zwi- 

schen beiden  listen  auch  in  sachlicher  beziehung"  berühruugen  be- 
stehen, so  lassen  sich  diese,  weil  ihnen  kein  fehler  anhaftet,  nicht 

anders  erklären  als  daraus ,  dasz  beide  redactionen  auf  die  ältesten 
quellen,  die  zeitgenössischen  aufzeichnungen  zurückgehen  (cap.  VI  1). 

3.  Mehr  cognomina  als  in  der  amtstafel/^  von  den 
Zusätzen  des  Chronographen  könnte  das  fehlen  eines  oder  des  andern 
in  der  amtstafel  auf  rechnung  eines  Versehens  kommen:  von  solchen 

fehlem  ist  sie  nicht  ganz  frei,  bei  M.  Valerius  Maximus  298  ist  viel- 
leicht das  cognomen  Lactucinus  (s.  u.)  ausgefallen;  statt  wie  498 

Manlius  Vulso  Longus  schreibt  sie,  woran  Cichorius  erinnert,  504 
blosz  Manlius  Vulso  TI;  denkbar  wäre,  da  auch  der  Chronograph 
dort  Longo^  hier  Yölso  II  bietet,  allenfalls  dasz  Manlius  den  zweiten 
beinamen  in  der  Zwischenzeit  abgelegt  hätte,  der  tod  eines  consuls 
im  amt  ist,  wenn  keine  nachwahl  stattfand,  in  der  amtstafel  nicht 
immer  angemerkt;  von  den  kriegsangaben  wird  eine  oder  die  andere 

vermiszt  (abschn.  4).  P.  Licinius  Crassus  war  nicht  L.  /". ,  wie  665 steht,  sondern  mit  der  triumphtafel  und  Cic.  Tusc.  III  31.  de  fm. 
V  92  (vgl.  Plin.  n.  h.  VII  79)  M.  f.  zu  nennen;  der  decemvir  Appius, 
303  zweimal  Ap.  f.  M.  n.  genannt,  ist  söhn  des  zweiten  und  enkel 

des  ersten  Appius;  Marcus  hiesz  keiner  von  den  patricischen  Clau- 
diern.  von  den  Zusätzen  des  Chronographen  läszt  sich  mit  Sicherheit 
jedenfalls  301  Varus  hierher  ziehen,  wie  jeder  patricier,  so  führte 
gewis  auch  P.Quinctilius  ein  cognomen;  dasz  dieses,  worauf  Cichorius 
ein  gewicht  legt,  auch  Idacius  wegläszt,  ist  ohne  bedeutung  (cap.  II  3). 
nach  Dionysios  X  53  ist  er  im  amt  gestorben,  ersatzconsul  Sp.  Purins 
geworden,  aber  ebenfalls  im  laufe  des  Jahres  gestorben;  diese  oder 
wenigstens  die  zwei  ersten  Vorgänge  sollten  wir  auch  in  der  amts- 

tafel lesen ;  mit  ihrer  angäbe  zusammen  ist  das  cognomen  durch  ein 
versehen  in  wegfall  gekommen,  in  irgend  einem  Zusammenhang  mit 
dieser  auslassung  könnte  auch  das  fehlen  von  Vaticanus  (chronogr. 
Vaticano)  bei  P.  Sestius  Capitolinus  im  nächsten  jähre  zu  stehen 
scheinen ,  wenn  es  ganz  sicher  wäre  (was  das  punctum  nach  Capito 
zweifelhaft  macht),  dasz  die  reste  des  nach  Capito  geschriebenen  sich 

"  die  Übereinstimmung'  in  der  aufeinanderfolge  der  mitglieder  jedes 
eollegiums  erklärt  sich  daraus,  dasz  beide  die  amtliche,  von  der  renun- 
tiation  vorgezeichnete  Ordnung  wiedergeben.  ^®  der  Chronograph  kann 
(möchte  man  denken)  an  manchen  stellen  weniger  cognomina  in  seiner 
quelle  gelesen  haben  als  die  tafel  angibt;  es  ist  aber  wahrscheinlich, 
dasz  diese  aus  den  stammlisten  geflossen  war,  und  kein  grund  ersicht- 

lich, warum  die  quelle  andere  beinamen  weggelassen  hätte,  während 
sie  doch  die  in  zwei  formen  wie  Corvus  und  Corvinusa  uftretenden  in 
beiden  gestalten  angab. 
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wegen  des  beschränkten  raumes  nur  mit  Cichorius  zu  -linus  ergänzen 
lassen;  doch  ist  es  auch  denkbar,  dasz  ein  in  der  textüberlieferung 
des  Chronographen  häufiger  fehler  vorliegt,  das  eindringen  eines 
namens  aus  der  nachbarschaft :  299  steht  Vaticano  et  Cicurino.  in 

der  nähe  dieser  zwei  zusätze  steht  der  dritte,  welcher  sich  hierher 
ziehen  läszt,  297  Äiigurino,  bestätigt  durch  MXapiavoO  Pasch.,  Hilario 

Id.  (mittelglied  'AYapiVoO);  die  tafel  nennt  den  consul  Q.  Minucius 
P.  f.  M.  n.  Esquilinus,  aber  (seinen  bruder  wahrscheinlich)  296  und 
304  L.  Minucius  P.  f.  M.  n.  Esquilinus  Äugurinus. 

Planmäszige  ausschlieszung  eines  beinamens  finden  wir  bei  dem 

kriegstribun  C.  Servilius  Q.  f.  C.  n.,  den  die  tafel  336  Äxilla,  da- 

gegen Livius  337  und  der  Chronograph  336.  337 /S'^ntc^ws  nennt; 
mit  ihm  vermutlich  identisch^**  ist  der  consul  327,  von  Diodor  und 
dem  Chronographen  Structus,  von  Idacius  (s.  cap,  II  1)  Äxilla,  von 
Livius  Ahala  genannt;  beide  namen  vereinigt  in  der  tafel  der  consul 
276  C.  Servilius  Structus  Ähäla,  wahrscheinlich  sein  groszvater.  ein 
neffe  des  andern  scheint  der  consulartribun  C.  Servilius  P.  f.  Q.  n. 
zu  sein,  AJiala  346.  347.  352  in  der  tafel  und  bei  Livius,  Structus 
347.  352  bei  dem  Chronographen,  einer  von  beiden,  vielleicht  der 
zweite,  ist  der  C.  Ahala  (Ala),  welcher  315,  damals  ein  Jüngling 
(cap.  I  4),  den  Maelius  ermordete;  mit  ihnen  ist  der  alte  beiname 

Structus  vermutlich  bei  den  Ahalae''"  erloschen  und  deswegen  von 
dem  Verfasser  der  tafel  gestrichen  worden,  ähnliches  gilt  von  L.  Pa- 
pirius,  welchen  die  amtstafeln  (cons.  439.  441.  445,  tri.  435.  445) 
constant  Cursor  nennen;  der  Chronograph  gibt  428  Cursore,  435 
Cursore  II,  435  Murillano  (dh.  Mugillano)  III,  439  Cursore  IV, 

441  Cursore  V,  hat  also  (s.  abschn.  2)  Mugillanus  Cursor  vorgefun- 
den, was  Livius  428  creat  Mugilanum,  Cursorem  in  aliis  annalibiis 

invenio  bestätigt;  jetzt  (RF.  II  233)  gibt  Mommsen  zu,  dasz  L.  Pa- 
pirius  beide  cognomina  geführt  haben  kann,  mit  ihm  ist  der  alte 
beiname  Mugillanus  erloschen;  ebenso  mit  Ap.  Claudius  Caecus  das 

cognomen  Ci-assus ,  welches  Frontinus  allein  aufbewahrt  hat  (cap. 
IV  2),  das  aber  von  der  amtstafel  ebenso  wenig  anerkannt  wird, 
ähnliches  wie  von  den  Servilii  Ahalae  gilt  von  den  Postumii  Megelli : 
L.  Postumius  L.  f.  Sp.  n.  heiszt  in  den  amtstafeln  (cons.  449.  460. 
463,  tri.  463)  blosz  Megellus,  ebenso  sein  söhn  Lucius  (cons.  492); 
aber  diesen  nennen  Zonaras,  Idacius  und  (wahrscheinlich)  Plinius 
n.  h.  XI  186  Albinus;  er  und  sein  vater  hat  also  neben  dem  neuen 
beinamen  den  alten,  welchen  die  andere  linie  ohne  jenen  bis  in  die 
kaiserzeit   weiterführte,   noch   beibehalten,    der   erste  M.  Valerius 

^^  Cichorius  s.  239  zieht,  obgleich  Livius  mit  Diodor  im  vornamen 

Ga'ius  übereinstimmt,  den  von  Cassiodor  angegebenen  (Publius)  vor, weil  Plinius  VII  103  einen  sonst  nicht  erwähnten  reiterobersten  aus 
dieser   zeit  P.  Servilius   nennt;   dann   wäre   er   der  bruder  des  tribuns. 

''•'  der  kriegstribun  386  Sp.  Servilius  C.  f.  C.  n.  heiszt  in  der  tafel 
blosz  wie  bei  dem  Chronographen  Structus,  gehört  also  einer  andern 
liuie  an. 
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Corvus  hat  in  beiden  amtstafeln  nirgends  das  cognomen  seiner  ahnen 
Maximus,  umgekehrt  sein  söhn  Marcus  nur  dieses;  aber  jenen  nennen 
Livius  411  und  453,  und  die  schrift  de  viris  iUustr.  26,  1  Valerius 
Maximus,  diesen  der  Chronograph  465  Corvinus,  Festus  u.  Saticula 

im  j.  441  M.  Valerius  Corvus;  der  enkel  M".  Valerius  Maximus 
cons.  491  erwirbt  den  von  den  nachkommen  weitergeführten  ehren- 
beinamen  Messalla  ;  nur  diesen  führt  528  in  der  amtstafel  sein  söhn, 
aber  bei  Idacius  heiszt  er  Maximus,  und  selbst  ein  Corvinus  erscheint 
noch  537  bei  Silius  V  77.  der  grund,  aus  welchem  die  amtstafeln 
den  zwei  zuerst  genannten  verschiedene  beinamen  geben,  ist  darin  zu 
fcuchen,  dasz  der  söhn  längere  zeit  neben  dem  vater  thätig  war  und 
beide  M.  Valerius  M.  f.  M.  n.  Maximus  Corvus  {Corvinus)  hieszen. 
den  Cn,  Genucius  cons.  391,  M.  Poetelius  440  und  P.  Sempronius 
550  nennen  die  amtstafel,  der  Chronograph  ua.  Aventinensis,  Libo, 
Tuditanus,  aber  Idacius  die  ersten  Sulla  und  Samnis,  Livius  den 
letzten  Sophus;  ob  diese  namen  auf  Überlieferung  oder  Irrtum  be- 

ruhen, ist  ungewis;  dagegen  Longus,  wie  Idacius  {Gallo  Longo)  allein 
den  C.  Sulpicius  Gallus  512  nennt,  ist  ein  unechter  zusatz  desselben: 
denn  die  Paschalchronik  schreibt  blosz  fdXXou,  s.  cap.  IV  3;  Idacius 
erinnerte  sich  an  Sulpicius  Longus  417.  431.  410.  Sp.  Carvilius, 
520.  526  in  der  eonsulntafel  und  vom  Chronographen,  520  in  der 

triumphliste  gleich  seinem  vater  Maximus  genannt,  heiszt  im  Idaci- 
schen  Verzeichnis  Ruga  (520  Rogo^  PÖYOU,  526  Gurga^  foupYCi)  wie 
bei  Gellius  IV  3  und  XVII  21,  welcher  dort  den  Juristen  Ser,  Sul- 

picius Rufus  citiert,  hier  den  Nepos  oder  Varro  benutzt;  allen  listen 
fremd  sind  die  cognomina  Ovicula  (Plut.  Fab.  1.  schrift  de  viris 
illustr.  43)  für  Q.  Fabius  Maximus  Verrucosus,  und  Corculum  (Cic. 
Tusc.  I  18.  Brut.  70.  Paulus  epit.  Festi  s.  61  ua.)  für  P.  Cornelius 
Scipio  Nasica  cons.  592.  599.  diese  drei  männer  sind  bereits  Zeit- 

genossen der  altern  annalisten ;  später  finden  wir  noch  mehr  bei- 
namen, welche  keine  amtliche  geltung  haben,  zb.  (Laelius)  Sapiens, 

(Mucius  Scaevola)  Pontifex  und  Augur,  (Hortensius)  Hortalus;  über- 
haupt begegnet  uns  die  häufung  von  beinamen  in  der  amtstafel  jetzt 

nicht  mehr  so  oft:  es  scheint  von  amts  wegen  auf  minderung  der- 
selben geachtet  worden  zu  sein,  wovon  in  dem  gesetz  von  514 

(cap.  II)  ein  beweis  vorliegt,  vielleicht  sind  jetzt  nur  diejenigen 
cognomina  von  den  censoren  aufgenommen  worden,  welche  von  ihren 
trägern  selbst  anerkannt  wurden;  vgl.  cap.  IV  3. 

Der  erste  Valerius  Corvus  trägt  in  den  amtstafeln  überall  diesen 
beinamen,  ebenso  408.  411.  419.  453.  454  bei  dem  Chronographen ; 
aber  406  nennt  ihn  dieser  Corvinus  und  ebenso  465  seinen  söhn; 
seine  quelle  hatte  also  jenen  und  vermutlich  auch  diesen  Corvus 
Corvinus  genannt,  von  den  Schriftstellern  ist  Cicero  Cato  m.  40  der 
erste,  welcher  den  vater  Corvus  nennt;  Corvinus  erscheint  zuerst  bei 

Claudius Quadrigarius (cap.  14),  dann  bei  Livius  411.  412 '^  (VII  40), 
während  er  406.  408.  412  ̂   (VII  39).  419  Corvus  schreibt,  ferner  bei 
Dionysios  XV  2  ua.    die  meinung,  Corvus  komme  nur  dem  vater, 
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Corvinus  blosz  seinen  nachkommen  zu,  läszt  sich  aus  Florus  I  13 
Yalerius  insidente  gäleae  sacra  alite  adiutus  üüit  sj)oUa,  et  inde  Cor- 
vini  nicht  begründen :  unter  diesen  Gorvini  ist  er  und  seine  nach- 

kommen zu  verstehen,  sonst  würde  die  hauptsache,  der  erwerb  eines 
vom  raben  hergenommenen  beinamens  durch  den  in  der  stelle  ge- 

feierten beiden  gar  nicht  erwähnt  sein;  das  richtige  hätte  schon  aus 
dem  vorhergehenden  {Manlius  aureum  torquem  harharo  inter  spolia 

detraxit,  undeTorquati)  ersehen  wei-den  können,  der  erste  Postumius 
Eegillensis,  cons.  258,  heiszt  in  der  Idacischen  liste  Albus,  ebenso 
bei  Dionysios  und  Plutarch  (cap.  I  4) ,  seine  söhne  in  der  amtstafel 
288.  290  Albinus,  ebenso  der  cons.  288  bei  Diodor  und  Dionysios 
(cap.  II  3),  aber  der  andere  bei  diesem  Albus;  den  kürzern  namen 
trägt  noch  322  Sp.  Postumius  bei  Livius,  dem  einzigen  der  diesen 
consularlribun  erwähnt;  die  spätem  mitglieder  jenes  hauses  führen 

den  längern.  M.  Valerius  cons.  298  hat  bei  dem  chronogx'aphen  und 
Idacius  wie  in  der  amtstafel  den  beinamen  Maximus ,  aber  Diodor 
nennt  ihn  Lactuca,  und  sein  enkel  heiszt  in  der  tafel  356  Lactucinus 
Maxumus;  deswegen  vermutet  Cichorius,  in  der  tafel  sei  298  der 
zweite  durch  ein  versehen  ausgefallen,  wir  stimmen  bei,  halten  aber 
Lactucinus  für  das  ausgefallene  wort:  die  amtstafel  pflegt,  wie  man 
an  Corvus,  Rullianus  ua.  sieht,  sich  auf  die  eine  von  zwei  formen  eines 
beinamens  zu  beschränken,  und  Plinius  n.  h.  XIX  59  kennt  nur  die 
längere :  cum  cognomina  xjrocerum  inde  nata  videamus  Lactucinosque 
in  Valeria  familia  non  puduisse  apj^ellari:  er  erkennt  cognomina  an, 
welche  von  pflanzennamen  abgeleitet  sind,  aber  nicht  solche  die  in 

pflanzennamen  selbst  bestehen,  die  endung  -inus  bezeichnet  in  regina, 
divinus,  niarimis,  agninus,  libertiniis,  oratio  Metellina  ua.  irgend  eine 
Zugehörigkeit,  daher  auch  die  abstammung,  passt  also  ebenso  gut 
auf  einen  nach  einem  raben  benannten  mann  wie  auf  die  nachkom- 

men eines  Corvus;  weil  aber  nach  römischer  sitte  (cap.  IV  2)  sowohl 
das  namengebende  wort  (zb.  noctiia^  crus,  carho)  selbst  auf  die  person 
als  auch  das  wirklich  auf  diese  passende  wort  (zb.  Crassus,  Messalla) 
auf  ihre  nachkommen  angewendet  werden  konnte,  so  finden  wir  auch 
Corvus  als  bezeichnung  des  beinamenerwerbers  und  zugleich  seiner 
nachkommen;  wir  lesen  Augur  (Cn.  Lentulus  Augur,  cons.  740)  und 
Censorinus  (cap.  IV  1)  vom  erwerber,  wie  Censorinus  auch  von  den 
nachkommen  gebraucht;  im  dritten  und  vierten  jh.  heiszen  dieselben 
personen  Aemilius  Mamercinus  und  Aemilius  Mamercus.  Atilius 
Luscinus,  wie  Dionysios  310  einen  kriegstribun  nennt,  heiszt  bei 
dem  Chronographen  Luscus,  umgekehrt  bei  diesem  611  Pulchrinus 
und  467  Marceilinus  der  Pulcher  und  Marcellus  der  andern,  der 

praetor  569  M.  Claudius  heiszt  Liv.  XXXIX  23  in  unsern  hss. 
Marcellinus  {Marcellus  scheint  nur  eine  conjectur  des  Gelenius  zu 

sein);  die  nebenform  erklärt  sich  aus  der  gleichzeitigkeit  des  prae- 
tors  566  M.  Claudius  Marcellus  Liv.  XXXVIII  35;  mit  diesem  als 
dem  dienstältern  ist  wohl  der  consul  571  M.  Claudius  Marcellus 
identisch. 
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4.  Abweichungen  bei  den  kriegsangaben.  statt  (P.  Sul- 

picio)  Saverrione,  (P.  Decio)  Mure  schreibt  der  Chronograph  475 
Saberno  et  Pirrico.  der  falsche  zweite  name  ist,  wie  Bröcker  unters, 

über  die  glaubwürdigkeit  der  altröm.  gesch.  s.  333  erkannt  hat,  der 
rest  einer  bemerkung,  in  welcher  die  quelle  den  Pyrrhuskrieg  erwähnt 

hatte;  er  glaubt,  die  bemerkung  habe  sich  auf  den  tod  des  Decius 

bezogen.  Cichorius  stimmt  im  allgemeinen  zu,  weist  aber  die  be- 
ziehung  auf  Decius  zurück,  weil  die  hie  und  da  in  der  amtstafel  ein- 

gestreuten geschichtlichen  notizen  nur  in  ein  paar  worten  bestehen; 
er  vermutet,  vor  dem  j.  473  habe  in  der  vorläge  bellum  Fyrrlücum 
gestanden,  ähnlich  wie  die  tafel  zb.  vor  554  bellum  Philippicum,  vor 
582  bellum  Persicum  auf  einer  besondern  zeile  anbringt,  jener  satz 

hätte  zwar  ebenso  kurz  sein  können  wie  zb.  in  der  tafel  387  (con- 
sules  e pl)ebe primum  creari  coepti,  ja  wenn  sie  occisus  est  bello  Pyrrlüco 
lautete,  noch  kürzer;  sie  hat  jedoch  für  solche  fälle  die  stehende 

formal  in  proelio  occisus  est,  und  ihr  muster  kann  für  uns  nicht  masz- 
gebend  sein,  wenn  die  liste  des  Chronographen  eine  andere  fasten- 
redaction  darstellt,  dennoch  ist  die  von  Cichorius  aufgestellte  fas- 
sung  vorzuziehen,  weil  sich  bei  ihr  die  entstehung  des  fehlers  am 
leichtesten  erklären  läszt;  nur  ist  zu  diesem  behuf  auch  sie  noch  einer 
modification  zu  unterziehen,  weil  die  irrtümliche  heranziehung  eines 
um  viele  Zeilen  entfernten  wertes  schwer  zu  begreifen  wäre:  die  tafel, 
die  nicht  so  viel  ämter  umfaszt  wie  die  quelle  des  Chronographen, 

bebandelt  die  jähre  473 — 474  auf  nicht  weniger  als  7  zeilen.  sie 
gibt  solche  zusätze  vor  dem  ersten  jähre  eines  krieges,  dieses  konnte 
aber  in  unserm  falle  verschieden  bestimmt  werden:  473  landete 

Pyrrhus,  474  kam  es  zur  ersten  schlacht.  die  tafel  wählt  in  solchen 
fällen  das  jähr  der  ersten  schlacht:  Antiochus  landete  in  Hellas  562, 
die  Thermopylenschlacht  fand  563  statt;  diesem  jähre  schickt  sie  die 
Worte  bellum  Antiochinmn  voraus;  553  landete  die  römische  flotte 
im  gebiet  des  Philippus  (Liv.  XXXI  2),  der  erste  zusammenstosz 
fand  554  statt;  diesem  jähr  gilt  die  notiz  der  tafel.  so  scheint  es 
auch  der  Vorgänger  des  Chronographen  gehalten  zu  haben:  der  fehler 
erklärt  sich,  wenn  am  Schlüsse  des  j.  474,  also  auf  der  dem  consulat 
des  Saverrio  und  Decius  vorhergehenden  zeile  über  der  nomenclatur 
des  Decius  zuletzt  die  worte  bellum  Pyrrhicum  oder  b.  Pyrrhicum 
standen,  die  einrichtung  der  kriegsangaben  war  dann  eine  andere 

als  die  in  der  tafel  vorliegende,  wo  in  einer  solche  Verderbnisse  aus- 
schlieszenden  weise  beide  worte  vollständig  und  in  gröszern  buch- 
staben  auf  einer  besondern,  am  anfang  und  ende  leeren  zeile  ge- 

schrieben und  nicht  nach  den  namen  der  Jahresbeamten,  sondern  vor 

ihnen  angebracht  sind,  eine  bestätigung  und  zugleich  noch  eine  an- 
dere, die  Sache  selbst  betreffende  abweichung  von  der  tafel  wird  sich 

im  folgenden  ergeben. 
Die  consuln  von  419,  Regulus  und  Valerius  Corvus  bezeichnet 

der  Chronograph  mit  Cdleno  et  Corvo  IV.  Valerius  triumphierte  in 
diesem  jähr  über  Cales  {de  Cäleneis  triumphtafel);  man  hat  daher 
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vermutet,  er  habe  davon  den  ehrenbeinamen  Calenus  erhalten  und 
mit  diesem  sei  der  name  des  andern  consuls  verwechselt  worden; 
aber  von  der  unwahrscheinlichkeit  einer  solchen  Verwechslung  ab- 

gesehen ,  von  diesem  beinamen  eines  vielgenannten  beiden  müsten 
mehr  spuren  aufzufinden  sein :  die  siegesbeinamen  werden  von  der 
consulntafel  in  jedem  amtsjahr  ihres  trägers  und  sogar  schon  vor 

ihrer  erwerbung  angeführt,  an  absichtliche  weglassung  in  den  amts- 
tafeln  ist  nicht  zu  denken,  und  sie  giengen  auch  auf  die  nachkommen 
über ;  aber  weder  ihm  selbst  noch  diesen  wird  er  beigelegt,  wir  haben 
vielmehr  in  Calenus  ein  seitenstück  zu  dem  consul  Pirricus :  der  krieg 
mit  Cales  begann  im  vorhergehenden  jähr  418  (Liv.  VIII  16);  am 
ende  desselben  (vielleicht  als  einziger  inhalt  der  letzten  zeile)  stand 
also  in  der  vorläge  h.  Calenum.  mit  diesem  namen  ist  aus  versehen 
der  des  Regulus  vertauscht  worden,  die  amtstafel  gibt  blosz  die 

groszen  kriege  an,  wie  die  punischen  und  makedonischen,  den  galli- 
schen (529),  syrischen,  marsischen;  die  weglassung  des  Pyrrhus- 

kriegs  ist  zu  den  fahrlässigkeitsfehlern  des  Steinmetzen  zu  rechnen, 
dagegen  in  der  quelle  des  Chronographen  waren,  wie  wir  hier  sehen, 

auch  kleinei'e  kriege  angemerkt. 
5.  Mehr  ämter  als  in  der  consulntafel.  statt  Mario 

et  Carhone  III  schreibt  der  Chronograph  672  Gratilliano  (dh.  Grati- 
diano)  et  Carbo  III.  der  consul  C.  Marius  ist,  wie  aus  vielen  Zeug- 

nissen feststeht,  der  söhn  des  Kimbernsiegers  und  wie  dieser  bei- 
namenlos; aber  praetor  war  in  diesem  jähr  M.  Marius  Gratidianus, 

leiblicher  söhn  des  als  redner  bekannten  M.  Gratidius,  adoptiert, 

wie  mit  Wahrscheinlichkeit  angenommen  wird,  von  M.  Marius,  wel- 
cher 655  in  Hispanien  eine  Keltiberencolonie  gründete  (Appian 

Hisp.  100),  jedenfalls  (s.  u.)  aber  von  einem  bruder  des  berühmten 
Marius.  es  ist  wegen  unserer  stelle  und  einer  des  Florus  (s.  u.)  ver- 

mutet worden,  auch  der  consul  sei  ein  adoptivsohn  gewesen;  dann 
müste  er  einen  andern,  obscuren  Gratidius  zum  natürlichen  vater 
gehabt  haben :  denn  der  redner  entliesz  nur  den  nachmaligen  praetor 
aus  dem  familienverband  (Cic.  Brut.  168  M.  Gratidius  .  .  M.  Mari 
Gratidiani  xmter).  aber  die  amtstafel  schreibt  blosz  C.  Marius  C.  f. 
C.  n.,  erkennt  also  eine  adoption  nicht  an,  und  Plutarch  Caes.  1  er- 

klärt ausdrücklich,  dasz  er  der  leibliche  söhn  des  Kimbernsiegers 
war:  NouXia  Traxpöc  dbeXqprj  Kaicapoc  ö  Trpecßuiepoc  cuvüJKei 

Mdpioc,  eH  nc  eY^Tovei  Mdpioc  6  veuuiepoc.  dasz  er  sei  es  über- 
haupt oder  wenigstens  in  den  spätem  jähren  des  vaters  dessen  ein- 

ziger söhn  war,  wird  auch  von  Plutarch  Mar.  35  TÖV  uiöv  erreiivpev, 
ebd.  46  6  möc  auToO  Mapiou  und  Appian  b.  civ.  I  60  Mdpiov 
eEdKic  UTTaieuKÖTa  Kai  tov  Mapiou  rraiba  vorausgesetzt.  Plutarch 
schreibt  an  diesen  stellen  einfach  seine  quellen  aus,  er  selbst  hat 
den  Stammbaum  der  Marier  nicht  im  köpfe;  das  ersehen  wir  aus 
seiner  Unkenntnis  des  Verhältnisses,  in  welchem  Marius  Gratidianus 
zu  jenen  beiden  stand:  diesen  behandelt  er  im  Sulla  32  wie  einen 
verwandtschaftlich  fernstehenden:    MdpKOV  Tivd  Mdpiov  tüuv  ck 



GFUnger:  die  glaubwürdigkeit  der  capitolinischen  cousulntafel.  V.    635 

xfic  evaVTiac  (iqj  CuXXa)  cidceuuc.  demnach  ist  bei  Florus  III  21, 
der  ihn  ducis  ipsius  fratrem  Marii  (des  consuls  672)  nennt,  frater 
im  sinne  von  frater  patruelis  zu  nehmen  und  der  bei  Appian  b.  civ. 
I  87  ÜTTttTOi  (für  672)  eYevecGnv  TTaTTipiöc  le  Kdpßuuv  auGic  Kai 
Mdpioc  6  dbeXqpiboOc  Mapiou  toO  emcpavoOc  vorliegende  fehler, 
vyas  das  einfachste  ist,  aus  Verwechslung  des  consuls  mit  dem  praetor 
zu  erklären,  welcher  in  der  that  als  bruderssohn  des  berühmten  Marius 
anzusehen  ist,  der  Chronograph  las  also  auch  die  praetoren  in  seiner 
quelle:  stand  Marius  Gratidianus  auf  der  zweiten  zeile,  so  konnte  es 
ihm  leicht  begegnen,  mit  ihm  den  auf  der  ersten  stehenden  Marius 

zu  verwechseln,  er  war  schon  einmal,  669  oder  670  (Mommsen  münz- 
wesen  s.  388)  praetor  gewesen  und  hatte  sich  durch  sein  münzedict 
so  beliebt  gemacht,  dasz  ihm  vom  volke  statuen  gesetzt  und  die  praetur 
zum  zweiten  mal  übertragen  wurde  (Asconius  in  or.  in  toga  Candida 
s.  75.  Cic.  de  off.  III  80.  Plin.  n.  h.  XXXIII  132.  XXXIV  27.  Sen. 
de  ira  III  18);  vielleicht  ist  er  daher  an  erster  stelle  gewählt  worden. 

Chron.  690  Caesare  et  Turmo  bezieht  sich  auf  L.  Julius  Caesar 

und  C.  Marcius  Figulus.  der  zweite  führt  nirgends  ein  anderes 
cognomen  als  Figulus;  dasz  dies  nicht  auf  zufall  beruht,  erhellt  aus 
Cic.  ad  Ätt.  I  2  L.  Iidio  Caesare  C.  Marcio  Figido  coss.  füiölo  me 
aucticm  scito ,  wo  die  nachricht  von  der  gehurt  des  sohnes  mit  der 
von  der  consulnwahl  verbunden  und  demgemäsz  den  consuln  ihre 
(von  den  ahnennamen  abgesehen)  volle  nomenclatur  gegeben  ist. 
dem  verdorbenen  Turmo  kommen  die  namen  Termo  (dh.  Thermo) 
und  Turrino  am  nächsten;  aber  den  zweiten  finden  wir  blosz  in 
C.  Mamilius  Turrinus  cons.  515  und  Q.  Mamilius  Turrinus  praetor 
541,  dagegen  die  Minucii  Thermi  blühen  von  568  bis  in  die  kaiser- 
zeit.  von  den  zwei  Codices,  welche  die  consulnliste  des  Chrono- 

graphen enthalten,  ist,  wie  Mommsen  (CIL.  I  333)  erkannt  hat,  der 
jüngere,  Vindobonensis  (V,  geschrieben  1480)  eine  abschrift  des  jetzt 

unvollständigen  Bei'nensis  (B  saec.  IX);  von  den  häufiger  wieder- 
kehrenden buchstabenverwechslungen  erklären  sich  manche  (über 

andere  vgl.  abschn.  8)  aus  formen,  welche  nur  in  der  ältesten,  nach 
dem  vierten  jh.  nicht  nachgewiesenen  cursivschrift  vorkommen,  in 
dieser  hat  das  o,  von  welchem  zwei  formen  bekannt  sind,  in  beiden 
rechts  einen  ansatz,  welcher  es  einem  a  teuschend  ähnlich  macht: 

daher  die  fehler  339  Casso,  393  Stola,  431  Lanto  (st.  Longo),  602 
Flacca  (in  Flacco  corrigiert),  687  Glahria,  256  Vocida  (st.  Siculo)^ 
vgl.  431  Hella  (abschn.  8),  auch  268  Butilo  (der  letzte  buchstab  in 
rasur).  das  i  wird  in  der  ältesten  cursivschrift  durch  einen  sehr 

langen,  oben  und  unten  etwas  gebogenen  strich  bezeichnet,  von  wel- 
chem sich  das  l  derselben  schrift  nur  durch  stärkere  biegung  der 

spitzen  unterscheidet:  infolge  dessen  lesen  wir  351  Tervülo  (st.  Ser- 
vilio),  381  Cellemontano ,  585.  613.  648  Ceplo  (st.  Caepio),  591  et 
Haina  (st.  et  Tlialna) ,  425  Declao  (st.  Deciano)  ua.  das  e  sieht  in 

der  einen  Spielart  einem  u  teuschend  ähnlich,  in  der  andern  wenig- 
stens insoweit,  als  es  durch  zwei  aufrecht  neben  einander  stehende 
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striche  dargestellt  wird  und  daher  auch  mit  ü  verwechselt  werden 
kann:  so  erklären  sich  die  fehler  498  Rugulo  (st.  Regulo),  537  Butilo 
(st.  Buteo ,  mittelglied  Butiio)  und  weiter  der  häufige  Wechsel  zwi- 

schen i  (dh.  6inem  strich)  und  e  (zwei  strichen),  wie  zb.  in  dem  häu- 
figen Camello  (st.  Camillo),  478  Gurgis^  461  Curgis  (st.  Gurges), 

636  Mige  (st.  Hege)  ua.  so  konnte  denn  auch  Termo  sehr  leicht  in 
Turmo  übergehen.  M.  Thermus,  praetor  669,  ist  für  690  zu  alt, 
Q.  Thermus,  volkstribun  692,  zu  jung;  zeitlich  zwischen  beiden  in 
der  mitte  steht  A.  Thermus,  welchen  Cicero  695  zweimal  glücklich 
verteidigt  hat.  noch  in  demselben  jähre  hielt  Cicero  die  rede  pro 
Flacco\  die  beliebtheit,  welche  laut  derselben  (§  98)  Thermus  genosz, 
setzt  voraus,  dasz  er  schon  eine  amtliche  thätigkeit  ausgeübt  hatte; 
er  wird  daher  mit  recht  für  den  Thermus  gebalten,  welcher  sich 
689  als  curator  viae  Flaminiae  mit  Cicero  um  das  consulat  beworben 

hat  (Cic.  ad  Att.  II),  s.  Drumann  GR.  V  619.  sein  name  stand  in 
der  quelle,  wie  uns  scheint,  am  ende  der  letzten  zeile  des  j.  689  und 
konnte  wegen  der  ähnlichkeit  der  gentilnamen  Minucius  und  Marcius 
leicht  mit  dem  des  zweiten  consuls  von  690  Marcius  Figulus  ver- 

tauscht werden,  trifft  dies  zu,  so  hat  der  Chronograph  auch  die 
auszerordentlichen  beamten  höhern  rangs  (Thermus  musz  als  con- 

sulat sbewerber  vorher  praetor  gewesen  sein)  in  seiner  quelle  gelesen. 
Auf  L.  Caecilius  Metellus,  Q.  Marcius  Rex  bezieht  sich  chron. 

686  Metello  et  Vatia.  P.  Servilius  Vatia,  consul  675  (chron.  Vatio), 
seit  seinem  triumph  (680)  Isauricus  genannt,  war  ende  684  mit  dem 
bau  eines  von  ihm  gelobten  tempels  beschäftigt  (Cic. -m  Verrem 
IV  82  [laut  §  33  nach  dem  18  September  geschrieben]  cum  res 
maximas  gesserit  monumentaque  suarum  rerwn  gestarum  cum  maxime 
constitiiat  atque  in  iis  elaboret),  wurde  also  bei  der  Vollendung  des- 

selben zum  curator  aedis  dedicandae  ernannt,  wahrscheinlich  hat  er 

dieses  consulnrang  (Mommsen  staatsr,  II  651.  605)  voraussetzende 
auszerordentliche  amt  685  bekleidet;  sein  name  stand  dann  um  eine 
zeile  höher  als  der  ihm  ähnelnde  des  Marcius.  vielleicht  hat  er  den 

tempel  der  cappadocischen  Bellona  gestiftet. 
Die  namen  der  consuln  M.  Porcius  Cato  (enkel  des  berühmten) 

und  Q.  Marcius  Rex  sind  636  in  Catone  et  Rige  anscheinend  ziem- 
lich richtig  wiedergegeben ;  auffallend  ist  nur,  dasz  der  Bern,  in  dem 

ersten  namen  einen  strich  zwischen  o  und  n  von  oben  nach  unten 

zieht,  so  dasz  er  wie  Catclne  oder  Catdne  aussieht;  der  Vindob.  hat 
daraus  Cadine  gemacht,  der  consul  führte  den  beinamen  Nepos 
(Gellius  XIII  9  Über  ita  inscriptus:  M.  Catonis  Nepotis\  Priscianus 
s.  602  P.  Cato  Nepos  de  actionibus  ad  populum  ne  lex  sua  dbrogetur). 
sein  vater  M.  Cato  (Licinianus,  gest.  602),  Verfasser  eines  ange- 

sehenen juristischen  werks,  wird  nirgends  mittels  der  bezeichnung 
Cato  ßlius  citiert;  aber  die  Zeitgenossen  hatten  grund  genug  dem 
söhne  desselben  ein  unterscheidendes  cognomen  beizulegen:  dieser 
führte  dieselben  namen  M.  Porcius  M.  f.  M.  n.  Cato  wie  der  ihm 
ungefähr  gleichaltrige  jüngere  söhn  des  alten  Cato,  geboren  600 
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und  als  praetor  gestorben ,  welcher  Salonianus  genannt  wurde,  der 

strich  im  Bern.'"  soll  vielleicht  andeuten,  dasz  der  Schreiber  die 
werte  Cato  Ne.  unrichtig  zu  6inem  verbunden  hat;  dasz  das  nach 
dem  abgekürzten  wort  anzunehmende  punctum  davon  nicht  abhielt, 

zeigt  die  form  Äppellate  (abschn.  1).  zur  trennung  unrichtig  zu- 
sammengeschriebener worte  ist  in  einer  hs.  des  neunten  jh.  ein  in  der 

mitte  von  zwei  punkten  umgebener  senkrechter  strich  über  der  fal- 
schen Verbindung  angebracht,  in  einer  Jüngern  über  und  unter  der- 
selben ein  kleiner  schräger  strich,  s.  Wattenbach  anl.  zur  lat.  paläo- 

graphie"*  s.  86;  bei  der  Seltenheit  des  Vorkommens  solcher  zeichen darf  man  den  aufrecht  stehenden  strich  im  Bern,  um  so  mehr  dazu 

rechnen  ,  als  er  die  natürlichste  art  innerhalb  der  zeile  die  trennung 
zu  verlangen  darstellt,  hat  der  Vorgänger  des  Chronographen  den 
namen  Nepos  in  Ne.  abgekürzt,  so  setzt  dies  voraus,  dasz  er  ihn 
schon  vorher  mindestens  einmal  vollständig  ausgeschrieben,  den 
träger  desselben  also  als  praetor  und  vielleicht  als  aedilen  genannt 
hatte. 

Auf  P.  Popilius  Laenas  und  P.  Rupilius  bezieht  sich  chron.  622 
Zenas  et  Caliho,  aber  der  zweite  consul,  ein  emporkömmling ,  führt 
weder  in  den  zwei  amtstafeln  noch  sonst  einen  beinamen.  vielleicht 

war  in  der  vorläge  auf  der  letzten  zeile  des  vorhergehenden  jahres 
C.  Sextius  Calvinus  (cons.  630)  oder  ein  P.  Rutilius  Calvus  als  plebe- 

jischer aedil  genannt;  dies  wäre  P.  EutiUus  M.  f.,  volkstribun  619 
(Cic.  de  or.  I  181),  der  ein  neffe  des  P.  Rutilius  Calvus,  praetor  588 

(Liv.  XLV  44)  gewesen  sein  könnte:  der  gleiche  vor-  und  ähnliche 
geschlechtsname  würde  den  fehler  leichter  erklären  als  bei  C.  Sextius 
Calvinus.  man  könnte  auch  an  ein  auszerordentliches  amt  des  L.  Me- 

tellus  Calvus  denken,  ob  in  dem  abl.  Rufo  451  ein  cognomen  des 
cons.  Ser.  Cornelius  Lentulus,  welchem  er  entspricht,  oder  der  eines 
andern ,  in  der  vorläge  auf  der  vorhergehenden  oder  nachfolgenden 
zeile  genannten  beamten  (etwa  Sulpicius  Rufus)  zu  suchen  ist,  bleibt 

dahingestellt. " 
6.  Beamte  der  anarchiezeit.  für  379  —  383  gibt  der 

Chronograph  folgende  namen:  Baccho  solo.  Papirio  et  Vivio.  Sacra- 

hiense  etCellemontano.  Prisco  et  Cominio.''^  Mamertino  et  Solo,  in  der 

'•  die  correcturen  im  Bern,  sind  überall  dem  original  entnommen, 
der  nominativ  Cato  ist  640  beibehalten,  der  abl.  Caione  steht  559. 
derselbe  Wechsel  in  Scipio  536  (so  V;  in  B  Scipione)  und  Scipione  404. 
456.  495,  Glabria  687  und  Glabrione  563.  vielleicht  sind  die  richtigen 
formen  gleich  der  536  corrigierten  dem  abschreiber  nur  aus  versehen 

in   die   feder  geflossen,    vgl.  abschn.   7.  '''^  Laevinus  und   Scaevola, 
chron.  534  statt  Veturius  Philo  und  Catulus  genannt,  sind  vielleicht  vor 
oder  nach  dem  antritt  wegen  fehlerhafter  wähl  zurückgetreten:  von 
Laevitius,  539  praetor,  544  (wo  der  Chronograph  Levino  11  gibt),  consul, 
schreibt  Livius  später  (XXIX  11  und  XXX  23)  bis  consul  fuerat ;  gezählt 
wurden  auch  solche  consulate.  sein  College  ist  vermutlich  Q.  Scaevola, 
praetor  ebenfalls  539,   gestorben  545  (Liv.  XXVII  8).  '^  ß  Coininio 
oder  Commio,  V  Cojnminio,  vgl.  448  Ariana  BV  und  466  Ariima  B  statt 
Arrnna. 
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irrigen  Voraussetzung,  dasz  die  von  Diodor  weggelassenen  consular- 
tribunen  interpoliert  seien  (cap.  IV  8),  will  Soltau  röm.  chron.  s.  334  ff, 
trotz  der  von  Diodor  abgesehen  einstimmigen  Überlieferung  von  der 
mehrjährigen  nichtbesetzung  der  curulischen  ämter  in  diesen  namen 
die  von  consulartribunen  erkennen,  welche,  von  den  patriciern  auf 

eigne  faust  aus  ihrer  mitte  gewählt,  380 — 383  regiert  hätten,  aber 
von  dem  pontifex  sogleich  oder  später  aus  den  fasten  gestrichen,  erst 
von  den  gelehrten  des  Varronischen  kreises  in  andern  jähren  (329. 
360.  363  usw.,  s.  cap.  IV  8)  interpoliert  worden  seien,  er  übersieht 
dasz  einer  von  diesen,  M.  Trebonius  371  ein  plebejer  war,  ferner 
dasz,  wenn  Diodors  einjährige  anarchie  379  richtig  sein  soll,  der 
Chronograph  für  dieses  jähr  keinen  namen  hätte  angeben  dürfen  und 

man  seine  namen  für  380 — 383  auch  bei  Diodor  lesen  müste  ;  ebenso 
dasz  ein  blosz  aus  einem  consulartribun  bestehendes  collegium  (379 
JBaccJio  solo)  ein  unding  ist;  auch  sollte  man,  wenn  der  Chronograph 
die  fraglichen  consulartribunen  an  ihrer  wahren  stelle  anführt,  er- 

warten dasz  er  sie  nicht  auch  in  den  jähren,  wo  sie  interpoliert  sein 
sollen,  vorgefunden  hätte,  die  Unmöglichkeit  den  Cellcmontanus  (dh. 
Caeliomontamis)  des  Chronographen  unter  den  angeblich  interpolier- 

ten kriegstribunen  nachzuweisen  gesteht  Soltau  selbst  zu ;  dasz  ̂ Sacra- 
diense  nicht  wohl,  wie  er  s.  348  behauptet,  aus  Maluginense  ver- 

derbt sein  kann,  räumt  er  s.  345  ebenfalls  ein;  überdies  wird  nicht 
gemeldet,  welches  cognomen  der  360  genannte  P.  Cornelius  gehabt 
hat  (cap.  IV  8  anm,  56).  damit  stürzt  die  ganze  hypothese  zusammen. 
Yivio  soll  aus  Voluso,  Cominio  aus  Camerino  (C.  Sulpicius  Cameri- 
nus  372)  verderbt  sein;  dieser  name  ist  aber  gar  nicht,  jener  höch- 

stens wie  Sacrabiense  nur  leicht  (aus  Vibio)  entstellt,  und  P.  Valerius 
368  heiszt  nicht  Volusus,  sondern  Potitus  Poplicola;  der  beiname 
des  C.  Valerius  384  ist  nicht  bekannt,  letzteres  gilt  auch  von  Agr. 
Furius  363,  welchem  er  den  beinamen  Pacilus  gibt,  um  für  Bacclio 
einen  entsprechenden  namen  zu  gewinnen,  dasz  sich  Papirio  auf 
P.  Papirius  Crassus  386  beziehe,  läszt  sich  deswegen  nicht  annehmen, 
weil  der  Chronograph  nur  da  kein  cognomen  angibt,  wo  keines  vorhan- 

den ist.  dasz  Solo  aus  Cosso  hervorgegangen  sei,  ist  von  vorn  herein 
nicht  wahrscheinlich;  der  name  erledigt  sich  (s.  u.)  in  der  einfach- 

sten weise,  in  Prisco  den  Sp.  Servilius  386  wiederzufinden  verbietet 
der  umstand,  dasz  jener  nur  Structus  heiszt.  so  bliebe  von  allen 
namen  des  Chronographen  blosz  für  Mamertino  (entstellung  aus 
Mamercino  vorausgesetzt)  die  beziehung  auf  einen  der  fraglichen 
consulartribunen ,  auf  den  patricier  C.  Aemilius  Mamercinus ,  trib. 
cons.  363  übrig,  es  wäre  aber  ein  leichtes  gewesen  zu  erkennen, 

dasz  die  für  379 — 383  angegebenen  namen  samt  und  sonders  ple- 
bejern  gehören. 

Was  uns  der  Chronograph  erhalten  hat,  sind  die  namen  der 
aedilen  von  379 — 383.  nur  die  wählen  der  curulischen  beamten 
kamen  damals  nicht  zu  stände  (Liv.  VI  35,  Vopiscus  Tac.  1,  Idacius), 
die  potestates  maiores  fehlten  (Eutropius  II  3) ,  aber  die  j^lebs  hatte 
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ihre  beamten  (Liv.  VI  35  comitia  i^raeter  aediUum  trihunorumque 
plehi  niilla  sunt  hahita).  die  volkstribunen  Licinius  Stolo  und  Sextius 
Sextinus  Lateranus  wurden  von  jabr  zu  jähr  wiedergewählt,  aber  auf 
sie  läszt  sich  keiner  von  den  in  rede  stehenden  namen  deuten;  viel- 

mehr zeigt  379  Bacclio  solo,  dasz  sie  sich  überhaupt  nicht  auf  beamte 

beziehen,  welche  wie  die  volkstribunen  ein  collegium  von  zehn  mit- 
gliedern  bildeten  und  durch  ein  strenges  gesetz  verpflichtet  waren 
dasselbe  vollzählig  zu  erhalten,  das  gleiche  erhellt  aus  383  Mamertino 
et  Solo,  wo  et  sicher  ein  verkehrter  zusatz  des  Chronographen  ist,  der 
Mamertino  solo  hätte  schreiben  müssen;  so  schreibt  er  auch  709 
Caesare  V  et  Solo,  aber  richtig  702  Magno  III  solo,  dasz  die  namen 
plebejern  gehören,  beweist  die  wähl  der  gentilnamen  Papirio,  Vivio, 
Cominio;  solche  namen  wendet  er  nur  auf  diejenigen  an,  welche  kein 
cognomen  führten,  also  auf  ijlebejer;  vor  Irrtum  schützte  ihn  hier 
der  umstand,  dasz  auf  den  geschlechtsnamen  die  buchstaben  folgten, 

welche  zur  abkürzung  der  ahnenvornamen  dienten,  plebejern  ge- 
hören die  namen:  365  Albinius,  418.  494  Duilius,  474  Coruncanius, 

531.  537.  567  Flaminius,  551  Servilius''^,  564.  614  Laelius,  589. 
626.  667.  678.  679  Octavius,  600.  633  Opimius,  605.  634  Manilius, 
608  Mummius,  625.  653  Aquilius,  632  Fannius,  644  Hortensius, 

650—654.  668  Marius,  655.  691  Antonius,  694  Afranius,  696  Ga- 
binius.  sind  in  jenen  drei  plebejer  zu  erkennen,  so  können  auch 
die  fünf  andern  keine  patricier  gewesen  sein. 

379.  Bacelio  darf  man  wohl  als  verdorben  ansehen,  unter  den 

aus  jenen  zeiten  bekannten  namen  käme  das  zweite  cognomen  des 
plebejischen  consulartribuns  354.  358  L.  Titinius  Pansa  Saccus  am 
nächsten,  unter  den  später  auftauchenden  Brocchus  oder  Broccus. 
zu  den  Annaei  (in  ältester  form  Anavi  CIL.  I  852,  auch  Änneii), 
einer  plebejischen  familie,  gehört  C.  Brocchus,  Senator  Cic.  in  Verrem 
III  93;  ein  ahnenloser  plebejer  unbekannten  geschlechtsnamens  ist 
der  oheim  des  Ligarius  Cic.  p.  Lig.  11  ne  cum  optimis  fratrihus, 
ne  cum  hoc  T.  Brocclio  avunculo ,  ne  cum  eius  filio ,  consodrino  suo, 

ne  nobiscum  vivat;  ein  volkstribun  Brocchus  794  wird  von  lose- 
phos  ant.  XIX  3,  4  genannt;  plebejer  sind  sicher  auch  P.  Lartius 
Brocchus  CIL,  I  1194  und  Q.  Baius  Sta.  fe{il.)  Broccus  ebd.  1266. 
auch  C.  Furius  Cn.  f,  Brocchus  III  vir  {monet.)  auf  einem  denar, 
dessen  rückseite  eine  sella  curulis  zwischen  zwei  rutenbündeln  mit 

bellen  zeigt,  und  Cn.  Furius  Brocchus  bei  Val.  Max.  VI  1  könn- 
ten plebejer  gewesen  sein:  wenigstens  ist  den  patricischen  Furii 

der  Vorname  Gnaeus  fremd  und  ein  plebejer  ist  auch  M.  Fui'ius 
Luscus,  aed.  pl.  567  (Liv.  XXXIX  5).  —  380.  Papirius  gehört  zu 
den  plebejischen  Papirii,  welche  später  mit  den  beinamen  Turdus 

(ein  volkstribun  576)  und  Carbo  (zuei'st  ein  praetor  584)  auftreten; 
die  Carbones  gelangten  eher  zu  einem  curulischen  amt  (Cic.  episf. 

'*   wie   in   der   amtstnfel    (551  Cn.  Sei^uilius  C.  f.  P.  Jiepos);   er  oder 
sein  vater  war  zur  plebs  übergegangen,  s.  Mommsen  RF.  I  118, 
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IX  21,  wo  blosz  von  den  mit  beinamen  ausgestatteten  Papirii  die 
rede  ist).  Vivio  kann  aus  Vibio  verdorben  sein;  doch  steht  CIL. 
I  1411  Ser.  Veiviu  Sex.  f.provin  öbeit.  die  Vibii  sind  blosz  plebejer; 
der  älteste  datierbare  (um  645)  ist  ein  vici  magister  dieses  namens 
in  Capua,  CIL.  I  565.  —  381.  dasz  die  quelle  Sacraviensis  und 
Caelmnontanus  bot,  ist  selbstverständlich;  von  Stadtteilen  herge- 

nommene namen  kommen  natürlich  bei  plebejern  so  gut  wie  bei 
patriciern  vor ,  zb.  Capitolinus  auch  bei  Maelius  tr.  cons.  355.  358 
und  Scantinius  tr.  pl.  um  528,  Aventinensis  bei  Genucius  cons.  389. 
391,  Tuscivicanus  bei  Terentius,  Senator  567,  lauter  plebejern.  der 

ausdruck  Sacravienses  findet  sich  bei  Festus  s.  178*^,  27  M.  —  382. 
Priscus  scheint  ein  söhn  oder  jüngerer  verwandter  des  plebejischen 
consulartribuns  355.  358  A.  Atilius  Priscus  zu  sein;  die  Cominii 
sind,  den  consul  253  Postumus  Cominius  Auruncus  ausgenommen, 
nur  als  plebejer  bekannt;  der  älteste  datierbare  ist  L.  Cominius, 

kriegstribun  429.  —  383.  Mamertino  kann  aus  Mamercino  verdor- 
ben sein;  dieses  cognomen  kennen  wir  blosz  bei  patriciern  (den 

Aemilii,  Pinarii) ;  aber  ein  ausschlieszliches  anrecht  auf  gewisse  bei- 
namen kam  weder  den  patriciern  noch  den  plebejern  zu. 

Das  fehlen  des  einen  aedilen  379  und  383  steht,  wie  es  scheint, 
mit  dem  umstand  in  Zusammenhang,  dasz  dies  die  zwei  grenzjahre 
der  sog.  anarchie  sind,  während  die  thätigkeit  der  volkstribunen 
in  den  altern  zeiten  fast  ausschlieszlich  den  Interessen  der  plebejer 
galt,  erstreckte  sich  die  der  aedilen  vielfach  auf  die  angelegenheiten 
des  gesamtvolks ,  ganz  besonders  in  den  zeiten  vor  der  einführung 

der  curulischen  aedilität,  vgl.  Mommsen  staatsr.  11  468 — 470;  man 
kann  sich  denken,  dasz  beim  anfang  der  Spaltung  nur  wenige  für 
das  amt  geeignete  plebejer  lust  hatten  eine  thätigkeit  auszuüben, 
welche  auch  den  patriciern  zu  gute  kam,  und  dasz  sie  bei  dem 
schwächerwerden  der  Spannung  die  Verwicklungen  scheuten,  welche 
aus  der  führung  des  amtes  entspringen  konnten,  dasz  aber  trotz 
des  fehlens  von  consuln  und  quaestoren  das  Staatswesen  so  lange 
bestehen  konnte,  ist  nur  denen  schwer  gefallen  zu  glauben,  welche 
sich  von  vorn  herein  in  den  gedanken  an  eine  interpolation  hinein- 

gelebt hatten  ;  die  Unmöglichkeit  hat  bis  jetzt  niemand  mit  haltbaren 
gründen  dargethan. 

7.  Abfassungszeit,  die  für  die  republicanische  zeit  benutzte 
quelle  hat  mit  dem  j.  705  aufgehört;  dies  nimtCichorius,  nach  unserer 
ansieht  mit  recht  an ;  aber  seine  gründe  sind  nicht  ausreichend,  zu 
705  bemerkt  der  Chronograph :  hoc  usque  didatores  fuerunt  und  doch 

sind  dictaturen  auch  706—708.  709.  710  noch  vorgekommen;  hieraus 
schlieszt  Cichorius  auf  eine  andere  bedeutung  jener  worte:  sie  be- 

sagen nach  seiner  ansieht,  dasz  der  Verfasser  bis  705  einer  die  dicta- 
toren  angebenden  quelle,  aber  von  706  an  einer  andern  folge,  diesen 
sinn  können  jene  worte  nicht  ausdrücken,  und  der  Chronograph  war 
zu  unwissend ,  um  das  fehlen  von  dictatoren  zu  bemerken,  aus  dem 

'bis  hierher'  folgt,  dasz  im  sinne  desselben  Verfassers  bis  705  lauter 
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dictatoren  regiert  haben,  db.  Jahresbeamte,  welche  er  für  dictatoren 
hält,  die  richtige  erklärung  war  im  wesentlichen  schon  von  Holz- 

apfel röm.  chron.  s.  43  gegeben,  das  wort  didator  hat  bei  dem 
Chronographen  eine  besondere,  auch  bei  andern  vorkommende  be- 
deutung.  gerade  in  den  drei  dictatorjahren  421.  430.  445,  welche 
keinen  consul,  nur  einen  dictator  sahen,  schreibt  jener :  hoc  anno 
dictatores  non  fuenmt:,  die  Paschalchronik  s.  317  (und  Synkellos 

s.  491) :  Ckittiijuv  'AqppiKttvöc  'Puujuaiuuv  biKTOtTDup  TTopBrjcac  trjv  Kap- 
Xriböva  'AqppiKriv  )a€TUJVÖ)aacev ;  die  mit  der  Chronographie  von  354 
verbundene  stadtcbronik  von  334  s.  645  M.  zählt  unter  der  Über- 

schrift item  nomina  didatorum'''^  eine  reihe  von  namen  auf,  von  deren 
trägem  die  mehrzahl,  zb.  Africanus,  Nasica,  Aemilius  Paulus,  Pom- 
pejus  die  dictatur  nie  bekleidet  hat.  jenen  worten  liegt  ohne  zweifei 

der  sinn  zu  gründe ,  dasz  705  die  republicanische  magistratur  auf- 
gehört hat  zu  existieren,  aber  ausdrücklich,  wie  Holzapfel  meint, 

ausgesprochen  ist  es  nicht;  dasz  unter  didator  nicht  ein  magistrat 
des  freistaats  im  allgemeinen  zu  verstehen  ist,  beweist  der  eben  an- 

geführte text  der  jähre  421.  430.  445,  in  welchen  es  keine  consuln, 
aber  doch  magistrate  gab.  consuln  sind  gemeint,  wie  auch  Scipio, 
damals  proconsul,  uneigentlich  consul  genannt  werden  konnte  und 
die  erwähnte  siadtchronik  blosz  consuln  (und  proconsuln)  aufzählt, 
aber  nicht  consuln  schlechtweg ,  sondern  consuln  des  freistaats  sind 

gemeint,  Inhaber  des  Imperium  und  überhaupt  nach  amtsdauer,  amts- 

gewalt  und  Wirkungskreis  von  denen  der  impei'atorenzeit,  je  später 
diese  lebten,  desto  mehr  verschieden;  zur  zeit  jener  schriftsteiler 
waren  diese  nicht  viel  mehr  als  titularbeamte.  in  der  that  sind  die 

consuln  von  705  die  letzten  gewesen,  welche  selbst  republicaner  und 

in  einer  unabhängigen  versamlung  gewählt  wai-en;  aber  das  hat 
der  Chronograph  schwei'lich  gewust:  er  konnte  es  erraten,  wenn  er 
zwei  quellen  nach  einander  benutzte  und  hier  den  Übergang  zur 
zweiten  gemacht  hat. 

Dasz  zwischen  445  und  754  ein  quellenwechsel  eingetreten  ist, 
lehrt  der  umstand,  dasz  nach  705  nicht  mehr,  wie  vor  diesem  jähre 
(421.  430.  445,  s.  oben)  geschieht,  hoc  anno,  sondern  hoc  considatu 
(so  1  nach  Ch)  oder  his  consuUbus  (29  und  55  nach  Ch.)  gesagt 
wird,  auf  705/713  werden  die  grenzen  des  wechseis  durch  einen 
andern  umstand  beschränkt,  nach  705  finden  wir  neben  78  rich- 

tigen ablativen  der  dritten  declination  keinen  falschen  und  nur  einen 
einzigen  nominativ  statt  eines  ablativs,  24  nach  Ch.  Varro  st.  Varrone, 
den  man  leicht  für  einen  fluch tigkeitsfehler  ansehen  kann:  er  fällt 
bereits  in  das  gebiet  der  zweiten  quelle,  dagegen  vor  706  sind  neben 

63  richtigen  ablativen  79  teils  falsch  gebildet,  teils  durch  den  nomi- 
nativ ersetzt;  das  letzte  beisplel  ist  705  Marcello  II  et  Cruscello,  wo 

'"^   die    namenreihe   ist  stark  entstellt;   hier  bemerke  ich  nur,    dasz 
in  der  Überschrift  nach  dictatorum  das  adj.  clarorum  ausgefallen  ist  und, 
Decius  Mus  cons.  414    ausgenommen,   lauter  feldherrn  aufgezählt  wer- 

den, welche  als  consuln  oder  proconsuln  triumphiert  haben. 
Jahrbücher  für  class.  phüol.  1891  hft.  8  u.  9.  41 
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der  zweite  name  dem  Lentulus  Crus  gilt,  also  wahrscheinlich  der 
nominativ  Crus  beibehalten  war,  an  diesen  aber  der  durch  ein  ver- 

sehen wiederholte  ausgang  von  Marcello  angehängt  worden  ist/® 
der  richtige  ablativ  Caesare,  welcher  706.  708  —  710  folgt,  ist  ohne 
belang,  weil  er  auch  im  ersten  teil  an  beiden  stellen,  welche  diesen 
namen  bringen,  gefunden  wird  (664.  695).  dagegen  713.  714  lesen 
wir  richtige  ablative,  welche  zu  treffen  die  kenntnis  des  Verfassers 
nicht  ausgereicht  haben  würde:  713  Petate  von  (Antonius)  Pietas 
und  714  PoUione  von  (Asinius)  Pollio.  wie  er  vor  706  die  namen 

auf  -as  und  -io  behandelt,  ersehen  wir  aus  den  formen"  Fidenato 
(316.  317),  Fidenas  (325—385  an  sieben  stellen),  Privernas  (425), 
Laenas  (396 — 622  an  neun  stellen);  Saverrio  (450.  475),  Blasio 
(484.  497),  Caepio  (501  —  648  an  fünf  stellen),  Curio  (678),  Scipio 
(536),  Gldbrio  (687);  ein  ablativ  auf  -ate  ist  vor  706  nirgends  zu 
finden,  über  die  wenigen  auf  -ione  vgl.  abschn.  5  anm.  71.  auch  von 
den  namen  auf  -eo,  -uo  weisz  er  keinen  ablativ  zu  bilden:  er  behält 
409  Dorsuo^  507.  509  Buteo,  558  Purpureo.  dasz  seine  kenntnis 
der  spräche  sich  später  nicht  gebessert  hat,  erhellt  aus  307  nach  Ch. 
Novies  et  Constantino ,  308  Decies  et  Constantino,  346  Post  Amantio 

et  Albino,  351  Post  Sergio  et  Nigriniano;  wie  ein  Lateiner  geschrie- 
ben haben  würde,  lehrt  der  text  der  erwähnten  stadtchronik :  307 

Diocletiano  IX,  308  Diocletiano  X,  346  post  consulatum  Amanta. 
die  richtigen  ablative  hat  er  also  nach  705  (spätestens  von  713  an) 
der  zweiten  quelle  entlehnt,  und  es  ergibt  sich  hieraus,  dasz  diese 
die  namen  nicht  wie  die  vorher  benutzte  im  nominativ,  sondern  im 
ablativ  angegeben  hatte,  damit  ist  auch  die  antwort  auf  die  frage 
gefunden,  welche  sich  bei  der  betrachtung  der  vielen  verfehlten 

ablative  aufdrängen  muste,  wai'um  er  denn  trotz  seiner  schwäche 
im  latein  sich  bemüszigt  gefunden  hat  die  namen  wohl  oder  übel 
doch  im  ablativ  zu  geben :  weil  die  consulnliste  der  kaiserzeit  diesen 
casus  gewählt  hatte  und  ihr  brauch  für  ihn  und,  wie  er  glauben 
durfte,  seine  leser  als  genossen  derselben  zeit  maszgebend  war,  hielt 

er  es  für  nötig  nach  ihr  die  namen  der  'dictatoren'  umzuformen. 
Hat  demnach  die  zweite  quelle  alle  namen  im  ablativ  gegeben, 

so  enthielt  sie  nicht  mehr  namen  als  die  der  zwei  consuln  jedes 
Jahres;  hätte  sie  gleich  der  ersten  die  inhaber  aller  höhern  ämter 
verzeichnet,  so  würde  sie  sicher  wie  jene  den  nominativ  gewählt 
haben:  denn  der  ablativ  hat  nur  bei  den  consuln  einen  sinn,  weil  sie 
es  waren,  nach  denen  datiert  wurde,  weiter  ist,  wenn  der  Chrono- 

graph  sich   im   casus  und   in  der  beschränkung  auf  die  beamten, 

^^  ein  Lentulus  Cruscellio  war  unter  den  proscribierten  von  711: 
er  floh  zu  S.  Pompejus  nach  Sicilien ,  der  ihn  zum  praetor  ernannte 
(Val.  Max.  VI  7.  Appian  b.  civ.  IV  39).  man  könnte  vermuten,  dasz 
er  auf  der  vorhergehenden  oder  nachfolgenden  zeile  der  vorläge  ge- 

nannt gewesen  wäre;  der  fehler  {Cruscello  st.  Cruscellione)  würde  in  der 

beibehaltung  des  nominativs  bestehen,  vgl.  s.  649.  ''"^  auf  die  Schreib- fehler der  hss.  nehmen  wir  hier  keine  rücksieht. 
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welche  dem  jähr  seinen  namen  gaben,  nach  der  zweiten  quelle  ge- 
richtet hat,  hieraus  zu  schlieszen,  dasz  ihm  diese  auch  in  der  be- 

schränkung  ihrer  nomenclatur  auf  je  einen  einzigen  namen  zum  Vor- 
bild gedient  hat,  und  das  um  so  mehr,  als  auch  die  auswahl  dieses 

hauptnamens  ihm  oft  Schwierigkeit  machen  muste  und ,  wie  die  bei 

ihr  begangenen  fehler  beweisen,  wirklich  gemacht  hat.  dieser  um- 
stand macht  es  möglich  die  stelle  des  Übergangs  von  der  ersten  zur 

zweiten  quelle  genau  zu  bestimmen,  während  bis  705  von  jedem 
beamten  nur  ein  name  angegeben  wird,  finden  wir  in  der  fortsetzung 
hie  und  da  zwei  oder  gar  drei:  so  gleich  706  G.  Iidio  Caesare,  dann 
18  nach  Ch.  Tito  Caes.  et  Germanko  Caes.,  21  Tito  Caes.  et  Briiso 

Caes.,  31  Tiherio  Caes.,  39—41  C.  Caesare,  42.  43.  47.  51  Tito 
Claudio,  55  Nerone  Caes.,  140.  145  Aureliano  Caes.  diese  namen- 
häufung  folgt  einem  bestimmten  princip  ;  es  sind  blosz  Caesaren,  bei 
welchen  sie  stattfindet,  der  Verfasser  hat  sie  schon  vorgefunden:  er 
kannte  nicht  einmal  die  bedeutung  der  vornamenabkürzungen,  sonst 
würde  er  nicht  constant  in  Ti.  Claudius  einen  Titus  Claudius  gefun- 

den haben;  ebenso  wenig  war  ihm  L.  Aelius  Aurelius  Verus  bekannt, 
den  er  mit  kaiser  Aurelian  verwechselt,  von  Julius  Caesar  schreibt 

er  695  blosz  Caesare,  würde  also  auch  706  blosz  diesen  namen  aus- 
gewählt haben,  wenn  er  hier  noch  aus  der  ersten  quelle  geschöpft 

hätte;  jetzt  den  vollen  namen  anzugeben  veranlaszte  ihn  offenbar 

der  Vorgang  der  zweiten,  die  erste  ist,  wie  gezeigt  wurde,  min- 
destens bis  705,  spätestens  bis  712  benutzt;  nunmehr  ergibt  sich 

dasz  ihre  benutzung  bei  705  geendigt  worden  ist. 

Dasz  die  erste  quelle  auch  selbst  nicht  weiter  als  bis  705  ge- 
reicht hat,  darf  aus  den  dort  hinzugefügten  worten  hoc  usqiie  dicia- 

tores  fuerunt  geschlossen  werden,  diese  ohne  zweifei  von  Griechen 
oder  griechisch  redenden  (zu  welchen  man  wohl  auch  den  Verfasser 
unserer  liste  zu  rechnen  hat)  aufgebrachte  bezeichnung  für  beamte, 
welche  gröstenteils  consuln  waren,  setzt  voraus  dasz  den  consuln  in 
der  vorläge  ihr  amtstitel  als  den  namengebenden  beamten,  wie  in  der 

amtstafel,  nicht  beigelegt  war.  da  die  erste  quelle  auch  die  prae- 
toren,  aedilen  und  andere  beamte  angab,  so  kann  sie  auch  nicht  den 

titel  fasti  considares  oder  einen  ähnlichen  vom  consulat  hergenom- 
menen geführt  haben,  wie  das  wohl  bei  der  zweiten  quelle  der  fall 

gewesen  ist,  welche  weiter  nichts  als  eine  consulnliste  war.  die 

dictatores  reichten  so  weit  wie  die  erste  quelle  reichte:  aus  dem  auf- 
hören dieser  beim  j.  705  konnte  der  Chronograph  folgern,  dasz  dann 

keine  'dictatoren'  mehr  regiert  hätten,  mit  recht  bemerkt  Cichorius, 
es  könne  nicht  zufällig  sein,  dasz  der  Chronograph  gerade  vom  j.  706 
an  bis  715  (excl.)  nicht  wie  auszerdem  überall  den  Wochentag  und 
den  mondmonatstag  (die  epakte)  angibt,  auf  welche  der  julianische 
1  Januar  fällt,  es  gilt  diese  weglassung  zu  erklären,  beide  zusätze 
samt  einem  dritten,  dem  zeichen  des  jul.  Schaltjahrs  {B)  dienen  zur 
bestimmung  von  fastnacht,  ostern  und  pfingsten;  sie  sind  auf  den 
84  jährigen  ostercyclus  der  lateinischen  kirche  gestellt,  welcher  seiner 

41» 
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praktischen  anwendung  nach  mit  298  nachCh.  anfieng,  in  der  theorie 
aber  auch  anticipiert  wurde,  da  man  um  je  84  jähre  zurück  beliebig 
viele  cyclen  anfangen  lassen  konnte,  am  nächsten  lag  es  in  diesem 
sinne  mit  demjenigen  anzufangen,  in  welchen  Christus  geburt  und  tod 
fiel,  das  erste  jähr  also  auf  39  vor  Ch.  (4  mal  84  jähre  vor  298  nach 

Ch.)  zu  legen,  dies  geschieht  in  dem  zweiten  teil  der  liste  des  Chrono- 
graphen, wo  der  706  —  714  fehlende  zusatz  des  wochentags  und  der 

epakte  mit  715  varr.  =  39  vor  Ch.  wieder  anhebt,  die  zusätze  dieses 
teils  standen,  wie  uns  scheint,  schon  in  der  quelle:  der  Verfasser 
unserer  liste  wenigstens  war  nicht  im  stände  sie  vollständig  zu  geben ; 
dies  verrät  sich  daran,  dasz  er  den  leichtesten  der  drei  zusätze,  den 
alle  4  jähre  wiederkehrenden  julianischen  Schalttag  auch  für  709 

und  713  anmerkt,  hieraus  folgt,  dasz  die  245 — 705  hinzugesetzten 
Wochentage  und  epakten,  welche  zu  den  spätem  genau  stimmen, 
nicht  von  ihm  herrühren,  sondern  bereits  von  einem  kalender- 

verständigen''® hinzugesetzt  waren  und  zwar  von  einem,  der  die 
anticipation  der  84jährigen  ostercyclen  rückwärts  bis  mindestens 
zu  dem  543  vor  Ch.  beginnenden  fortgesetzt  hatte,  wenn  nun  der 
Chronograph  gerade  bei  705  varr.  mit  dem  zusatz  des  wochentags 

und  der  epakte  aufhört,  so  ist  dai-aus  zu  schlieszen,  dasz  die  von  bei- 
den benutzte  tafel  eben  mit  diesem  jähr  aufgehört  hatte. 
Die  abfassung  der  ersten  quelle  darf  man  hiernach  frühestens 

in  705  setzen;  vielleicht  auch  nicht  viel  später:  dem  Verfasser  lag 
es  doch  wohl  nahe  auch  die  ehrenstellen  seiner  Zeitgenossen,  zumal 

der  ihm  persönlich  bekannten  oder  befreundeten  der  mit-  und  nach- 
weit in  erinnerung  zu  bringen,  und  für  die  aufführung  so  vieler 

praetoren,  aedilen  und  anderer  nebenbeamten  konnte  er  nur  zu  einer 
zeit,  da  die  bürgerkriege  noch  nicht  den  grösten  teil  der  nobilität 
hinweggerafft  hatten,  bei  seinen  lesern  ein  interesse  voraussetzen. 

8.  Das  Jahrbuch  des  Libo.  seiner  abfassungszeit  nach 

könnte  der  annalis  des  Atticus  leicht  die  erste  quelle  des  Chrono- 
graphen gebildet  haben:  er  umfaszte  annorum septingentormn  memo- 

riam  (Cic.  or.  120),  gieng  also,  diesen  ausdruck  wörtlich  genommen, 
bis  700,  wozu  ihn  eben  die  rundheit  der  zahl  veranlaszt  haben  mochte; 
doch  könnte  er  immerhin  bis  705  gegangen  sein.  Mommsen  röm.  chron. 

s.  145  setzt  seine  abfassung  um  707,  weil  darin  auf  Ciceros  703  be- 
kannt gemachtes  werk  vom  staat  bezug  genommen  war  (Cic.  Brut.  19) 

und  dieser  in  dem  708  geschriebenen  Brutus  §  11  ff.  die  schrift  als 
eine  litterarische  neuigkeit  erwähnt,  nach  Cichorius  ist  sie  kurz  vor 
708  herausgegeben:  denn  704  kehrte  Atticus  aus  Epirus  nach  Rom 
zurück,  wo  er  mehrere  jähre  blieb,  und  die  einige  jähre  erheischen- 

den Vorstudien  konnte  er  nur  dort  machen,  wir  setzen  die  widmung 
an  Cicero  und  damit  die  herausgäbe  in  den  September  oder  october 

'^  nicht  von  dem  Verfasser  der  quelle  selbst:  denn  das  in  unserer 
liste  fehlende  consulnjahr  461  wird  auch  in  den  cyclischen  Zusätzen  als 
nicht  vorhanden  betrachtet  und  infolge  dessen  alles  von  245 — 460  hin- 

zugesetzte um  je  ein  jähr  zu  niedrig  berechnet. 
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707.  Cicero  empfieng  sie  fast  gleichzeitig  mit  einem  trostbringen- 
den schreiben  des  Brutus :  vesfris  prinmm  litteris  recreatus,  sagt  er 

Brut.  11  zu  Alticus  und  Brutus,  nie  ad  pristina  studia  revocavi; 
dieses  war  vor  ihr  angekommen:  Brut.  12  post  rerum  nostrarum  et 
communhim  gravissimos  casus  nihil  ante  epistiüam  Briiti  mihi  accidit, 
quod  vellcm  aut  quod  aliqua  ex  paiie  sollicitudines  adlevaret  meas.  es 
kam  ex  Asia  (Brut.  11),  wohin  Brutus  dem  nach  der  schlacht  des 
2  Sextilis  707  von  Zela  durch  Galatien  und  Bithynien  (&.  Alex.  78) 

zurückziehenden  dictator  bis  nach  Nikaia  in  Bithynien  entgegen- 

gereist war;  dort  hielt  er  vor  diesem  eine  rede  für  De'iotarus  (Cic. 
Brut.  21.  ad  Att.  XIV  1,  vgl.  h.  Alex.  66);  in  Athen  wurde  Caesar 
zum  1  September  erwartet  (Cic.  ad  Att.  XI  21);  in  diesem  monat 
kam  er  in  Italien  an  (Cic.  epist.  XIV  23.  24.  30).  Cicero  empfieng 
beide  Zusendungen  fern  von  Rom  [Brut.  11  ahsenti  magna  solacia 

dedistis)'^  vom  october  706  bis  in  den  September  (einst.  XIV  22)  707 
war  er  in  Brundisium  ;  am  1  october  befand  er  sich  auf  der  rückreise 
begriffen  in  Venusia,  von  wo  er  zunächst  sein  Tusculanum  aufsuchen 
wollte  (epist.  XIV  20).  hatte  der  brief  des  Brutus  erfreuend  gewirkt, 
so  brachte  die  schrift  des  Atticus  ihm  noii  modo  delectationem^  sed 

etiam  sahdem,  indem  sie  ihn  dazu  führte  im  Studium  der  groszen  Ver- 
gangenheit Roms  und  in  arbeiten ,  welche  auf  diese  bezug  nahmen, 

die  trübe  gegenwart  zu  vergessen  (Brut.  11);  in  fast  denselben 
Worten  spricht  er  das,  nur  ohne  die  schrift  zu  erwähnen,  708  in 

einem  briefe  an  Varro  aus,  ejnst.  IX  2." 
Das  Jahrbuch  des  Atticus  kann  deswegen  die  quelle  des  Chrono- 

graphen nicht  gewesen  sein,  weil  es  die  praetoren  und,  wie  man 
hinzufügen  darf,  die  aedilen  nicht  angab  (cap.  IV  4).  aber  fast  um 
dieselbe  zeit  erschien  ein  buch,  an  welches  man  bei  dieser  frage  mit 
besserm  rechte  denken  könnte,  im  j.  709  befragt  Cicero  ad  Att, 
XIII  30  seinen  freund  über  die  namen  der  zehn  mit  Mummius  608 

in  Griechenland  thätig  gewesenen  legaten  des  Senats,  um  zu  erfahren, 
ob  C.  Sempronius  Tuditanus  einer  von  ihnen  gewesen  sei;  in  Lihonis 

annali  hat  er  gefunden,  dasz  dieser  erst  14  jähre  später  praetor  ge- 
worden war,  und  Polybios  gab  ihm  keine  auskunft.  er  wiederholt 

ep.  32  die  frage  samt  dem  citat  aus  Libo  und  bezweifelt,  dasz  Tudi- 
tanus 14  jähre  vor  der  praetur  habe  legat  sein  können,  fügt  aber 

hinzu:  nisi  admodum  sero  quaestor  est  (actus,  quod  non  arbitror: 

video''°  enim  curules  magistratus  cum  legitimis  annis perfacile  cepisse\ 
endlich  ep.  33  (april  709)  billigt  er  die  Vermutung  des  Atticus, 
Tuditanus  möge  608  quaestor  oder  kriegstribun  gewesen  sein,  bittet 
aber  genaueres  in  der  schrift,  welche  die  senatusconsulte  von  608 
enthalte,  erheben  zu  lassen  und  den  Antiochus  zu  befragen,  wann 

'^  auf  das  werk  de  legibus  bezieht  sich  dort  §  5  iriodo  nohis  stet  .  . 
scribere  et  legere  noXirsiag  .  .  et  de  moribus  ac  legibus  quaerere;  der 
hauptertrag  seines  Studiums  der  altern  sprachformen  (s.  u.)  besteht 
in  den  gesetznachbildungeu  des  zweiten  und  dritten  bachs  mit  ihren 
archaismen.         ^^  wie  ep.  32  eum  video  in  Libonis  annali  praelorem  usw. 
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Tuditanus  quaestor  oder  kriegstribun  gewesen  sei.  in  dem  Jahrbuch 
des  Libo  waren  demnach  die  curulischen  beamten,  nicht  aber  die 

quaestoren  und  kriegstribunen  zu  finden;  ebenso  wenig  die  volks- 
tribunen,  Cic.  ad  Ait.  XVI  13  mihi  velini  scrihas,  quihus  censoribus 

C.  Fannius  M.  f.  trihunus  plebis  fuerit;  videor  mihi  audisse  P.  Äfri- 
cano  L.  Mummio  (varr.  612).  ein  Verzeichnis,  welches  über  die 
aedilen  herabgereicht  hätte,  gab  es  demnach  in  der  römischen  litte- 
ratur  noch  nicht;  Antiochus,  jetzt  wohl  ein  freigelassener  mit  eignem 
berd,  hatte  den  Atticus  vielleicht  bei  der  ausarbeitung  des  annalis 
unterstützt,  indem  er  aus  den  leinwandrollen  auszüge  machte,  welche 
dann  in  seinem  besitz  verblieben,  in  Libos  Jahrbuch  standen  neben 
den  curulischen  aedilen  wohl  auch  die  plebejischen :  der  weg  zur 
jDraetur  führte  die  einen  über  dieses,  die  andern  über  jenes  amt,  und 
der  unterschied  zwischen  beiden  war  ein  geringer. 

Dieser  Libo  war,  wie  Hertz  de  Livii  fragm.  part.  11  (Breslauer 
index  lect.  für  1864/65)  erwiesen  hat,  kein  anderer  als  L.  Scribonius 

Libo ,  der  706  einen  teil  der  flotte  des  Pompejus  befehligte  und  zu- 
gleich, wie  schon  705,  zwischen  diesem  und  Caesar  zu  vermitteln 

suchte;  nachher  wird  er  zuerst  714  wieder  genannt,  wo  er  an  der 
aussöhnung  seines  Schwiegersohns  S.  Pompejus  mit  Antonius,  dann 
mit  Octavian  arbeitete,  dem  er  seine  Schwester  zur  frau  gab;  720 
war  er  consul.  sein  buch  ist  vielleicht  708  erschienen,  im  j.  709 
schreibt  Cicero  ad  Att.  XIII  44  Cottam  mihi  velim  mittas;  Lihonem 
mecum  haheo  et  habueram  ante  Cascam.  die  Schriften  der  drei  Pom- 
pejaner,  welche  das  schwert  mit  der  feder  vertauscht  hatten,  waren, 
wie  es  scheint,  vor  kurzem  im  verlag  des  Atticus  erschienen,  und 
dieser  hatte  angefragt,  ob  er  der  schon  in  Ciceros  band  gelangten 
des  Casca  das  buch  des  Cotta  und,  wenn  Cicero  das  des  Libo  noch 
nicht  besitze,  auch  dieses  nachschicken  solle,  er  scheint  es  schon 

708,  in  den  letzten  monaten^'  des  Jahres  in  bänden  gehabt  zu  haben, 
ad  Att.  XII  5  Tubulum  praetorem  video  L.  Metello  Q.  Maximo  coss. 
(varr.  612).  nunc  velim,  P.  Scaevola  pontifex  maximus  quibxis  coss. 
tribuniispL:  equidem puto proximis,  Caepione  et Pompeio : praetor  enim 
P.  Furio  S.  Atilio  (618):  denn  für  die  zeit  der  praetoren  stand  ihm 
noch  709  nur  Libo  zu  geböte,  dadurch  wird  ein  angebliches  citat 

desselben  endgültig  beseitigt,  über  das  Verhältnis,  in  welchem  Cae- 
cilius  Bassus  zur  ermordung  eines  verwandten  Caesars  (geschehen 
706)  in  Syrien  stand,  gibt  Appian  b.  civ.  III  77  zwei  verschiedene 

nachrichten,  zwischen  welchen  er  die  worte  il)be  |ue'v  Tici  Tiepi  ToO 
Bdccou  bOKei,  Aißuuvi  b'  Öti  einlegt,  zu  der  zweiten  stimmt  Livius 
per.  114,  und  Perizonius  verlangt  daher  Aißio»,  Hertz  verteidigt  die 
überlieferte  lesart,  Peter  bist.  rom.  rell.  I  s.  CCCLXV  verwirft  sie, 
weil  Appian  oft  zu  Livius  stimmt  und  Dion,  der  in  mehreren  partien 

*"  wie  aus  den  werten  Cato  me  quidem  delectat ,  sed  etiam  Bassum 
Lucilium  sua  hervorgeht:  die  lobschrift  auf  Cato  Uticensis  schrieb  er  in 
der  zweiten  hälfte  des  j.  708. 
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Livius  zum  bauptführer  nimt,  ebenfalls  die  zweite  nacbricbt  bietet, 
damit  wird  wenig  bewiesen :  Livius  könnte  selbst  wieder  dem  Libo 
gefolgt  sein,  aber  in  einem  708  erschienenen  geschichtswerke  ist 

eine  geschiebte  aus  der  zeit  des  africaniscben  krieges^^  wie  diese,  die 
noch  dazu  in  Syrien  spielte,  gewis  nicht  erzählt  gewesen. 

Mit  dieser  stelle  fällt  die  einzige  stütze  der  bisherigen  annähme, 
dasz  Libo  ein  geschichtschreiber  (annalist)  gewesen  sei.  als  annalis 

stellt  sich  sein  buch^^  zu  dem  Jahrbuch,  in  welchem  Atticus  nach 
Nepos  magistratus  ordinavit:  es  war  wie  dieses  ein  Über  magistra- 

tmim (cap.  II  5)  oder  annalis  magistraiuum  (Liv.  IX  18  paginas  in 

mmalibiis  magistratinim  fastisqiie"^^  x^ercurrere  licet  consulum  dicfato- 
runique,  ijuorum  nee  virtutis  nee  fortunae  idlo  diepopidum  Romanum 

paenititit)',  der  geringe  umfang  und  die  fragmente  weisen  auf  eine 
blosze  Zeittafel  hin.  wenn  das  Jahrbuch  des  Atticus  im  besten  fall 

gleich  der  capitolinischen  amtstafel  neben  den  datumgebenden  jahres- 
beamten  (consuln,  decemvirn,  consulartribunen)  sämtliche  censoren, 
dictatoren  und  reiterobersten  genannt,  auszerdem  aber  eine  reiche 
fülle  geschichtlicher  angaben  gebracht  hat,  so  dürfen  wir  in  dem  des 

Libo,  da  es,  gleich  jenem  in  einem  einzigen  volumen  bestehend,  un- 
gefähr denselben  umfang  hatte,  aber  zu  den  erwähnten  beamten  noch 

die  grosze  menge  der  praetoren,  aedilen  ua.  hinzufügte,  nicht  so  viele 
und  blosz  ganz  kurze  notizen  geschichtlichen  inhalts  suchen,  so  dasz 

es  auch  ia  dieser  beziehung  die  für  die  quelle  des  Chronographen  ver- 
mutete einrichtung  hatte. 

In  dem  brief  an  Papirius  Paetus  weist  Cicero  epist.  IX  21  seinem 
freunde,  der  alle  Papirier  für  plebejer  hält,  aus  den  fasten  nach,  dasz 
die  Mugillani,  Crassi,  Cursores,  Masones  zu  den  patriciern  gehört 
haben:  nach  L.Mugillanus,  cons.  312  (varr.  311)  und  vor  L. Cursor, 

dict.  415  (varr.  414)  hätten  13  Papisii  die  sella  curulis  eingenom- 
men ;  der  erste  Maso  habe  es  nur  zum  aedilen  gebracht,  dem  Jahr- 

buch des  Atticus  verdankt  er  sein  wissen  nicht:  dagegen  spricht 

schon  die  eigentümliche  gründungsepoche  ol.  6,  2  =  754  vor  Ch. ; 
Atticus  bestimmte  sie  so  wie  Varro  und  stellte  auch  dasselbe  con- 
sulat  wie  jener  auf  das  stadtjahr  514  (Cic.  BnU.  72).    das  einzige 

^2  Caesar  landete  in  Africa  am  28  December  707  und  verliesz  es  am 
13  lunius  708.  ^^  eine  von  den  wertlosen  liss.  des  Graevius  fügt  Cic. 
ad  AU.  XIII  30  secundo  nach  in  Libonis  annali  hinzu,  ohne  Zweifel  die 

conjectur  eines  gelehrten  Schreibers.  ^*  Mominsen  röm.  chron.  s.  208 
(dem  Weissenboru  ua.  folgen)  verlangt  in  afinalibus  magistratuumque  fastis, 
weil  annales  magistraiuum  unverständlich  sei  und  zu  fasti  eine  nähere 
bestiramung  erwartet  werde,  das  zweite  bestreiten  wir,  denn  fasli  als 
beamtenliste  ist  mit  fasti  consulares  oder  consulum  gleichbedeutend  (nach 
Mommsen  selbst  wurden  den  kalendern  [fasti}  nur  consulnlisten  ange- 

hängt) und  steht  häufiger  ohne  diesen  zusatz  als  mit  ihm;  annales  aber 
ist  nur  dann  unverständlich,  wenn  man  (ohne  not)  ein  annalenwerk 

darunter  versteht,  pagina  bezeichnet  kot'  etoxnv  die  seite  oder  columne 
einer  beamtenliste;  diese  konnte  man  'durcheilen',  um  auf  jeder  seite 
grosze  feldherrn  zu  finden ,  nicht  aber  ein  erzählendes  geschichtswerk. 
welches  oft  einem  einzigen  solchen  manne  mehrere  seiten  widmen  muste, 
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werk,  welches  die  inhaber  aller  curulischen  ämter  verzeichnete,  war 
das  des  Libo,  welches  Cicero  708  und  709  in  diesem  betreff  benutzt 
hat.  das  datixm  des  briefes  ist  nicht  bekannt;  aber  von  den  andern 

an  Paetus  gerichteten  (epist.  IX  15  —  26)  sind  die  meisten  datier- 
baren {ep.  IX  15.  20.  23.  26)  im  j.  708,  einer  (IX  24)  711,  nur 

ep.  IX  25  vor  dem  erscheinen  des  Libonischen  buches,  nemlich  704'' 
geschrieben,  die  gründungsepoche  ol.  6,  2  erklärt  sich,  da  die  Ursache 
der  abweichung  von  der  varronischen  vor  312  (311)  zu  suchen  ist, 
daraus,  dasz  entweder  den  decemvirn  3  (statt  wie  bei  Varro  2)  oder 
den  königen  245  st.  244  jähre  gegeben  sind,  man  könnte  aus 
chron.  304  Sdbino  Uly  bezüglich  auf  Appius  Claudius  im  zweiten 
decemvirat,  schlieszen,  dasz  in  der  quelle  drei  decemvirnjahre  ge- 

nannt waren  und  das  zweite,  weil  es  dieselben  namen  und  dieselbe 

abfolge  der  decemvirn  lieferte  wie  das  dritte,  infolge  dieser  Über- 
einstimmung ausgefallen  sei  (auch  das  j.  461  fehlt,  indem  Cursore 

et  Maximo  vor  Curgis  et  Scevola  ausfiel),  dann  müste  jedoch  der 
andere  decemvir  (Vibulanus)  eine  iterationsziffer  (II)  haben,  die  ihm 
aber  nicht  beigegeben  ist;  die  ziffer  ZZT  stammt  wohl  nur  von  einem 

abschreiber,  welcher  die  richtige  (77)  misverstanden  hat.  die  jahr- 
summe 245  für  die  könige  ergibt  sich  aus  den  einzelnen  königs- 

zahlen  nach  den  Verbesserungen  Mommsens  in  der  mit  dem  Chrono- 
graphen eng  verbundenen  stadtchronik  von  334  (s.  645  M.) ;  als 

durchschnittliche  generationsdauer  35  jähre  vorausgesetzt,  erhielt 
man  für  die  sieben  könige  245.  ohne  die  eigentlichen  königszahlen 
zu  ändern  kann  man  statt  244  diese  summe  auch  dadurch  gewonnen 
haben,  dasz  man  die  500  tage  des  Interregnum  nach  Romulus  (Liv. 
117,  vgl.Vopiscus  Tac.  1)  mit  dem  fast  dreimonatlichen  überschusz 
seiner  regierungsjahre  (21  april  Jahrestag  des  antritts,  7  juli  sein 
todestag)  verband  und  so  zwei  jähre  für  das  Interregnum  erhielt, 

auf  welches  gewöhnlich  eines  gerechnet  wird.^^ 
Dieselbe  rücksichtnahme  auf  die  ursprünglichen  wortformen 

wie  im  brief  an  Paetus  (cap.  I  5)  und  in  den  Gesetzen  (s.  645)  zeigt 
Cicero  im  Orator  (herausgegeben  um  anfang  709)  §  153  DueUium 
cum  qtii  Poenos  classe  devicit  Bellium  nominaverunt ,  cum  siipcriores 
appeJlati  essent  semper  Duellii .  .  quo  modo  enim  vester  (dh.  Servilius) 
Äxilla  Ala  (actus  est  nisi  fuga  Utterae  vastioris?  von  Atticus  ist  ein 
besonderes  Interesse  für  die  Sprachgeschichte  nicht  bekannt,  ebenso 
wenig  von  den  annalisten:  Cincius  und  Piso  haben  infolge  dessen 
den  Ursprung  des  namens  Ahala  oder  Ala  verkannt  (cap.  I  4),  und 

das  jahi'buch  des  Atticus  rühmt  Cicero  ao.  §  120  nur  als  ein  gutes 
hilfsmittel  zur  Verwertung  der  politischen  geschichte  in  reden,  da- 

gegen Libo  huldigte  auch  -solchen  studien;  das  schlieszt  Hertz  ao. 
daraus,  dasz  ihm  Varro  ein  grammatisches  werk  gewidmet  hat,  Ma- 

'^  in  Cilicien.    dort  würde  Cicero  schwerlieh  das  materiell  zum  21n 
brief  zu   geböte    gestanden   haben.  ^^   auch  Leon  Grammatikos  bei 
Gramer  aneed.  Par.  II  35  und  Theodosios  von  Melitene  s.  31  geben  den 
königen  245  Jahre,  vgl.  Geizer  Julius  Africanus  I  223. 
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crobius  Sat.  III  18  terentinae  a  tereno,  quod  est  Sabinorum  Vmgua 
molle ,  imde  Terentios  quoque  dictos  putat  Varro  ad  Lihonem  primo ; 
bestätigt  wird  es  durch  Ciceros  brief  an  Paetus.  ähnliches  gilt  von 
der  quelle  des  Chronographen:  zu  den  in  abschn.  1  citierten  älteren 
namensformen  kommen  noch  561  Termo  (vgl.  691  Turmo)  und  516. 
541.  577  Gracco.  die  mehrzahl  derselben  ist  freilich  (zumeist  wohl 
schon  vor  354  nach  Ch.)  von  den  abschreibern  modernisiert  worden  : 
die  aspiration  zeigen  folgende  namen:  591  Gracchus,  379  Bacchus, 
309.  415.  427.  434  Philo,  591  Thahia  {et  haina)  und  beständig 
Pulchcr,  Cethegus,  Matho,  Philippus,  Tamphllus.  schon  deshalb  dürfte 
es  nicht  wundern,  wenn  der  berühmte  Duilius  jene  nebenform  494 
{Duütio)  nicht  führt;  dasz  jedoch  beide  auf  ihn  angewendet  wurden, 
lehrt  der  Sprachgebrauch  der  andern  Schriftsteller,  und  das  wird  auch 
von  Cicero  in  dem  gegensatz  semper  vorausgesetzt;  die  quelle  des 
Chronographen  kann  beide  namen  angeführt  haben,  dafür  finden 

wir,  auf  einen  altern  Duilius*'' bezüglich ,  418  hella,  was  offenbar 
nicht  aus  ducUio,  sondern  aus  hellio  hervorgegangen  ist:  in  der  halb- 
unciale  (saec.  V  fif.)  und  in  der  altern  minuskel  (saec.  VIII  flf.)  sieht 
h  einem  &  gleich,  dessen  ring  unten  eine  kleine  Öffnung  hat;  in  der 

Merovingerschrift  hat  das  6  selbst  diese  gestalt,  und  das  h  unter- 
scheidet sich  von  ihm  in  anderer  weise.®-  zum  letzten  buchstaben 

von  hella  vgl.  abschn.  5;  io  ist  oft  in  o  übergegangen,  s.  787  Vitello, 
589.  667.  678.  679  Octavo,  375  Allino,  Q32  Fanno,  auch  471  Calvo 

und  590  Longo  (st.  Long'mo,  Longto,  vgl.  425  Declao  st.  Deciano). 
Cicero  beschränkt  zwar  die  anwendung  jener  nebenform  auf  den  be- 

rühmten Duilius;  doch  kann  sie  ihm  bei  dem  418  genannten  leicht 
entgangen  sein;  auszer  dem  decemvir  304  und  dem  consulartribun 
355  kamen  sicher  noch  mehr  Duilii  bei  Libo  vor.  ob  man  in  dem 

seltsamen  Pelos  des  Chronographen  272.  273,  welches  an  der  einen 
von  beiden  stellen  durch  einen  dittographischen  fehler  eingedrungen 

ist,  die  ältere  nominativendung  -os  (st.  -ns)  suchen  darf,  lassen  wir 
dahingestellt:  272  ist  (C  Iidius)  Iidus  gemeint,  ein  oft  entstellter 
beiname;  273  {Sp.  Furius)  Medidllnus  Fusus.  hier  müste  man  ein 
drittes  cognomen  Pilus  {dh..Philus)  oder  Pacilus  (mittelglied  Paeüus) 
annehmen,  dort  das  mittelglied  Pidus]  der  Übergang  von  i  in  e  war 
ebenso  leicht  wie  der  von  u  in  e. 

s^  Quintilian  I  4,  15  eadem  fecit  ex  duello  bellum,  unde  Duellios  quidam 
dicere  Bellios  ausi  hat  mehr  als  einen  Duilius  im  äuge;  Cicero  unter- 

scheidet sicli  von  ihm  auch  darin,  dasz  er  duellum,  bellum  zwar  erwähnt, 
aber  nicht  mit  Duellius,  BelHus  in  etymologischen  Zusammenhang  bringt, 
überhaupt  ist  Quintilian  hier  nicht  von  Cicero  abhängig:  er  führt  einen 
andern  gedanken  aus  und  gibt  demgemäsz  auch  (von  den  angeführten 
abgesehen)  andere  belege,  zb.  die  bemerkung:  Valesii  et  Fusii  in  Falerios 
Furiosque  venerunt  (vgl.  cap.  I  5).  ̂ ®  aus  der  gestalt,  welche  das  h  in 
der  capitalschrift  hat,  erklären  sich  die  fehler  629  Kypseo  (st,  Hypsaeo), 
646  Kotensio  (st.  Hortensio),  TllKirtio,  886  Kibero,  905  Komidlo,  919 
Kerenniano,  785  Akenobarbo  =  738  Kenobarbo  =  722  Kenobulbo  (im  Am- 

brosianus des  Plautus  ist  bekanntlich  statt  h  immer  k  geschrieben). 
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VI.  Glaubwürdigkeit  der  linnenrollen. 

1.  Quelle  der  amtstafel.  die  Übereinstimmungen  mit  der 
quelle  des  Chronographen,  welche  die  amtliche  consulntafel  trotz  der 
Verschiedenheit  ihrer  redaction  zeigt,  lassen  sich,  weil  sie  nirgends 
in  fehlem  bestehen,  nur  daraus  erklären,  dasz  beiden  redactionen 
die  besten  quellen  vorgelegen  haben,  von  der  amtstafel  ist  früher 
mit  gutem  grund  als  selbstverständlich  vorausgesetzt  worden ,  dasz 
ihr  die  amtlichen  von  jähr  zu  jähr  gemachten  aufzeichnungen  zu 
gründe  liegen,  das  gleiche  ist  aber  auch  von  dem  Vorgänger  des 
Chronographen  (und,  falls  er  nicht  mit  Libo  identisch  sein  sollte, 
auch  von  diesem)  anzunehmen :  die  beibehaltung  der  altern  namens- 
formen,  ferner  die  aufführung  der  aedilen,  von  welchen  nach  der 
correspondenz  Ciceros  mit  Atticus  zu  schlieszen  im  j.  709  noch  kein 
fortlaufendes  Verzeichnis  veröffentlicht  war,  und  die  wahrscheinlich 
von  keinem  annalisten  in  solcher  Vollständigkeit  gelieferte  angäbe 
der  beinamen  läszt  schlieszen,  dasz  er  die  zeitgenössischen  Stamm- 

rollen ausgezogen  hat.  dies  waren  die  lihri  lintei.  sie  bilden  bei 

Livius  und  Dionysios  die  höchste  instanz  in  Sachen  der  ämter- 
besetzung;  von  den  holztafeln  des  oberpontifex,  deren  inhalt  um  630 

in  den  'groszen  annalen'  veröffentlicht  wurde,  ist  bei  solchen  fragen 
keine  rede,  obgleich  Dionysios  ihren  hohen  wert  keineswegs  ver- 

kannte: er  weisz  (I  73),  dasz  sie  für  die  Jahresgeschichte  selbst  die 
hauptgrundlage  sämtlicher  annalenwerke  gebildet  haben  und  ebenso 

heilig  gehalten  wurden  wie  die  linnenschriften.  der  Danielsche  scho- 
liast  zu  Äen.  I  373  tdbulam  dealhatam  quotannis  pontifex  maximus 

häbuit,  in  qua praescriptis  consulum  nomintbus  et  aliorum  magi- 
stratuum  digna  memoratu  notare  consuerat  hat,  wenn  nicht  aut  alio- 

rum zu  lesen  ist,  seine  quelle  misverständlich  wiedergegeben  und 
von  jeder  einzelnen  tafel  ausgesagt,  was  von  ihnen  wohl  insgesamt 
gemeldet  war,  dasz  an  der  spitze  abwechselnd  consuln  und  andere 
magistrate  (decemvirn ,  consulartribunen ,  dictatoren)  gestanden 
hatten;  hätte  der  pontifex  auch  die  angäbe  der  zur  zeit  regierenden 
beamten  für  wissenswert  gehalten,  so  würde  er  neben  den  consuln 

nicht  blosz  'andere'  sondern 'die  andern'  beamten  angegeben  haben; 
diese  waren  aber,  wenn  überhaupt ^^,  schon  am  ende  der  voi'her- 
gehenden  tafel  bei  der  geschichte  ihrer  wähl  angemerkt,  nötig  war, 
zur  Unterscheidung  der  jahrestafeln  von  einander,  das  datum,  also 
die  namen  der  consuln  oder  andern  beamten,  nach  welchen  datiert 
wurde. 

Die  autorität  der  leinwandschriften  ist  durch  die  kritik,  welche 
Mommsen  röm.  chron.  s.  93  ff.  an  einer  angäbe  derselben  geübt  hat, 
in  solchen  miscredit  geraten,  dasz  ein  versuch  sie  zu  verteidigen  ver- 

wegen erscheinen  könnte ;  die  anzuführenden  thatsachen  werden  ihn 
jedoch  vollauf  rechtfertigen. 

^*   soweit   sie  vom  volk   gewählt  wurden,   muste   oder  konnte  jeder 
bürg'er  sie  selbst  wissen. 
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2.  Die  verdachtgründe,  nach  Livius  IV  7  haben  im  j.  310 
(drei)  consulartribunen  und,  als  sie  im  dritten  monat  wegen  fehler- 

hafter wähl  abdankten,  consuln  regiert;  diese  stehen  indes,  fügt  er 
hinzu,  weder  in  den  ältesten  annalen  (oder  altern,  in  annalibus 

pi'iscis)  noch  in  den  beamtentafeln  {in  libris  magistratuum) ;  nur 
Licinius  Macer  bezeugt,  dasz  sie  sich  im  bundesvertrag  mit  Ardea 
und  in  den  leinwandschriften  gefunden  haben.  Dionysios,  der  über 
eine  reichere  litteratur  verfügt ,  gibt  XI  63  dieselbe  darstellung  wie 

Livius  und  bemerkt:  'in  den  meisten  annalen  (oder  Jahrbüchern, 
XPOVOYpctqpiaic)  stehen  teils  blosz  die  consulartribunen  teils  blosz 
die  consuln,  in  wenigen  beide  collegien;  diesen  stimmen  wir  bei,  im 
vertrauen  auf  das  zeugnis  der  in  besonderm  verschlusz  gehaltenen 

heiligen  bücher.'  dieses  zeugnis  hat  Dionysios ,  wie  längst  erkannt, 
bei  Licinius  Macer  gefunden.®"  Mommsen  ao.  s.  94  verwirft  es  aus 
zwei  gründen:  die  ältere  republik  habe  weder  derartige  abdicationen 
wegen  fehlerhafter  wähl  noch  ersatzcollegien  gekannt,  was  er  des 
weitern  als  unverzeihliche  lügen  und  betrügereien  des  Licinius  Macer 
bezeichnet:  den  bericht  von  den  nebenumständen  der  abdication,  die 
berufung  auf  die  leinwandschriften,  die  erzählung  vom  Ursprung  der 
censur  im  nächsten  jähre,  verdammt  er  nicht  mit  gründen,  welche  in 
ihnen  selbst  liegen,  sondern  lediglich  deshalb,  weil  sie  mit  dem  be- 

richt von  der  abdankung  und  suffection  zusammenhängen,  ist  dies 
richtig,  so  verdienen  natürlich  auch  die  andern  citate  aus  den  lein- 

wandschriften kein  vertrauen :  denn  Livius  hat  auch  sie  dem  Macer 
entlehnt. 

Von  den  zwei  gründen  beruht  der  die  abdication  betreffende 
auf  einem  gedächtnisfehler;  beweise  für  die  behauptung,  dasz  sie  auf 
grund  eines  wahlfehlers  in  der  altern  republik  nicht  vorgekommen 
sei,  hat  Mommsen  nicht  beigebracht,  auch  nicht  angegeben,  wo  oder 
von  wem  das  bewiesen  worden  sei.  in  Wirklichkeit  hat  weder,  so- 

weit meine  kenntnis  reicht,  ein  anderer  noch  anderswo  er  selbst  das 
behauptet;  ja  in  demselben  buch  (chron.  s.  82)  erkennt  er  solche 
abdicationen  für  die  ältere  zeit,  zb.  für  357  (Liv.  V  17)  ausdrück- 

lich an,  und  staatsr.  II  113  (vgl.  604)  citiert  er  abdankung  wegen 
wahlfehlers  von  dictatoren  386.  417.  420.  427.  433.  537,  von  cen- 
soren  374.  523,  von  consuln  592,  von  consulartribunen  310  (also 
eben  unsern  fall)  und  357,  ja  zuletzt  vermutet  er  mit  Rubino,  dasz 
in  allen  fällen,  wo  auszerordentliche  abdication  gefordert  wurde,  ein 
mehr  oder  minder  positiv  definiertes  vitium  das  motiv  oder  doch 
wenigstens  der  vorwand  gewesen  sei. 

^°  darum  läszt  sich  auch  das  teriio  mense  des  Livius  nicht  auf  ein 
bestimmtes  kalenderdatum  umsetzen,  welches  bei  Macer  gestanden  hätte: 
denn  Dionysios  hat  sicher  nicht  durch  Zählung  vom  amtsneujahr,  dem 
13  december  bis  dahin  den  7.Sn  tag  gewonnen,  sondern  diese  zahl  bei 
Macer  vorgefunden;  Livius  hat  also  ihren  ausdruck  durch  Umsetzung  in 
monatszählung  vereiufacht.  es  kann  ebensowohl  der  vierte  tag  des 
Schaltmonats  wie  der  27  (nicht  28)  februar  gewesen  sein. 
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Nicht  viel  anders  verhält  es  sich  mit  dem  zweiten  grund,  für 
welchen  Mommsen  auf  s.  82  seines  buches  verweist,  dort  behauptet 
er  keineswegs,  dasz  in  der  altern  zeit  die  suflfection  ganzer  collegien 
gar  nicht,  sondern  nur  dasz  sie  in  derregel  nicht  stattgefunden  habe; 
ausnahmen  hätten  gemacht  werden  können ,  wenn  das  vor  der  zeit 
abgetretene  collegium  nur  kurze  zeit  regiert  hatte;  in  erwägung 
kommen  hierbei  die  fälle  von  303.  361.  592  und  der  unsrige.  für 
das  älteste  sichere  beispiel  hält  er  das  von  592;  die  drei  frühern 
weist  er  als  zweifelhaft  ab,  erklärt  aber  ausdrücklich,  es  sei  nicht 
abzusehen,  was  auch  in  andern  fällen  vorzeitiger  erledigung  als  dem 
von  592  staatsrechtlich  einem  solchen  verfahren  entgegengestanden 
haben  solle,  aus  vs^elchem  gründe  verwirft  er  nun  unsern  fall?  blosz 
deswegen,  weil  er  auf  s.  93  nachgewiesen  habe,  dasz  er  erdichtet  sei. 
dieser  nachweis  beruht  aber  eben  auf  dem  schon  besprochenen  ge- 

dächtnisfehler, hätte  er  diesen  nicht  begangen ,  so  würde  er  seiner 

eignen  theorie  zufolge  gegen  die  sufifection  von  310  nichts  einzu- 
wenden gehabt  haben,  und  wir  sind  demnach  berechtigt  das  über 

die  citate  des  Macer  aus  den  leinwandrollen  verhängte  verdammungs- 
urteil  im  sinne  des  verurteilenden  richters  selbst  für  grundlos  zu 
erklären. 

3.  Positive  gründe  für  die  echtheit.  die  namen  der 
nachgewählten  consuln  standen  auch  in  dem  vertrag  mit  Ardea,  ihre 
echtheit  war  also  zwiefach  verbürgt.  Mommsen  vermutet,  der  ver- 

trag habe  zwei  consulartribunen  von  338,  M.  Papirius  Mugillanus 
und  A.  Sempronius  Atratinus  genannt  und  ihnen  den  titel  praetor 
gegeben,  welcher  den  Zeugnissen  zufolge  anfangs  den  consuln  zukam, 
in  der  Urkunde  vom  nagelschlag  aus  245  oder  247  aber  (Liv.  VII  3 
praetor  maximus)  auf  alle  beamte  angewendet  wird,  eben  deswegen 
ist  es  aber  unwahrscheinlich,  dasz  dieser  unbestimmte,  mit  ma^i- 
s/ra^tfs  gleichbedeutende  ausdruck  in  dem  vertrag  angewendet  woi-den 
sei :  die  in  einem  solchen  angeführten  Vertreter  des  Staates  müssen 
für  den  fall  streitiger  auslegungen  identificiert  werden  können  und 
deswegen  ihren  eigentlichen  titel  erhalten :  wären  in  dem  vertrag 
blosz  zwei,  nicht  alle  vier  tribunen  des  j.  338  genannt  gewesen,  so 
würde  dies  voraussetzen,  dasz  sie  es  waren,  welche  ihn  abgeschlossen 
hatten,  sie  hätten  also  genau  bezeichnet  werden  müssen,  der  titel 
praetor  war  überdies  schon  305  für  die  consuln  abgeschafft  (Zonaras 
VII  19),  und  die  inschrift  des  Cossus,  in  welcher  Augustus  den 
consulntitel  las,  wurde  mindestens  10  jähre  vor  338  verfaszt.  wären 
die  consuln  von  310  auf  grund  jenes  Vertrags  erdichtet  und  dieser 
in  Wahrheit  erst  338  geschlossen  worden,  so  müsten  jene  auch  die 
Vornamen  der  zwei  consulartribunen  führen;  aber  beide  heiszen 
Lucius,  dasz  der  vertrag  nicht  338,  sondern  310  errichtet  worden 
ist,  lehrt  die  geschichte  selbst:  338  konnte  Ardea  keinen  bund  mit 
Eom  schlieszen,  weil  es  seit  312  schon  colonie  war;  308  und  309 
stand  es  auf  dem  kriegsfusz  mit  Rom,  311  existierte  der  vertrag  schon 
(Liv.  IV  8),  er  ist  also  310  geschlossen  worden  (röm.  stadtaera  s.41). 
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Die  nachgewählten  consuln  standen  nicht  blosz  bei  Licinius 
Macer,  sondern  bei  allen  zu  310  von  Livius  benutzten  Jüngern  anna- 
listen®':  sie  fehlten  blosz  in  priscis  annalibus,  dh.  bei  Fabius  Pictor; 
ob  auch  bei  Piso,  der  weder  zu  den  ältesten  noch  zu  den  Jüngern 
gehört  und  Liv.  X  9  nur  vetustior  annalmm  audor  genannt  wird, 
steht  dahin,  die  zwei  ältesten  glitten  über  die  frühern  zeiten  flüchtig 
hinweg,  ausführlich  nur  die  eigne  zeit  (Dionysios  I  6)  und,  wie  die 

fragmente  lehren,  die  nach  ihrem  urteil  interessantesten  altern  Vor- 
gänge behandelnd;  erst  allmählich  wurde  die  annalistik  reichhaltiger, 

bis  endlich  fast  jedes  jähr  mit  einem  Inhalt  ausgestattet  war;  so 

konnte  es  kommen,  dasz  oft  von  einem  jähre  blosz  die  namengeben- 
den beamten  angeführt  wurden:  Liv.  IV  20  inbelle  triennium  fuit, 

adeo  ui  quidam  annales  velut  funesti  nihil  praeter  nomina  consulum 

suggerant.  in  solchen  fällen  mag  man  sich,  wo  eine  suffection  statt- 
gefunden hatte,  auch  mit  der  angäbe  der  zuerst  regierenden  beamten 

begnügt  haben ;  umgekehrt  kann,  wer  ohne  eigentliche  erzählung  blosz 
den  vertrag  mit  Ardea  notierte,  sich  auf  die  nennung  der  consuln 
beschränkt  haben;  die  beamtenverzeichnisse  nannten,  je  nachdem 
sie  kurz  oder  ausführlich  waren,  entweder  die  consulartribunen  als 
die  zuerst  gewählten  und  weil  dieses  amt  310  ins  leben  trat,  oder 
beide  collegien.  mit  notwendigkeit  ist  aber  aus  Livius  zu  schlieszen, 
dasz  ihm  auszer  Macer  mindestens  noch  Antias  die  consuln  geliefert 
hatte  (cap.  II  5  anm.  23),  bestätigt  wird  dies  durch  die  jetzt  in  den 
text  aufgenommene  lesart  der  besten  hs.,  des  palimpsest  von  Verona 

Liv.  IV  7  Licinius  Macer  auctor  est  etiam  (vulgo  et)  in  foedere  Ar- 
deatino  et  in  linteis  libris  ad  Monetae  ea  inventa ;  die  namen  der  con- 

suln hatte  hiernach  schon  mindestens  6in  Vorgänger  des  Macer  ge- 
nannt (vgl.abschn.4),  und  Mommsen  selbst  modificiert  staatsr.  II323 

seine  ansieht  über  den  urheber  der  vermeintlichen  fälschung,  durch 
welche  die  erste  censur  311  gesetzt  sei:  er  brauche  nicht  älter  zu 
sein  als  Antias  und  Macer.  standen  sie  schon  bei  Antias ,  der  nach 

allgemeinem  und  wohl  auch  nach  Mommsens  urteil  vor  Macer  ge- 
schrieben hat,  so  ist  wenigstens  letzterer  von  jeder  schuld  entlastet. 

Entgegen  der  einstimmigen  Überlieferung,  nach  welcher  die 
ert-ten  eine  besondere  behörde  bildenden  censoren  311  ins  amt  ge- 

treten sind  und  dieses  ohne  Unterbrechung  bis  zum  antritt  der  nach- 
folger  fortgeführt,  320  aber  seine  dauer  gesetzlich  auf  l'/j  jähre 
beschränkt  wurde,  läszt  es  Mommsen  erst  319  ins  leben  treten,  so 
dasz  die  beschränkte  dauer  ihm  von  anfang  an  eigen  gewesen  wäre, 
den  entscheidenden  grund  für  diese  Vermutung  findet  er  blosz  in  der 
angeblichen  fälschung  der  geschichte  des  j,  310;  nebenbei  verweist 
er  darauf,  dasz  das  amtslocal  der  censoren  späterer  zeit  319  für  sie 
eingerichtet  worden  ist,  und  findet  es  anstöszig,  dasz  die  dauer  der 

ersten  censuren  auf  5 ,  nicht  4  jähre  bestimmt  wird,    auf  das  amts- 

^'  auch  Cicero  epist.  IX  21  (dh.  Libo)  nennt  den  L,  Papirius  Mugil- 
lanus  als  consul  310. 
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local  kommt  offenbar  gar  nichts  an :  die  ersten  besondern  censoren 
haben  ohne  zweifei  das  von  ihren  Vorgängern,  den  consuln  welche 
den  census  hielten,  überkommene  beibehalten;  und  die  angäbe  über 
die  dauer  jener  censuren  findet  sich  bei  Livius  gar  nicht  in  der  ge- 
schichte  des  j.  311,  sondern  unter  320  und  444  (Liv.  IV  24.  IX  33), 
auszerdem  bei  Zonaras  VII  19:  hätte  der  angebliche  falscher  an  die 

fünfjährigkeit  geglaubt,  so  würde  er  die  erste  censur  nicht  311,  son- 
dern 309  oder  314,  zehn  oder  fünf  jähre  vor  319  angebracht  haben, 

dasz  das  Intervall  zwischen  zwei  lustren  ursprünglich  und  eigent- 
lich vierjährig  war,  hat  Mommsen  chron.  s.  164.  staatsr.  II  330  ff. 

zu  hoher  Wahrscheinlichkeit  gebracht;  demgemäsz  müssen  auch  die 
ersten,  ohne  Zwischenzeit  auf  einander  folgenden  censuren  vierjährig 
gewesen  sein  ;  wenn  Appius  Claudius,  der  im  j.  442  censor  geworden, 
statt  444  das  amt  niederzulegen  es  bis  zum  ablauf  seiner  ursprüng- 

lichen dauer  447  fortgeführt  hat,  so  folgt  daraus,  wie  Mommsen 
staatsr.  II  333  erinnert,  keineswegs  dasz  er  es  5  jähre  lang  bekleidet 
hat:  denn  445  war  ein  dictatorjahr.  er  übernahm  die  censur  1—5 

monate  vor  ablauf  von  442:  denn  die  l'/o  jähre  giengen  erst  444 
zu  ende;  das  dictatorjahr  445  dauerte  ungefähr  4  monate,  vom  hoch- 
sommer  bis  zum  1  december  (gang  des  altröm.  kal.  s.  46),  und  Ap- 

pius trat  447  ab;  das  ergibt  4,  nicht  5  volle  jähre,  diesem  postulat 
entspricht  das  anfangsdatum  311;  von  da  sind  zweimal  4  jähre  bis 
319;  die  zweiten  censoren,  die  mit  vielen  andern  bei  Livius  fehlen, 

sind  demnach  315  ins  amt  getreten,  und  sein  bericht  über  310 — 311 
erweist  sich  auch  hier  als  zuverlässig,  die  gute  desselben  bewährt 

sich  in  ähnlicher  weise  auch  noch  in  einem  andern  punkte,  von  wel- 
chem im  folgenden  abschnitt  zu  reden  ist. 

4.  Widerspruch  bei  Livius.  dasz  die  censur  von  311  nur 
erfunden  sei,  um  das  erfundene  consulat  von  310  zu  ergänzen,  sagt 
Livius  IV  8,  7,  wie  Mommsen  röm.  chron.  s.  96  behauptet,  so  ziem- 

lich geradezu  in  den  Worten  Papirium  Semxjroniumque ,  quorum  de 
consulatu  duhitähatur ,  ut  eo  maglstratu  parum  solidum  consulatum 
explerent,  censui  agcndo  populus  suffragiis  praefecit]  in  demselben 

sinne  sagt  er  staatsr.  Tl  324,  es  sei  wohl  unmöglich  beide  aufstel- 
lungen  naiver  der  connexen  fälschung  zu  zeihen,  das  liesze  sich 
allenfalls  hören ,  wenn  Livius  duhitatur  geschrieben  hätte ;  aber  die 
beste  textüberlieferung,  der  auch  Mommsen  folgt,  gibt  duhitabatur, 
womit  doch  angezeigt  wird,  dasz  der  zweifei  oder  das  unsichere 
schwanken  jetzt  nicht  mehr  besteht,  die  worte  quorum  .  .  duhita- 
hatiir  enthalten  weiter  nichts  als  eine  zur  sache  gehörige  rückver- 
weisung  auf  die  geschichte  von  310  und  den  durch  Macer  veranlaszten 
excurs;  die  naivetät  wäre  auch  gar  zu  stark,  als  dasz  man  sie  einem 
verständigen  Schriftsteller  zutrauen  dürfte,  noch  ärger  würde  sie 

sein,  wenn  Livius,  wie  Weissenborn  meint,  geglaubt  hätte,  ersatz- 
consuln  hätten  als  solche  ansprach  auf  ein  ganzes  jähr  gehabt:  zu 
Livius  zeit  gab  es  fast  in  jedem  jähre  consules  su/fecti.  die  worte  ut 
eo  magistratu  parum  solidum  consulatum  explerent  haben  die  nötige 
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erklärung  noch  nicht  gefunden,  der  ältere,  bis  zur  einführung  eines 
festen  amtsneujahrs  herschende  brauch,  kraft  dessen  bei  vorzeitigem 
abgang  der  consuln  ihre  nachfolger  gewöhnlich  nicht  den  rest  des 
alten  amtsjahres,  sondern  ein  ganzes  jähr  hindurch  regierten,  ist  von 
den  neuern  forschem  nur  aus  den  vielen  änderungen,  welche  das 
amtsneujahr  im  lauf  der  zeit  erlitten  hat,  erschlossen  worden,  in 
unserer  stelle  liegt  ein  fast  ausdrückliches  zeugnis  für  ihn  vor.  die 

neuen  consuln  Sempronius  und  Papirius  hätten  diesem  brauche  ge- 
mäsz  hoffen  dürfen  die  regierung  ein  ganzes  jähr  zuführen;  aber 
offenbar  wegen  der  gar  zu  kurzen  amtsdauer  ihrer  Vorgänger  wurde 
ihnen  zugemutet  auf  den  dieser  entsprechenden  teil  ihres  amtsjahres 
zu  verzichten ;  sie  fanden  sich  darein  und  wurden  damit  thatsächlich 

blosz  ergänzungsconsuln.  um  ihnen  einen  ersatz  für  die  unvollständig- 
keit  ihres  consulnjahres  zu  geben,  wurden  sie  zu  censoren  gewählt, 
dieser  sinn  liegt  der  angäbe  des  Livius  zu  gründe,  welche  sich  somit 
als  eine  wertvolle,  echt  geschichtliche  Überlieferung  erweist;  ein 
falscher  würde  auf  eine  solche  erfindung  schwerlich  verfallen  sein: 

von  jenem  altern  brauche  hatten  im  letzten  Jahrhundert  des  frei- 
staats  sicher  nur  wenige  ein  wissen. 

Anstosz  erregt  nicht  diese  stelle,  in  welcher  übereinstimmend 
mit  dem  excurs  des  7n  capitels  das  ersatzconsulat  als  geschichtlich 
behandelt  wird,  sondern  der  anfang  des  8n,  welcher  dasselbe  als 

fraglich  hinstellt:  hunc  annum,  seu  trihunos  modo  seu  tr'ibunis  suf- fedos  consiües  Jiahuit,  sequitur  annus  haud  dubüs  consiüibus.  es  liegt 
ein  ähnlicher  und  ebenso  zu  erklärender  Widerspruch  vor  wie  in  den 

gleichfalls  die  leinwandrollen  citierenden  ausführungen  über  die  spo- 
lien  des  Cossus  und  über  den  marktaufseher  Minucius  (cap.  II  5). 
auch  hier  ist  Livius  nicht,  obgleich  er  sich  den  anschein  gibt,  zu 
einem  festen  und  sichern  abschlusz  gekommen,  weil  er  auf  die 

Schwierigkeit  zu  spät  aufmerksam  geworden  ist:  er  hat  blosz  nach- 
trage eingeflickt,  anstatt  gründlich  zu  ändern,  und  dadurch  in  seine 

darstellung  Widersprüche  gebracht,  wäre  in  ihm  der  zweifei,  welchen 
er  im  anfang  des  8n  cap.  eingesteht,  schon  bei  der  ausarbeitung  der 
zusammenhängenden  darstellung  rege  gewesen,  so  würde  er  nicht 
den  bericht  von  der  abdankung  der  consulartribunen,  der  zwischen- 
regierung,  der  wähl  von  consuln  und  dem  bündnis  mit  Ardea  in  der 
form  der  thatsächlichkeit  gegeben  haben ,  um  nachher  erst  die  frage 

nach  dem  thatbestand  aufzuwerfen  und  sie  unfertigen  Urteils  zu  ver- 
lassen, offenbar  hatte  er  den  bericht  schon  geschrieben ,  als  er  das 

werk  des  Macer  zur  band  nahm  und  auf  die  obwaltende  Schwierig- 
keit aufmerksam  wui-de ;  scheiden  wir  die  sätze  aus,  welche  auf  diese 

bezug  nehmen,  so  stimmt  die  fortsetzung  zum  anfang,  und  es  be- 
stätigt sich,  dasz  für  die  ursprüngliche  darstellung  ein  anderer  später 

annalist  als  Macer  zu  gründe  gelegt  war. 
WÜRZBURG.  Georg  Friedrich  Unger. 
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79. 
ZU  DEN  GENFER  SCHOLIEN  DER  ILIAS.* 

Die  fürchterliche  Verwirrung  des  scholienlextes  in  dem  XXI  ge- 
sang  der  Genfer  Ilias  hat  mich  genötigt  ihn  durch  eine  ganze  reihe 
von  abschriften  und  probedrucken  durchzusieben,  kein  wunder, 
wenn  trotz  aller  Sorgfalt  etwas  in  dem  siebe  hängen  geblieben  ist. 

Zu  XXI  195  (bd.  I  s.  198  z.  2)  oi  be  'AxXavTiKÖv  TrpocaYO- 
peuouci.  man  musz  lesen :  oi  be  'ArXavTiKÖv  TieXaYOC,  oi  he  'QKeavöv 
TrpocaYopeuouci. 

Ebd.  z.  13  öca  oöv  KaGuTreprepa  xfic  GaXdccric.  die  hs. 
bietet  KaöUTrepGev,  was  in  den  kritischen  noten  ausgelassen  wor- 

den ist  und  in  den  text  wieder  eingeführt  werden  möchte. 
-Ebd.  V.  214  (bd.  I  s.  199  z.  9):  durch  einen  druckfehler  wurde 

im  text  und  in  der  entsprechenden  note  aTToXeiac  anstatt  dTTiuXeiac 

gesetzt. 
Ebd.  V.  282  (bd.  I  s.  202  z.  11):  in  dem  von  Ptolemaios  ange- 

führten Solonischen  gesetz  bietet  die  hs.  evvedHovi,  wofür  ich  im 

texte  ev  vedioi  dHovi  geschrieben  habe,  dh.  'auf  der  letzten  tafel' 
(vgl.  Moiris  XeHeic  'AiTiKai  s.  268  Pierson),  vielleicht  sollte  man 
eher  ev  evdTUU  dHovi  'auf  der  neunten  tafel'  lesen. 

*  [der  vollständige  titel  des  buches,  auf  das  sich  die  folgenden 

nachtrage  beziehen,  lautet:  Les  Scolies  Genevoises  de  l'IIiade  publie'es 
avec  une  e'tude  historique,  descriptive  et  critique  sur  le  Genevensis  44 
ou  Codex  Ignotus  d'Henri  Estienne  et  une  collation  compl^te  de  ce 
manuscrit  par  Jules  Nicole,  professeur  k  la  Faculte'  des  Lettres  de 
Geneve.  2  vol.  grand  in  -8°  de  LXXXIII  —  224  et  352  p.  avec  2  facsi- 
mile's.  chez  Hachette  et  C'®  Paris  et  Londres,  chez  H.  Georg  Geneve 
et  Bale.     1891.     prix  35  francs.] 
Genf.  Jüles  Nicole. 

80. 
ZU  DIODOROS  BIBLIOTHEK. 

IV  3,  3  biö  Ktti  rrapd  TToXXaTc  tujv  'GXXrivibuuv  nöXeiuv  bid 
rpiojv  eidiv  ßaKxeid  xe  fuvaiKOuv  dGpoiZiecGai,  koi  xaTc  irapGevoic 
vöjai)aov  elvai  BupcoqpopeTv  xai  cuvevGoucidCeiv  euaZioucaic  Kai 

xijuujcaic  xöv  Geöv  •  xdc  be  Y^vakac  xaxd  cucxrijuaxa  Gucid^eiv  xuj 
Geiy  Ktti  ßttKxeueiv  Kai  KaGöXou  xfiv  irapouciav  u|uveTv  xoö  Aio- 
vucou,  jui)aoi)|uevac  idc  icxopou|uevac  x6  iraXaiöv  Trapebpeueiv  xuj 
Geuj  )Liaivdbac.  hier  scheint  KaGöXou  an  eine  falsche  stelle  geraten 

zu  sein:  man  wird  es  vor  oder  hinter  juijuoujue'vac  setzen  müssen. Dresden.  Friedrich  Polle. 



ERSTE  ABTEILUNG 

FUß  CLASSISCHE  PHILOLOGIE 
HERAUSGEGEBEN  VON  ALFRED  FlECKEISEN. 

I 
81. 

ZUR  KRITIK  DES  PLAUTÜS  UND  TERENTIUS. 

I. 

In  der  Aulularia  v.  701  f.  ruft  der  unvei'hofft  in  den  besitz  eines 
mit  goldstücken  gefüllten  topfes  gelangte  Strobilus  jauchzend  aus: 

Fiel  d'mitiis  qui  aureos  montes  cölunt 
ego  solus  supero  usw. 

so  lautet  dieser  scenenanfang  ua.  in  den  drei  neuesten  ausgaben  von 
GGoetz  (Leipzig  1881),  FLeo  (Berlin  1885)  und  PLangen  (Münster 
1889).  im  Vetus  ist  das  erste  und  zweite  wort  abweichend  von  der 
sonstigen  gepflogenheit  mit  uncialen  geschrieben  picisdiviciis.  dies 
kann  ich  mir  nur  so  erklären,  dasz  der  Schreiber  des  ersten  codex, 

der  die  bis  dahin  übliche  uncialschrift  in  die  von  nun  an  gewöhn- 
liche cursivschrift  umschrieb,  das  erste  wort,  das  er  nicht  verstand 

(das  zweite  folgte  mit  einem  orthographischen  Schnitzer  bereichert 
wohl  nur  aus  zufall  nach) ,  genau  so  nachmalte ,  wie  er  es  in  seiner 
Urschrift  vorfand,  und  dasz  jeder  folgende  Schreiber  dies  wiederholte, 
etwa  in  derselben  absieht  wie  wenn  heute  jemand  einem  aus  irgend- 

welchem gründe  ihm  auffälligen  worte  ein  'sie'  oder  *so'  mit  oder 
ohne  ausrufzeichen  in  klammern  beifügt,  also  picis  stand  in  dem 
codex,  auf  den  unsere  Überlieferung  zurückgeht,  schon  in  einer  weit 
über  den  anfang  des  mittelalters  zurückliegenden  zeit,  also  noch  im 
altertum  selbst  war  dies  nicht  mehr  verstandene  wort  von  einem 

grammatiker  corrigiert  worden:  das  zeigt  uns  Nonius,  der  s.  152,6  ff. 
folgenden  artikel  bringt:  Picos  ueteres  esse  uoluerunt  qiios  Graed 

gi'ypas  [wohl  besser  YpOirac  zu  schreiben,  nur  nicht,  wie  bei  Goetz 
aus  versehen  gedruckt  ist,  Ypuirac]  appcüant.  Plautus  Aulularia: 
Pici  diuitiis  qui  aureos  montes  colunt  eos  solus  supero,  und  dieses 
Pici  ist  von  den  meisten  hgg,  des  Plautus  seit  Eusebius  Scutarius 
(1490)  in  den  text  gesetzt  worden,  es  verlohnt  sich  wohl  der  mühe 

Jahrbücher  für  elass.  philol.  1891  hü.  10.  42 
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nachzuforschen,  ob  das  von  dem  Schreiber  des  Vetus  so  nachdrück- 
lich empfohlene  picis  sich  nicht  rechtfertigen  lasse. 
Man  erwartet  zunächst  einen  von  supero  abhängigen  accusativ  : 

denn  eine  sog.  attraction  des  relativums,  wie  wir  sie  zb.  lesen  Cure. 

419  (=  Epid.  448)  isttmi  quem  quaeris  ego  sum  oder  Ter.  Eun.  653 
eunuchum  quem  dedisti  nohis  guas  turhas  dedit!  und  ähnliche  (auch 
später,  zb.  das  Vergilische  urhem  quam  statuo  uestra  est)^  scheint 
mir  für  den  hier  vorliegenden  fall  pici  qui  aureos  montes  colunt  ego 
solus  supero  nicht  beweiskräftig,  weil  es  immer  accusative  sind 
die  so  vom  relativum  attrahiert  werden,  kein  einziger  nominativ, 
und  der  alte  gewährsmann  des  Nonius,  der  pici  corrigierte,  scheint 
selbst  ein  ähnliches  gefühl  gehabt  zu  haben :  warum  hätte  er  sonst 

im  zweiten  verse  noch  auszerdem  ego  in  eos  geändert?  nein,  der  er- 
wartete, von  supero  abhängige  accusativ  ist  in  der  ihat  picis*,  als 

acc.  plur.  von  einem  nomen  der  dritten  decl.  und  zwar,  da  der  latei- 
nische Sprachschatz  einen  dazu  i^assenden  nominativ  nicht  kennt, 

von  einem  griechischen,  da  haben  wir  nun  die  wähl  zwischen 
TTiKac  und  (mit  berücksichtigung  der  mitteilungen  Ciceros  im  Orator 
§  160  quin  ego  ipse  cum  scirem  ita  maiores  locutos  esse,  ut  nusquani 
nisi  in  uocali  aspiratione  iiterentur,  loquebar  sie  ut  pulcer  Cetegus 
triumpus  Kartaginem  dicerem,  und  Quintilianus  I  5,  20  diu 
deinde  seruatum,  ne  consonanfibus  aspirarent  \ueteres\,  ut  in  Graccis 

et  triumpis^)  qpiKac.   den  ausschlag  für  diese  wähl  zwischen  TTiKac 

*  [wie  ich  nachtiäglich  aus  dem  durch  des  vf.  gute  mir  zugegangenen 
'Jahresbericht  über  T.  Maccius  Plautiis  von  1886  —  1889'  von  Oskar  Seyffert 
(Bursian-Müller  bd.  LXIII)  s.  52  ersehe,  hat  auch  Joseph  Bach  in  dem 
mir  unbekannt  gebliebenen  programm  des  bischöflichen  gymn.  in  Strasz- 
burg  von  1888  'de  attractione  quae  dicitur  inversa  apud  scriptores  lati- 
nos'  s.  31  an  dieser  stelle  den  nominativ  für  unstatthaft  erklärt  und 
entweder  picis  als  accusativ  oder  picos  verlangt,  ob  und  wie  er  den 
acc.  picis  zu  erklären  versucht  hat,  geht  aus  dem  kurzen  bericht  nicht 
hervor;  picos  hatte  schon  Nicolaus  Angelius  in  der  ersten  Juntina  (1514) 
in  den  text  gesetzt,  ohne  zweifei  auf  grund  des  lemma  des^Nouius- 
artikels,  sehr  mit  unrecht,  wie  wir  alsbald  sehen  werden.  —  Übrigens 
bitte  ich  bei  dieser  gelegeuheit  auf  derselben  seite  52  des  Seyffertschen 
Jahresberichts  einen  sinnentstellenden  druckfehler  zu  berichtigen:  z.  17 
V.  o.  steht  Ain  <^nuncy?  statt  Aiii  <(wero)>?] 

'  demnach  haben  sämtliche  lateinische  Schriftsteller  bis  wenig- 
stens in  das  erste  drittel  des  ersten  vorchristlichen  jh.  hinein  über- 
haupt keine  aspirierten  consonanten  gekannt,  vortrefflich  stimmt  hier- 

mit der  gebrauch  der  lat.  inschriften  überein:  in  dem  'syllabus  indicio- 
rum  potiorum  quae  ad  definienda  tempora  inscriptionum  latinarum  valent' 
PLME.  s.  124  =  opusc.  IV  s.  765  gibt  Ritschi  folgendes  ergebnis  seiner 
hieraufgerichteten  beobachtungeu:  'aspiratio  cousonantium:  nulla  ante 
a.  650 — 660,  fluctuans  ad  a.  circiter  700,  fere  constans  ab  initio  saeculi 
VIII.'  also  Plautus,  um  den  es  sich  hier  zunächst  handelt,  hat  ein 
ch  p/i  th  noch  nicht  gekannt,  sondern  er  hat,  wenn  ihm  x  9  ö  in  grie- 

chischen Wörtern  vorkamen,  die  er  lateinisch  wiedergeben  wollte,  ein- 
fach c  p  l  dafür  gesetzt,  und  in  der  that  finden  sich  in  unsein  quellen 

noch  massenhafte  reste  seiner  eignen  Schreibweise,  zb.  baratrum,  aiiri- 
calco ,  cantarum,  Carmidi,  clamide  et  m(u<^aeyra  (Mgl.  1423),  Macaerio, 
sicopantia,    eusceme,   haccabatur   und    viele  andere,   zu  denen  auch  unser 
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und  qpiKac  geben  zwei  glossen  desHesychios:  1)  qpiTCt,  qpiKa"  ccpiYTöj 
und  2)  ßiKac  cqpiYTöc.    entkleiden  wir  diese  letztere  ihres  dialekt- 

picis  =  cpiKOC  gehört;  alle  diese  liefern  den  beweis  dafür  dasz  die  Um- 
schreibung der  Plautinischen  comödien  aus  der  alten  in  die  spätere 

Orthographie  uicht  von  einem  homo  litteratus  ausgegangen  ist,  sondern 
von  handwerksmäszigen,  halbgebildeten  abschreibern,  die  wohl  etwas 
griechisch  verstanden,  aber  nicht  genug  um  überall  wo  es  nötig  war 
das  h  einzusetzen,  (ob  wir  aber  niclit  berechtigt  oder  vielmehr  ver- 
ptlichtet  sind  diese  reste  echter  Plautinischer  Schreibweise  wenigstens 
in  rein  kritischen  ausgaben  beizubelialten,  ist  eine  andere  frage,  auf 
deren  erörterung  ich  hier  nicht  näher  eingehe:  wird  doch  jedes  ej  =  F, 
oft  auch  ein  aus  unsichern  spuren  der  Überlieferung  erschlossenes,  mit 
ängstlicher  Sorgfalt  in  unsern  texten  wiedergegeben,  während  jene  reste 
in  dem  kritischen  apparat  verschwinden;  consequent  ist  dieses  verfahren 
jedenfalls  nicht.)  aus  demselben  gründe  erklärt  es  sich  auch,  dasz 
dieselben  abschreiber  öfter  ein  h  eingeschoben  haben,  wo  es  nicht  hin- 

gehörte (so  ist  der  Alcesimarchus  ['AXKrjcijuotpxoc]  adulescens  in  Plautus 
Cistellaria  in  AB  constant  ^/cAesi/«rtrcA«<s  geschrieben ;  Stichus  305  in  A 
Thalthubi  =  TaXöußiou,  Amph.  101  in  B  Thelobois  =  Tr|A.eßöaic  ua.), 
was  uns  um  so  weniger  auffallen  kann,  wenn  wir  belierzigeu  was  Quin- 
tilianus  unmittelbar  nach  den  oben  im  text  angeführten  worten  weiter 

sagt:  ernpil  breui  tempore  nimius  usus,  nt  choj-onae  chenluriones 
praechones  adhuc  quibusdam  <^iny  inscriplionibus  muneanl,  qua  de  re 
Catulli  nobile  epigramma  est,  nemlich  c.  84  chommoda  dicebal,  siquando 
commoda  uellet  dicere,  et  insidias  Arrius  /ii?isidias,  wo  der  dichter  diese 

verkehrte  ausspräche  auf  des  Arrius  rautter  und  deren  (ohne  zweifei  länd- 
liche) familie  zurü(-kführt  (zur  Sache  vgl.  WBrambach  neugestaltiing  der 

lat.  ortiiographie,  Leipzig  1868,  s.  287  fF.J.  es  darf  uns  darum  nicht 
wundernehmen,  dasz  auch  bei  Terentius,  der  natürlich  so  wenig  wie 

Plautus  aspirierte  consonanten  kannte,  sich  wenigstens  e'in  beispiel 
eines  solchen  unberechtigten  k  in  allen  hss.  findet  (im  Bembinus  aucli 
einmal  Phorm.  152  Dorchio  =  AopKiiu):  in  drei  versen  des  Phormio 
(389.  390.  720;  der  vierte,  356,  ist  interpoliert)  der  name  Stilpho;  auch 
in  allen  ausgaben  ist  diese  namensform  unbeanstandet  geblieben,  bis 
ich  nach  OJahns  Vorgang  in  meiner  ausgäbe  (1857)  S/ilpo  corrigierte, 
weil  die  griechische  spriiche  keinen  CTiXqpuJV  kennt,  wohl  aber  CriXTiUiv 
(neben  CxiXßujv).  dreizehn  jähre  später  (jahrb.  1870  s.  458  in  einer 
auseinandersetzung  mit  WHRoscher)  habe  ich  infolge  des  umstandes, 
dasz  auch  in  dem  citate  eines  jener  verse  bei  Cicero  im  Orator  §  157 
Stilphonem  in  allen  texten  stand,  mich  verleiten  lassen  diese  änderung 
zurückzunehmen,  indessen  dieser  grund  war  trügerisch:  Slilphonem  ist 
erst  durch  willkür  der  hgg.  aus  den  hss.  des  Terentius  in  Ciceros  text 
gekommen,  aus  der  später  erschienenen  ersten  kritischen  ausgäbe  des 
Orator  von  FHeerdegen  (Leipzig  1884)  ergilit  sich  dasz  die  maszgeben- 
den  hss.  von  der  aspiration  keine  spur  aufweisen,  sondern  zwischen 
sliliponem,  stilionem  und  stilbonem  schwanken,  also  wird  es  bei  Stilpo 
sein  bewenden  haben,  was  denn  auch  bei  Dziatzko  aufnähme  gefunden 
hat,  der  mit  recht  bemerkt,  dasz  ITüipfenbachs  'Stilpo  Donatus'  auf 
Irrtum  beruhe,  das  verdienst  die  richtige  namensform  hergestellt  zu 
haben  gebührt,  was  Dziatzko  zu  erwähnen  vergessen  hat,  OJalin  zu 
jener  stelle  des  Orator.  —  Schon  vor  mehr  als  zwanzig  jähren  habeich 
in  diesen  jahrb.  1869  s.  656  ff.  bes.  658  diesen  eigentümlichen  voigaug 
in  der  lat.  Orthographie  ins  rechte  licht  zu  setzen  versucht  und  vor- 

wiegend durch  inschriftliche  belegsteilen  erläutert,  heute  könnte  ich 
noch  manche  andere  erläuteruug  hinzufügen,  aber  diese  anmerkung  ist 
schon  ungebührlich  lang  geworden,  daher  hier  nur  noch  die  eine  l;e- 
merkung,    dasz    der   niinius   usus   der   aspiration,    von    dem    Quintilianus 

42* 
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Charakters  —  im  makedonischen  dialekt  wurde  sehr  häufig  im 
anlaut  (BiXmTTOC,  BdXttKpoc),  seltener  im  inlaut  (KeßaXivoc)  das 
vulgärgriechische  9  durch  ß  ersetzt:  s.  Meineke  zu  Steph.  Byz.  s.  165 
und  244  f,  —  so  haben  wir  buchstäblich  das  gesuchte,  dem  Plauti- 
nischen  p(h)icis  entsprechende  (piKac  und  wissen  nun  was  es  be- 

deutet, dasz  das  wort  cqpiYH  im  boiotisch- aiolischen  dialekte  qpiE 
lautete,  wüsten  wir  längst  aus  dem  scholion  zu  Hesiodos  theog.  326 

(f)  h'  apa  [nemlich  Xi)aaipa]  Oik'  oXoriv  leKe,  Kabjueioiciv  öXeGpov)- 
0iKa  Triv  CqpiYT«  Xe^ei-  aütri  be  ecTi  GuTdirip  Xi|uaipac  Kai  Tu- 

(püuvoc.  äir'  auTfjc  be  CKXriGri  Kai  tö  Oikiov,  ev9a  KaxujKei  [über 
diesen  berg  in  der  nähe  von  Theben,  von  Stephanos  Byz.  OiKeiov 
genannt,  aber  mit  der  bemerkung  Kai  biet  biqpSoYYOu  Kai  biet  ßpaxeoc 
ToO  i,  s.  Bursian  geographie  von  Griechenland  I  s.  231]  .  .  OiKa  be 
autfiv  Ol  BoiujTOi  eXcYOV.  und  dasz  auch  die  Dorier  dieselbe 
namensform  für  cqpiYE  hatten,  lernen  wir  aus  Festus  s.  206,  2  M. 
picati  appellantiir  quidam^  quorum  pedes  formati  sunt  in  speciem 

sphingum,  quod  eas  Dori  ficas  [auch  hier  wie  oben  in  der  Nonius- 

stelle  wohl  besser  qpiKac  zu  schreiben]  uocant.^  noch  einige  notizen 

spricht,  mit  ausnähme  von  Bosphorus  und  Riphaei  montes  (wozu  nach 

GLöwe  in  den  'analecta  Plautina',  Leipzig  1877,  s.  216  f.  noch  Aethna 
hinzukommt)  aus  der  litteratur  und  der  gebildeten  Umgangssprache 
bald  wieder  verschwunden  ist,  dagegen  in  der  Volkssprache,  dem  platt- 
latein  sich  noch  Jahrhunderte  lang  erhalten  hat.  das  zeigen  die  roma- 

nischen sprachen,  insbesondere  die  französische:  wie  kann  man  zb.  das 
wort  chef,  dessen  entstehung  aus  caput  man  längst  erkannt  hat,  anders 
erklären  als  so  dasz  die  lat.  grundform  in  der  vulgärsprache  der  ehe- 

mals keltischen  landschaften  vielmehr  chaphut  oder  chaphum  gelautet 
hat?  ähnlich  chair  aus  charo,  nicht  caro,  und  eine  anzahl  anderer  mit 
ck  anlautender  französischer  wörter,  die  man  in  Körtings  verdienstvollem 
lat.-romanischem  Wörterbuch  (Paderborn  1891)  unter  C  fast  seite  für 
Seite  finden  kann,  merkwürdig  nur,  dasz  in  einer  der  ältesten  Urkun- 

den für  den  Übergang  des  lateinischen  in  das  romanische,  in  den 
Schriften  des  Gregorius  von  Tours  (538 — 593),  sich  verhältnismaszig  so 
wenige  beispiele  für  jene  aspiration  finden,  das  vorige  jähr  hat  uns 
ein  mit  staunenswertem  fleisze  und  gediegenem  urteil  gearbeitetes, 

787  Seiten  in  imp.-octav  umfassendes  werk  'le  Latin  de  Gre'goire  de 
Tours'  (Paris  1890)  geschenkt  von  Max  Bonnet,  professor  an  der  univ. 
Montpellier;  in  diesem  hat  mein  lieber  ehemaliger  schüler  die  beispiele 
fehlerhafter  aspiration  s.  162  ff.  zusammengestellt:  es  sind  ihrer,  wie 
gesagt,  bei  weitem  nicht  so  viele  wie  man  erwarten  sollte  —  ein  be- 

weis dasz  der  bischof  sich  in  rebus  orthographicis  wohl  mehr  die  latei- 
nischen litteraturwerke  als  die  ausspräche  seiner  landsleute  zum  vor- 

bill  genommen  hat,  wenn  er  auch  öfter  mit  rührender  bescheidenheit  von 
se  i.'er  rusticitas  und  seinem  mangel  an  litterarischer  bildung  spricht. 

2  ich  verweile  noch  einen  augenblick  bei  dem  inhalt  dieses  Festus- 
artikels.  danach  hieszen  also  picati  gewisse  leute  deren  füsze  die  gestalt 
von  sphinxfüszen  hatten,  ist  es  denkbar,  dasz  diese  gattuug  von  mis- 
geburt,  wonach  menschen  mit  sphinxfüszen,  dh.  auf  deutsch  mit  löwen- 
tatzen  auf  die  weit  kamen,  im  altertum  so  häufig  gewesen  sei,  dasz 
man  das  bedürfnis  gefühlt  habe  für  diese  unglücklichen  einen  eignen 
nanien  zu  erfinden,  ohne  dasz  wir  sonst  etwas  von  dieser  höchst  eigen- 

tümlichen erscheinung  erführen?  und  sie  wird  sonst  nirgends  erwähnt 

im  ganzen  altertum.    'aber'  höre  ich  mir  einwerfen  'es  gibt  ja  auch  im 
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über  diese  dialektform  s.  bei  Lobeck  paralip.  s.  104  und  pathol.  elem. 
I  s.  123,  an  welcher  letztern  stelle  der  vf.  bei  seiner  staunenswerten 

beiesenheit  (nicht  allein  in  der  griech.  litteratur)  schon  die  Plauti- 
nischen  picos  (so)  mit  den  qpiK£C  in  Zusammenhang  bringt,  die  ältere 
litteratur  darüber  ist  verzeichnet  bei  JMützell  de  emend.  Theog.  Hes. 

(1833)  s.  343. 
Aus  dem  gesagten  geht  denke  ich  so  viel  hervor,  dasz  die  lesart 

des  Vetus  picis  (=  qpiKac)  für  Plautus  die  richtige  ist,  aber  auch 
dasz  die  erklärung  des  gewährsmannes  des  Nonius,  dasz  hier  die 
griechischen  Ypörrec  vom  dichter  gemeint  seien,  ebenfalls  den  nagel 
auf  den  köpf  trifft:  nur  hätte  jener  die  Schlimmbesserungen  pici 
und  eos  unterlassen  sollen,  die  Ypötrec  (greife)  waren  bekanntlich 
die  hüter  der  goldgruben  (xpuco9uXaKec  bei  Herodotos  IV  13)  auf 

den  'Pmaia  öpr],  und  dasz  Plautus  diese  an  unserer  stelle  gemeint 
hat,  geht  aus  dem  beisatze  qui  aureos  montes  colunt  unzweideutig 
hervor;  es  liegt  hier  also  eine  Verwechselung  vor,  die  man  dem 
dichter  nicht  eben  hoch  anrechnen  darf,  die  künde  von  den  Ypöirec 

sowohl  wie  von  den  cpiKCC  hatten  Plautus  und  seine  landsleute  — 
das  geht  aus  der  zuletzt  genannten  form  des  aiolischen  und  dorischen 

dialekts  hervor  —  durch  persönlichen  verkehr  mit  den  dorischen 
colonien  in  Groszgriechenland  überkommen :  die  einen  waren  misch- 

gestalten aus  löwe  und  adler,  die  andern  solche  aus  löwe  und  men- 
schenantlitz :    wie   nahe  lag  da  die  Verwechselung!    auch  die  ver- 

giiechischen  ein  adjectivum  c^iyyöttouc  «sphinxt'üszig»,  dessen  bloszes 
dasein  schon  eine  bestätigung  der  mitteilung  des  Festus  gibt.'  gemach! 
sehen  wir  erst  zu,  in  welcher  Verbindung  dieses  adj.  ccpiYY<^^ouc  vor- 

kommt, es  steht  nach  aasweis  der  lexika  nur  bei  Athenaios  V  197": 
hier  gibt  Ath.  ein  ziemlich  langes  citat  aus  des  periegeten  Kallixenos 

von  Rhodos  viertem  buche  Trepi  'AXeEavöpeiac,  worin  dieser  ein  von 
Ptolemaios  Philadelphos  auf  der  bürg  der  ägyptischen  hauptstadt  er- 

richtetes groszartiges  zeit  ausführlich  beschreibt,  darin  heiszt  es  nun 
ao.:  CKeivTO  bi  KXivai  xP'JcaT  cqptYTÖTTobcc  ^v  raic  öuci  irXeupaic 
^KOTÖv.  also  nicht  menschen,  sondern  KÄTvai  (lat.  lecti)  waren 
es,  dh.  lager  oder  lagergestelle  (wir  würden  etwa  sagen  sopha-  oder 
divangestelle),  die  unten  in  sphinxfüsze  ausliefen:  eine  sehr  gewöhn- 

liche mode  im  griech.  und  röm.  altertum,  wie  schon  WRein  zu  Beckers 

Gallus  11^  s.  294  zu  den  lecti  cubicularii  und  tricliniarii  bemerkt:  'fulcra 
sind  die  als  füsze  dienenden,  mit  spbiuxen,  greifen  oder  andern  lier- 
figuren  verzierten  starken  unterlagen',  ganz  ähnlich  wie  wir  nach  OJahn 
arch.  beitrage  s.  117  'die  sphinxe  so  oft  als  stützen  für  die  armlehne 
angebracht  sehen',  was  er  durch  eine  stattliche  zahl  von  citaten  aus 
archäologischen  bildwerken  belegt,  kein  zweifei  dasz  auch  die  Römer 
unter  picati  nicht  menschen  verstanden,  sondern  lecti,  die  mit  derartigen 
füszen  versehen  waren,  aber  das  muste  in  dem  Festus-artikel  ausgespro- 

chen werden,  und  Verrius  Fhiecus  hat  das  auch  sicherlich  gethan  und 
gesciirieben:  picuti  <^tectiy  appellantur  oder  noch  lieher  picati  appellanlur 
<^lectiy  quidam  quoriim  usw.  ob  nun  schon  Festus  selbst  oder  einer  seiner 
abschreiber  (Paulus  in  der  epitoma  hat  diesen  artikel  ganz  übergangen) 
diese  auslassung  verschuldet  hat,  wer  kann  es  sagen?  —  Übrigens  ist 
bemerkenswert  datz  auch  in  diesem  worte  wie  in  dem  Plautinischen 
pices  die  ordnungsmaszige  aspiration  unterblieben  ist:  von  rechts  wegen 
hätte  es  doch  phicati  lauten  müssen. 
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schiedenheit  des  geschlechts  darf  keinen  anstosz  erregen:  allerdings 
war  die  hellenische  Sphinx  weiblich ,  aber  die  ägyptischen  fast  alle 

männlich:  das  erzählt  schon  vater  Hei'odotos,  der  11  175  dvbpö- 
ccpiYTöC  in  Ägypten  erwähnt  (vgl.  dazu  den  kürzlich  erschienenen 
lehrreichen  rommentar  von  AWiedemann  s.  598  ff.),  auch  am  Gpövoc 
des  ApoUon  von  Amyklai  fanden  sich  nach  Pausanias  III  18,  14 
cqpiYTCC  UKO  TOic  ittttoic  Kai  Sripia  avuj  Beovia.  dasz  Plautus 
die  der  litteratur  geläufige  Sphinx  von  Theben  sehr  wohl  kannte, 
zeigt  die  stelle  im  Poenulus  v.  443  f.  nani  isH  quidem  hcrde  orationist 
Oedipo  I  02nis  cöniedore ,  qui  Splmigi  interpres  fuit.  der  dichter  hat 
möglicherweise  selbst  keine  ahnung  davon  gehabt,  dasz  diese  Sphinx 

identisch  ist  mit  demp(Ä)ia:,  den  er  selbst  in  der  Aulularia  im  pluralis 
und  als  masculinum  verwendet. 

Es  haben  sich  manche  durch  das  unglückliche  citat  bei  Nonius 
pici  verleiten  lassen  an  den  specht,  den  heiligen  vogel  des  Mars 

zu  denken,  sogar  Preller  in  der  röm.  myth.'  s.  288  schreibt:  'als 
Schatzgräber  [?]  erscheint  er  [der  specht]  bei  Plautus  Aul.  IV  8,  1 

Pici  diuitiis,  qui  aureos  niontes  colimt,  vgl.  Nonius  Marc.  p.  152',  und 
Jordan  hat  diese  worte  unverändert  in  die  dritte  aufläge  (I  s.  337) 
berübergenommen.  im  eigensten  Interesse  des  verstorbenen  ver- 

dienstvollen Verfassers  dieses  buche?  möchte  ich  den  bearbeiter  einer 

vierten  aufläge  desselben  bitten  diesen  passus  zu  streichen.  — 
Ich  bin  noch  nicht  zu  ende  mit  der  behandlung  dieser  stelle, 

wenn  ein  deutscher  schuljunge  seinem  lehrer  einen  aufsatz  einlieferte, 

in  dem  der  satz  vorkäme:  'den  Montblanc  an  höhe,  der  an  der  nord- 

grenze Italiens  liegt,  überragt  der  Chimborasso  in  America',  so 
würde  ihn  sein  lehrer  mit  recht  als  einen  stümper  in  der  satzbildung 
bezeichnen,  und  die  nemliche  sttimperei  sollen  wir  dem  feinen  be- 
herscher  der  lateinischen  Umgangssprache,  dem  Plautus  zutrauen? 
aus  diesem  gründe  habe  ich  vor  jähren  (jahrb.  1870  s.  459)  statt 
diuitiis  zu  schreiben  vorgeschlagen  Ripaeos.  das  war  allerdings,  wie 

ich  längst  eingesehen  habe,  zu  gewaltsam;  auch  liegt  die  Verbesse- 
rung viel  näher:  man  braucht  nur  die  beiden  ersten  Wörter  umzu- 

stellen ^ : 

^  dasselbe  lieilverfahren  durch  Umstellung  der  beiden  ersten  Wörter 
eines  verses  musz  unter  anderm  auch  anwendung-  finden  auf  v.  303  des 
Miles  gfloriosus.  dieser  vers  lautet  in  der  Überlieferung:  certumst 
facere.  (T  hie  te  oppCriar:  eddevi  Uli  insidids  dabo  mit  hiatus  bei  Personen- 

wechsel, aber  certumst  facere  in  dieser  Wortstellung  würde  an  dieser 
stelle  bei  Plautus  einzig  dasteben;  sonst  heiszt  es  immer /acere  cfr/iwiÄ^, 
wie  im  Mgl.  selbst  v.  395,  ferner  Capt.  794.  894.  Merc.  505,  aucii  im  anfang 
i ambischer  verse  ita  facere  certumst  zweimal  bei  Plautus  (Mgl.  522  und 

574,  vgl.Trin.  1063),  e'inraal  bei  Terentius  (Eun.  188).  es  vi&r  facere  certumst 
eben  eine  stehende  formel,  deren  Wortstellung  immer  unverändert  bleibt. 
Georg  Goetz  hat  also  nicht  wohl  gethan  die  ibm  von  Oskar  Seyffert 
ximl  mir  gleichzeitig  empfohlene  emendation  fdcere  certumst  in  dem 
obigen  verse  des  Mgl.  zu  verschmähen,  wodurch  auch  der  häszliche 
hiatus  vermieden  wird,  um  dieses  hiatus  willen  war  der  vers  schon 
CFWMüller  Plaut,  prosodie  s.  655   in   seiner  überlieferten  gestalt  sehr 
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Dmitiis  p{h)icis ,  qiii  aüreos  niontes  colunt, 
ego  sölus  supero , 

so  ist  alles  in  Ordnung,  das  'gezwitscher  des  itacismus'  (um  mich 
eines  von  Böckh  ich  weisz  nicht  mehr  ob  selbsterfundenen  oder  blosz 

adoptierten  ausdrucks  zu  bedienen)  diuitiis  picis  bleibt  so  wie  so 
bestehen;  ob  vom  dichter  beabsichtigt?  ich  glaube  es  nicht,  ebenso 

vpenig  wie  dasselbe  nur  um  eine  silbe  kürzere  'gezwitscher'  im 
Mgl.  158  arbitrl  tiicini.  Plautus  schrieb  ja  bekanntlich  deivitibis 

PEiCEis,  und  ob  das  lange  ei  mit  dem  kurzen  i  denselben  klang  ge- 
habt habe,  ist  eben  wegen  der  verschiedenen  darstellungsform  des 

langen  und  des  kurzen  lautes  sehr  fraglich. 

Das  hauptergebnis  der  vorstehenden  Untersuchung  ist  nicht  neu  : 
schon  JLÜssing  hat  im  zweiten  bände  seiner  Plautus-ausgabe  (Kopen- 

hagen 1878)  2)icis  im  text  und  bemerkt  dazu  im  commentar:  'non 
dubito  quin  accusativi  casus  sit  picis  .  .  illud  quaeri  potest  utrum  .  . 
an,  quae  Bothii  sententia  fuit,  huius  nominis  nominativa  forma  non 
picus  fuerit,  sedjpirc;  0iE  enim  a  Boeotis  dicebatur  quae  vulgo  CqpiYH 
erat,  ac  fieri  potest  ut  eodem  nomine  antiqui  Itali  haec  quoque  monstra 

(YpOrrac)  appellaverint.'  dies  leuchtete  mir  sofort  als  das  einzig  rich- 
tige ein;  ich  schlug  also  die  stelle  bei  Bothe  (leider  nur  in  der  Halber- 

städter ausgäbe  von  1821)  nach  und  fand  dort  als  gewährsmann  dieser 

auffassung  angeführt  'I.  H.  Voss,  in  additamento  ad  ephem.  litt, 
lenenses  lan.  1805'.  einer  meiner  ersten  gänge  war  natürlich  auf 
die  hiesige  k.  öffentliche  bibliothek,  um  zu  sehen  was  Voss  zur  be- 

gründung  seiner  ansieht  gesagt  habe,  indessen  —  die  'ergänzungs- 
blätter  zur  JLZ.'  beginnen  hier  erst  einige  jähre  später,  infolge 
dieser  geteuschten  erwartung  und  da  auch  die  durchforsch ung  der 

zweibändigen  '  kritischen  blätter ',  einer  samlung  der  wichtigsten 
recensionen  von  Voss,  vergeblich  war,  beschlosz  ich  auf  eigne  band 
den  nachweis  zu  führen,  dasz  picis  =  cpiKttC  die  echte  lesart  sei,  und 
so  ist  der  obige  aufsatz  entstanden,  nicht  lange  nach  beendigung 
desselben  fiel  mir  der  vierte  band  der  Botheschen  ersten  Plautus- 

ausgabe  (Berlin  1811)  in  die  bände,  und  hier  finde  ich  die  ganze  be- 
gründung  mit  Vossens  eignen  worten  abgedruckt:  sie  lautet  (in 
buchstabengetreuem  abdruck,  da  ich  nicht  weisz  was  von  den  ab- 
sonderlichkeiten  auf  Vossens,  was  auf  Bothes  rechnung  kommt)  also: 

'Den  älteren  Römern  schienen  die  Greife  gleiches  Geschlechts 
mit  den  Sfingen,  und  wurden,  wie  diese,  piceis,  pices  oder  phices 

anstöszig;  er  sclilägt  unter  mehreren  möglichen  änderungen  als  die 

'richtige'  vor  ceriuwst  facere  ila,  und  dies  hat  Brix  in  seinen  text  auf- 
genommen, an  sich  recht  hübsch,  wenn  nur  nicht  die  Wortstellung  da- 

gegen einspruoh  erhöbe!  auf  die  einzig  'richtige",  weil  durch  den  Plau- 
tinischen  spracligebrauch  gebotene,  die  zugleich  die  einfachste  ist,  war 
er  nicht  gekommen,  so  wenig  wie  irgend  ein  anderer  der  frühern  Plautus- 
kritiker. 
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genannt,  welches  vom  altgriechischen  qpiH  oder  ßiE  (Hesych.)  ge- 
formte Benennungen  sind.  Nach  Festus  heissen  picati  solche  Haus- 

geräthe,  woran  die  Füfse  in  Gestalt  der  Sfinge  gebildet  sind,  weil 
man  diese  im  Dorischen  phicas  nennt.  Isidor  sagt  (Origg.  20,  11), 
sphingae  sein  Betten  mit  Sfinxbildern ,  die  der  Römer  griphos,  d.  i. 
Greife,  nenne.  Auch  Nonius  Marcellus  2,  641  bezeugt,  dafs  unter 
piceis  der  alte  Römer  Greife  verstanden  habe,  und  führt  die  stelle 
des  Plautus  an  Aul.  4,  8: 

Piceis  divitiis,  qui  aureos  montes  colunt, 
Ego  solus  supero. 
Der  Pike  Reichthum ,  die  auf  goldnen  Bergen  baun , 

Besieg'  ich  allein.' 
Demnach  habe  ich  die  stelle  aus  Isidorus  übersehen ;  sie  lautet 

(orig.  XX  11,  3):  spingae  [nicht  sphingae]  sunt  in  quibus  sunt  spin- 
gatae  effigies.,  quos  nos  gryphos  dicimus.  zu  Isidorus  zeit  war  also 
die  altertümliche  von  Festus  überlieferte  form  picati  bereits  in  die 
der  vulgärgriechischen  form  näher  stehende  spingati  übergegangen, 

dasz  die  beziehung  des  picati  auf  ''hausgeräte'  in  der  hauptsache  von 
Voss  mir  vorweggenommen  worden  ist,  kann  mich  nur  freuen;  auf 
der  oben  in  anm.  2  begründeten  forderung  aber  musz  ich  beharren, 
dasz  in  den  text  des  Festus-artikels  das  wort  lecti  einzusetzen  ist. 
die  kleinen  ungenauigkeiten  in  dem  citate  des  Plautus  bei  Nonius 

übergehe  ich  als  unwesentlich  und  bemerke  nur  dasz,  wenn  in  Über- 
einstimmung mit  Vossens  Übersetzung  p(Ji)icum  diuitias  in  Plautus 

text  stände,  ich  an  eine  Umstellung  der  beiden  Wörter  nicht  gedacht 

haben  würde;  es  steht  aber  eben  nicht  da.  —  Übrigens  ist  mir  jetzt 
auch  klar  geworden,  wie  Lobeck  zu  der  oben  s.  661  erwähnten  Zu- 

sammenstellung der  Plautinischen  pici  mit  den  9TKec  gekommen  ist: 

er  hat  sie  ohne  zweifei  aus  dieser  kurzen  bemerkung  von  Voss  ent- 
nommen, bei  den  innigen  freundschaftsbeziehungen,  die  zwischen 

den  beiden  hauptvertretern  der  antisymbolik  stattfanden  (von  denen 

nach  LFi'iedländer  in  seinen  ̂ mitteilungen  aus  Lobecks  briefwechseP 
[Leipzig  1861]  uns  Wilhelm  Herbst  im  zweiten  teile  seines  schönen 

buches  'Johann  Heinrich  Voss'  an  vielen  stellen  [s.  das  register 
u.  ̂ Lobeck']  zu  erzählen  weisz) ,  ist  wohl  sicher  anzunehmen,  dasz 
Lobeck  alles  von  seinem  altern  freunde  geschriebene,  also  auch  die 
oben  abgedruckte  notiz  gelesen  hat. 

Schlieszlich  erwähne  ich  noch  folgende  kurze  bemerkung  aus 

dem  vortrefflichen  artikel  'gryps'  von  AFurtwängler  in  Rosebers 
myth.  lexikon  I  sp.  1770:  Won  den  Römern  ward  frühzeitig  greif  und 
sphinx  verwechselt  (PI.  aul.  4,  8,  1,  vgl.  Stepbani  compte  rendu 

1864  s.  54,  2).'  daraus  ergibt  sich  unzweifelhaft  (obgleich  der  citierte 
aufsatz  mir  unzugänglich  ist),  dasz  zu  den  zwei  oben  genannten  Ver- 

tretern der  richtigen  auffassung  des  Plautinischen  ^^ices,  Voss  und 
Lobeck,  noch  eine  dritte  namhafte  autorität  in  dem  Petersburger 
archäologen  Ludolf  Stephani  hinzutritt,  und  so  darf  man  wohl  hoffen, 
dasz  nicht  allein  die  eingangs  genannten  drei  deutschen  Plautiner 
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ihren  irrtum  erkennen,  sondern  auch  unser  Kopenhagener  sodalis  in 
T,  Maccio  in  einer  neuen  aufläge  seiner  verdienstlichen  Plautus- 

ausgabe  sein  Mllud  quaeri  potest  utrum  .  .  an  .  .'  mit  einer  ent- 
schiedenem Wendung  zu  gunsten  der  zweiten  alternative  vertauschen 

wird. 

AUSLAUFE  ÜBER  PLATONS  KRATYLOS  414''. 

Am  tchlusz  dieses  aufsatzes,  in  dem  so  viel  von  Cqpif  E  und  0iE 
die  rede  ist,  darf  wohl  auch  die  stelle  des  Platonischen  Kra- 

tylos  (414'')  einer  eingehenden  betrachtung  unterzogen  werden,  in 
welcher  der  Verfasser  die  namensformen  jener  unnatürlich  zusammen- 

gesetzten tiergestalt  kurz  bespricht,  zumal  wenn  sich  aus  innern 
gründen  herausstellen  sollte ,  dasz  die  vulgärlesart  unhaltbar  ist. 

die  stelle  lautet  in  den  neuern  au:<gaben  seit  Bekker  bis  auf  die 

jüngste  'post  CFHei-mannum'  von  Martin  Wohlrab  besorgte  also : 

CQ.  'Q  jaaKdpie,  oük  oicö'  öti  tcc  TrpÜJTa  6vö|uaTa  leGevia 
KCTaKe'xuucTai  fjbri  üttö  tu/v  ßouXoiuevuuv  xpaTiiJÖeiv  aüid,  Tiepi- 
TiGevTuuv  Ypdm-iciTa  Kai  eEaipouvtuuv  eucroiuiac  eveKa  Kai  TravTaxrj 
CTpeqpövTujv  koi  öttö  KaXXa)TTiC)Lioö  Kai  uttö  xpovou.  iixex  ev  tlu 
KaTÖTTTpuj  ou  boKei  coi  droTTOv  eivai  t6  e)aßeß\fic0ai  tö  puj;  dXXd 
ToiaCiia,  oi)aai,  ttoioüciv  oi  ific  )Liev  dXr|6eiac  oöbev  cppovriZiOvrec, 

TÖ  be  CTÖjaa  TiXaiiovrec,  ujct'  eTrejußdXXovTec  TtoXXd  erri  id  TipOuTa 
ovö^aia  TeXeuTÜuviec  ttoioOciv  \jLr\b'  dv  eva  dv9pa)TTuuv  cuveTvai 
ö  Ti  TTore  ßouXeiai  tö  övojua'  üucTiep  Kai  ttiv  ccpiYTß  dvxi 
qpiTTÖc  cqpiYTa  KaXoöciv,  Kai  dXXa  troXXd. 

6PM.    TauTa  |Liev  ecTiv  oütujc  ,  u)  CuuKpaTec. 

Cß.  El  b'  au  TIC  edcei  Kai  evTiGevai  Kai  eSaipeiv  ott'  dv  ßou- 
XrjTai  TIC  eic  Td  övö)aaTa,  TToXXf)  eunopia  ecTOi  küi  Tidv  dv  iravTi 
TIC  övo|ua  TipdYMaTi  irpocapiuöceiev. 

Hiervon  findet  sich  eine  abweichung  nur  in  der  ausgäbe  von 

■*  so  nach  dem  vorg'ang  Jacob  Grimms  in  seiner  geschichte  der 
deutschen  spräche  s.  548  (383  der  zweiten  aufläge)  'auslauf  über  die 
malbergische  glosse',  der  seinerseits  wieder  zum  Vorgänger  hatte  den 
bekannten,  um  1545  gestorbenen  Sebastian  Frank  aus  Donauwörth,  aus 

dessen  'weltbuch'  (zuerst  gedruckt  in  Tübingen  1534)  Grimm  selbst  im 
deutsehen  Wörterbuch  I  sp.  903  folgenden  satz  beibringt;  'darumh  wollen 
wir  hie  ein  nöttigen  und  nutzen  auslauf  thun  von  des  tollen  bofels 

[dh.  pöbeis]  art  und  natur',  statt  dessen  unter  hundert  heutigen  Schrift- 
stellern sicherlich  neunundneunzig  gesagt  habeu  würden:  'ich  will  hier 

einen  excurs  einflechten  (einschalten,  einschieben)  über'  usw.  ich  hoffe 
den  mitgliedern  des  deutschen  Sprachvereins  werden  diese  nachweise 
willkommen  sein,  gerade  solche  fremdwörterverdeutschungen,  die  bis 
in  Martin  Luthers  zeit  hinaufreichen  und  obendrein  von  einem  manne 

herrühren,  der  'nächst  Luther  die  beste  deutsche  prosa  seines  Jahr- 
hunderts schrieb'  (WHRiehl  freie  vortrüge  I  s.  148),  verdienen  vor  allen 

andern  das  bürgerrecht  in  unserer  neuhochdeutschen  Schriftsprache 
wiederzuerhalten,  wenigstens  mit  viel  gröszerm  recht  als  so  manche 
allerjüngsten  gepräges,  die  doch  von  sehr  zweifelhaftem  werte  sind. 
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MSchanz  (Leipzig  1877),  der  in  der  vorletzten  zeile  des  ersten  ab- 
satzes  ohne  zweifei  mit  recht  das  fehlerhafte  TÖ  övO)aa  als  glossem 
ausscheidet  und  als  lesung  der  beiden  maszgebenden  hss.  BT  (dh. 
Bodleianus  oder  Clarkianus  und  Marcianus  t)  bezeugt:  ujCTiep  Kai 

TfjV  C(piTT«  otVTi  cqpiYYOC  (so  B' :  cqpiTTÖc  dh.  cqpiYÖc  B',  cpiYÖc  T' 
cpiYYOC  T^)  cqpiYY«  KaXoöciv.  er  selbst  schreibt  mit  Naber:  .  ,  xfiv 
ccpiYY«  öVTi  qpiKÖc  (so  nemlich  ein  Pariser  apographon  n.  1813) 
ccpiYY«  KaXoOciv. 

Im  unmittelbar  vorhergehenden  hatte  Piaton  dem  Sokrates  die 
behauptung  in  den  mund  gelegt,  das  wort  lex^H  sei  (als  eine  eEiC 
VoO)  entstanden  aus  exovör|i  und  da  Hermogenes  seine  bedenken 
dagegen  nicht  zurückhält  (Ktti  judXa  Ye  Y^icxpuJC,  tu  CuuKpaTec),  so 
fühlt  Sokrates  sich  gedrungen  ihm  in  obigen  worten  auseinander- 

zusetzen, dasz  die  den  dingen  beigelegten  benennungen  aus  wohl- 
lautsgründen  oder  durch  die  Wirkung  der  zeit  oftmals  verdunkelt 
worden  seien,  dadurch  dasz  man  buchstaben  hinzufügte  oder 
solche  herausnahm,  in  seiner  etyraologie  nun  (xexvri  aus  exovöri) 

treffen  diese  beiden  fälle  zusammen :  am  anfang  ist  ein  laut  hinzu- 
gefügt, in  der  mitte  sogar  zwei  herausgenommen;  es  musz  also  So- 

krates darauf  ankommen  diese  beiden  Vorgänge  zu  rechtfertigen, 
und  zwar  durch  beispiele  die  der  wirklichen  spräche  entnommen 

werden,  nicht  der  pbantasie  wie  sein  exo"^or|.  dieser  forderung  ent- 
spricht denn  auch  das  beispiel  für  den  ersten  fall  vollkommen:  das 

wort  KOtTOTTTpov,  WO  man  ein  (wie  wir  heute  sagen  würden)  un- 
organisches p  eingefügt  habe  (natürlich  leitet  Piaton  das  wort  mit 

recht  ab  von  *KaTÖTTTec6ai).  wie  aber  steht  es  mit  dem  zweiten 
falle,  dem  eEaipeiv  Ypo^MMOiTa?  offenbar  soll  diesen  das  oben  durch 
gesperrten  druck  hervorgehobene  beispiel  erleutern.  aber  sowohl 
in  der  vulgären  als  auch  in  der  Schanzischen  fassung  ist  es  als  solches 
vollkommen  unverständlich,  das  von  Piaton  in  dem  dialog  Kratylos 
durchweg  beobachtete  verfahren  läszt  nur  eine  solche  wortform  als 

ursprüngliche  statthaft  erscheinen,  die  begrifflich  unmittelbar  ver- 
ständlich und  durchsichtig  ist;  ist  es  nun  denkbar  dasz  er  von  diesem 

stetigen  verfahren  in  bezug  auf  den  namen  cqpiY^  ohne  jede  nähere 

erleuterung  abgewichen  sein  sollte  ?  diesen  namen  leitete  das  sprach- 
bewustsein  jener  zeit  und  ohne  zweifei  Piaton  selbst  ab  von  ctpiYTW 

'ich  würge'  und  deutete  also  cqpiY^  als  'die  würgende' ;  nach  der  bis- 

herigen fassung  der  stelle  müste  er  (p'vfE  oder  qpiH  als  urform  ange- 
nommen haben,  und  wenn  das  schon  an  sich  unmöglich  ist,  so  würde 

es  auch  nichts  weniger  sein  als  ein  beispiel  für  das  eHaipeiv  YPO'M- 
juiaxa,  das  wir  doch  nach  dem  obigen  hier  erwarten  müssen,  also 
weder  qpiYYOC  noch  qpiKÖc  kann  richtig  sein,  die  handschriften  bieten 

wenig  hilfe:  wie  sollten  sie  es  auch,  da  die  abschreiber  schon  des  aus- 
gehenden altertums  von  den  verschiedenen  namensformen  der  Sphinx 

kein  bewustsein  mehr  hatten?  sie  schrieben  eben  die  ihnen  unver- 

ständlichen formen  in  die  ihnen  bekannten  aufs  geratewohl  mit  mög- 
lichst geringer  Veränderung  um.    es  bleibt  uns  also  nichts  übrig  als 
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unter  steter  vergegenwärtigung  des  gesichtspunktes,  dasz  Piaton  hier 
ein  beispiel  des  eEaipeiv  ̂ paMM^Ta  gegeben  haben  musz,  eine  von 
der  Überlieferung  nicht  allzu  sehr  abweichende  fassung  zu  finden. 

Auszer  den  oben  wiederholt  genannten  formen  CqpiYE  und  OiH, 
wozu  man  das  makedonische  BiE  als  dritte  hinzufügen  mag,  gab  es 
noch  eine  vierte,  litterarisch  und  inschriftlich  bezeugte  (obgleich 

den  mir  zugänglichen  Wörterbüchern  noch  unbekannte'):  die  heiszt 
CqpiE.  diese  form  kannte  nicht  allein  Herodianos,  der  Ttepi  KaGoXi- 

Kf|c  TrpocLubiac  ib'  (I  s.  396  Lentz)  folgendes  bietet:  TCt  eic  iE  jiovo- 
cuWaßa  öEuverar  ctiE  f\  idEic,  qppiE  GpiE  .  .  OiS  CqpiE  cipiE 
usw.,  sondern  sie  findet  sich  auch  auf  etlichen  bemalten  attischen 
vasen  als  Inschrift,  so  steht  auf  der  Münchener  vase  des  Archikles 

undGlaukytes  (OJahns  beschr,  der  vasensamlung  k.  Ludwigs  n.  333) 
nicht  weniger  als  viermal  neben  dem  bilde  einer  Sphinx  SOI+S, 
dh.  in  dem  ältesten  (bis  ol.  86)  attischen  aiphabet  nichts  anderes 
als  ZOIE  (gerade  so  wie  der  so  oft  vorkommende  künstlername 

"GEriKiac  immer  geschrieben  ist  E+$EKIA$),  und  sodann  auf  einem 
gefäsz  aus  Caere  (Ann.  d.  Inst.  1866  ta.v.  R) ,  wiederum  über  der 
figur  der  Sphinx,  0EI  +  $,  hier  natürlich  die  beiden  ersten  buchstaben 
durch  Irrtum  desjenigen  der  die  namen  aufgemalt  hat  (wohl  kaum 

des  künstlers  selbst)  verschrieben  statt  $<)l4-5;  aber  wegen  dieser 
Verwechslung  zweier  buchstaben  dem  maier  auch  noch  die  auslas- 
sung  eines  solchen  {/")  aufzubürden  wäre  ein  übertriebener  skepti- 
cismus.*  auf  grund  dieser  ermittlungen  nun,  des  fünfmaligen  Vor- 

kommens der  form  CqpiE  auf  vaseninschriften  und  des  directen 
Zeugnisses  des  grösten  der  griechischen  nationalgramraatiker  schlage 
ich  vor  die  worte  bei  Piaton  so  wiederherzustellen:  ÜJCirep  Ktti  ifiv 
CqpiYTO  dvTi  CqpiYÖc  OTycx  KaXoOciv  (denn  dasz  Oiya  und  OTko 

vollkommen  gleichwertig  sind,  ersehen  wir  aus  der  oben  s.  659  an- 
geführten glosse  des  Hesychios;  CqpiYÖC  wird  durch  die  zweite  band 

des  B  bestätigt).  Piaton  sagt  dann :  bei  dem  nomen  CqpiyE  hätte 
es  ja  genügt  mit  ausstoszung  eines  buchstabens  C9iE  zu  sagen,  aber 

man  stöszt  sogar  noch  einen  zweiten  ab  und  sagt  <J>iE  —  ein  ohne 
zweifei  absichtlich  gewähltes  und  sehr  einleuchtendes  beispiel  zur 
begründung  der  Umwandlung  des  ursprünglichen  exovör|  zu  Texvrj: 
denn  auch  hier  sind  zwei  laute  aus-  bzw.  abgestoszen.  damit  ist 
denn  auch  die  oben  angenommene  Voraussetzung  erfüllt:  die  drei 

formen  cqpiyE  ccpiE  qpiE  sind  in  der  spräche  lebendig  geblieben,  ex^'^oi] 
aber  ist  und  bleibt  ein  reines  phantasiegebilde. 

^  auch  bei  Meisterhans  in  der  zweiten  aufläge  seiner  gramm.  d.  att. 
inscbr.  (1888)  und  bei  Blass  in  der  neuen  bearbeituncr  der  Kühnerschen 
ausf.  graram.  d.  griech.  spr.  (1890)  habe  ich  sie  verg-ehlich  gesucht,  wenn- 

gleich letzterer  I  s.  420  inbetreff  der  vvörter  auf  -?  einige  andere 
Herodianstellen    citiert.  ^   ich    verdanke    die  iiotiz  über  die  letztere 
Vaseninschrift  dem  timfungreichen  wissensschatze  eines  der  fieiszigsten 
mitarbeiter  an  Roschers  mythol.  lesikon  und  Verfassers  der  mytholog.  bei- 

trage I:  cultus  der  ägyptischen  gottbeiten  in  den  Donauländern  (Leipzig 
1890),  des  hm.  dr.  Wilhelm  Drexler  in  Halle   [jetzt  in  Berlin]. 
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Aber  wie  schlieszt  sich  nun  dieser  mit  ujcnep  Ktti  beginnende 
satz  an  den  unmittelbar  vorhergebenden  an?  in  diesem  ist  ja  davon 
die  rede,  dasz  durch  die  im  laufe  der  zeit  erfolgten  einschiebungen 

von  lauten  die  ursprüngliche  durchsichtigkeit  der  bedeutung  ver- 
loren gegangen  sei,  so  dasz  kein  mensch  mehr  verstehen  könne,  was 

denn  die  werte  eigentlich  bedeuten,  und  daran  soll  sich  unmittelbar 
anschlieszen  «wie  man  denn  auch  statt  cqpiYE  heute  sagt  cqpiS,  ja 
sogar  qjiS»  ?  nein,  von  einschiebung  von  lauten  kann  hier  keine  rede 

mehr  sein,  sondern  von  aus-  und  abstoszung.  es  ist  wohl  nicht  zu 
kühn,  hier  den  durch  abschreiber  verschuldeten  ausfall  eines  sätz- 

chens anzunehmen,  das  die  Überleitung  bildete,  etwa  <(oub'  aWo 
(oder  TttUTÖ  he)  cu)ußaiv€i  feEaipouvTuuv  f\  dcpaipouvToiv  YpaMMaTa,> 
ÜJCnep  Ktti  usw.  die  klage  dasz  auch  durch  entziehung  von  lauten 
das  bewustsein  der  ursprünglichen  bedeutung  verloren  gehe,  trifft 

hier  gleichfalls  zu :  denn  wer  denkt  bei  der  form  cpiH  an  das  Stamm- 
wort cq)iTTeiv? 

11. 

Es  ist  regel  der  deutschen  spräche,  dasz  in  lateinischen  und 
griechischen  lehnwörtern,  die  am  schlusz  eine  silbe  eingebüszt  haben, 
die  letzte  silbe  betont  wird  ohne  rücksicht  auf  die  quantität  der 
vorletzten,  so  unterscheiden  wir  nicht  zwischen  docüment  regtment., 
entsprechend  dem  lat.  docümentum  regvmcntum,  und  anderseits 

argüment  Instrument  ornument  Supplement  uä.,  obwohl  in  den  origi- 
nalen argumentum  instrümentum  ornämentum  supplementum  die 

drittletzte  silbe  eine  naturlänge  ist.  durch  diese  moderne  sprach- 
regel  darf  sich  aber  der  philolog  nimmermehr  verleiten  lassen  in 
einzelnen  fällen  die  lange  drittletzte  silbe  solcher  lat.  nomina  zu 

verkürzen.'^     dieses  vergebens  nun  haben  sich  sämtliche  heraus- 

'  es  ist  mir  aus  ir einer  jug^endzeit  (und  die  in  dieser  periode  em- 
pfangeneu eindrücke  haften  ja  für  das  ganze  leben)  noch  in  lebhafter 

eriniierung.  wie  ich,  als  wir  primaner  des  Helmstedter  gymnasiums  im 
winter  1835/36  in  einem  privatkränzchen  die  Terenzischen  comödien 
mit  verteilten  rollen  lasen,  gleich  am  ersten  abend  mit  v.  11  des  prologs 
der  Andria  ?ion  ita  dissimili  sunt  aryumento ,  et  turnen  eben  wegen  des 
deutscheu  argüment  gar  nicht  zurechtkommen  konnte,  bis  unser  wür- 

diger primus  omnium  und  Vorsitzender  Wilhelm  Schrader  (jetzt  in 
Halle)  —  dem  ich  bei  dieser  gelegenheit  einen  gedruckten  herzlichen 
grusz  sende  —  mir  die  nötige  aufkiärung  gab.  später  habe  ich  gesehen 
dasz  schon  Faernus,  um  das  hsl.  sed  tcunen  aufrecht  zu  erhalten,  das 

u  in  argumento  ''per  syncopam'  elidiert  wissen  wollte  'ut  sit  argmento'' , 
wofür  ihm  Bentley  den  text  liest:  ̂ urgwuentmn  producit  secundam,  ut 
vel  ex  Virgilio  notum  ,  Argumentum  ingens  — .  falluntur  igitur  qui  hie 
trisyllabum  ex  eo  faciuut.'  übrigens  steckt  in  diesem  verse  nach  der 
vulgata  noch  ein  verstosz  gegen  die  logik.  vorher  gehen  die  zwei  verse 
Menünder  fecit  Andriam  et  Perinlhiam.  \  qui  utrdmuis  rede  norit ,  ambus 
nouerit.  wer  von  zwei  comödien  sagt,  wer  die  ̂ ine  von  ihnen  kenne, 
kenne  sie  beide,  der  kanu  nicht  unmittelbar  darauf  sagen,  der  inhalt 
beider  sei  nicht  so  gar  verschieden  (das  liegt  doch  nach  allgemein 
anerkanntem  Sprachgebrauch  in  dem  non  ita),  sondern  er  musz  sagen, 
der  inhalt  sei  ganz  gleich,  argumentian  non  dissirnile  schlechthin,    das  itu 
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geber  des  Plautus  von  Georgius  Merula  an  bis  auf  den  jüngsten 
Fritz  Scböll  (mit  nur  zwei  ausnahmen)  schuldig  gemacht,  indem  sie 
den  V.  61  des  prologs  zur  Plautinischen  Casina  mit  den  hss.  ein- 
schlieszlich  A  so  drucken  lieszen:  eandem  iUam  amarc  et  esse  im- 
pedimeniö  sibi,  während  es  doch  impedimentum  heiszt.  die  zwei 
erwähnten  ausnahmen  bilden  Guyet  und  Bothe,  von  denen  der 

erstere  den  vers  so  geschrieben  hat:  eandem  ülam  amando  esse  im- 
pedimentö  sibi,  der  letztere  diesen  mit  dem  nächstfolgenden  in  seinen 

drei  ausgaben  übereinstimmend  so:  eandem  ülam  amare  et  impedi- 
mentö  sibi  \  esse,  ddulescentem  kinc  peregre  ablegauü  pater.  durch 
beide  änderungen  kommt  allerdings  die  Quantität  von  impedimento 
zu  ihrem  recht,  aber  um  welchen  preis!  Guyets  änderung  ist  die 

reinste  wilikür:  wo  fände  sich  in  der  ganzen  lat.  litteratur  ein  ähn- 
liches Verderbnis  durch  abschreiberirrtum  wie  der  Übergang  von 

NDO  zu  REET?  Bothe  aber  treibt  durch  seine  Umstellung  den  teufel 
mit  Beelzebub  aus:  Plautus  und  Terentius  haben  in  den  vers- 
maszen  des  dialogs  (in  den  lyrischen  partien  verhält  es  sich  anders) 
niemals  ein  einsilbiges  oder  durch  elision  einsilbig  werdendes  wort 

wie  hier  esse,  das  den  gedanken  des  vorhergehenden  verses  ab- 
schlieszt,  in  den  anfang  des  nächsten  gesetzt,  ebenso  wenig  wie  sie 
ein  einsilbiges  wort,  das  zu  dem  inhalt  des  folgenden  verses  gehört, 
dem  schlusz  des  vorhergehenden  angefügt  haben,  wir  müssen  also 
auf  ein  anderes  heilmittel  für  den  prosodisch  geschädigten  vers 
sinnen,  und  da  denke  ich  ist  das  einfachste  die  herstellung  eines 

der  Umgangssprache  und  dem  briefstil  (s.  Ciceros  episteln)  sehr  ge- 
läufigen asyndeton ,  von  dem  beispiele  aus  beiden  comikern  in  hülle 

und  fülle  zusammengestellt  worden  sind  von  FLeo  im  rhein.  mus. 
XXXVIII  s.  11  f.,  also  durch  Streichung  der  copula  et,  so  dasz  die 
drei  verse  60  —  62  nun  also  lauten: 

nie  aütem  postquam  filium  sensit  suom 
eandem  ülam  amare ,  esse  inpedimentö  sibi , 
Jiinc  ddulescentem  peregre  ablegauü  pater. 

ist  also  an  dieser  stelle  vor  dissimili  sinnwidrig,  anderseits  vermiszt 

man  eine  Übergangspartikel  von  dem  gedanken  'wer  die  e'ine  der  beiden 
comödien  kennt,  der  kennt  auch  die  andere'  zu  der  beschränkung  die 
dieser  in  den  beiden  nächsten  versen  erfährt,  beiden  anständen  hilft, 
wie  schon  Guyet  richtig  gesehen  hat,  die  kleine  Umstellung  ila  non  ab: 

'so  haben  denn  beide  [Andria  und  Perinthia]  einen  nicht  verschiedenen 
[dh.  den  nemlichen]  hauptinhalt  {argumentum),  und  doch  weichen  sie  in 
gedanken  und  ausdruck  [wie  Spengel  in  seiner  ausgäbe  das  oratione 
ac  slilo  sehr  gut  wiedergibt]   von  einander  ab';  also: 

ila  nön  dissimili  sunt  argumento ,  et  tamen 
dissimili  oratione  sunt  factae  de  stilo. 

wer  das  hsl.  sed  tarnen  halten  will,  musz  noch  eine  Umstellung  vor- 
nehmen: ita  nön  sunt  dissimili  drgumento,  sed  tamen  usw.;  nach  den  von 

Spengel  imd  Dziatzko  beigebrachten  parallelstellen  halte  ich  Bentleys 
et  tamen  für  richtig,  der  jüngste  änderungsvorschlag  von  Bergk  (griech. 
litt.gesch.  IV  s.  200),  der  statt  dissimili  sunt  schreibt  dissimiles,  ist  aller- 

dings ganz  sinngemäsz,   aber  nicht  notwendig. 
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Ehe  ich  in  meinen  Verbesserungsvorschlägen  zum  Casinaprolog 
fortfahre,  möchte  ich  hier  noch  zwei  stellen  des  Hautontimoru- 
menos  besprechen,  die  ein  vollkommenes  seitenstUck  zu  der  oben 
zurückgewiesenen  Bothescben  Fassung  von  Gas.  61  f.  bilden,  zuerst 
v.  600  f.  lauten  mit  unbedeutenden  abweichungen  in  allen  ausgaben 
so:  udh,  uide  quod  inceptet  facinus!  fuü  quaedam  anus  Cormthia  \ 
Mc:  huic  draclmmarum  haec  argenti  mille  dederat  miltuom.  Ritschi 
opusc,  II  s.  470  ff.  wollte,  da  Jiic  im  Bembinus  fehlt,  dieses  streichen 
und  den  nächsten  vers  mit  huice  drachumanim  beginnen ;  aber  hie 
darf  hier  des  Sinnes  wegen  nicht  fehlen  und  steht  auch  v.  96  est  e 
CorintJio  hie  aduena  anus  paupercula  und  629  erat  hie  Corinthia 
anus  haud  inpura;  demnach  musz,  was  Ritschl  selbst  für  Wiel  natür- 

licher' erklärte,  hie  an  den  schlusz  des  ersten  verses  versetzt  werden : 
fuü  quaedam  anus  Cormthia  hie.  der  zweite  soll  nun  nach  Ritschl 
mit  huice  beginnen;  aber  diese  zweisilbige  form  ist  vor  consonanten 
bei  PI.  und  Ter.  unerhört,  wovon  ich  mich  nach  den  Untersuchungen 

von  Fritz  Schmidt  in  seiner  Göttinger  doctordiss.  ^quaestiones  de 
pronominum  demonstr.  formis  Plautinis'  (1875)  und  der  recension 
derselben  durch  Studemund  in  diesen  jahrb.  1876  s.  57  ff.  überzeugt 
habe  (daher  auch  Andr.  488  nicht  huice  ueritust,  sondern  huic  est 
ueritus.  Ad.  575  nicht  mit  Hermann  Usener  jahrb.  1873  s.  398  hace 
praecipitato,  sondern  istac  xyraecipitato  zu  schreiben  und  Hec.  1  f. 
mit  CConradt  metr.  comp.  s.  55  f.  so  herzustellen  ist:  Hecyraest 

huic  nomen  fdhiüae:  haec  (nouay  quam  datast^  \  nouae  nouom  inter- 
uenit  uitium  et  cälamitas).  an  sich  wäre  in  diesem  Zusammenhang 
an  dem  gebrauch  des  pron.  hie  bei  Terentius  kein  anstosz  zu 

nehmen,  wie  es  Bothe  gethan  hat,  der  huic  für  'putidum'  erklärt 
und  ei  an  die  stelle  setzt:  bei  Plautus  wäre  sein  anstosz  an  huic  ganz 

berechtigt,  weil  dieser  auf  eine  bereits  verstorbene  person  nimmer- 
mehr mit  hie  hingewiesen  hätte;  aber  für  Terentius  hat  Joseph  Bach 

'de  usu  pronominum  demonstr.  apud  priscos  scriptores  lat.'  in  Stude- 
munds  Studien  II  s.  363  f.  nachgewiesen  dasz  dieser  öfter  (zb.  Phorm. 
82.  89.  823.  869  ua.)  mit  hie  auf  etwas  vorher  blosz  erwähntes 

zurückweist,  also  von  selten  des  Sprachgebrauchs  würde  huie  unan- 
stöszig  sein,  und  dennoch  —  ist  dem  dichter  die  geschmacklosigkeit 
zuzutrauen  in  einem  atem  hie  (in  Athen)  —  huic  (der  eben  erwähnten 
korinthischen  alten)  —  Itaec  (die  im  hause  befindliche  hetäre  Bacchis) 
mit  Unterbrechung  durch  ein  einziges  wort  (drachumarum)  zu  sagen  ? 
ich  behaupte  kühnlich  nein,  und  da  finde  ich  mich  wieder  einmal 

unterstützt  durch  das  citat  eines  alten  grammatikers"",  des  Arusianus 

^  dagegen  musz  ich  einen  andern  änderungsvorschlag,  den  ich  jahrb. 
1890  s,  292  ff.  auf  grund  nicht  eines  alten  grammatikers,  wohl  aber 
eines  rhelors,  des  Julius  Rutinianus  zu  Ter.  Haut.  563  gemacht  habe, 
jetzt  zurücknehmen,  ich  nahm  an  der  Überlieferung  aller  unserer  hss. 
uidin  ego  te  modo  anstosz  und  wollte  diese  worte  durch  das  von  dem 
alten  rhetor  überlieferte  non  ego  ie  uidi  (mit  der  kleinen  Umstellung 
uidi  te)  ersetzen,  weil  ich  meinte,  der  sprechende  beziehe  sich  auf  eine 
am   abend   vorher   währenrl   des  trinkgelages  gemachte  beobachtuug,   in 
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Messius,  der  GLK.  VII  s.  494, 10  f.  folgendes  'exemplum  elocutionis' 
bietet:  MiUe  librarum  muhmm  clcdit:  Terentius  Heaut.  cid  drachma- 
rum  haec  argenti  (der  schlusz  des  verses  ist  verloren  gegangen),  die 
beiden  versa  600  f.  werden  demnach  mit  einfügung  eines  wörtchens 
so  zu  schreiben  sein: 

uäJi,  uide  quod  mceptet  facinusf  fui't  quaedam  aniis  Corinthia  hie, 
qiwi  drachumarum  haec  argenti  (olini)  müle  dederat  mütuom. 

Die  andere  stelle  findet  sich  Haut.  933  f.  Menedemus  will 

seinen  eben  gewonnenen  mitschwäher  Chremes  von  übertriebener 

strenge  gegen  dessen  söhn,  den  der  vater  eben  auf  einer  argen  aus- 
schweifung  erwischt  hat,  zurückhalten:  (932)  quot  incömmoditates 
in  hac  re  accipies,  nisi  caues!  |  difficilem  ästendes  te  esse  et  ignosces 
tarnen  \  post,  et  id  ingratum.  iT  ah  nescis  quam  doleam.  IT  tU  lubet. 
(in  V.  932  habe  ich  die  von  allen  hss.  beglaubigte,  aber  von  den 
meisten  hgg.  gestiüchene  präp.  in  wieder  hergestellt:  vgl.  Plautus 

Aul.  532  f.  haec  sunt  atque  aliae  midtae  in  magnis  dotibus  \  incöm- 
moditates.) das  einsilbige  adv.  ptost  musz  notwendig  im  vorhergehen- 

den verse,  zu  dem  es  gehört,  untergebracht  werden,  zunächst  fallen 
die  Worte  et  id  ingratum  unangenehm  auf:  man  vermiszt  das  verbum; 
dies  fehlt  aber  nur  im  Bembinus,  alle  Calliopischen  hss.  haben  et  id 
erit  ingratum.    was  ist  nun  an  dem  verse 

et  id  erit  ingratum.  iT  ah  nescis  quam  doleam.  IT  üt  lubet 
auszusetzen?  es  handelt  sich  also  nur  noch  darum,  in  dem  vorher- 

gehenden verse  ein  überflüssiges  wort  aufzufinden,  um  dann  hier  das 

post  an  passender  stelle  einzusetzen,  hier  bietet  der  Bembinus  dif- 
ficilem te  esse  ostendes  et,  wodurch  der  vers  ruiniert  wird,  die  Calliop. 

hss.  haben  diff'.  ostendis  te  esse  et^  und  das  ist  (natürlich  mit  ostendes, 
was  der  sinn  gebietet)  vulgata  geworden,  ist  denn  aber  der  inf.  esse 
für  den  sinn  notwendig?  aus  Terentius  habe  ich  leider  kein  bei- 
spiel,  wo  ostendere  se  mit  einfachem  acc.  eines  adj,  vorkäme,  wie  bei 
Corn.  Nepos  Älc,  6,  4  quin  .  .  inimicum  iis  se  ostenderit  (denn  Hec. 
544  sed  ut  ölim  te  ostendisti,  eadem  esse  nil  cessauisti  usque  adhuc 
ist  doch  nicht  ganz  beweiskräftig);  aber  dasz  der  inf.  esse  dort  als 
überflüssig  gestrichen  und  v.  933  mit  Botbe  so  geschrieben  werden 
musz: 

difficilem  ostendes  te'  et  post  ignosces  tarnen , 
das  zeigt  unzweideutig  die  Zusammenstellung  dieses  verses  mit  der 
einzigen  stelle  bei  Terentius,  wo  ostendere  mit  acc.  c.  inf.  und  zwar 

welchem  falle  das  7/20^0  allerdings  sehr  unpassend  gesvesen  sein  würde; 
aber  dasz  ich  damit  im  irrtum  gewesen  bin,  indem  Chremes  so  eben 
erst  (nach  v.  558)  ins  haus  hineingegangen  ist  und  bei  dieser  ge- 
legenheit  die  Unschicklichkeit  seines  sohnes  wahrgenommen  hat,  worauf 
er  dann  vor  v.  562  mit  diesem  wieder  heraustritt  und  ihm  coram  publice 

gebührend  seine  meinung  sagt,  so  dasz  also  7nodo  ('so  eben')  seine  voll- 
kommene richtigkeit  hat  —  darüber  hat  mich  mein  verehrter  mitforscher 

Karl  Dziatzko  in  Göttingen  brieflich  aufgeklärt,  dem  ich  für  diese 
berichtigung  hiermit  öflfentlich  danke,  das  ebendort  über  ingerere  (statt 
i7iserere)  gesagte  bleibt  davon  natürlich  unberührt. 
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dem  inf.  esse  verbunden  ist.  im  Phormio  v,  591  tf.  stürzt  der  sklav 

Geta  auf  die  bühne  und  berichtet  freudig,  eben  habe  er  den  Phormio 
getroffen  und  dieser  habe  sich  mit  freuden  erboten,  wie  er  früher 
durch  seinen  listigen  anschlag  dem  Antipho  die  heirat  ermöglicht 
habe,  so  auch  jetzt  für  Phaedria  dem  alten  geld  abzuschwindeln: 
V.  596  ff. 

dis  grdtias  agebat  tempus  sibi  dari, 
ubi  Phaedriae  se  ostenderet  nihilö  minus 

amicum  quam  Antiphöni  esse:  <(ibiy  Iwminem  dpud  forum 
iussi  öpperiri:  eo  me  esse  adducturüm  senem. 

hier  steht  v.  597  se  in  allen  hss.,  was  die  hgg.  in  esse  verwandelt 
haben;  v.  598  esse  quam  Antiphöni,  woraus  man  sese  q.  A.  gemacht 
hat;  ich  habe  nichts  geändert  als  ein  wenig  die  Wortstellung,  und  das 
wörtchen  i&i  eingesetzt  (über  dessen  Verwendung  zur  fortführung  der 

erzählung  m.  vgl.  Dziatzko  zu  Phorm.  101  und  Brix  zu  Mgl.  58),  end- 
lich apud  forum  geschrieben  statt  des  hsl.  ad  forum  mit  WAbraham 

'studia  Plautina'  in  jahrb.  suppl.  XIV  s.  207.  dieser  führt  nemlich 
durch  Zusammenstellung  aller  beispiele  aus  der  alten  comödie  den 
nachweis,  dasz  ad  forum  nur  mit  verben  der  bewegung,  dpud  forum 

(und  zwar  immer  in  dieser  betonung)  nur  mit  verben  der  ruhe  ver- 
bunden werde,  der  unterschied  zwischen  den  beiden  constructionen 

difficilem  osfendes  te  usw.  und  ubi  Phaedriae  se  ostenderet  nihilo  minus 

amicum  quam  Antiphöni  esse  liegt  auf  der  hand:  jenes  heiszt  'du 
wirst  ihm  dich  als  einen  strengen,  unerbittlichen  mann  darstellen 

(=  du  wii'st  ihm  so  entgegentreten)  und  hintennach  doch  gnade  für 
recht  ergehen  lassen  [wie  es  denn  auch  in  der  letzten  scene  des 

Stückes  wirklich  geschieht]  und  nicht  einmal  dank  davon  haben', 

dieses  heiszt  ''wo  er  (durch  die  that)  zeigen  könne  dasz  er  dem 
Phaedria  nicht  minder  freund  sei  als  dem  Antipho'. 

Nun  zurück  zum  Casinaprolog.  der  neueste  bearbeiter  dieses 

Stückes,  dem  wir  bekanntlich  die  erste  des  namens  würdige  kri- 
tische ausgäbe  verdanken,  Fritz  Scholl,  nennt  diese  in  der  pietät- 
vollen Widmung  an  seinen  lehrer  Hermann  Rassow  in  Weimar  be- 

scheiden eine  'purgata  non  pura  editio' :  er  wird  darum  auch  nicht 
böse  werden  wegen  etlicher  von  den  seinigen  abweichender  puri- 
gandi  conamina,  die  ich  im  folgenden  vorbringen  werde,  um  so 
weniger  da  diese  aus  der  feder  eines  alten  freundes  flieszen,  dem  es, 
wie  Scholl  selbst  recht  wohl  weisz,  nur  um  die  sache  zu  thun  ist. 

V.  47  ff.  schreibt  Scholl  (ich  setze  den  in  der  anmerkung  vor- 
geschlagenen ergänzungsversuch  hier  gleich  in  den  text)  so : 

postquam  ea  adoleuit  ad  eam  aetatulam,  üt  uiris 
placere  posset ,  eam  piueUam  illic  senex 
amdt  efflictim:  <^at  edpse  illius  füium 
amdre  occepuy  et  item  contra  füiiis. 

im  ersten  verse  bieten  alle  hss.  (auch  A)  ad  eam  aetatem  ut  uiris. 
da  hier  der  hiatus  hinter  aetatem  unerlaubt  ist  und  die  am  nächsten 

liegende  correctur  von  Camerarius  uti  gleichfalls  unerlaubt  ist  nach 
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der  von  ALucbs  entdeckten,  von  den  scenischen  dichtem  sonst  un- 
verbrüchlich beobachteten  regel,    dasz  in  iambischen  senaren  und 

trochäisehen  septenaren  die  letzte  dipodie  nie  aus  zwei  iambischen 
Wörtern  bestehen  darf,  so  musz  dem  verse  in  anderer  weise  auf- 

geholfen  werden,    ob   da  nun  GLöwes  von  Scholl  aufgenommene 
änderung  von  aetatem  in  aetatulam  das  richtige  trifft,  bezweifle  ich, 
da  bei  einem  jungen  mädchen  mit  dem  adoleuisse  die  aetahtla  Yielmehr 
aufhört  und  die  aetas  beginnt,   ich  habe  schon  vor  jähren  in  meinem 
handexemplar  ad  id  aetatis,  ut  uiris  beigeschrieben,  was,  wie  ich  aus 
Schölls  appendix  critica  ersehe,  auch  diesem  eingefallen  ist;  aber  jetzt 
gebe  ich  der  emendation  von  Luchs  ad  eam  aetatem,  qui  uiris  ent- 

schieden den  Vorzug,   war  einmal  durch  zufall  der  anlaut  von  qui  aus- 
gefallen, so  muste  das  übrigbleibende i<i  notwendig  in  ut  übergehen. 

Im  folgenden  nun  hat  Scholl  den  ausfall  von  zwei  hemistichien 
angenommen  und  diese  in  höchst  geschickter  weise  ergänzt,    amare 

contra  wird  ja  (s.  Brix  zu  Mgl.  101)  nur  von  gegenliebe  oder  er- 
widerung  einer  auf  der  andern  seite  bereits  vorhandenen  liebe  ge- 

sagt,  ist  also  das  et  item  contra  filius  richtig  überliefert,  so  musz  im 

vorhergebenden  gesagt  sein,  dasz  Casina  ihrem  pflegebruder  Euthy- 
nicus  (dasz  er  so  hiesz,  erfahren  wir  aus  dem  stücke  v.  1014)  ihre 
liebe  geschenkt  und  dieser  sie  erwidert  habe,  was  durch  Schölls  er- 
gänzung,  wie  gesagt,  vortrefflich  ausgedrückt  wird,  ist  es  denn  aber 
notwendig   das    contra   vor  filius  als  richtige  Überlieferung  unver- 

brüchlich festzuhalten?    im  nächstfolgenden  verse  kommt  dasselbe 
adverbium  contra  fast  in  derselben  versstelle  noch  einmal  vor  (at 

nunc  sihi  uterque  contra  legiones  parat) :  wie  leicht  konnte  das  äuge 
des  abschreibers  zu  dem  folgenden  verse  abirren  und  an  die  stelle 
des  hier  stehenden,  nun  unwiederbringlich  verlorenen  attributs  zu 

filius  das  contra  setzen !  der  prologdichter  wollte,  denke  ich,  etwa  fol- 
gendes sagen:  Eutbynicus  hatte  im  knabenalter  mit  seiner  hübschen 

pHegeschwester  Casina  in  geschwisterlich  freundlicher  ge.siunung  ver- 
kehrt;  als  sie  zur  blühenden  Jungfrau  herangewachsen  war,  da  ver- 

liebte sich  nicht   allein  sein  vater  in  diese  pflegetochter  seiner 
frau ,    sondern  auch  bei  ihm,    dem  jetzt  gleichfalls  heran- 

gewachsenen,   verwandelte    sich   die   frühere   harmlose   kinder- 
zuneigung   in    feurige  liebesleidenschaft.    demnach  möchte  ich  für 
die  verse  folgende  fassung  empfehlen: 

ea  pöstquam  adoleuit  ad  eam  aetatem ,  qui  uiris 

placere  posset ,  edm  puellam  <(ety  Mc  senex 
amd(uiyt  ecßictim  et  item  (^adultusy  filius. 

Einige  verse  weiter,  55,  steht  in  A:  filius  is  autem  armigerum 
adlegat  suum.,  \  qui  sihi  eam  uxorem  poscat  usw.  mit  vollständiger 
Wahrung  der  con.-ecutio  temporum  (wie  kurz  vorher  v.  52  pater  ad- 
legauit  uilicum,  qui  posceret).  um  den  hiatus  hinter  armigerum  fort- 

zuschaffen, setzt  Scholl  statt  adlegat  mit  den  übrigen  hss.  auch  hier 
adlegauit  indentext;  ich  würde  eine  kleine  wortumstellung  vorziehen: 

filius  is  autem  adlegat  armigerum  suom. 
Jahrbücher  für  class.  philol.  1891  hft.  10.  43 
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V.  72  ist  (auch  in  A)  überliefert:  et  hie  in  nostra  terra  in  Äpulia. 
dasz  hier  etwas  ausgefallen  ist,  siebt  jeder,  aber  wo?  Scholl  führt 
in  der  app.  crit.  nicht  weniger  als  zehn  ergänzungsvorschliige  an  und 
setzt  seinen  eignen  als  elften  in  den  text:  et  Mc  in  nostra  terra  in 
Äpnliae  poplo.  das  ist  prosodisch  mehr  als  bedenklich.  Lachmann 

zu  Lucr.  s.  37  bemerkt:  'de  Apulia  et  Apulis  numquam  dubitatum 
est  quin  prima  syllaba  producenda  esset'  und  bespricht  dann  die 
beiden  widerstrebenden  verse  aus  Horatius  ca.  III  4,  10  (limen 

Äpuliae) ,  den  er  mit  recht  'foedissime  interpolatum'  nennt,  und 
III  24,  4  [Tyrrhenum  omne  tuis  et  mare  Apulicum),  den  er  mittels 

'einer  glänzenden,  durch  Porphyrie  bestätigten  emendation'  (Adolf 
Kiessling  zdst.)  heilt  (bekanntlich  terrenum  omne  tuis  et  mare puhli- 
cuni).  ich  füge  hinzu  dasz  die  zweite  silbe  in  Apulus  immer  kurz, 
in  Apulia  immer  lang  gebraucht  wird:  vgl.  zb.  Lucilius  v.  760  L. 
XXIX  fr.  3  LM.  an  derselben  versstelle  wie  nach  der  Überlieferung 
in  unserm  prolog  Itoc  tum  ille  habel/at  et  fere  om.nem  Apüliam,  wozu 

Lucian  Müller  bemerkt:  'Apuliam  longa  u,  ut  apud  Horatium  [epod. 
3,  16.  sat.  I  5,  77],  Martialera  [XIV  155],  luvenalem  [4,27]',  nach- 

dem derselbe  schon  früher  de  re  metrica  poet.  lat.  s.  353  die  voll- 

kommen richtige  regel  aufgestellt  hatte:  'Apulus  et  Apulides  cum 
semper  brevient  u,  Apulia  eandem  intendit.'  wir  haben  keinen  grund 
bei  dem  Verfasser  des  Casinaprologs  eine  andere  prosodie  voraus- 

zusetzen; die  SchöUsche  fassung  unseres  verses  aber  verstöszt  gegen 
dieselbe:  denn  mag  man  die  worte  hinter  der  cäsur  terra  in  ApuUae 
poplo  scandieren  j.^-^^j.^^  oder  i^^^^_^.i^^-,  so  wird  im  erstem 
falle  das  u,  im  andern  das  A  kurz  gemessen,  am  schlusz  des  verses 
ist  also  die  ergänzung  nicht  vorzunehmen  (davor  hätte  schon  die 
bemerkung  von  Studemund  im  apographum  Ambr.  bewahren  sollen 

'post  APULIA  numquam  quidquam  scriptum  erat'),  sondern  näher  dem 
anfang,  und  zwar  möchte  ich  mit  Streichung  des  höchst  überflüssigen, 
ja  sogar  anstöszigen  zweiten  in  entweder  mit  Reiz  schreiben: 

et  Mc  in  (ipsa)>  nostra  terra  Apulia 
oder  nach  dem  teilweisen  \ urgang  von  Lachmann: 

et  Mc  in  nostra  <Cf{.eriy  terra  Apulia., 
nur  nicht,  wie  dieser  wollte,  et  Mc  in  nostra  terra  (ßeri^  Apulia: 
denn  terra  Apulia  darf  nicht  getrennt  werden,  es  ist  gesagt  wie 
terra  Italia  (Varro  r.  rust.  I  9,  1  und  oft  bei  Livius),  terra  Gallia 
(Caesar  h.  Gall.  I  30,  2),  terra  Hispania  (Livius  XXXVIII  58, 5)  ua. 
ja  bei  Plautus  selbst  haben  wir  ein  prächtiges  seitenstück  zu  terra 
Apulia  in  dem  verse  des  Trinummus  933,  der  so  zu  schreiben  ist: 

ömnium  primum  in  Pontum  aduecti  dd  terram  Arabiäm  sumus , 
nicht  in  der  überlieferten  Wortstellung  Arahiam  terram.  durch  meine 
Umstellung  gewinnen  wir  vier  vorteile:   1)  die  regelrechte  messung 

ömniüm  primum'.,  2)  einen  wahrscheinlichen  grund  für  den  Über- 
gang des  aduecti  at  in  aduectia  (BCD),  wenn  es  unmittelbar  vor 

terram  stand;  3)  dasz  wir  nun  der  Vermutung  ASpengels  (T.  Maecius 
Plautus  s.  80)  aduecti  Araliam  terram,  die  von  CFWMüller  Plaut. 
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prosodie  s.  433  «gebilligt,  von  üssing  und  jüngst  von  MNiemeyer 

in  der  fünften  aufläge  der  ausgäbe  von  Brix  in  den  text  gesetzt  wor- 
den ist,  entraten  können:  es  würde  den  genannten  Plautinern  auch 

unmöglich  sein  die  Verbindung  von  adueJii  mit  bloszem  accusativ  bei 
Plautus  zu  erweisen,  der  adaehere  so'^ar  hei  einem  stadtnamen 
mit  der  präp.  in  verbindet  (Mgl.  113  eamque  hüc  inuitam  mulierem 
in  Ephesum  aduehii)\  4)  die  regelmäszige  Wortstellung  terra 
Ärahia,  von  der  nur  in  höchst  seltenen  fällen  aus  bestimmten 
gründen  abgewichen  wird,  worüber  vgl.  Wölflflin  und  Miodonski  zu 
Asinius  Polio  de  hello  Africo  (Leipzig  1889)  c.  3,  5.  Ennius  zb. 
hat  in  den  erhaltenen  resten  im  dactylischen  hexameter  zweimal 
{ann.  311.  sat.  23)  Africa  terra  gestellt,  dagegen  im  iambischen 
senar  der  tragödie,  dh.  in  der  gewähltem  Umgangssprache  sagt  er 
(v.  170  V.  347  R.):  o  terra  Traeca,  ubi  Liberi  fanum  mclutum  | 
Marö  locauit,  obgleich  ihn  hier  nichts  gehindert  hätte  Traeca  terra 
zu  stellen,  wenn  dies  die  gebräuchliche  Stellung  gewesen  wäre,  sie 
war  es  aber  eben  nicht,  so  glaube  ich  mein  obiges  terra  Äpidia 
sowie  terram  Arabiam  hinlänglich  gerechtfertigt  zu  haben. 

Fünf  verse  weiter  (77)  schreibt  Scholl  Appulus  —  mir  unbe- 
greiflich, da  schon  Brambach  in  seinem  'hülfsbüchlein'  sagt:  'Apulia., 

Apulus  besser  als  App.^  und  dies  durch  litterarische  und  inschrift- 
liche Zeugnisse  belegt  und  ferner  an  dieser  stelle  der  Ambr.  unzwei- 

deutig Apulus  bietet  —  und  das  bei  Plautus,  der  älter  war  als  der- 
jenige der  die  consonantenverdoppelung  überhaupt  erst  erfunden 

und  mit  dieser  seiner  orthographischen  neuerung  in  Rom  eing;ing 
gefunden  hat,  Ennius. 

So  viel  zum  prolog  der  Casina ;  vielleicht  später  noch  einiges 
zu  dem  stücke  selbst,  für  diesmal  will  ich  nur  noch  einem  wünsche 

ausdruck  geben,  den  ich  den  fortsetzern  und  neubearbeitern  der  von 

Ritschi  begonnenen  Plautus -ausgäbe,  Georg  Goetz  und  Fritz 
Scholl  —  den  dritten  im  bunde,  den  so  viel  versprechenden  Gustav 
Löwe  hat  vor  acht  jähren  viel  zu  früh  ein  jäher  tod  ereilt  —  ganz 
besonders  ans  herz  legen  möchte,  in  meinen  gesprächen  mit  dem  nun 
auch  schon  seit  fünfzehn  jähren  in  kühler  erde  ruhenden  Friedrich 

Ritschi  sprach  dieser  wiederholt  es  aus,  da  doch  Bentley  und  'mein 
alter  Gottfried  Hermann'  die  einzigen  seien,  die  uns  den  weg  zur 
Wiederherstellung  der  Plautinischen  raetrik  gewiesen  hätten,  so  halte 
er  es  für  seine  pflicht  zu  jedem  von  einem  dieser  beiden  angeführten 
Plautus-verse  in  seinem  kritischen  commentar  ihren  namen  beizu- 

setzen: hätten  sie  auch  nichts  an  dem  verse  geändert,  so  wäre  es 

doch  für  uns  von  Interesse  zu  wissen,  in  welcher  fassung  sie  den- 
selben für  richtig  gehalten  (ausgenommen  natürlich  solche  fälle, 

wo  sie  selbst  später  anderer  ansieht  geworden,  wie  zb.  Hermann 
in  betreff  der  Sotadeen  bei  Plautus).  dies  fiel  mir  recht  lebhaft 
wieder  ein  bei  dem  durchgehen  des  Casinaprologs  in  Schölls  aus- 

gäbe: da  steht  Bentleys  name  am  rande  meines  handexemplars 
fünfmal,  in  Schölls  app.  crit.  nur  dreimal,  zu  v.  46.  59  und  66; 

43* 
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übersehen  ist  er  zu  v.  31  f.  (Bentleius  ad  Ter.  Phorm.  prol.  26)  und 
zu  V.  37  f.  (Bentl.  ad  Hör.  sat.  II  6,  32,  hier  sogar  mit  der  ab- 
weichung  Est  servus  eii  quidam  statt  der  vulg.  est  ei  quidam  seruos, 
ohne  zweifei  absichtlich,  weil  quidam  bei  Plautus  wie  in  der  gesamten 
Latinität  in  der  regel  seinem  nomen  nachsteht;  obgleich  es  nicht 
an  beispielen  vom  gegenteil  fehlt,  so  möchte  ich  doch  hier  der 

Bentleyschen  Wortstellung  fast  den  vorzug  geben  wegen  des  nach- 
drucks  der  auf  dem  worte  seruos  liegt),  in  den  zu  erwartenden  neuen 
auflagen  und  der  6inen  noch  rückständigen  Fortsetzung  (Cistellaria) 
wird  diese  nichlbeachtung  der  grundsätzlichen  gewohnheit  unsers 
sospitator  Plauti,  dessen  name  noch  auf  dem  titel  steht,  ohne  zweifei 
nicht  mehr  vorkommen,  was  nun  den  zweiten  restaurator  der  Plau- 
tinischen  verskunst  GHermann  betrifft ,  so  mache  ich  meine  beiden 
genannten  lieben  freunde  darauf  aufmerksam,  dasz  sie  es  sich  nicht 
mögen  verdrieszen  lassen  die  von  Hermann  citierten  verse  genau 

mit  ihrem  texte  zu  vergleichen :  Hermann  liebte  es  kleine  Verbesse- 
rungen sogleich  vorzunehmen,  ohne  ein  wort  darüber  zu  verlieren, 

so  liest  man  zb.  in  Schölls  app.  crit.  zu  Gas.  479  (concredui,  is  mihi 

se  locum  dixit  dare):  'se  mihi  locum  Mahlerus  de  pron.  p.  34  dubi- 
tanter',  und  eben  diese  entschieden  richtige  Verbesserung  der  Wort- 

folge findet  sich  schon  gedruckt  in  Hermanns  Leipziger  univ.- 

programm  von  1843  'de  INMadvigii  interpretatione  quarundam 
verbi  lat.  formarum'  s.  18  =  opusc.  VIII  (1877)  s.431:  concredui: is  se  mihi  locum  dixit  dare. 

III. 

Eines  der  hauptgebote,  die  mein  eben  erwähnter  unvergesz- 
licher  freund  Friedrich  Ritschi  seinen  schülern  und  näheren 

freunden  bei  jeder  gelegenheit  zur  nachachtung  zu  empfehlen  pflegte, 

lautete  so:  ̂ vertraue  nie  blindlings  einer  autorität,  wenn  sie  in 

deinen  äugen  auch  noch  so  hoch  steht,  sondern  prüfe  selbst  nach.' 
gegen  dieses  gebot  habe  ich  am  schlusz  eines  kleinen  aufsatzes  in 
diesen  jahrb.  1889  s.  844  verstoszen  und  thue  jetzt  dafür  busze.  ich 
sagte  dort,  v.  768  der  Andria  möchte  ich  am  liebsten  so  schreiben: 

sceleram  hanc  iam  oportet  in  cruciatum  hinc  abripi,  'wenn  die  be- 
merkung  des  Servius  Dan.  zu  Aen.  IX  484  glaubwürdig  wäre,  wo- 

nach die  «ueteres»  homo  scelerus  sicuti  scelestus  uel  scelerosus  ge- 
sagt haben ;  indessen  die  bedenken  gegen  dieses  adjectivum  von 

HSauppe  «quaestiones  Plautinae»  (1858)  s.  9  f.  sind  meines  wissens 

nc  h  nicht  gehoben.'  das  hier  erwähnte  prooemium  Sauppes  zu  dem 
index  scholarum  Georgiae  Augustae  w.  1858/59  war  mir,  als  ich 
jene  worte  niederschrieb,  nicht  zugänglich;  ich  entnahm  das  citat 

aus  Brix  anm.  zum  Mgl.  494,  und  da  ich  gleichzeitig  in  Georges' 
handwörterbuch  11^  sp.  2257  scelerus  als  'von  Servius  fälschlich 
angenommene  wortform'  verzeichnet  fand,  so  liesz  ich  mich  verleiten 
meine  Vermutung  in  dem  Andria-verse  selbst  zu  verwerfen,  ist  6iner 
der  heute  lebenden  philologen  für  mich  seit  meinen  Jünglingsjahren 
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eine  'autorität'  ersten  ranges,  so  ist  es  Hermann  Sauppe;  musz 
ich  gleichwohl  hier  ein  von  ihm  gefundenes  resultat  trotz  der  an- 
erkennung  durch  Brix  und  Georges  bekämpfen,  so  geschieht  dies 
anter  der  devise:  amicus  Sauppius,  magis  amica  veritas. 

Vor  allem  musz  der  Wortlaut  der  behauptung  des  Servius,  deren 
glaubwürdigkeit  Sauppe  bestreitet,  vorliegen,  sein  scholion  zu  Verg. 
Aen.  IX  484  lautet  nach  Thilos  text:  nec  tva  fvnera  mater  id  est 

^funerea' :  nam  apud  maiores  funeras  dicebant  eas  ad  quas  funus 
pertinet ,  ut  sororem ,  matrem :  nam  praeficae ,  ut  et  supra  <^VI  216^ 
diximus,  sunt  planctus  princlpes,  non  doloris.  funeras  autem  dicehant 
quasi  funereas,  ad  quas  pertinet  funus.  so  weit  der  alte  Servius; 
daran  schlieszt  sich  der  sog.  Danielinus :  uel  deriuauit  ueteres  secutus, 

ut  ̂ funeram'  pro  funesta  diceret,  ut  Jiomo  ̂ scelerus'  sicuti  scelestus  uel 
scelerosus  dicebatur:  Plautus  in  Pseudulo  <^III  2,28>  teritur  sina- 
pis  scelera,  in  eadem  <1V  5,  3^  nunc  iuhe  uenire  Pseudu- 
lum,  scelerum  caput,  id  est  scelestum.  auf  die  mit  diesen  worten 
commentierte  stelle  des  Vergilius  {Aen.  IX  486)  näher  einzugeben 
verzichte  ich  hier,  bemerke  nur  beiläufig  dasz  keine  geringern  als 
Joseph  Scaliger  und  Richard  Bentley  die  auffassung  des  Servius  für 

richtig  gehalten  haben :  ersterer  in  den  ̂ commentarii  in  appendicem 

Virgilii'  (Leiden  1617)  s.  283  f.,  wo  er  darauf  eine  emendation  des 
Ennius-epigrarams  nemo  me  lacrumis  [wohl  richtiger  mit  Bergk 
dacrumis]  decoret  neque  funera  fletum  [statt  des  überlieferten //^^m] 

faxit  gründet;  letzterer  in  den  'emendationes  ad  Cic.  Tusculanas' 
[I  49,  117]  s.  261  der  Orellischen  ausgäbe  von  1829,  wo  er  in  dem 
eben  angeführten  epigramm,  weil  ja  von  lacrumae  in  demselben 
verse  schon  die  rede  gewesen  sei,  statt  fletum  gelesen  wissen  will 
lessum  (nach  dem  bekannten  zwölftafelverbot  mulieres  genas  ne 

radunto  neue  lessum  funeris  ergo  hahento)  mit  der  erleuterung  'nec 
funera  sive  mulier  praefica  lessum  mihi  faciet' ;  woher  hätte  er  dieses 
funera  anders  entnehmen  können  als  aus  Servius  an  der  obigen 
stelle?    an  dessen  glaubwürdigkeit  er  demnach  nicht  gezweifelt  hat. 

Nun  zu  dem  als  analogon  zu  diesem  funerus  =  funereus  oder 
funestus von  dem  Danielschen  scholiasten  beigebrachten  scelerus  = 
scelestus  oder  scelerosus.,  und  zwar  betrachten  wir  zunächst  das  an 
zweiter  stelle  von  Servius  aus  dem  Plautinischen  Pseudolus  1054 

citierte  scelerum  caput ,  id  est  scelestum.  bekanntlich  dient  wie  im 
griech.  KeqpaXr)  und  das  blosz  dichterische  KÖtpa  so  im  lat.  caput  zur 
Umschreibung  einer  person:  schon  bei  Homeros  0  281  TeuKpe,  cpiXr] 
KcqpaXri,  TeXaiuuuvie,  KOipave  XaOuv.  Y  94  TiTTie  )uoi,  Ti9eiri  KeqpaXri, 

beOp'  eiXr|Xou9ac;  oder  bei  Aischylos  Ag.  905  f.  vOv  be  |uoi,  qpiXov 
Kdpa,  6Kßaiv'  äirrivric  triebe,  bei  Sophokles  OT.  950  iL  91X10x07 
fuvaiKÖc  'lcjur|vr|C  Kdpa,  OK.  1631  iL  qpiXov  Kdpa  uva.,  aber  nicht 
immer  mit  so  liebevollen  beiwörtern  wie  in  diesen  eben  angeführten 
fällen,  sondern  auch  mit  solchen  die  das  gerade  gegenteil  ausdrücken, 
wie  Herod.  III  29  iL  KOKai  KecpaXai.  Ari.^t.  Ach.  285  ce  )Liev  ouv 
KaxaXeucoiLiev ,  iL  niapd  KcqpaXr].     Demosth.  g.  Meidias  §  117  Kai 
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toöt'  eXcTev  fi  fjiapd  Kai  dvaibfic  aüiri  KecpaXri  (vgl.  auch  dessen 
kranzrede  §  153).  wenn  nun  das  lat.  caput  in  diesem  sinne  zur 
spräche  kommt,  so  fällt  wohl  jedem  sofort  ein  das  Horazische  {ca. 
I  24)  quis  desiderio  sit  pudor  aut  modus  tarn  cari  capitis?  aus 
Terentius  führe  ich  an:  Andr.  371  ridiculum  caput,  Ad.  261  festiuom 
Caput.,  ebd.  961  o  lepidum  caput,  im  Eun.  351  verstärkt  zu  o  capi- 
tulum  lepidissumum.  charakteristisch  für  Plautus  ist  es,  dasz  bei 
diesem  nur  ein  einziges  beispiel  für  das  umschreibende  caput  mit 

einem  freundlichen  beiwort  vorkommt,  nemlich  Mgl.  725  o  lepi- 

dum caput,  sonst  nur  mit  tadelnden,  -wie  Persa  184  uerhereum  caput 
und  das  von  Servius  aus  Pseud.  1054  citierte  scelerum  caput,  das 
auszerdem  noch  Bacch.  829.  Mgl.  494.  Cure.  234.  Pseud.  446  und 

Rud.  1098  gelesen  wird,  dieses  Verzeichnis  beweist  dasz  es,  abge- 
sehen einstweilen  von  scelerum  caput,  nur  adjectiva  sind,  die  mit 

KeqpaXri  (KÖpa)  wie  mit  ca23ut  verbunden  werden,  aber  —  und  dieser 
umstand  fällt  für  Sauppe  schwer  ins  gewicht  —  in  unsern  texten 
steht  zweimal  noch  eine  Verbindung,  die  scheinbar  für  scelerum  in 

jener  phraseals  gen.plur.  spricht:  diese  ist pei'iuri  caput  in  Pseud.  132 
und  Rud.  1099.  aber  wie  steht  es  hier  mit  der  hsl.  beglaubigung? 
an  ersterer  stelle  steht  allerdings  in  AB periurii  bzw.  per  iuri,  aber 
CD  bieten  unzweideutig  ̂ enwitm  und  F periurium,  welches  letztere 
sich  am  einfachsten  so  erklärt,  dasz  in  der  vorläge  auch  dieses  codex 
periurum  gestanden  hat  mit  übergeschriebenem  i,  wodurch  dem  leser 

die  wähl  gelassen  werden  sollte  zwischen  periurum  und  periuri,  wo- 
raus aber  der  Schreiber  des  F  durch  misverständnis  sein  periurium 

machte,  also  an  dieser  stelle,  wo  die  maszgebenden  hss.  i-chwanken, 
haben  wir  ohne  zweifei  das  recht  periurum  als  das  ursprüngliche 
anzusehen,  an  der  andern  stelle,  Rud.  1099,  steht  allerdings  in 

allen  hss.  übereinstimmend  periuri  caput ,  aber  der  unmittelbar  vor- 
hergehende vers  schlieszt  mit  scelerum  caput:  was  lag  da  einem  ab- 

schreiber,  der  von  einem  adj.  scelerus  nichts  mehr  wüste  und  scelerum 
für  einen  gen.  plur.  hielt,  näher  als  das  periurum  seiner  vorläge 

gleichfalls  in  den  gen.  periuri  zu  '  corrigieren '  ?  es  treten  also 
scelerum'  wie  periurum  caput  in  eine  reihe  mit  den  oben  zusammen- 

gestellten Verbindungen  von  capw^  mit  adjectiven,  und  des  Servius 

angäbe,  scelerus  sei  von  den  ̂ alten'  als  adjectiv  gebraucht  worden, 
stellt  sich  jetzt  als  vollkommen  gerechtfertigt  heraus. 

Nun  wird  auch  jeder  anstosz  an  der  sinapis  [Plautus  schrieb 

senapis]  scelera  Pseud.  817  ('der  verruchte,  abscheuliche  senf) 
schwinden  müssen,  zumal  da  die  analoga,  die  Sauppe  für  seine  auf- 
fassung,  senapis  sei  ein  von  scelera  abhängiger  genitiv,  heranzieht, 
durchaus  unzutreffend  sind:  in  scelus  uiri,  scelus  pueri,  flagitium 
Jiominis,  monstrum  mulieris  stehen  die  regierenden  nomina  sämtlich 
im  Singular,  und  die  abhängigen  genitive  bezeichnen  lebende  wesen, 
nicht  Sachen,  so  ist  denn  auch  diese  auffassung  weder  von  Ussing 

(1883,  s.  diesen  zu  Cure.  234)  noch  von  Goetz  in  der  zweiten  auf- 
läge der  ausgäbe  Ritscbls  (1887)  anerkannt  worden  (mit  welchem 
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innern  widerstreben  Lorenz  1876  sich  zur  aufnähme  von  Sauppes 

ünderungsvorschlag  entschlossen  hat,  ersieht  man  aus  seiner  anmer- 
kung).  am  meisten  aber  hat  es  mich  gefreut,  dasz  unser  hochver- 

dienter KEGeorges,  dessen  verwerfendes  urteil  ich  oben  erwähnt 

habe,  jetzt  in  seinem  Mexikon  der  lat.  wortformen'  (Leipzig  1890  — 
vor  zwei  Jahren  war  der  druck  dieses  vortrefflichen  buches  noch  nicht 

bis  zum  buchstaben  S  vorgerückt)  einfach  sceZerws 'arch,  für  scelestus 
scelcrahis'  einreibt  und  auch  in  sceleriim  caput  als  adj.  anei-kennt. 
möchte  er  sich  auch  noch  zur  aufnähme  von  funera  =  funerea  'die 
leidtragende'  mit  den  obigen  beiden  belegstellen  aus  Ennius  und 
Vergilius  entschlieszen!  an  analogien  für  diese  adjectivbildung  durch 

anhängung  der  endung  -ks  unmittelbar  an  den  stamm  eines  Sub- 
stantivs fehlt  es  ja  auch  sonst  nicht:  man  denke  auszer  dem  oben 

erwähnten  periur-us  zb.  an  pcrßd-us  fJor-ns  decor-us  Jionor-us  und 
sicher  noch  manche  andere. 

Nachdem  so  die  existenz  eines  adj.scelerus  im  sinne  von  scelestus 
bei  den  ueteres  —  und  zu  diesen  rechnete  Servius  ohne  zweifei  auch 

den  Terentius  mit  —  gesichert  ist,  glaube  ich  nicht  nötig  zu  haben 
zur  rechtfertigung  meiner  emendation  in  v.  786  der  Andria  sceleram 
hänc  iam  oportet  in  cruciatum  liinc  ahripi  noch  etwas  hinzuzufügen: 
es  ist  dies  hier  in  demselben  sinne  in  bezug  auf  eine  sklavin  gesagt 
wie  Phorm.  978  f.  non  hoc  publicüus  scelus  hinc  asportarier  in 

sölas  terrasf  in  bezug  auf  eine  freigeborene  männliche  person.  da- 
gegen bedarf  es  einiger  worte  der  rechtfertigung  für  eine  zweite 

stelle  des  Terentius,  wo  ich  dasselbe  adjectivum  statt  des  über- 
lieferten scelestus  einzusetzen  vorschlage,  der  zweite  act  der  Adel- 

phoe  beginnt  mit  einer  lyrischen  partie  von  20  versen  (155 — 174), 
von  denen  die  5  ersten  im  responsionsverhältnis  stehen  (bzw.  v.  1. 

2  =  3.  5,  denn  v.  4  als  clausel  zählt  nicht  mit),  die  ersten  2  verse 
sind  trochäische,  auch  v.  3  und  von  6  an  alle  folgenden  bis  14;  mit 
V.  5  schneit  plötzlich  ein  iambischer  octonar  dazwischen:  quamqudmst 
scelestus ,  mn  committet  hödie  umquam  iterum  ut  uäpidet.  CConradt 
(metr.  comp.  s.  176),  der  zuerst  an  diesem  unter  lauter  troch.  versen 
vereinzelt  stehenden  iamb.  octonar  anstosz  nahm ,  versuchte  ihn  zu 
beseitigen  dadurch  dasz  er  die  erste  hälfte  mit  der  vorhergehenden 

clausel  zu  einem  troch.  octonar  verband:  'Ego  istam  iniiitis  ömnihus. 
IT  Quamquämst  scelestus,  nön  committet  und  den  rest  hödie  umquam 
iterum  ut  uäpidet  als  clausel  folgen  liesz.  aber  jener  octonar  ist,  wie 
Dziatzko  in  seiner  einzelausgabe  der  Adelphoe  (1881)  s.  98  richtig 
gesehen  hat,  wegen  des  fehlenden  wortendes  nach  dem  vierten  fusze 
für  unsern  dichter  unmöglich,  also  ein  anderes  heilmittel !  als  solches 

bietet  sich  nach  der  obigen  erörterung  ganz  ungesucht  dar  die  Ver- 
wandlung von  scelestus  in  scelerus:  Qudmquamst  scelerus,  nön  com- 

mittet usw.  aber  damit  ist  die  responsion  noch  nicht  hergestellt: 

der  diesem  troch.  septenar  entsprechende  v.  2  ist  nach  der  Überliefe- 
rung ein  troch.  octonar.  nun,  diesen  in  einen  septenar  zu  verwandeln 

verursacht  nur  eine  geringe  mühe :  statt  nünciam  ilico  Mc  consiste 
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braucht  man  nur  zu  schreiben  nunc  hie  consiste  ilico  {nunciam  kommt 
in  derselben  scene  noch  dreimal  vor:  v.  14.  16,  21,  und  danach  ist 
es  auch  in  v.  2  hineincorrigiert  und  die  Wortfolge  etwas  verändert 
worden;  nunc  und  nunciam  werden  auch  sonst  öfters  verwechselt, 
zb.  Ad.  877).  die  5  anfangsverse  dieser  scene  würden  demnach 
lauten : 

Sa.  'Obsecro,  populäres,  ferte  misero  atque  innocenü  auxüium: 
subuenite  inopi.    Ae.  'Otiose  nunc  hie  consiste  üico. 
quid  respectas  ?  nüp)ericlist :  nümquam,  dum  ego  adero,  hie  te  langet. 

Sa.  'Ego  istam  inuitis  Omnibus. 
Ae.  Quämquamst  scelerus,  nön  committet  hödie  umquam  iterum  ut 

udpulet. 
Es  kommen  in  den  sechs  comödien  des  Terentius  nicht  we- 

niger als  drei  cantica  vor,  die  in  ihren  ersten  beiden  (responsions- 
bedürftigen)  teilen  genau  mit  unserm  canticum  nach  dieser  meiner 

herstellung  übereinstimmen,  blosz  mit  dem  übrigens  durchaus  un- 
wesentlichen unterschiede,  dasz  einem  die  clausula  fehlt,  ich  lasse 

dieselben  zur  vergleichung  hier  folgen:  Haut.  175  — 179.  Eun.  207 
—211.  Hec.  841  —  844, 
Cl.     Nihil  adhue  est  quöd  uereare,  Clinia :  haudquaquam  etiam  eessant: 

et  illam  simul  cum  nüntio  hie  tibi  ddfuturam  hodie  scio. 
proin  tu  sollieitüdinem  istam  fälsam,  quae  te  exerüciat,  miftas. 

Off.    Quicum  loquitur  filius? 
Cl.     Pater  adest,  quem  uölui:  adibo.  pdter,  opportune  äduenis. 

Ph.    Fdc,itautiussi,deducaniuristi.  Pa.  Faciam.  Ph.  At  düigenter ! 
Pj.    Fiet.    Ph.  At  matüre!    Pa.  Fiet.    Ph.  Satin  hoc  mandatümst 

tibi?    Pa.  AJi, 

rogitäre,  quasi  difficile  sit! 
ütinam  tain  aliquid  inuenire  fäcile  possis.,  Phaedria,  quam 

höcperibit!    Ph.  'Ego  quoque  una  pereo,  quod  mihist  cdrius. 

Pah.  Vide,  mi  Parmeno,  etiam  sodes,  üt  mi  haec  certa  et  cldra  attuleris, 
ne  me  in  breue  conlicias  tempus  gaüdio  hoc  falsö  frui. 

Par.  Visumst.    Pah.  Gerten?    Par.  Certe.     Pam.  Deus  sum,  si  hoc 
Hast.    Par.  Verum  reperies. 

Pam.  Mänedum  sodes:  timeo  ne  aliud  credam  atque  aliud  nünties. 

Sollte  denn  Plautus  dieses  archaische  adjectivum  scelerus 
wirklich  nicht  öfter  verwendet  haben  als  in  den  zwei  von  dem  Daniel- 
schen  scholiasten  citierten  Verbindungen  senapis  scelera  und  dem 

sechsmal  bei  ihm  vorkommenden  scelerum  caput'}  das  ist  doch  kaum 
wahrscheinlich,  in  noch  zwei  versen  wenigstens  glaube  ich  es  vor 
der  band  nachweisen  zu  können,  und  diese  entnehme  ich  ASpengels 

buch  'T.  Maccius  Plautus'  s.  92,  wo  er  unter  den  mehrsilbigen  Wör- 
tern, die  einen  vocal  ausstoszen  könnten,  auch  scelestus  aufführt  (das 

er  demnach  sMeslus  nach  art  etwa  des  griech.  cnXripöc  gesprochen 
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wissen  will)  und  als  belege  für  diese  ausspräche  folgende  zwei  iam- 
bische  senare  beibringt :  Most.  504  scelestae  hae  sunt  aedes ,  tmpiast 
haUfdtio  und  Rud.  456  quam  huc  scelestus  leno  ueniat  nosque  hie 
öpprimat.  da  nun  eine  solche  vocalunterdrückung  rein  unmöglich, 
auch  von  keinem  Plautuskritiker  anerkannt  worden  ist,  so  schlage 
ich  für  diese  zwei  verse  die  einsetzung  des  adj.  scelerus  vor: 

scelerae  hae  sunt  aedes,  inpiast  habitdtio, 
wo  auszerdem  nichts  verändert  ist  als  das  impla  est  (bzw.  simpla  est) 

des  Vetus  in  inpiast  —  wäre,  wie  Ritschi  nach  Guyets  Vorgang 
meint,  die  copula  sunt  später  eingeschoben  und  wieder  zu  tilgen,  so 
hätte  sich  jedenfalls  die  form  haec  in  der  Überlieferung  erhalten 

müssen  ;  diese  kennt  aber  nur  hae  —  und  die  andere  aus  dem  Rudens 
mit  hinzufügung  der  beiden  vorhergehenden  verse: 

sed  quid  ego  cesso  fügere  in  fanum  ac  dicere  haec 
Palaestrae,  in  aram  uti  confugiamüs  prius 
quam  huc  scelerus  leno  ueniat  nosque  hie  öpprimat? 

wo  man  in  dem  mittlem  verse  statt  uti,  wie  erst  Camerarius  ge- 
schrieben hat,  während  die  hss.  blosz  ut  haben,  auch  ut  (hincy  und 

im  dritten  die  Stellung  scelerus  leno  huc  vorziehen  könnte.  (Schölls 
herstellung  dieser  beiden  verse  455  f.  ist  sehr  frei  und  entschieden 
mislungen.)  der  dritte  von  Spengel  ao.  besprochene  vers  Most.  478 
ist  von  Brix  ua.  verbessert  und  steht  richtig  in  Lorenz  texte:  quid 
istüc  est  sceleris?  usw.  mögen  nun  andere  zusehen,  ob  sie  dem  von 
den  toten  auferweckten  adj.  scelerus,  das  die  alten  comödiendichter 
neben  scelestus  sceleratus  scelerosus  abwechselnd  nach  belieben  oder 

sagen  wir  lieber  nach  versbedürfnis  gebraucht  haben,  noch  einen 
oder  den  andern  platz  in  der  archaischen  litteratur  der  Römer  sichern 
können ! 

IV. 

In  den  Adelphoe  IV  2  bemüht  sich  Syrus  den  Demea,  der 
durchaus  seinen  bruder  Micio  sprechen  will,  aus  der  nähe  des  hauses 
zu  entfernen  und  spiegelt  ihm  schlieszlich  vor,  sein  bruder  befinde 
sich  in  einem  entlegenen  Stadtteile :  (583)  prius  quam  ad  portam 
uenias,  apud  ipsüm  lacum  \  est  pistrilla,  ei  exaduorsum  fdbrica :  ibist, 
und  auf  die  frage  quid  ibi  facit?  erfolgt  die  antwort  lectulos  in  söle 
ilignis  pedibus  faciundös  dedit.  mag  man  nun  den  nächsten  vers  übi 
potetis  uös:  bene  sane.  sed  cesso  ad  eum  pergere?  ganz  dem  Demea 
zuteilen  oder  die  ersten  worte  (mit  den  besten  hss.,  auch  A,  was  bei 
ümpfenbach  nicht  bemerkt  ist)  noch  dem  Syrus,  so  dasz  Demea  erst 
mit  bene  sane  zu  reden  anfängt:  was  in  aller  weit  bedeutet  in  sole? 

grammatisch  correct  heiszen  die  worte:  'er  hat  sophagestelle  mit 
füszen  aus  eichenholz  in  auftrag  gegeben ,  die  im  Sonnenschein  ge- 

fertigt werden  sollen.'  aber  was  kann,  frage  ich,  dem  besteller  eines 
naöbels  daran  liegen,  ob  der  meister  (hier  der  faber  lectarius,  wie  er 

auf  einer  stadtrömischen  inschrift  Or.  4183  heiszt,  griech.  kXivo- 
TTriYÖc  oder  kXivottoiÖc)  dies  möbel  von  seinen  arbeitern  in  sole  oder 
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in  umhra  fdbricae  anfertigen  läszt?  wenn  das  möbel  nur  gut  aus- 
fällt, so  kann  es  dem  besteiler  doch  sehr  gleichgültig  sein,  wie  und 

wo  es  fertig  gestellt  worden  ist.  diese  blödsinnige,  aber  —  ich 
wiederhole  es  —  grammatisch  einzig  correcte  auffassung  hat  natür- 

lich niemand  angenommen,  sondern  man  faszt  lectulos  in  sole  ilignis 

pedibus  zusammen,  wie  Bentley,  der  sagt:  'lectulos  in  sole  iunctim 
accipe,  ut  lectorum  speciem  tum  notam  et  sie  appellatam'  (das  ist 
blosze  behauptung,  für  die  kein  beweis  erbracht  ist  und  sich  kaum 
wird  erbringen  lassen),  und  die  beiden  neuesten  erklärer  Spengel 

und  Dziatzko,  von  denen  ersterer  zu  den  worten  bemerkt:  'die  im 
freien  zu  stehen  kamen,  nicht  in  den  zimmern:  etwa  unsern  garten- 
stühlen  entsprechend:  daher  von  sehr  festem  holz',  und  letzterer: 
'zum  sitzen  im  freien  bestimmt  (gegensatz  in  umhra) :  gleich  unsern 
gartenmöbeln  von  dauerhaftem  material.'  aber  heiszt  denn  in  sole 
'im  freien'?  ich  dächte  das  wäre  suh  diuo]  in  sole  heiszt  'im  Sonnen- 

schein', gesetzt  nun,  nicht  zugegeben,  dasz  die  Verbindung 
lectulos  in  sole  ilignis  pedibus  grammatisch  zulässig  wäre,  so  frage 
ich  wiederum :  wie  konnte  der  dichter  auf  den  gedanken  kommen 

diese  lectuU,  die  ausgesprochenermaszen  (wfei  potetis  tios)  zum  ge- 
brauch bei  trinkgelagen  bestimmt  waren ,  als  im  Sonnenschein 

aufzustellende  zu  bezeichnen?  der  geneigte  leser  mag  sich  die  scene 
selbst  ausmalen:  ein  Symposion,  dessen  teilnehmer  im  Sonnenschein 
unter  athenischem  himmel  lagern,  also  schon  von  auszen  hitze 
genug  auszustehen  haben,  und  dazu  noch  die  hitze  von  innen  infolge 

des  getrunkenen  weins  - —  die  ganze  gesellschaft  hätte  ja  alsbald  der 
schlag  rühren  müssen!  dazu  nehme  man  die  auffallende  Stellung  der 
beiden  worte ,  die  schon  dem  alten  scholiasten  Donatus  aufgefallen 

ist,  dessen  erklärungsversuch  Dziatzko  sich  aneignet:  'entspricht 
der  Situation,  insofern  Syrus  erst  eines  nach  dem  andern  ersinnt.' 
nein,  so  armselig  war  Terentius  nicht,  dasz  er  sich  durch  solche 
rücksichten  zu  verkehrten  Wortstellungen  hätte  bestimmen  lassen, 
also  in  sole  ist  und  bleibt  hier  einfach  unmöglich. 

Ehe  ich  nun  die  schon  vor  mehr  als  anderthalb  Jahrhunderten 
gefundene,  aber  unbeachtet  gebliebene  emendation  mitteile,  musz 

ich  bemerken  dasz  seit  jähren  GHermanns  handexemplar  des  Bent- 
leyschen  Terentius  in  der  Amsterdamer  ausgäbe  von  1727  in  meinem 

besitz  ist,  in  welches  dieser  1790  als  achtzehnjähriger  jüngling  sämt- 
liche randbemerkungen  aus  dem  exemplar  seines  bekanntlich  von 

ihm  hochverehrten  lehrers  Friedrich  Wolfgang  Reiz  mit  bewunde- 
rungswürdiger akribie  und  saubei'keit  eingetragen  hat.  in  diesem 

nun  finde  ich  zu  unserm  verse  folgende  von  Reiz  herrührende  notiz 
von  Hermanns  band  beigeschrieben: 

'lo.  Clericus  in  Arte  Grit.  P.  III.  S.  I.  C.  VI.  §.  24.  verfum  hunc 
ita  corrigit:  Lectulos  illic  falignis  pedibus  faciundos  dedit.' 

damit  ist  jeder  anstosz  geschwunden ;  man  musz  nur  Uli  statt  illic 
schreiben  (was  sogar  der  Sprachgebrauch  verlangt) ,  so  ist  auch  der 
diplomatische  nachweis,   wie  Uli  salignis  zu  in  sole  ilignis  werden 
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konnte,  leicht  geführt.  Uli  und  in  sehen  sich  in  der  alten  Schreib- 
weise sehr  ähnlich:  beide  Wörter  bestehen  aus  vier  strichen,  das 

kleine  häkchen  unten  an  dem  l  rechts  konnte  leicht  übersehen  wer- 
den; war  nun  bei  Uli  der  dritte  strich  etwas  schief  von  links  nach 

rechts  geraten ,  so  war  die  lesung  in  fast  unvermeidlich,  aus  dem 
nun  unverständlichen  Icctulos  in  salignis  pedihus  machte  deshalb  ein 

schlauer  abschreiber  das  jetzt  von  allen  hss.  überlieferte :  so  war  wenig- 
stens ein  scheinbar  verständlicher  sinn  hergestellt,  uralt  musz  diese 

corruptel  sein:  denn  schon  Donatus,  Priscianus,  Eugraphius  haben 
in  den  ihnen  vorliegenden  texten  in  söle  ilignis  {iligneis)  gelesen. 

Ein  lectits  salignis  pedihus  ist  für  uns  nichts  neues:  auch  bei 
Ovidius  wief.VIII  656  wird  der  lectus,  auf  dem  das  ehrwürdige  ebe- 

paar  Philemon  und  Baucis  seine- unerkannten  göttlichen  tischgäste 
platz  nehmen  läszt,  ein  lectus  sponda  pedihusquc  salignis  ge- 

nannt, warum  werden  denn  hier  so  gut  wie  in  unserm  Terentius- 
verse  bei  dem  lectus  gerade  die  füsze  besonders  hervorgehoben? 
ich  denke  aus  keinem  andern  gründe  als  weil  die  füsze  die  einzigen 
aus  holz  gefertigten  teile  waren,  die  dem  äuge  sichtbar  wurden  (alle 
übrige  holzarbeit  war  verdeckt  durch  das  auf  gurten  [fasciae,  lora] 
aufliegende  polster  [torus]  und  die  auf  diesen  wieder  liegenden  decken 

[stragnla,  iiestis  stragula]) '.,  daher  diese  ganz  besonders  zierlich  mit 
Schnitzarbeit  versehen  hergerichtet  wurden  (ich  erinnere  an  die  oben 
anm.  2  beigebrachten  worte  von  WRein  über  die  fidcra),  und  Micio 
wollte  bei  seinem  (angeblichen)  gange  zu  dem  faber  lectarius  sich 
auch  vorzugsweise  davon  überzeugen ,  ob  dieser  die  füsze  aus  der 
vorgeschriebenen  holzart  gefertigt  habe,  denn  nicht  jede  holzart 
war  zu  solcher  Schnitzarbeit  geeignet,  sondern  nur  wenige,  die  uns 
von  den  alten  selbst  genannt  werden:  Vitruvius  119,  9i  popidus  alha 
et  nigra,  item  salix  tilia  uitex  .  .  egregiam  habere  uidentur  in  usu 

rigiditatem.  ergo  .  .  in  sculpturis  commodam  praestant  tractahili- 
tatem.  Plinius  n.  h.  XVI  §  209  ficus  et  salix  .  .  hahent  et  candoreni 
rigoremque  et  in  sculpturis  facilitateni.  Palladius  de  re  rust.  XII 

lö,  2  populus  utraque  et  salix  et  tilia  in  sculpturis  necessariae.^ 
alle  drei  gewährsmänner  also  nennen  neben  wenigen  andern  baum- 

arten die  Salix  (weide)  als  diejenige,  deren  holz  sich  zu  scidpturae 
dh.  Schnitzarbeiten  vorzüglich  eigne,  kein  einziger  die  Hex  (kermes- 
eiche).  nach  alle  dem  ist  v.  585  der  Adelphoe  fortan  also  zu  lesen: 

ledulos  Uli  salignis  pedihus  faciiindös  dedit. 
Wer  war  denn  nun  dieser  Joannes  Clericus,  der  urheber 

dieser  capitalen  emendation?  er  hiesz  nach  Ecksteins  'nomenclator 
philologorum'  Jean  Leclerc,  war  1657  in  Genf  geboren  und  starb 
1736  als  Professor  an  dem  Arminianischen  gymn.  in  Amsterdam; 

ä  ich  verdanke  die  citate  dieser  stellen  HBlümners  'tecbnologie  .  .  der 
Griechen  und  Römer'  (Leipzig  1875—1887)  II  s.  294.  möge  nun  Blümner 
ebd.  s.  264  z.  2  getrost  das  wort  ̂ sophafüsze'  samt  der  dazu  gehörigen 
anm.  5,  wo  unsere  stelle  als  einziges  beispiel  angeführt  ist,  in  einer 
neuen  aufläge  seines  trefflichen  buches  streichen. 
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im  j.  1843  hat  van  der  Hoeven  eine  von  ihm  verfaszte  'dissertatio 
de  lo.  Clerico'  in  Amsterdam  erscheinen  lassen,  von  seinem  buche 

'ars  critica'  sind  nach  Ebert  zwei  ausgaben  gedruckt,  die  6ine  Amst. 
1712,  die  andere  Lugd.  Bat.  1777.  vielleicht  findet  sich  der  eine 

oder  andere  leser  —  ich  habe  das  dreibändige  buch  nie  zu  gesicht  be- 
kommen —  veranlaszt  in  demselben  auf  andere  ähnliche  K€i|Lir|\ia  zu 

fahnden,  die  bisher  ebenso  unbekannt  geblieben  sind  wie  das  obige. 
Ich  habe  oben  die  corruptel  in  sole  ilignis  eine  uralte  genannt ; 

es  steht  aber  bei  Terentius  eine  noch  viel  ältere  bis  auf  den  heutigen 
tag  in  unseren  texten.  Cicero,  nur  etwas  über  50  jähre  nach  Ter. 
frühem  tode  geboren,  citiert  Tusc.  III  65  die  zwei  verse  des  Hau- 
tontimorumenos  147  f.  genau  so  wie  sie  in  allen  unsern  hss. 
überliefert  sind: 

decreui  tantisper  me  minus  iniüriae, 
Chremes,  meo  gnato  fäcere ,  dum  fidm  miser 

und  noch  einmal  in  or.  obliqua  de  fin.  V  28.  dasz  hier  im  ersten  verse 
statt  tantisper  me  vom  dichter  geschrieben  worden  ist  me  tantisper 
(wie  PL  Bacch.  340),  bedarf  keiner  weitern  begründung;  dieser  fall 
dient  nur  zum  beweise,  wie  leichtfertig  die  abschreiber  schon  zu 

Ciceros  zeit  die  Wortstellung  des  dichters  behandelten.*"  schlimmer 
ist  der  schnitzer  im  zweiten  verse.  Menedemus  soll  zum  nachbar 

sagen:  'ich  bin  zu  der  Überzeugung  gekommen,  dasz  ich  so  lange  das 
meinem  söhn  angethane  unrecht  verringere,  als  ich  unglücklich  werde.' 
werde?  er  ist  es  ja  schon  längst,  wie  aus  der  vorhergehenden  Schil- 

derung seines  jetzigen  lebens  hervorgeht,  also^am  kann  nicht  richtig 
sein,  es  verdankt  seine  entstehung  einem  hör  fehler  des  librarius, 
der  das  in  Ciceros  bibliothek  befindliche  exemplar  des  Ter.  (oder 
dessen  vorläge)  nach  einem  dictat  niedergeschrieben  hatte,  statt 
uiuam,  wie  Madvig  adv.  crit.  II  s.  14  richtig  gesehen  hat  (vgl.  dazu 
Plautus  Men.  908.  Rud.  127  u.  ö.).  dasz  dieses  exemplar  zugleich  das 
archetypon  der  auf  uns  gekommenen  hss.  (wenigstens  für  diese  stelle) 
geworden,  ist  ein  merkwürdiger  zufall^  beweist  aber  nichts  für  die 
richtigkeit  des  fiam,  die  zwei  verse  werden  fortan  lauten  müssen : 

decreui  me  tantisper  minus  iniüriae^ 
Chremes,  meo  gnato  fäcere,  dum  uiudm  miser. 

"*  'es  scheint  mir  unglaublich,  dasz  Plautus  [dasselbe  gilt  von  Teren- 
tius] ,  wo  er  ein  wörtchen  hinzusetzen  oder  weglassen,  oder  eine  Wort- 

stellung wählen  konnte,  das  nicht  gethan  haben  sollte,  und  lieber  harte 
und  der  sonst  von  ihm  selbst  beobachteten  gewohnheit  gänzlich  zuwider- 

laufende rhythmen  und  prosodische  härten  sich  erlaubt  hätte,  das  würde 
ich  nicht  eher  glauben,  als  bis  eine  authentische  von  ihm  selbst  ge- 

schriebene handschrift  mich  überzeugte.'  diese  goldenen  worte  GHer- 
manns  —  aus  einem  briefe  an  Ritschi  vom  16  märz  1837  mitgeteilt  von 
Otto  ßibbeck  in  seiner  biographie  Ritschis  I  s.  343  —  sollte  sich  jeder 
Plautus-  und  Terentius-forscher  für  seine  kritische  thätigkeit  als  norm- 

gebend stets  gegenwärtig  halten. 
Dresden.  Alfred  Fleckeisen. 
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82. 

ZUR  VORGESCHICHTE  DES  DRITTEN  PÜNISCHEN  KRIEGS. 

Die  Stufenleiter  der  anforderungen,  die  im  j.  149  vor  Ch.  an 
Karthago  gestellt  wurden,  nachdem  in  Rom  der  seit  einer  reihe  von 
jähren  erwogene  beschlusz  zum  bewaffneten  einschreiten  endgültig 

gefaszt  war,  ist  hinreichend  bekannt,  sie  fand,  nachdem  die  kartha- 
gische dedition  bedingungsweise  angenommen,  sodann  die  geforderte 

Stellung  von  geisein  erfolgt  und  nach  der  landung  des  römischen 

heeres  in  Africa  auch  die  auslieferung  der  waffen-  und  kriegsvorräte 
aller  art  vollzogen  war,  ihren  abschlusz  in  dem  verlangen,  dasz  die 
Stadt  Karthago  als  solche  zu  zerstören  sei,  ihren  be wohnern  aber  frei- 

stehen solle  auf  irgendwelchem  ihnen  beliebigen  punkte  ihres  ge- 
biets,  sofern  dieser  nur  mindestens  80  Stadien  —  decem  milia  pas- 

suum  —  vom  meere  entfernt  liege,  sich  wieder  anzubauen.' 
Der  zweck  dieser  anforderung  ist  aus  der  ganzen  läge  der  dinge 

ohne  weiteres  verständlich;  so  ist  denn  meines  wissens,  gleichwie 
nie  eine  Verschiedenheit  der  ansichten  über  ihren  Inhalt  bestanden 

hat,  auch  nie  ein  zweifei  daran  aufgekommen,  dasz  sie  in  ihrem 
ganzen  umfang  dem  eignen  gedankenkreise  derer  entsprungen  sei, 
die  sie  stellten. 

Und  doch  werden  wir  im  hinblick  auf  den  anfang  des  vierten 

buches  von  Piatons  Gesetzen  —  speciell  s.  704*"^  —  uns  eines  sol- 
chen zweifeis  nicht  entschlagen  können. 
Hier  erscheinen  die  80  Stadien  entfernung  vom  meere  zunächst 

in  den  angaben  des  Kreters  Kleinias  über  die  läge  der  von  ihm  zu 

gründenden  stadt,  an  die  sich  die  weitere  erörterung  über  die  all- 
gemeinen Vorbedingungen  für  den  idealstaat  nach  der  ihm  in  diesem 

werke  gegebenen  formulierung  anschlieszt.  in  dieser  richtung  ist 
es  denn  auch  zu  fassen,  wenn  der  Athener,  der  die  bezeichneten 
Voraussetzungen  entwickelt,  sich  dahin  erklärt,  das  Vorhandensein 
brauchbarer  häfen  an  der  küste,  das  der  Kreter  auf  weiteres  be- 

fragen zugibt,  sei  zwar  nicht  unbedenklich,  ja  streng  genommen 
liege  dann  der  platz  eigentlich  immer  noch  zu  nahe  am  meere,  indes 
könne  man  immerhin  beruhigung  dabei  fassen,  da  die  genannte  ent- 

fernung in  Verbindung  mit  anderweitigen,  der  pflege  von  handel  und 
Seewesen  hinderlichen  eigenschaften  der  landschaft  doch  ein  aus- 

reichendes gegengewicht  gegen  die  von  daher  zu  befürchtenden  Übeln 

*  Diodoros  XXXII  6,  3.  Appianos  Lib.  81.  Livius  per.  49.  Zonaras 
IX  26  s.  463''c.  Orosius  IV  22,  3  (Florus  I  31,  5.  8  gibt  nur  das  ver- 

langen der  umsiedelinig,  nicht  auch  die  grösze  der  entfernung);  im  übri- 
gen sind  die  thatsachen,  um  die  es  sich  hier  handelt,  in  allen  wesent- 

lichen punkten  so  sicher  verbürgt  und  allgemein  anerkannt,  dasz  in  der 
hauptsache  von  weitern  anführungen  aus  diesem  bereicbe,  bzw.  von 
einem  eingehen  auf  die  quellenverhältnisse  wird  abgesehen  werden 
können. 
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einflüsse  auf  tlcn  Charakter  der  btirgerscbaft  bilde,  einem  gesunden 

Staate  soll  eben  jedenfalls  —  um  das  gesamtergebnis  in  dieser  hinsieht 
mit  WOnckens  worten  (Staatslehre  des  Aristoteles  bd.  II,  Leipzig 

1875,  s.  184)  kurz  zusammenzufassen  —  das  meer  mindestens  80 
Stadien  vom  leibe  bleiben. 

Möchte  nun  sonst  alles  an  dem  römischen  verlangen  aus  den 

Verhältnissen  selbst  erklärt  werden  können,  unter  denen  es  aufge- 
worfen ward:  die  Übereinstimmung  gerade  in  dieser  entfernung* 

macht  doch  die  annähme  unabweislich,  dasz  es  Platonische  theorie 
war,  die  hier  in  Wirklichkeit  umgesetzt  werden  sollte,  und  die  frage, 

wie  sie  ihren  weg  in  die  betreffenden  Verhandlungen  hinein  gefun- 
den habe,  läszt  sich,  wie  mir  scheint,  auch  wenigstens  mit  einiger 

Wahrscheinlichkeit  beantworten. 

Selbstverständlich  ist  es  nicht  Cato  oder  sonst  einer  seiner  ge- 
sinnungsgenossen  gewesen,  der  diesen  gedanken  vertrat,  hier  wäre 
weder  die  nötige  kenntnis  noch,  wenn  sie  sogar  vorhanden  gewesen 
sein  sollte ,  die  neigung  zum  eingehen  auf  einen  solchen  gedanken 
vorauszusetzen,  teils  eben  weil  er  von  einem  griechischen  philosophen 

herrührte,  teils  und  vor  allem  weil  die  absieht  dieser  partei  von  an- 
fang  an  auf  die  völlige  Vernichtung  des  karthagischen  Staates  ge- 

richtet war  und  blieb. 
um  so  mehr  werden  wir  die  Vertreter  der  Platonischen  ansieht 

in  den  reihen  der  andern  partei  suchen  dürfen,  deren  Wortführer 
P.  Scipio  Nasica  (Corculum)  war.  hier  gab  es  die  männer,  deren 
ganze  geistige  richtung  eine  bekanntschaft  mit  Piatons  gesetzen  wohl 
annehmen  läszt,  mochte  sie  vielleicht  auch  nur  oberflächlich,  nur 
indirect  im  persönlichen  verkehr  mit  Griechen  erworben  sein,  es 
kommt  dazu,  dasz  ihre  allgemeinen  politischen  anschauungen  sich 
mit  dem  von  Piaton  dort  aufgestellten  staatsideal  mehrfach  berührten, 

und  noch  speciell  konnte  sein  scharfer  Widerwille  gegen  jede  demo- 
kratische Staatsgestaltung  da  Widerhall  finden,  wo  man  gerade  seit 

einigen  Jahrzehnten  mit  entschiedener  misbilligung  das  karthagische 

staatsieben  sich  mehr  und  mehr  nach  dieser  richtung  hin  hatte  ent- 
wickeln sehen. 

Indem  Scipio  Nasica  die  erhaltung  Karthagos  befürwortete, 
führte  er  dem  wesen  der  sache  nach  nur  die  hochsinnige  und  zugleich 

^  ich  lege  ausdrückliih  nur  hierauf  das  entscheidende  gewicht,  nicht 
auch  auf  anderweitige  Übereinstimmungen,  die  sich  zwischen  den  aus- 
führungen  Piatons  und  denen  des  consuls  L.  Marcius  Ccnsorinus  bei 
Appian  86 — 89  wohl  finden  lieszen.  nicht  als  ob  der  umstand  an  sich 
hinderlich  wäre,  dasz  es  sich  um  eine  Appianische  rede  handelt:  sie 
könnte  recht  wohl  aus  dem  berichte  herausgesponneu  sein,  den  Polybios 
über  die  Verhandlungen,  wenn  auch  selbst  gerade  nicht  in  directer  rede 
—  vgl.  Polybios  XXXVI  c.  1  und  als  beispiel  für  seine  beliandhmg 
c.  5  —  gegeben  hatte,  aber  schiieszlich  kommen  doch  nur  gemeinplätze 
in  frage,  die  so  nahe  lagen  und  so  gern  rhetorisch  behandelt  wurden, 
dasz  ein  beiderseitiges  zusammentreffen  in  ihnen  mindestens  nichts 
wesentliches  bedeuten  will. 
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verständige  politik  seines  groszen  geschlechtsvetters  und  Schwieger- 
vaters, des  altern  P.  Scipio  Africanus,  weiter,  der  gesichtypunkt, 

den  unsere  Überlieferung  ft-eilich  ausschlieszlich  hervortreten  läszt, 
dasz  er  nemlich  von  dem  fortbestand  Karthagos  eine  wohlthätige 

rückwirkung  auf  die  erhaltung  von  kraft  und  tüchtigkeit  im  römi- 

schen Volke  erwartet  habe'^ —  dieser  gesichtspunkt  ist  ja  gewis  auch 
bei  der  Vertretung  seiner  anschauung  rhetorisch  verwertet  worden, 
wenngleich  der  kern  der  frage  sicherlich  nicht  darin  zu  suchen  ist. 
übrigens  zeugt  er  in  seiner  art  gleichfalls:  dafür,  dasz  auf  dieser  seite 
neben  praktischer  staatsweisheit  doch  auch  eine  gewisse  neigung  zum 
theoretisieren  wirksam  war. 

Noch  bietet  sich  allerdings  eine  recht  erhebliche  sachliche  Schwie- 
rigkeit: ist  nicht  der  unterschied  zwischen  der  erhaltung  Karthagos, 

die  nach  den  quellen  von  dieser  partei  befürwortet  ward,  und  der 
neugründung  80  Stadien  vom  meere  entfernt  zu  wesentlich,  als  dasz 
dieselbe  partei  auch  als  Vertreterin  des  letztern  Vorschlags  betrachtet 
werden  dürfte?  doch  schlieszt  sich  auch  diese  anscheinend  unüber- 

brückbare kluft,  wenn  wir  den  gang  der  ereignisse  näher  betrachten, 
es  handelte  sich  bei  dem  zweiten  Vorschlag  augenscheinlich  um  ein 
compromiss ,  durch  das  wenigstens  etwas  erreicht  werden  sollte,  da 
das  erstrebte  ziel  in  vollem  umfange  nicht  zu  erreichen  war. 

Die  zum  kriege,  dh.  zur  Vernichtung  Karthagos  drängende  partei 
war  einfluszreich,  ihr  verlangen  liesz  sich  durch  zahlreiche  gründe 
unterstützen ,  wie  sie  für  weite  kreise  in  Rom  nicht  leicht  einleuch- 

tender gedacht  werden  konnten;  bei  einem  teile  derselben  sprachen 
auch  sehr  wirkungsvolle  persönliche  motive  mit.  ihrem  andrängen 
widerstand  zu  leisten  gelang  zwar  der  gegenpartei,  deren  argumente 

vorläufig  noch  durch  die  notwendige  rücksichtnahme  auf  die  öffent- 
liche meinung  verstärkt  wurden ,  noch  mehrere  jähre  hindurch  seit 

der  bekannten  gesandtschaft  nach  Africa,  an  der  M.  Cato  selbst  teil- 
genommen hatte,  aber  dabei  gieng  doch  den  gemäszigten  eine  Posi- 

tion nach  der  andern  verloren,  wohl  kam  es  auch  auf  die  zweimaligen 
weitern  gesandtschaften  hin  noch  nicht  zur  kriegserklärung  selbst, 
trotzdem  dasz  die  erste  unter  ihnen,  bei  der  sich  auch  Scipio  Nasica 
befand ,  nach  annalistischem  berichte  sogar  in  ihrer  persönlichen 
Sicherheit  durch  die  karthagische  volksmasse  ernstlich  bedroht  wor- 

den war;  aber  der  entschlusz  zum  kriege  unter  gewissen  Voraus- 
setzungen ward  vom  Senate  bereits,  wenn  auch  nur  in  geheimer 

Sitzung,  gefaszt.  der  stand  der  frage  läszt  es  leicht  begreiflich  er- 
scheinen, dasz  gerade  Scipio  Nasica  der  bezeichneten  commission 

angehörte;  obendrein  mochte  die  Catouische  partei  geflissentlich 
darauf  hinweisen,  die  gegner  ihrer  auffassung  möchien  nur  selbst 

^  auch  dieser  gtclanke  wird  Lei  Appian  Lih.  65  bereits  auf  P.  Scipio 
Africanus  zurückgeführt,  und  zwar  mit  berufuug  auf  das  zeugnis  des 
Cato  in  seiner  rede  für  die  Rhodier.  HPeter  weist  in  den  erhaltenen 

bruchstücken  dieser  rede  [orig.  fr.  95''  =  Gell.  VI  [VII]  .3,  16)  einen 
anklang  an  denselben  nach. 
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hinüber  nach  Karthago  gehen  und  sich  persönlich  überzeugen,  wie 
sehr  das  römische  interesse  von  dorther  gefährdet  sei.  in  der  that 
hatte  die  gesandtschaft  nicht  nur  zu  berichten  gefunden,  dasz  ihr 
versuch  zur  vermittelung  mit  Ma^^sinissa  durch  karthagische  schuld 
gescheitert  sei,  sondern  auch  dasz  drüben  zum  kriege  gerüstet  werde 

—  eine  maszregel  die  in  Wahrheit  freilich  nur  der  Verteidigung  gegen 
Massinissa  galt,  die  nächste  gesandtschaft  hatte  dann  die  läge  noch 
viel  complicierter  vorgefunden,  und  auf  ihren  bericht  hin  war  der 

erwähnte  t-enatbbeschlusz  gefaszt  worden,  er  beweist  immerhin  zu- 
gleich, dasz  der  einflusz  der  Scipionischen  partei  wenn  auch  ge- 

schwächt, so  doch  noch  beachtenswert  war.  selbst  darin  zeigt  sich 
derselbe  noch  wirksam,  dasz  mehr  als  zwei  jähre  später,  als  gegen 
das  durch  den  krieg  mit  Massinissa  formell  ins  unrecht  gesetzte  und 
zugleich  materiell  erschöpfte  Karthago  die  kriegserklärung  nunmehr 

wirklich  erfolgt  war,  die  karthagische  dedition  überhaupt  noch  —  in 
der  bekannten  verclausulierten  form  —  angenommen  ward,  gerade 
in  dieser  Verbindung  aber,  glauben  wir,  ist  der  Platonische  gedanke 
von  der  Scipionischen  seite  aus  in  die  discussion  geworfen  worden, 
das  bedeutete  freilich  nur  noch  eine  scheinbare  Währung  des  bisher 
vertretenen  princips ;  indes  mehr  zu  erreichen ,  dazu  langten  unter 
den  obwaltenden  umständen  die  kräfte  der  partei  jedenfalls  nicht 
aus.  vielleicht  bedurfte  es  sogar,  damit  es  nur  so  weit  kam,  der 
Unterstützung  durch  gemäszigtere  demente  der  Catonischen  partei, 
deren  ziel  sich  ja  auf  diesem  wege  zu  einem  wesentlichen  teile  auch 
erreichen  liesz,  ohne  dasz  erst  eine  wirkliche  kriegführung  nötig 
wurde,  wie  die  dinge  thatsächlich  weiter  verliefen,  haben  freilich 
Cato  und  die  extremen  von  seiner  seite  doch  zuletzt  ihr  ziel  erreicht. 

Wenn  schlieszlich  die  nachricht  richtig  ist,  dasz  Scipio  Nasica 
auch  noch  nach  der  einnähme  Karthagos  die  erhaltung  der  stadt  be- 

fürwortet habe  (Zon.  IX  30  s.  469"=),  so  können  wir  darin  keinen 
Widerspruch  gegen  die  im  vorhergehenden  vertretene  anschauung 
finden,  durch  die  ereignisse ,  wie  sie  wirklich  gekommen  waren, 
war  eben  die  läge  inzwischen  völlig  verändert  worden ;  für  die  in 
den  resten  der  alten  stadt  neuzuerrichtende  gemeinde  hätte  sich  ja 
auch  leicht  eine  form  finden  lassen,  die  jedwede  besorgnis  für  Rom 
ausschlosz.  übrigens  behielt  bekanntlich  in  dieser  frage  die  streng 
Catonische  partei  —  Zonaras  macht  freilich  auch  hier  noch  den 
M.  Cato  selbst  zu  ihrem  Wortführer  —  völlig  die  oberhand. 
Dresden.  Otto  Meltzeb. 
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83. 
STUDIEN  ZUR  ÜBERLIEFERUNG 

UND  KRITIK  DER  METAMORPHOSEN  OVIDS. 

I.  DAS  FRAGMENTUM  BERNENSE. 

Die  älteste  unter  den  textesquellen  der  metamorphosen  Ovids 
ist  unbestritten  das  fragmentum  Bernense.  die  so  bezeichneten 

bruchstücke  stehen  im  cod.  Bern.  363,  einer  umfangreichen  sammel- 

handschrift  mit  ziemlich  buntscheckigem  inhalte'  und  von  verschie- 
denen bänden  geschrieben,  so  zeigen  die  Ovidfragmente  gleiche 

Schrift  wie  der  ihnen  vorangehende  Horatius ;  dagegen  ist  der  f.  188  "^ 
auf  Ov.  folgende  Beda  von  anderer  band  geschrieben  bis  f.  190''. 
von  da  an  schreibt  eine  dritte  band  die  der  letzten  ziemlich  ver- 

wandt ist.  diese  f.  191*  beginnende  band  scheint  auch  die  für  die 
datierung  der  hs.  wichtigen  mönchsgedichte  an  Tado,  erzbischof  von 
Mailand,  geschrieben  zu  haben,  freilich  wird  die  Schrift  mitunter 
höchst  unordentlich  und  ungleich;  man  ist  bisweilen  (zb.  bei  Servius 
und  Horatius)  versucht  selbst  in  partien,  wo  nur  eine  band  gewaltet 
haben  kann,  mehrere  anzunehmen,  auch  das  kommt  öfters  vor  (so 

gerade  in  den  Ovidfragmenten),  dasz  plötzlich  eine  ganz  verschie- 
dene tinte  gebraucht  wird ,  um  nach  wenigen  versen  oder  zeilen 

wieder  der  früher  gebrauchten  platz  zu  machen,  ohne  dasz  deshalb, 
was  sonst  bei  tintenwecbsel  ein  wohlberechtigter  scblusz  ist,  an  eine 

Verschiedenheit  der  bände  bzw.  Schreiber  gedacht  werden  kann. ' 
Die  entstehung  der  hs.  setzte  Hagen  früher  in  den  ausgang  des 

achten  jh.  dagegen  kam  AReuter  ao.  s.  166,  ausgehend  von  histo- 
rischen daten,  welche  die  Tadogedichte  liefern,  zu  dem  ergebnis, 

dasz  die  hs.  in  ihrer  gesamtheit  sicher  vor  869 ,  wahrscheinlich  vor 
866,  dasz  sie,  soweit  sie  abscbriften  enthält,  möglicherweise  vor  855 

fertig  geworden  ist.  gegen  Reutei's  beweisführung  wird  sich  schwer- 
lich viel  einwenden  lassen.  Hagen  selbst  hat,  wie  er  mir  mitteilt, 

die  datierung  ins  achte  jh.  schon  seit  längerer  zeit  aufgegeben,  nun 
ist  freilich  zu  beachten,  dasz  die  Ovidfragmente  und  die  Tado- 

gedichte nicht  von  derselben  band  geschrieben  sind,  dasz  jene  er- 

heblich vor  den  letztern  stehen  und  dasz  'die  herstellung  des  dicken 
quartanten  den  irischen  mönchen  schon  eine  reihe  von  jähren  ge- 

kostet haben  wird',  trotzdem  scheint  es  nicht  ratsam  auf  grund 
derartiger  erwägungen  die  Ovidfragmente  wieder  ins  achte  jh.  hinauf 
zu  setzen :  denn ,  wie  mir  Hagen  ausdrücklich  bezeugt,  es  liegt  über 

*  beschrieben  von  HHagen  (im  catal.  codd.  Bern.  Bern  1875,  vgl. 
ARieses  Tauchnitzausgabe  II  praef.  .s.  VIII)  und  von  AReuter  (Hermes 
XXIV    1889   s.   161   f.).  2   alle    diese    einzelheiten   beruhen    auf  mit- 
teilungen  HHagens,  der  micli  durch  eingehende  beantvvortung  ver- 

schiedener den  codex  betreffender  fragen  zu  herzlicliem  danke  ver- 
pflichtet hat. 

Jahrbücher  für  olass.  philol.  1891  hfl.  10.  44 
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sämtlichen  schriftzügen  ein  gewisses  gemeinsames  etwas,  das  kaum 
gestattet  den  Zeitraum ,  welcher  zwischen  dem  schreiben  der  ersten 
und  der  letzten  zeile  verflossen  ist,  über  mehr  als  wenige 
decennien  auszudehnen. 

Die  Berner  Ovidfragmente'^  sind  also  höchst  wahrschein- 
lich nicht  am  ausgang  des  achten,  sondern  in  der  ersten  hälfte  des 

neunten  jh.  geschrieben,  immerhin  überragen  sie  alle  sonst  be- 

kannten textesquellen  an  alter  um  mindestens  ein  Jahrhundert. "* 
und  gerade  sie  hat  Korn  in  seiner  kritischen  ausgäbe  von  1880  fast 

ganz  vernachlässigt  —  ein  um  so  unbegreiflicheres  versehen,  als 
schon  1872  eine  von  Hagen  angefertigte  collation  in  der  praefatio 
von  Rieses  Tauchnitzausgabe  publiciert  war.  eine  zweite  hat  später 
KEllis  angefertigt  und  in  den  Anecdota  Oxoniensia  (vol.  I  part.  V 
1885)  abdrucken  lassen,  beide  collationen  weichen  an  manchen 
stellen  zum  teil  sehr  erheblich  von  einander  ab.  dank  der  gute  des 

hm.  oberbibliothtkars  dr. Bloesch  in  Bern,  der  die  hs.  an  den  zweifel- 
haften stellen  für  mich  eingesehen  hat,  kann  ich  über  diese  diflferenzen 

gewisheit  geben,  folgende  angaben  Rieses  sind  Ellis  gegenüber  rich- 
tig: I  59  fulmina  II  18  se  ä  (der  punkt  unter  dem  e)  III  8 

omissus  III  24  Cadmus  (von  dem  darüber  stehenden  procubuit 
ist  das  jp  zu  weit  nach  unten  verlängert  und  bildet  mit  dem  C  eine 
dem  K  ähnliche  figur)  III  29  media,  dagegen  hat  Ellis  richtig 
gelesen  :  I  8  omissus  I  14  amphitrUe  I  50  in  utrumque  1117 
autumnus  II 19  quos  III 13  Boeotia  illa  III  22  sequentis 

III  32 — 33  beide  verse  zweimal  geschrieben. 
Endlich  revidiert  Hagen  in  einer  mir  gütigst  zur  Verfügung  ge- 

stellten nachcoUation,  für  deren  genauigkeit  er  einsteht,  sämtliche 

angaben  von  Ellis  und  berichtigt  oder  vervollständigt  sie  —  und 
nicht  selten  auch  Rieses  lesarten  —  an  vielen  stellen,  bei  der  Wich- 

tigkeit des  fragments  für  die  textgeschichte  teile  ich  alles  wesent- 
liche (soweit  es  nicht  schon  oben  richtig  gestellt  ist)  wörtlich  mit. 

o 

I  1  darüber  steht  noch  in,(ocario       6  uulrus       17  ̂ er,  a  m.  1 
18  quod]  g,  die  stehende  abkürzung  für  quia  im  codex,  während 

f  lu/atem 

quod  ==  ̂   abgekürzt  ward       21  Ute  natura  (f  limtrem  m.  1) 
f  Ugauix 

25  locauix  (unter  locauLX  ein  strich,  f  Ugauit  m.  1)  32  über 

SLCuht  steht  am  rande  das  zeichen  •/  und  ebenso  bei  v.  33  congenem 

3  sie  enthalten  met.  1  1  —  199.  304—309.  773—779.  II  1  —  22.  III  1—56. 
*  das  frg.  Lipsiense  und  Ellis  frg.  Harleianum  (ß)  sollen  im 

zehnten  —  das  letztere  gegen  ende  des  zehnten  —  jh.  geschrieben  sein, 
doch  habe  ich  schon  früher  (Berl.  ph.  wochenschr.  1885  sp.  1164)  zweifei 
geäuszert,  ob  die  datierung  von  ß  richtig  sei,  zweifei  die  von  REhwald 
(Bursians  jabresber.  1885  II  s.  184)  geteilt  werden,  noch  jünger  scheint 

das  frg.  Londinense  (nach  Korns  praef.  s.  VIII  'saeculi  X  vel  XI'). 
von  diesen  und  andei-n  fragmentarischen  textesquellen  werde  ich  in 
einem  spätem  aufsatz  sprechen. 
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das  gleiche  zeichen  ̂   ,  also  hindeutung  darauf,  dasz  die  in  der  hs. 

beobachtete  reihenfolge  umzustellen  ist.''  34  steht  am  Schlüsse aequaUs  ab  omni,  und  in  v.  35  (nachdem  zwischen  34  und  35  der 

V.  33  congenem  —  coegtr  eingesetzt  war)  wieder  Ab  omni  parte 
s  _ 

44  rurgere,  m.  1       61  nabaxeaq        ebd.  furus,  in  mg.  f  eurits 
(m.  1)        62  Persidaq        63  Uesper  ef,  darüber  f  uesperet  uerbum 

y 
prime  contug  m.  1         64  gepluro        70  Cum  q-,  (=  cimx  que) dö 
nie       80  educzaque       89  amrande:  de  prima  erare       98  cornua, 
das  0  etwas  undeutlich,  aber  doch  kein  a         ebd.  non  dum  xuba 

{dum  ausradiert)  104  oben  auf  f.  187 '^  steht,  offenbar  zu  104 e 
gehörig:  Magisxus  dx gtsoni  manduca  arbura         105  über  riibens 

y 
.1.  rubus,  m.  1         108  zephiri       113  am  rande:  .II.  exas        122 
frucxiccs        125  posx  illä       128  per  ons       Vd^  exidxauere       153 
über   alxaque:    xurris  nebroxh         181   ora  om.,    aber   mit  lücke 

zwischen  modis  und  mdignanxia        184  angipedum ,  l  regelmäszig 
in  der  hs.   für  das  in  der  mitte  der  Wörter  befindliche  tu  190 

xexaxa  193  sikiani^  darüber  .u.  hic  soluixur  m  iiocal  iix  six 
dacxif  197  uiuos  auf  199  folgt  ohne  abtrennung  gleich  304  f. 

304  necui  res  306  Cururanes  307  qsixisq  777  pliexon 

nS  exMopasque.  auf  f.  188^  steht  zwischen  den  excerpten  aus 
buch  I  und  dem  anfang  von  buch  II  nachfolgendes,  eine  art  inhnlts- 
angabe:  Incip  lid.  IL  1  ExJuopes  ex  albis  in  nigros  [vgl.  II  230  f.]. 

II  phoexomades  f  heliades  m  arbores  popidos.  III  heliadum  laci'im<' 
m  elecxnim.  IUI  cygmis  m  auem  cygnus.  V  luppiter  m  dianam. 
VII  (VI  fehlt)  celisxo  m  itrsam.  VIII  arcas  m  sxellam  booxen. 
IX  Corbos  ex  albo  m  nigrum.  X  Coronis  in  auem  cornicem. 

XI  Esculapjius  ex  morxuU  m  deum.^  XII  Nykxmome  in  auem 
nocxuam.  XIII  o  Hyroe  m  equam.  XIIII  Chiron  ex  morxali  m 
morxalem  (so).  XV  haxxus  m  saxum.  XVI  aglaurus  m  lapidem. 
XVII  Luppixer  in  xaitrum.       v.  2  erst  nachträglich  eingesetzt,  doch 

f  adcliUL 

m.  1         8  Ceruleos         17  imposxa,  corr.  m.  1          17  adcylui 
zwischen   den   excerpten  aus  b.  II  und  III  steht  folgende  inhalts- 

*  die  au  den  rändern  der  hs.  beigesetzten  kritischen  zeichen  und 
sonstigen  bemerkungen  (darunter  Verweisungen  auf  namen,  die  dem 
neunten  jb.  angeboren)  scheinen  bedeutend  jünger  zu  sein  als  der 

jeweib'ge  text,  auf  den  sie  sich  beziehen.  Hagen  schreibt  mir  darüber : 
'gleichzeitigkeit  von  text  und  randbemerkungen  wird  durch  Verschieden- 

heit der  Schrift  ausgeschlossen,  wie  durch  den  umstand,  dasz  der  mit 
den  bewusten  zeichen  und  notizen  überdeckte  rand  nicht  mehr  als  finger- 

breite hat:  hätte  der  scbreiber  gleich  während  seiner  arbeit  diese  zeiclien 
beizufügen  beabsichtigt,  so  hätte  er  ihnen  gewis,  wenigstens  während 
des  weitern  Verlaufs  der  hs.,  einen  breitern  rand  eingeräumt.'  "  vgl, 
II  629.  man  sieht,  der  Verfasser  dieser  inhaltsangabe  ist  nicht  ohne 
belesenheit  und  kenntnisse. 

44* 
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angäbe:  Capii.  lib.  III.  I  dentes  serpemis  in  hommes  armatos. 
II  acraeon  m  ceruum.  III  tuno  m  anum.  IUI  rerestas  ex  masculo 

m  femmam.  V  rursus  ex  femma  in  masculum.  VI  echo  nympha  m 

laptdem.  VII  Narassus  m  florem.  VIII  über  in  hormnem.  IX  Ty- 
rhent  pirare  in  delphines.  v.  6  dependere  ebd.  possix  20  spe- 

Ciosam        '35  profeciti   (db.   punkt   zum    ausstreichen  über  dem i 

ersten  t)       41  orhes  m.  1       47  /w  (=  sine)  nmor       48  cöplexihus. 
Das  wäre  das  vorliegende  material.  wir  stehen  nun  zunächst  vor 

der  frage:  geht  das  Berner  fragment  auf  denselben  arche- 
typus  zurück,  aus  dem  unsere  vollständigen  hss.  sämt- 

lich geflossen  sind?  um  sie  zu  beantworten,  müssen  wir  alle 
stellen  durchmustern,  an  denen  B  dieselben  fehler  hat  oder  zu  haben 

beschuldigt  wird,  wie  die  gesamtheit  unserer  hss.  (=  A).  einige 
ergebnisse  für  die  emendation  des  textes  werden  uns  dabei,  so  hoffe 
ich,  als  reife  fruchte  ohne  unser  zuthun  in  den  schosz  fallen. 

I  91 — 93  om.  B/SPN'Aeg^,  obwohl  die  verse  unzweifelhaft  echt 
sind,  aber  die  stelle  ist  auszuscheiden,  denn  dasz  91 — 93  in  A  stan- 

den, ist  uns  durch  MA(in  mg.)  ff  bezeugt. 

I  53  pondere  aquae  leuior  B^MN^(om.  N')g  (in  l  unleserlich), 
pondus  aquae  levius  die  ausgaben,  vornehmlich  diese  stelle  hat  man 
ins  feld  geführt,  um  die  provenienz  von  B  aus  A  zu  erweisen:  denn 
beiden  sei  dieselbe  Interpolation  gemeinsam,  es  ist  einzuräumen, 
dasz  die  vulgata  sich  ohne  anstosz  liest:  die  elemente  erde  wasser 
luft  äther  sind  nach  ihrer  schwere  anscheinend  wohl  geordnet,  an 
der  hsl.  lesart  dagegen  tadelten  schon  die  alten  erklärer  dies,  dasz 

'terram  et  aquam  inter  se  gravitate  non  differre  nihil  sit  absurdius, 
nihil  a  vero  longius'.  doch  hören  wir  den  dichter  selbst:  v.  26  ff. 
ignea  convexi  vis  et  sine  pondere  caeli  emicuit  summaque  locum  sibi 
fecit  in  arce:  proximus  est  aer  Uli  levitate  locoque:  densior  his  tellus 
.  .  et  pressa  est  gravitate  sua:  circumfluus  umor  ultima  possedit.  met. 
XV  239  ff.  quattuor  aeternus  genitalia  corpora  mundus  continet.  ex 
Ulis  duo  sunt  onerosa  suoque  pondere  in  inferius,  tellus  atque  unda, 
feruntur ,  et  totidem  gravitate  carent  nulloque  premente  alta  petunt, 
aer  atque  aere  purior  ignis.  fast.  I  109  f.  flamma  petit  altum,  propior 
locus  aera  cepit,  sederunt  medio  terra  fretumque  solo,    ähnlich  heiszt 

^  ß  =  EUis  frg.  Harl.,  L  =  frg:.  Lipsiense,  1  =  Korns  frg.  Lon- 
dinense,  P  =  EUis  frg.  Parisinum  n.  12246,  M  =  Marcianus  Florentinus, 
N  =  Neapolitanus.  mit  5  bezeichne  ich  die  im  Verhältnis  zu  diesen 
(nach  B)  ältesten  textesquellen  jungen  iiss.  der  Zusammenhang  oder 
der  gegensatz  musz  entscheiden,  ob  ?  alle  bezeichneten  codd.  oder  nur 
einen  teil  meint,  ob  es  X  und  s  (Laurentianus  und  Erfartanus)  mit  ein- 
schlieszt  oder  nicht.  G  =  cod.  Graecensis  1415,  verglichen  von  MPet- 
schenig  und  JRappold,  deren  coUation  ich  benutze,  manche  lesarten  habe 
ich  ohne  bedenken  als  aus  A  stammend  bezeichnet,  wenn  abweichungen 
in  den  g  sich  ohne  weiteres  als  willkürliche  fälschungen  erwiesen, 
wo  meine  angaben  über  MX  von  den  Kornschen  abweichen,  bitte  ich 
mir  glauben  zu  schenken;  ich  fnsze  auf  den  in  meinen  bänden  befind- 

lichen coUationen  von  RKeil  und  GMeyucke. 
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es  von  den  drei  reichen  des  kosmos  fast.  V  13  f.  pondere  terra  suo 

subsedit  et  aequora  traxit.  ®  also  überall  dieselbe  gruppierung :  unten 
neben  einander'  die  beiden  schweren  elemente  {duo  sunt 
onerosa  suoque  pondere  in  inferius  ferunturl),  die  der  erdoberfläche 
ihre  gestalt  geben,  darüber  die  viel  leichtere  luft,  etwas  höher  bei 
seiner  noch  geringern  schwere  der  äther  (doch  werden  luft  und  äther 
auch  als  gewichtlos  völlig  gleichgestellt:  Zenon  bei  Diels  doxogr. 

s.  459,  25  dßapfi  eivai  de'pa  Kai  nOp  ua.).  so  auch  hier,  nachdem 
V.  32 — 51  über  erde  und  wasser  in  ihrer  engen  Verbindung 
gehandelt  ist,  heiszt  es  V;  51  inminet  Jiis  (dh.  den  beiden  eng  zu- 
sammengefaszten  schweren  elementen)  aer.  dies  wird  so  erläutert: 
denn  sie,  die  luft,  ist  einerseits  leichter  als  die  beiden  schweren 
elemente,  anderseits  nicht  so  leicht  wie  der  klare  äther,  musz  also 
ihren  platz  in  der  mitte  dicht  (inminet)  über  jenen  beiden  erhalten, 
daran  schlieszt  sich  passend  v.  67  haec  super  inposuit  liquidum  et 
gravitate  carentem  aethera.  dagegen  halte  man  die  vulgata.  sie  steht 

im  Widerspruch  mit  der  von  Ov.  sonst  durchweg  beliebten  anord- 
nung  der  elemente.  sie  ist  auch  hier  durch  nichts  in  seiner  darstel- 
lung  begründet:  denn  ob  erde  und  wasser  wirklich  genau  die  gleiche 

specifische  schwere  haben,  ist  hier  wahrlich  gleichgültig. '"  sie  nimt 
dem  satze  qui  .  .  igni  inhalt  und  bedeutung.  es  wird  hiernach  er- 

laubt sein  zu  fragen,  woher  denn  diese  famose  vulgata  eigentlich 
stammt.  Constantius  Fanensis  (collectaneorum  hecatostys  in  Ibin 
Ov.,  narrationes  in  eiusdem  Met.  assumuntur,  Fani  1508)  versichert, 

ein  gewisser  Alexander  Philomenus  habe  ihm  erzählt  'in  pervetusto 
codice  ita  se  scriptum  invenisse',  credat  ludaeus  Apella !  man  weisz, 
was  es  mit  diesen  geheimnisvollen  'Codices  pervetusti'  gewöhnlich 
für  eine  bewandtnis  hat.  und  hier  handelt  es  sich  gar  um  hörensagen! 
dieselbe  lesart  taucht  noch  als  Variante  bzw.  randnote  in  drei  oder 

vier  höchst  dubiösen  ?  auf  und  hat  vielleicht  iu  einer  corruptel  von 
£  [pondus  aquae  leuior)  ihren  Ursprung,  die  äuszere  beglaubigung 
ist  also  die  denkbar  schlechteste  —  ebenso  wie  die  innere,  es  ist 
nicht  anders:  von  Const.  Fanensis  bis  auf  meine  person  haben  sich 

alle  hgg.  durch  eine  dreiste,  elegant  aussehende,  aber  mit  Ovids  an- 
schauungen  unvereinbare  Interpolation  teuschen  lassen. 

*  zahlreiche  verwandte  stellen  habe  ich  jahrb.  1887  s.  129  f.  ge- 
sammelt, stellen  wie  Lucr.  I  785  terramque  creari  ex  imbri.  met.  XV  245 

resolutaque  lellus  in  Uquidas  rarescii  aquas  sind  offenbar  anders  geartet, 
vgl.  noch  Seneca  nat.  quaest.  III  10,  1  fiunt  omnia  ex  omnibus,  ex  aqua 
aer,  ex  aere  aqua,  ignis  ex  aere,  ex  igne  aer :  quure  ergo  non  e  terra  fiut 
aqua?  quae  si  in  alia  mutabilis  est,  et  in  aquam,  immo  maxime  in  hanc. 
utraque  enim  cognata  res  est,  utraque  gravis,  utraque  in  ex- 
treinum    mundi   coinpulsa.     Anaximenes    bei   Diels    doxogr.   s.  653,  5. 

"  ja  man  dachte  sich  sogar  mitunter  die  erde  über  dem  wasser 
und  auf  diesem  ruhend.  Theophr.  bei  Diels  doxogr.  s.  475,  9  Trjv  ffiv 

^q?'  öboToc  ÖTteqprivavTo  Keic6ai.  ebd.  s.  65.3,  22  f)  T'!  £1^1  öbaTOC  öxelTCi 
(0a\fic)  u.  sonst.  '''  wo  ist  denn  auch  je  im  altertum  behauptet  wor- 

den, die  erde  verhalte  sich  ihrer  schwere  nach  zum  wasser  wie  die  luft 
zum  äther? 
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1 189  terras  B  /3P  A.  terra  2  g.  der  fehler  ist  durch  das  folgende 
Stygio  so  nahe  gelegt,  dasz  wir  die  Vermutung,  er  habe  sich  in 
mehrere  von  einander  unabhängige  quellen  eingeschlichen,  v?enig- 
stens  nicht  a  limine  fibweisen  dürfen. 

I  190  immedicaiüe  corpus  (genauer  cor})')  B M'|3^'  2 g,  i.  nulnus 
M^  in  mg.  K^(in  ras.)£Gg  die  ausgaben,  offenbar  ist  corpus  lesart 
von  B  A  ,  uulnus  emendationsversuch.  vpäre  nun  wirklich  corpus  cor- 

ruptel,  so  könnte  man  (daneben  bleiben  natürlich  andere  möglich- 
keiten  olFen)  provenienz  von  B  aus  A  folgern,  junge  hss.  ersetzen 
corpus  durch  tncmhrum.  kann  diese  glosse  richtig  sein?  ich  meine, 
ja.  vgl.  XIV  G4  corpus  qiiaerens  femorum  crurumque  pedumque  Cer- 
hereos  rictus  pro  partibus  invenit  Ulis.  XIV  137  quot  hdberet 
Corpora  pulvis.  Phaedrus  III  11,  3  damnum  amissi  corporis,  noch 

klarer  spricht  für  cor2J?/s=='körperteil'der  gebrauch  des  plur,  corpora 
bei  Ov.  {trist.  I  2, 91  ferte  rapidi  men  corpora  venti,  ebd.  III 3, 39.  met. 
VIII  236.  593.  X  128.  XI  564  uö.).  so  erst  erhalten  wir,  wie  man 
sofort  sieht,  den  scharfen  gegensatz  zu  j^ars  sincera  in  191.  vgl. 
rem.  527  corpora  ferro  sanantur  acuto.  Cic.  Phil.  VIII  15  m  corpore 

siquid  eius  modi  est  quod  reliquo  corpo^'i  noceat,  id  uri  secarique 
patimur^  ut  memirum  aliquod potius  quam  totum  corpus  intereat: 
sie  in  reipuhlicae  corpore.^  ut  totum  salvum  sit,  quidquid  est  pestiferum 
amputetur.  de  off.  III 32  memhra  quaedam  amputantury  si  . .  nocent 
reliquis  partibus  corporis  ua.  auch  der  zweite  stein  des  anstoszes, 
die  Verbindung  inmedicabile  corpus  läszt  sich  leicht  wegräumen  durch 
die  einfache  erwägung,  dasz  mederi  medicari  medicabilis  sich  sowohl 
auf  das  zu  heilende  gebrechen  wie  auf  die  leidende  person  beziehen 
können:  vgl.  rem.  135  ul)i  visus  eris  nostrac  medicabilis  arti.  Verg. 
georg.  II  135  medicari  senibus.  Liv.  I  28, 9  insanahile  ingenium  usw. 
erwähnung  verdient,  dasz  nur  corpus  neben  recidere  mit  Ovids  Sprach- 

gebrauch {recidere  caput  IX  71.  barbam  XIII  766.  membra  am.  II 
3,  3)  im  einklang  steht,  ist  corpms  tadellos,  so  fällt  vulnus,  die 

conj.  der  g  (die  nunmehr  durch  den  gleichen  versschlusz  X  189  — 
vgl.  inmedicabile  cancer  II  825  —  erst  recht  verdächtig  wird),  und 
Merkels  cwra  (oder  curat)  ohne  weiteres. 

III  49  affiatu  BlMNg",  afflati  10  g.  wahrscheinlich  ist  also 
üfflatu  die  mit  B  übereinstimmende  lesart  von  A.  aber  provenienz 
von  B  aus  A  ist  darum  nicht  zu  folgern,  denn  B  hat  hier  noch  die 
singulare  Variante  funesti.  auszerdem  ist  unsere  vulg.  afflati  funesta 

tabe  vencni,  die  lesart  weniger  g,  offenbar  weiter  nichts  als  willkür- 
liche änderung  des  echten  affiatu.  es  ist  wahr,  sie  klingt  gefällig, 

aber  daneben  haben  andere  möglichkeiten  platz,  ich  glaube,  dasz 
die  Überlieferung  Jws  necat  adflatu  funesta  (besser  funesti  mit  B) 
tabe  veneni  sehr  wohl  richtig  sein  kann,  so  dasz  der  erste  abl.  auf 
die  frage  wie?  (im  anhauche  =  anhauchend),  der  zweite  auf  die 

"  in  i  ist  allerdings  7i  in  afßatu  mit  blasserer  tinte  geschrieben, 
aber  ursprünglich  stand  nicht  i,  sondern  ein  zeichen  das  nach  Meyncke 
wie  ein  oben  oflFenes  o  aussieht. 
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frage  wodurebV  antwortet,  die  interpunction  hinter  adflatu  ist  als- 
dann zu  tilgen,  vgl.  VII  551  ndflatuque  nocent.  über  VIII  160 

(ßexuV)  an  anderer  stelle. 

III  19  cephesi  B/3A,  Cephisi  edd.  vett. ''  hier  sind  folgende 
stellen  im  zusammenhange  zu  betrachten.  III  .343  cepMsus  MG. 

cephesus  N.  cepJiesos  g.  cepMsos  leg.  VII  388  cephison  A  {cephyi- 

son  X).  III  351  cepkisius  M..  cejt>/«esi2(5  j3  N  'plerique' g.  cephesios  X 
einzelne  g.  VII  438  cephesias  A.  cephisias  cephasias  einzelne  g. 
I  3G9  cephcsldis  MN.  cephcsidos  |3gG.  cephesidas  lg.  hiernach 
glaube  ich,  dasz  III  19  nicht  zu  Ungunsten  von  B,  sondern  zu  gunsten 
der  formen  mit  c  gedeutet  werden  musz ,  dasz  sie  viel  älter  sind  als 
A  und  wohl  aus  dem  altertum  stammen,  vielleicht  gebrauchte  Ov., 
wie  die  hss.  andeuten,  die  formen  mit  e  und  i  promiscue.  so  sind  ja 
auch  im  griech.  Krjqpeicieuc  Kiicpeicöbuupoc  Kri9€icöb0T0C  neben  den 
entsprechenden  formen  mit  i  bezeugt. 

Noch  weniger  lassen  sich  folgende  stellen  für  die  provenienz 
von  B  aus  A  ins  feld  führen.  I  72  animalibus  AB l e g,  animantihus 
ß  {ex  sil.)  £  die  ausgaben,  ersteres  richtig  (vgl.  76.  464,  84  cetera 
animalia),  letzteres  interpolation.  ebenso  steht  es  wahrscheinlich 

I  85  iiidere  B|3Ag.  tueri  25'^;  I  155  pelion  ossae  B/3PA.  peiio 
ossam,  pelion  ossa,  pelion  ossam  einzelne  g;  II  11  uidetur  B  (Korns 
note  ist  falsch)  A,  uidentur  ß  (ex  sil.)  6  g:  hier  gilt  das  eben  zu 

I  85  bemerkte;  III  39  reliquit  BNg,  relinquü  /3M'^  wenige  g.  hier 
werden  nemlich  offenbar  durch  qiie  die  beiden  ersten  kola  eng  ver- 

bunden, so  dasz  einerseits  reliqnit  dem  effluxere  entspricht,  dagegen 
das  dritte  kolon  durch  et  eine  gesonderte  Stellung  erhält. 

Beweifet  somit  keine  stelle  die  provenienz  von  B  aus  A,  so  thun 

folgende  singulare  bzw.  fa^^t  singulare  lesarten  von  B  das  gegen- 
teil  dar. 

I  2  concoeptis  nam  di  mutastis  B.  di  coeptis  nam  uos  mutastis  A. 

di  coeptis  nam  di  m.  ß6g^'  18  om.  B  I  15  utqtie  erat  telhis  B. 

quaque  (auf  rasur  M'^)  erat  et  tellus  Mg.  atque  uhi  erat  t.  Ng.  qua- 
que  fuit  t.  g.   ut  qua  erat  et  t.  leg        I  25  concordia  B.    concordi  A 

locauit  B  sed  corr.  ligauit  A  I  29  hie  B.  Ms  A  I  34  ante 
33  B  sed  corr.       I  33  coegit  B.    redegit  A       I  35  orbes  B.    orbis  A 

'-  aus  dem  schweifen  der  alten  erklärer  kann  man  vielleicht 
schlieszen,  dasz  Cepkisi  auch  in  hss.  vorkommt,  ausdrücklich  bezeugt 
finde    ich    es   nirgend.  ^^  mich  blendete  früher  gleich  vielen  andern 
das  schöne  wort  tueri.  aber  vgl.  über  derartige  fälle,  wo  interpolatoren 
^genuinam  scripturam  ob  eam  solam  causam  permutaverunt,  ut  pro 
simpliciter  dictis  exquisitius  aliquid  elegantiusque  insererent',  die  bei- 
spiele  bei  JKrüger  de  Ov.  l'astis  recensendis  (Schwerin  1887)  s.  10. 
hier  mochte  auch  die  reminiscenz  an  Verg.  Aen,  IV  451  caeli  convexa 
tueri,  einen  öfters  nachgeahmten  versschlusz  (s.  die  erklärer  zdst.),  die 
fälschung    begünstigen.  ^^   Korns    angäbe   über   M   ist   ungenau,     in 
Meynckes  collation  ist  eine  rasur  auf  dem  n  nur  schwach  angedeutet, 

Riese    und    Keil    kennen    sie    gar   nicht.  '^   ähnlich    cod.   Bern.   286 
saec.  XI  (der  auf  der  letzten  seite  die  vier  ersten  verse  der  raet.  ent- 

hält): dii  ceptis  nam  dii. 
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I  36  diffundit  B.  diffudit  A  I  41  recepto  B.  recepta  A  I  43 
ualles  subsidere  campos  B.    campos  s.  u.  A         I  50  in  B,    inter  A 

utrumque  B  4  g.  utramquc  A  I  56  fulgora  B.  frigora  A 
I  59  rofai . .  fulmina  B.  regant  (od.  re^a^) .  .flamina  A  I  69  ai^Me 

ea  B.  Mia:  i^a  (od.  ea)  A  dissepserat  B  '^frg.  Leodicense  vetustis- 
simae  notae'  bei  Heinsius.  discerpserat  A  I  70  fuerant  caligine 
cuecaB  {f.  c.multa  N).  massa  latuere  sub  illa  A  180  edudaqueB. 
seductaque  A  181  retinebant  B.  retinebat  A  I  82  sai  usiapeto  B. 
sa^M5  lapeto  A  pluuialibus  B.  fluuialibus  A  I  85  hominis  ubi 
me  B.  homini  sublime  A  I  94  uiserat  B.  uiseret  A  I  105 

pomaque  B.  moraque  A  I  107  ewm  B.  awm  A  I  108  mulge- 
bant  B.  mulcebant  A  I  117  inaequalis  autumnus  B.  inaequales 

autumnos  A  I  128  j)er  on's  B.  peioris  A  I  129  fugitque  B. 
fugere  A  I  130  dolisque  B.  dolique  A  I  131  insidiaeque  tuis  B. 
insidiaeque  et  uis  A  I  133  priws  B.  cZm  A  I  139  stygiis  B. 
stygiisque  A  I  142  prodiit  B.  prodit  A  I  147  terribilis  B.  ierri- 
6iZes  A  I  150  asfra  ea  B.  astraea  A  1 152  gigantas  B  /3  pauci  g. 
gigantes  A  I  155  subiedae  B.  subiecto  A  I  173  hac  parte  B. 

Äac  /row^e  /SMNg.  a  //-ow^e  ̂ .cg  1 181  om  om.  B  1 183  /"m^  B. 
/iti  A  1 190  eeto^a  B 1  gA'. '®  temptanda  A  1191  2*^5e  B.  ewse  A 

I  196  ̂ wen  B  sed  corr.  superi  A        I  197  wmos  B.    gwi  uos  A 

I  198  erii  awie  B.  feritate  A  I  199  nonfremuere  B.  contre- 
muere  A  ausu  B.  ausum  A  I  305  fuluos  trahit  B.  fuluos 
uehit  A  I  306  cururanes  B.  crwra  wec  A  I  773  Za&or  es^ 

patrios  ß  4  g.  patrios  labor  est  A        II  6  e^  accelerat  B.    caelarat  A 
II  10  Aegona  B.    Aegaeona  A         II  12  uiridi  B.    uirides  A 
II  14  sororem  B.   sororum  A        II  18  5C  ä  B.  seo;  A        II  19 

t  adcliui 

quos  B.  gwo  A       adcylui  B.  accliuo  A       II  22  uidebat  B.  ferebat  A 
III  6  dependere  B.  depr  ender  e  A  III8om.B  III  13 

Boeotia  illa  B.  Boeotiaque  illa  A  III  14  descenderet  B.  descen- 
derat  A  III  28  secure  B.  securi  A  III  29  media  B  Priscianus. 

wetiio  A       III  32  sq.  bis  scripti  B       III  33  wewems  B  bis.   ueneno  A 
III  34  om.  B  III  35  profecitc  B.  profedi  A  III  36  gradu 

om.  B       dm  usaque  B.  demissaque  A       III  39  urnae  B  4  g.  undae  A 
III  43  Zme5  se  redus  B.  Zewes  erectus  A  III  46  st  t<eWi  B. 

sme  iZZi  A  III  47  /w  iiwtor  ipse  B.  siwe  i^se  /imor  A  III  49 
funesti  B.   funesta  A       III  53  ̂ eZo  B  sed  corr.    /erro  A. 

Man  sondert  hier  ohne  mühe  leichte  corruptelen  (verursacht 
teils  durch  nachlässigkeit  und  Unkenntnis  des  Schreibers,  teils  durch 

eine  vorläge  mit  fehlender  oder  doch  nicht  durchgeführter  wort- 
trennung)  und  unwiderlegbare  beweise  einer  von  A  gänz- 

lich unabhängigen  recension. "^  hat  uns  nun  diese  recension  im 
'ß  die  lesart  in  X  ist  unsicher:    Keil  notiert  nur  teptada.  ''  auf 

die  entgegenge.setzte  ansieht  von  Cl.  Hellmuth  (über  bruchstlieke  zu  Ovids 
metamorphosen ,  sitzungsber.  d.  k.  bayr.  akad.  1883  II  238 — 240)  brauche 
ich  hiernach  nicht  einzugehen,  aus  meiner  darstellung  geht  hofifent- 
lich  hervor,  dasz  seine  einwände  unbegründet  sind,     so   ist  namentlich 



HMagnus:  zu  Ovidius  inetamorphosen.  T.  fragmentum  ßernense.      697 

gegensatz  zu  A  das  echte  (dh.  in  diesem  falle  die  worte  des  dichters) 
auch  nur  an  einer  stelle  sicher  erhalten?  beantwortet  ist  die 

frage  genau  genommen  schon  dadurch ,  dasz  folgende  lesarten  als 
unzweifelhaft  richtig  allseitig  anerkannt  sind:  I  69  dissepserat  (vgl. 

Heinsius  vortreffliche  note).  I  155  subiedae.'^  I  190  tentata.  III  39 
urnae.  eine  fünfte ,  sehr  merkwürilige  und  bisher  unverstandene 
stelle  fordert  weiteres  ausholen. 

I  54  —  56  illic  et  nehulas,  ilUc  consistere  nubes 
iussit  et  humanas  motura  toniirua  mentcs 

et  cum  fulminibus  facienfes  frigora  ventos. 
so  A  und  alle  ausgaben,  leicht  einigt  man  sich  über  den  sinn  des 
so  überlieferten  v.  56.  dasz  cum  fulminibus  frigora  nicht  bedeutet 

fulmina  et  ventos^  wie  alle  erklärer  auszer  Haupt  —  leider  auch  ich 
—  sagen,  sondern  dasz  Ov.  meint  et  ventos  facientes  frigora  cum 
fulminibus,  dh.  nahezu  facientes  et  frigora  et  fulmina  läszt 

sich  durch  zahlreiche  stellen  evident  beweisen.'^  so  weit  wäre  alles 
in  Ordnung:  die  winde  sind  unzweifelhaft  facientes  ful- 

mina. aber  selbst  Haupt  hat  nicht  den  geringsten  verfluch  gemacht 
zu  erklären,  mit  welchem  rechte  die  winde  facientes  frigora 

heiszen.  kein  naturphilosophisches  System,  keine  populäre  anschau- 

ung  des  altertums  weisz  etwas  davon.""  man  darf  dagegen  nicht  die 
bekannte  thatsache  ins  feld  führen ,  dasz  gewisse  winde  rauh  sind 
und  kälte  mit  sich  zu  bringen  pflegen  (met.  I  65  liorrifer  boreas. 
I  120  glacies  ventis  adstricta  pependit.  trist.  III  10,  51  boreae  vis 
marinas  aquas  cogit  ua.).  denn  auch  an  derartigen  stellen  sind  die 
winde  keineswegs  als  die  erzeuger  der  kälte  in  naturphilosophischem 
sinne  gedacht  (der  nordwind  kann  die  kälte  wohl  erhöhen  oder 
mitbringen,  aber  nicht  erzeugen),  doch  angenommen  (nicht 
zugegeben)  es  sei  so,  wie  kann  es  denn  von  allen  winden  ohne 
ausnähme  gelten?  läszt  etwa  der  weltschöpfer  in  der  luft  nur 
die  kälte  erzeuorenden  winde  hausen?   wo  bleiben  denn  die  andern? 

I  53  pondere  aquae  levior  oben  s.  692  f.  a)s  rielitig  erwiesen,  vgl.  Ehwald 
in  Bursiaus  jahresber.  1882  II  s.  186. 

'«  vgl.  HJMüller  zs.  f.   .1    gw.  XXXIX  (1885)  s.  96  f.  i"  Haupt 
zdst. :  'nach  alter  meinung,  besonders  der  Stoiker,  bringt  der  wind  durch 
reibung  der  wölken  den  blitz  hervor.'  dazu  vgl.  Diels  doxographi  s.  ;i69 

Ol  CtujikoI  ßpovTr)v  |li^v  cuYKpouc)uöv  vecpujv,  dcTpair»*iv  ö'  ̂ EaijJiv  eic 
irapaTpüpeuJC.  ebd.  s.  560  (Hippolytos  philosophumena)  .  .  dtCTpairdc 
öe,  ÖTav  äve^oc  ̂ MiriTrTUJV  öucrä  tcic  veq)dXac.  Lucr.  VI  295  est  eliam 
cum  vis  exlrinseciis  incila  venu  incidit  in  gravidam  maturo  fulmine  nubem; 
quam  tum  perscidil,  extemplo  cadit  igneus  ille  vertex,  quem  patrio  vocitamus 
nomine  fulmen  (ähnlich  VI  173  f.  271  f.).  met.  VI  694  sagt  Boreas:  tanlo 
molimine  luclor ,  ut  medius  nostris  concursihus  insotiet  aelher  exsiliantque 
cavis  elisi  nubibus  ignes  (vgl.  ebd.  708).  XI  435  f.  caeli  qiioque  nubila 
vexant  (sc.  venli)  excutiuntque  feris  rutilos  concursibus  ignes  (ähnlich 
XV  70.  346).  Lucanus  I  151  qualiter  expressiim  ventis  per  nubila  fulmen 

emicuit  (dazu  Kortte).  andere  stellen  s.  weiter  unten.  2°  etwas  ganz 
anderes  ist  es,  wenn  die  kälte  als  mitwirkende  Ursache  in  beziehung 
zu  den  blitzen  gebracht  wird:  Lucr.  VI  364  frigus  et  aestum,  quorum 
utrumque  opus  est  fubricanda  ad  fulmina  nubi  u.  sonst. 



098      HMagnus:  zu  Ovidius  metamorphoseii.  I.  fragmentum  Bernense. 

vgl.  met.  I  107  f.  placidiquc  tepentihus  auris  mulcehant  zephyri  flores. 
VII  .528  calidi  spirarunt  austri.  trist.  III  12,  1  frigora  mm  zepihyri 
mimtunt .  an  unserer  stelle  61,  63  ua.  endlich  erwäge  man,  dasz 
cum  fulminibus  frigora  nicht,  wie  die  erklärer  sagen,  völlig  gleich- 
Ijedeutend  ist,  mit  frigora  et  fulmina,  sondern  eben  nur  nahezu, 
dieses  bei  Ov.  so  beliebte  cum  kann  doch  —  das  ist  ja  eben  der  sinn 
des  ausdrucks  —  nur  von  natur  eng  zusammengehörige  begriffe  als 
solche  kenntlich  machen  und  zu  einer  einheit  verbinden,  das  be- 

stätigen auch  die  beispiele.''  da  ist  es  denn  schwer  zu  sagen,  in 
welcher  beziehung  die  begriffe  fulmina  und  frigora  stehen  sollen, 

die  so  eng  wäre,  dasz  ihre  Zusammenfassung  durch  cum  gerecht- 

fertigt erschiene,  kurz,  dieses  scheinbar  so  harmlose  frigora'^'^  stellt 
sich  bei  genauerm  zusehen  als  völlig  unerklärbar  heraus,  hier  tritt 
nun  das  frg.  Bernense  helfend  ein,  in  dem  jenes  verdächtige  frigora 

durch  die  merkwürdige  lesart  fulgora^^  ersetzt  ist.  freilieh  der  erste 
eindruck  ist  nicht  eben  günstig:  waren  frigora  und  fulmina  zu  un- 

gleichartige begriffe,  um  die  Zusammenfassung  mit  cum  zu  gestatten, 
so  sind  scheinbar  die  synonyma  fulgora  und  fulmina  zu  gleichartig, 
um  in  demselben  verse  eine  sonderexistenz  zu  führen,  doch  hören  wir 

dieselben  natui-philosophen,  an  die  Ov.  sich  bei  seiner  lehre  von  der 
entstehung  des  blitzes  durch  die  winde  anlehnte,  das  betreffende 
capitel  führt  in  Diels  doxographi  s.  367  die  bezeichnende  Überschrift 
irepi ßpovTuüv  dcxpaTTiüV  Kepauvujv  TrpriciripiJUVTeKaiTijcpuuvujv. 

es  heiszt  da  s.  368 :  'AvaEaYÖpac  örav  tö  0ep|uöv  eic  xö  vjjuxpöv 
i\xuicx\  .  .  TLU  juev  HJÖcpiu  ix\v  ßpovxfiv  drroxeXei,  xuj  be  rrapot  xr]v 
jueXaviav  xoO  vecpiubouc  xpuu|uaxi  xriv  dcxpairriv,  xlu  be  irXriGei 
KOI  iLieYeGe«  xoO  qpujxöc  xöv  Keßauvöv,  xuj  be  TroXucuujuaxiJuxepuj 
TTupi  xöv  xuqpuJva,  xuj  be  veqpeXoiuiYei  xöv  ixpricxfipa,  ebd.  s.  369 

Ol  CxujiKOi  ßpovxriv  \xk\  cuYKpouc)aöv  veqpujv,  dcxpairriv  b'  eEaipiv 
eK Ttapaxpiipeujc,  Kepauvöv  be  cqpobpoxepav  eXXaiuiiJiv,  irpricxfipa 
be  vuJxeXecxepav.  ebd.  XptJcmTroc  dcxpairriv  egavpiv  vecpujv  eK- 

xpißojuevujv  f|  priYvujuevujv  uttö  TTveu|uaxoc,  ßpovxfjv  b'  eivai  xöv 
xoOxujv  vjjöqpov  .  .  öxav  b'  f)  xoO  TTveuiuaxoc  qpopd  ccpobpoxepa 
Yevrixai  Kai  irupujbric,  Kepauvöv  drroxeXeicOai.  welche  lat.  Wörter 
den  dcxpaTiai  und  Kepauvoi  entsprechen,    lehrt  uns  Seneca:   vgl. 

^'  so  penetralia  cum  sacris,  cum  frondibus  nrbor ,  cum  manu  iela,  cum 
Cyllene  pineta  Lycaei  (arkadische  gebirge),  Penlhea  cum  totin  Thebis, 
Ossaque  cum  Pindo,  Ismarios  Hebrum  cum  Strymnue,  cum  ipso  verba  imper- 

fecta, cum  Lenaeo  genialis  consitor  uvae ,  scissae  cu7)i  veste  capillos,  vimina 
cum  iuncis ,  Byblida  cum  Cauno ,  noch  kühner  cum  Palladis  arbore  palmne 
usw.  nur  selten  —  in  langen  aufzählungen  —  ist  dieser  gebrauch  von 
cum  und  die  dadurch  äuszerlich  hergestellte  engere  Verbindung  zweier 
Worte  ein  kunstmittel,  um  abwechslang  und  leben  in  die  darstellung  zu 
bringen,  so  celer  Ismenos  cum  Pheqiaco  Erymantho,  trux  cum  Laelape 

Theron.  ^'^  der  plural  ist,  nebenbei  bemerkt,  hier,    wo  die  kälte  als 
physikalische  erscheinung  bezeichnet  wird,  so  unpassend  und  beispiel- 

los wie  zb.  II  224  passend.  ^^  nach  JChJahns  ausgäbe  wollte  auch 
lacobus  a  Cruce  fulgura  einsetzen  —  ohne  mit  dieser  conjeetur  beachtung 
zu  finden. 
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nai.  quaest.  I  1,  6  quemadmoäum  nuhes  conlisae  mediocriter  fulgu- 
rationes  efficiunt,  maiore  inpetii  inpulsae  fulmina  usw.  es  ist  nicht 
bedeutungslos  für  unsere  stelle,  wenn  Seneca  im  anfang  des  zweiten 
buches  unsern  v.  55  Jiumanas  motura  ionitrua  menfes  citiert  und 

dann  (cap.  11  ae.)  fortfäbrt:  haec  necessarium  fiiit  pracloqui  dicturo 
de  ioniiru,  fulminihus  ac  fulgurationibus.  vgl.  ebd.  c.  16 
quid  ergo  inter  fulgurationem  et  fulmen  est?  dicam.  fulguratio 
est  late  ignis  exjpUcitns,  fulmen  est  coactus  ignis  et  in]}etu  iactus. 
ebd.  c.  21  fidmen  ignem  esse,  aeqtte  fulgurationem ,  quae  nihil  aliud 
est  quam  flamma,  futura  fulmen,  siplus  hausisset  virium.  non  natura 
ista,  sed  inpetu  distant  .  .  fulguratio  enim  est  non perlattim  usque 
in  terras  fulmen.  et  rursus  licet  dicas  fulmen  esse  fulgurationem 

usque  in  terras perductam'^^  usw.  vgl.  ebd.  II  57.  aber  wird  durch 
diese  streng  naturwise-enschaftliche  Scheidung  zwischen  fulmen  und 
fuJgur  schon  glaublich,  dasz  auch  ein  dichter  sie  in  seine  darstellung 
einführte?  ich  beantworte  diese  frage  mit  einer  parallelstelle,  als 
Semcle  den  verhängnisvollen  wünsch  gethan  hat,  heiszt  es  von 
Juppiter  (we/.  III  298  flf.): 

maestissimus  altum 

aethera  conscendit  vultuque  sequentia  traxit 
nubila,  quis  ninibos  inmixtaque  fulgura  ventis 
addidit  et  tonitrus  et  inevitabile  fulmen. 

wie  A  zu  dem  interpolierten  frigora  kam ,  ist  eine  nebensächliche 
frage,    doch  lohnt  es  auf  eine  möglichkeit  hinzuweisen,    es  ist  sehr 
wahrscheinlich,  dasz  I  307  das  blendende  detur  in  wenigen  g  aus 
Aen.  III  7  uhi  sistere  detur  eingeschwärzt  wurde,    vgl.  oben  s.  695 
zu  I  85  videre  bzw.  tueri.    der  ve,rsschlusz  Verg.  ed.  9,  15  al)  ilice 
cornix  begünstigte  vielleicht  die  Interpolation  met.  VIII  237  ramosa 
.  .  ah  ilice  per dix.   XIV  457  ist  magnam  in  M3g  aus  Aen.  VIII  9. 
XI  226  entlehnt,    ebenso  kann  an  unserer  stelle  zu  der  allgemeinen 
beobachtung,  dasz  manche  winde  kälte  mitbringen,  noch  die  specielle 

^^  man  sieht,  wie  sehr  hei  Ov.  die  Zusammenstellung^  nebulae  nuhes 
ionitrua  fulmina  fulgora  im  sinne  der  alten  naturphitosophie  ist,  wie 
wenig  das  ganz  fremdartige  frigora  in  diese  Gesellschaft  passt.  dies 
triflft  auch  einen  einwurf  gegen  obige  beweisfülirung,  dem  ich  im  voraus 
begegnen  möchte,  den  dasz  frigora  zu  halten  sei  durch  die  erklärung  der 
winde  als  erzenger  der  blitze  und  der  mit  diesen  zugleich  eintretenden 
abkühlung  in  der  luft  (wie  V  390  frigora  dant  ravii,  vgl.  X  129).  denn 
es  ist  klar,  dasz  auch  ein  so  gefasztes  frigora  in  die  aufzählung  der 
himmelserscheinungen  nicht  passt,  dasz  es  etwas  gleichgültiges  und 
nebensächliches  von  den  winden  aussagt,  dasz  es  ein  durchaus  fremdes 
dement  in  den  gedanken  hinein  trägt  und  diesen  ungehörig  verengt, 
wie  käme  Ov.  dazu  gerade  diesen  einen  unwesentlichen  und  dem  ge- 
dankengange  völlig  fern  liegenden  punkt  in  den  Vordergrund  zu  rücken? 
ist  es  denn  etwa  eine  charakteristische  eigenschaft  der  winde  ,  gerade 
nur  beim  gewitter  abkühlung  zu  erzeugen?  dasz  der  ausdruck  cum 
fulminihus  frigora  in  diesem  sinne  gefaszt  auch  insofern  höchst  bedenk- 

lich wäre,  als  er  dem  dichter  eine  Vorstellung  imputieren  würde,  die 
ihm  sicher  fremd  ist  (nemlich  die,  dasz  durch  die  entladung  der  electri- 
cität  die  luft  abgekühlt  werde!),  sei  nebenher  noch  betont. 
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erinnerung  an  georg.  I  352  agentis  frigora  ventos  hinzugetreten  sein, 
aber  es  ist  ebenso  gut  möglich,  dasz  der  schreiber  von  A  aus  einem 
nicht  ganz  deutlichen  fulgora  seiner  vorläge  ein  frigora  herauslas, 
zumal  wenn  ihm  mixta  cum  frigore  flamma  aus  v.  51  vorschwebte. 

Wahrscheinlich  sind  aber  damit  die  stellen,  durch  welche  die 
superiorität  von   B   über  A  erwiesen  wird,   noch  nicht  erschöpft. 
I  15,  wo  die  falscher  wahre  orgien  gefeiert  haben,  bietet  einzig  B 

ohne  metrum  utque  erat  tellus  ohne  das  füllsel  et.^"  —  I  50  totidem 
inier  utramque  locauit  A.  an  der  richtigkeit  von  utrumque  in  B 
(=  4  g)  sollte  man  nach  Haupts  vortrefflicher  anmerkung  nicht 

mehr  zweifeln,  die  versuchte  erklärung  von  inter  utramque  'inter 
mediam  et  alterutram  nivosam'  ist  unbeweisbar.  Burman  vergleicht 
noch  passend  fast.  III  774.   rem.  810.    man  kann  hinzufügen  fast. 
II  244.  a.  am.  II  63.  trist.  I  2,  25,  hal.  85.  ich  bemerke  dazu  noch, 
dasz  sich  utramque  nicht  etwa  durch  den  hinweis  aui  paneg.  Mess. 
165  fertilis  hanc  inter  posita  est  interque  rigentem  stützen  läszt:  denn 
hanc  inter  bezieht  sich  ganz  correct  auf  158  at  media  est  Phoehi 
semper  suhiecta  calori  usw.  und  der  singular  rigentem  folgte  aus  dem 
gegensatze  fertilis  in  Verbindung  mit  166.  in  der  Ovidstelle  ward 
die  Interpolation  offenbar  durch  das  vorangehende  nix  tegit  alta 

duas  nahe  gelegt.  —  I  82  quam  satus  lapeto  mixtam  fluuialibus 
undis  A,  pluuialibus  B.  bei  Ov.  ist pluvialis  aqua,  pluviales  undae 

mehrfach  bezeugt  {met.  VIII  335.  fast.  II  219.  IV  506;  vgl.  pluvia- 
Uhus  fungis  VII  393,  caelestihus  undis  XI  519),  fluviales  undae  oder 
etwas  dem  nur  ähnliches  nirgends  (dafür  immer  flumineae  undae, 
wie  met.  XIV  599.  XV  565.  ex  P.  IV  7,  27;  fluviali  rivo  oder  ripa 
her.  5,  25  steht  in  einem  wahrscheinlich  unechten  distichon).  und 

was  will  denn  Ov.  eigentlich  sagen?  ich  denke  einfach  'Prometheus 
bildete  den  menschen  aus  schlämm'  (=  tellus  mixta  pluvialibus 
undis)  und  nicht  'P.  stellte  durch  mischung  von  erde  und  flusz- 
wasser  [wunderliche  specialisierung!]  schlämm  her  und  bildete 

aus  diesem  den  menschen',  vgl.  I  417  telhfs  animalia  sponte  sua 
peperity  postquam  .  .  caenumque  udaeque  paludes  intumuere 
aestu.  ebd.  424  aetherioque  recens  exarsit  sidere  limus.  ebd.  484  f. 
XV  375  semina  limus  halet.  Hör.  ca.  1  16,  13  Prometheus  addere 
principi  limo  coactus particulam  undique  desedam.  Apollod.  I  7,  1 

TTpo)ariGei)c  il  übaioc  Kai  -(r\c  dv0piuTTOuc  TrXdcac  usw.  —  I  134 
fluctihus  ignoiis  insultauere  carinae  A.  exultauere  B  (=  wenigen  5). 
die  alten  erklärer  dachten  bei  insultavere  an  die  übertragene  be- 

deutung. ''^  allein  diese  ist  hier  unzulässig  wegen  des  gegensatzes 
steterant  (vgl.  95  nondum  pinus  descenderat)  und  des  epithetons 
ignotis.  mit  recht  faszt  man  daher  jetzt  insultavere  emiach  hinnlich. 
dasz  der  dativ  bei  insultare  auf  die  frage  wo?  antworten  kann,  zeigt 

*"  ich  habe  über  diese  stelle  jahrb.  1887  s.  134  f.  gehandelt.  *^  Gierig 
nach  Burman:  'contemtim,  insultavere  tamquam  aequori  viito.'  Burmau 
zdst.,  zu  her.  19,  155  und  Val.  Flaccus  V  512.  Heinsius  zu  Ciaud.  rapt. 
praef.  II  v.   11. 
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Yerg.  georg.  III  116  equitem  docuere  sub  armis  insulfare  solo  (ebenso 
Silius  IV  66  insultasse  iugö)  und  Silius  XIV  363  insuUant  pariter 
pelago.  aber  freilich  kommt  .*onst  bei  Ov.  das  wort  in  sinnlicher 
bedeutung  nirgends  vor  (auch  trist.  II  571.  IV  3,  27  insuUare  iacenti 
ist  die  übertragene  bedeutung  schon  erkennbar),  diese  thatsache 
allein  würde  natürlich  hier  nicht  genügen  die  einstimmige  oder  auch 
nur  die  beste  Überlieferung  anzutasten,  doch  da  die  älteste  textes- 
quelle  exultavere  bietet,  da  dies  wort  recht  eigentlich  ein  lustiges 
übermütiges  tummeln  bezeichnet  {met.  II  864  viridique  exsultat  in 
herba  uö.),  wie  es  hier  geschildert  ist,  so  spricht  ein  kleines  plus 
von  Wahrscheinlichkeit  (mehr  läszt  sich  nicht  sagen)  dafür,  das/, 
dieses  echt  ist,  insuUavere  eine  fälschung,  veranlaszt  entweder  durch 
misverständnis  einer  glosse  in  oder  durch  die  anaahme,  insultare  in 

übertragener  bedeutung  sei  hier  gefordert.  —  I  152  gigantes  A, 
gigantas  B  5  g  (s.  Heinsius  note).  da  aber  in  M  N  e  von  m.  2  auf 

rasur  stand,  so  ist  die  möglichkeit,  dasz  auch  in  A  gigantas  geschrie- 
ben war  und  erst  später  in  den  5  verdorben  wurde,  einzuräumen, 

doch  werden  wir  sehen,  dasz  daneben  eine  andere  erklärung  denk- 

bar ist.  dieselbe  corruptel  V  319.  —  I  173  hac  fronte  M'NjSP, 
a  fronte  g,  hac  parte  B.  an  der  echtheit  von  hac  dürfen  wir  also 
nicht  zweifeln,  schwieriger  ist  die  entscheidung  zwischen  fronte 
und  parte,  mir  scheint,  die  aufnähme  von  hac  fronte  führt  zu 

mancherlei  inconvenienzen.  es  heiszt  zunächst  gar  nicht  'an  dieser 
strasze',  höchstens  'an  dieser  straszenfront'  —  und  selbst  diese 
bedeutung  wäre  da  wo  ein  erklärender  genitiv  fehlt  erst  noch  zu 

erweisen,  wie  sollten  wir  da  den  fatalen,  sehr  an  die  moderne  grosz- 

stadt  erinnernden  gegensatz  'das  niedere  volk  wohnt  in  den  hinter- 
häusern'  vermeiden"?  man  hat  versucht  dem  hac  fronte  das  diversa 
locis  gegenüber  zu  stellen,  ohne  erfolg:  denn  das  kolon plebs  hahitat 

diversa  locis  kann  zwar  sowohl  einen  gegensatz  enthalten  zum  vor- 
hergehenden dextra  Inevaque  .  .  apertis  wie  zum  folgenden  hac  .  . 

penates,  aber  nimmermehr  zu  beiden:  beide  sind  nach  der  heutigen 
interpunction  nahezu  tautologisch  und  haben  dabei  nicht  einmal 

innern  Zusammenhang:  denn  zwischen  ihnen  steht  etwas  ganz  fremd- 
artiges, vielmehr  wird  das  erste  durch  das  zweite  begründet,  und 

es  ist  zu  lesen  : 

dextra  laevaque  deorum 
atria  nobilium  valvis  celebrantur  apertis 
(plebs  habitat  diversa  locis):  hac  parte  potentes  usw. 

vermutlich  ward  schon  früh  das  echte  hac  parte  in  demselben  der 
anschauungsweise   des   dichters  fremden  sinne  verstanden  wie  von 

neuern  erklärern,  nemlich  ==  'vorn  an  der  strasze'  (im  gegensatz 
zu  den  hinterhäusern,  in  denen  die  plebs  hockt!)  und  dem  entspre- 

a  frotite 
chend  glossiert,    aus  einem  hac  parte  ward  also  in  A  hac  fronte.^  das 

*^  denn  so  steht  in  NPßs,  und  in  M  wird  ein  auf  rasur  stehendes 
a  (nach  Keil  m.  '!)   auch  nichts  anderes  bedeuten. 
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in  den  5  wieder  eine  rückbildung  zu  a  fronte  erfuhr.  —  I  199  Con- 
tremuere  A.  Nonfremuere  B.  an  der  richtigkeit  von  confremuere 
zweifelt  jetzt  niemand  mehr  (s.  Heinsius  und  Burmans  noten).  wir 
haben  also  in  A  willkürliehe  änderung,  in  B  das  richtige  mit  leichtem 

lese-  oder  Schreibfehler.^" 
f  adcUui 

II 19  adajlui  B,  acdiuo  Ncorr.,  ac  cliuo  AM^aufrasur,  acclino  ß, 
a  cliuo  G,  acdiuo  fff.  die  endung  -0  stand  also  ohne  zweifei  in  A, 

und  acdiuo  lesen  denn  auch  alle  ausgaben,  'sie  Noster  solet'  be- 
merkte NHeinsius  zu  met.  X  53.  aber  er  hat  unrichtig  beobachtet. 

an  beiden  stellen,  wo  das  wort  noch  bei  Ov.  vorkommt  (IX  335. 
X  53),  ist  die  form  auf  -is  durch  die  gute  Überlieferung  verbürgt 
und  in  die  neuern  texte  aufgenommen,  noch  klarer  gestaltet  sich 
das  bild  bei  dedivis  {prodivis  fehlt,  wie  es  scheint,  bei  Ov.;  redivis 

ist  selten  und  spät),  hier  stützte  man  früher  die  form  mit  -us  ledig- 
lich auf  md.  II  206  dediva  (ja,  wenn  man  Georges  lexikon  d.  lat. 

wortformen  trauen  darf,  wäre  das  die  einzige  sicher  beglaubigte 

form  dieser  art  in  der  latinität  bis  auf  Cassiodor  und  Bofe'thius), 
sonst  erscheint  das  häufig  gebrauchte  wort  immer  in  der  form  mit 

-is  (XV  227  Her  dedive.  fast.  III  13  decUvem  ripam.  her.  7,  93  de- 
clive  antrum ,  vgl.  met.  I  39.  fast,  III  793  ua.).  aber  jenes  dediva 
ist  jetzt  mit  recht  (vgl.  Caesar  h.  c.  III  45,4  erat  per  dedive  receptus) 

nach  der  guten  Überlieferung  (M'Nf ;  nur  ß  geht,  wie  oft,  mit  den  s) durch  dedive  ersetzt,  danach  stellt  sich  die  sache  so :  die  mit  divus 

zusammengesetzten  adjectiva  haben  bei  Ov.  immer  die  endungen 

-is  -e.  daneben  steht  II  19  ganz  vereinzelt  in  unsern  texten  die 
form  acclivo.  die  älteste  und  —  wie  ich  wohl  schon  zufügen  darf  — 
beste  tradition  hat  hier  addiui.  ich  denke,  der  schlusz,  dasz  dies  in 

den  text  zu  setzen  und  die  formen  auf  -tis  dem  dichter  ganz  abzu- 

sprechen sind,  ist  zwingend.*^ 
III  33  corpus  turnet  omne  iieneno  A,  uenenis  B.  letzteres  höchst 

wahrscheinlich  richtig,    wir  haben  die  wähl  zwischen  dem  gewöhn- 

*^  aus  Heinsius  note  'mss.  Ciofaui  habent  contremuere ,  et  plurimi 
nostri.  sed  perperam.  fremere  eiiim'  usw.  niusz  man  schlieszen,  dasz 
confremuere  auch  in  einzelnen  5  steht,  um  so  sicherer  als  dies  durch  G 
bezeugt  ist.  ich  sehe  darin  eine  emendation  jenes  Nonfremuere  in  B. 
denn  in  manchen  g  ist  unverkennbar  die  durch  U  vertretene  recen- 
sion,    vielleicht    B    selbst,    hin    und   wieder    benutzt    (s.    unten    s.  705). 

2^  A  machte  simul  ac  cliuo  wohl  aus  einem  falsch  oder  undeutlich 
abgeteilten  simul  ac  cliui  in  seiner  vorläge,  indem  er  quo  mit  cliuo  ver- 

band. —  Nach  dem  obigen  sind  die  lesarten  in  den  stellen  bei  ICühner 
gr.  I  353  zu  berichtigen,  zur  beantwortung  der  frage,  wie  weit  bei 
den  andern  autoren  die  nebenformen  auf  -us  -a  -um  von  acclivis  dedivis 
proclivis  berechtigung  haben,  bin  ich  nicht  vorbereitet,  doch  sei  bemerkt, 
dasz  bei  Catullus  64,  270  höchst  wahrscheinlich  proclivis  (für  proclivas) 
aus  dem  codex  Oxoniensis  nach  Baehrens  in  den  text  zu  setzen  ist.  sonst 
scheint  proclivus  noch  die  am  besten  bezeugte  nebenform.  für  acclivus 
führt  Georges  ao.  auszer  unserer  Ovidstelle  nur  noch  Manilius  I  233. 
Paulus  epit.  Festi  s.  59,  16  an;  ich  kann  nicht  beurteilen,  ob  die  lesarten 
absolut  zuverlässig'  sind. 
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liehen  und  dem  exquisiten  ausdruck.  dieser  ist.  natürlich  nicht  ohne 
weiteres  für  echt  zu  halten  (vgl.  oben  s.  695  zu  I  85  viclere  bzw. 
tueri).  aber  hier  wird  uns  die  erhabener  klingende  Variante  durch 
die  älteste  und  reinste  Überlieferang  verbürgt,  es  ist  also  in  A 
das  gewählte  venenis  durch  das  platte  veneno  ersetzt  (wozu  vielleicht 
die  das  äuge  teuschenden  Schlüsse  von  v.  31  und  32  beigetragen 
haben),  über  einen  ganz  ahnlichen  Vorgang  wird  später  zu  VII  282 
zu  reden  sein,  man  beachte  ferner,  dasz  venenis  neben  turnet  und 
omne  weit  bezeichnender  ist  und  dasz  der  versschlusz  venenis  sehr 

beliebt  bei  Ov.  ist  {met.  VII  209.  394.  535.  XIV  55.  Jier.  9,  115 
u.  sonst),  ganz  adäquat  unserer  stelle  ist  IX  69ö plenaque  somniferis 
serpens  peregrina  venenis. 

An  einigen  stellen  läszt  sich  mit  den  uns  zu  geböte  stehenden 
mittein  nicht  entscheiden,  ob  B  oder  A  das  echte  erhalten  hat.  I  33 

redegit  A,  coegit  B'";  I  69  atque  ea\  I  70  massa  latuere  sub  illa  A, 
fuerant  caligine  caeca  B^';  I  129  fugere  A,  fugitque  B;  I  133  diu  A, 
prius  B'^;  III  29  in  medio  A,  in  media  B.^' 

Unter  den  sicher  minderwertigen  Varianten  in  B  interessieren 
uns  nur  diejenigen,  die  nicht  ohne  weiteres  auf  rechnung  des  sehr 
nachlässigen  und  unwissenden  Schreibers  gesetzt  werden  dürfen. 
1  2  di  coeptis  nam  uos  A,  concoeptis  B,  nam  c?i  B/36  g  I  59  regant 
.  .  flamina  A,  rotat  .  .  fulmina  B.  hier  finde  ich  eine  fälschung,  veran- 
laszt  durch  v.  56  cum  fulminibus  facientes  fidgora  ventos.  aus  dem 
oben  s.  697  ff.  bemerkten  läszt  sich  vermuten,  dasz  die  änderung  schon 
aus  dem  altertum  stammt  I  105  rfioraque  A,   pomaque  B  (vgl. 
fast.  IV  509  glandes  excussaque  mora  nibetis)  I  107  auris  A, 

euris  Big  I  117  ist  durch  das  offenbar  echte  inaequalis^^  die 
fälschung  autumnus  veranlaszt  worden         II  6  ist  aequora  ei  ac- 

^o  coegit  ist  an  sich  tadellos:  vgl.  trist.  III  7,  10  in  alternos  cogere 
verbu  pedes.  V  12,  34.  IV  10,  35.  tnet.  X  296.  dasz  cogere  und  redigere 
in  diesem  sinne  völlig  synonym  sind,  zeigt  Cic.  de  or.  II  142  pollicitus 
ins  civile,  qieod  Jiunc  diffusum  et  dissiputum  esset,  in  certa  genera  coacturum 
et  ad  artein  facilem  redacturum.  bei  Ov.  tiude  ich  redigere  nur  noch 

«.  am.  III  363  so  gebraucht.  ■"  über  die  lesart  von  N  s.  s.  705.  ich 
glaube  für  meine  person  eher,  dasz  Ov.  so  schrieb,  wie  in  A  steht, 
aber  (vgl.  Riese  praef.  s.  VIII)  was  ist  anderseits  an  der  lesart  von  B 
auszusetzen?  vielleicht  war  in  einer  von  beiden  recensionen  der  vers- 

schlusz verloren  bzw.  unleserlich  und  ward  in  sehr  alter,  für  uns  nicht 
mehr  bestimmbarer  zeit  ergänzt  (vgl.  Prop.  IV  1,  27).  doch  wir  tappen 
hier  völlig  im  dunkein.  '^  es  ist  fraglich,  ob  die  Wiederholung  des  prius 
in  V.  135  sich  gegen  B  verwerten  läszt.  vgl.  meine  '.Studien  zu  Ov.  met.' 
s.  28.  für  prius  vgl.  stellen  wie  II  168.  174.  218.  IV  603.  anderseits 
konnte  Ov.  natürlich  (wie  1  70)  diu  sagen,  und  so  kann  die  schönere 
lesart   immerhin    die    wahre    sein.  ^^   die    lesart  von    B    ist    sehr  be- 

stechend und  wird  obendrein  durch  Priscianus  gestützt,  dennoch  er- 
gibt sich  aus  dem  .'Sprachgebrauch  ein  plus  von  Wahrscheinlichkeit  für 

in  medio.  s.  'studien  zu  Ov.  met.'  s.  9  anm.  zu  den  hier  citierten 

stellen    gehört   noch   am.  III   1,  3   fons   sacer  in  medio.  ^*  dasz  diese 
form  nicht  auf  einem  vereinzelten  zufall  beruht,  zeigen  andere  Varianten 

in  B:  I  147  terribilis,  I  149  madentis,  I   153  montes,  I  304.  305  tigris  — 
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celerai  in  B  aus  aequoracelarat  zunächst  falsch  aufgelöst,  dann  aber 
interpoliert,  um  den  vers  zu  füllen. 

Die  durch  B  vertretene  recension  bietet  (das  beweist  schon  die 

6ine  stelle  I  56)  einen  altern  und  reinern  text  als  A  und  ist  A  gegen- 
über gänzlich  unabhängig,  ich  möchte  daher  B  mit  dem  ehrwür- 

digen frg.  Cuiacianum  des  Tibullus  und  dem  cod.  Thuaneus  des 
Catullus  vergleichen,  freilich  begegnen  wir  einigen  verdächtigen 
lesarten,  aber  bei  dem  geringen  umfang  und  der  isolierten  Stellung 
von  B  ist  sehr  schwer  zu  unterscheiden,  welche  der  Schreiber  in 

seiner  vorläge  fand  und  welche  er  selbst  in  den  text  einführte.  ̂ ^ 
An  mehreren  stellen  leiten  auf  merkwürdige  weise  verbindende 

fäden  von  B  zu  einzelnen  unserer  vollständigen  hss.  herüber,  das 

interessanteste  beispiel  ist  I  304 — 306.  die  vulgata,  beruhend  auf 
dem  consensus  aller  bekannten  g,  lautet: 

not  lupus  inter  oues,  fuluos  uehit  unda  leones, 
unda  uehit  tigres,  nee  uires  fulminis  apro , 
crura  nee  dblato  prosunt  ueloeia  ceruo. 

dagegen  bieten  (3M'N'T^®,  wenn  man  sie  von  allen  den  thatbestand 
verdunkelnden    Zusätzen   zwischen  den  zeilen  und  am  rande,    cor- 

recturen  verschiedener  bände,  rasuren  säubert",  folgendes: 
nat  lupus  inter  oues  nee  uires  fulminis  apro 
crura  nee  ahlato  prosunt  ueloeia  ceruo. 

endlich  B: 

nat  lupus  inter  oues  nee  uires  fulminis  apro 
unda  uehit  tigris.fuluos  trahit  unda  leonis 
crura  nee  ahlato  prosunt  ueloeia  ceruo. 

dasz  die  vulg.  richtig  ist  ergibt  sich  aus  dem  sinne  und  dem  überein- 

stimmenden citate  bei  Seneca  nat.  quaest.  III  27,  13.'-  die  beiden 
halbverse  fulvos  .  .  tigres  sind  also  in  jSM'N'T  ganz  übersprungen, 
in  B  ebenfalls  ausgelassen,  hinterher  aber  an  falscher  stelle  als  selb- 

ständiger vers  eingefügt,  wir  wissen  jetzt,  dasz  die  auffällige  Über- 
einstimmung nicht  durch  provenienz  von  B  aus  A  —  so  Hellmuth 

leonis,  II  12  ist  viridi  siccare  offenbar  auf  i;trW2s  «zccare  zurückzuführen, 
i 

III  22  sequentis ,  III  41  orbes. 

^^  I  70  fuerant  caligine  caeca  ist  zb.  der  erste,   II  6  ei  accelerat  der 
zweite    fall   wahrscheinlicher.  ^^  dh.  Te^ernseensis  saec.  XII,   etwa 
2300  verse  umfassend,  beschrieben  von  Cl.  Hellmuth  in  den  sitzungsber. 
der  k.  bayr.  akad.  d.  wiss.    1883   II   s.  231  f.  "   in  M  befindet  sich 
(nach  Meyncke)  über  nee  uires  fulminis  apro  eine  rasur.  Keil  und  Riese 
erwähnen  sie  nicht,  vorausgesetzt  die  angäbe  wäre  richtig,  so  würde 
sie  nur  beweisen,  dasz  hier  die  vulg.,  nemlich  die  worte  fuluos  uehit 
(oder  ueitl)  unda  leones,  aus  den  g  eindrang  und  wieder  getilgt  ward, 
den  auf  dasselbe  ergebnis  führenden  zusatz  über  306  unda  ueit  tigres 
necuirc  bezeichnet  Meyncke  mit  m.  1?  was  Korn  übergeht,  die  Variante 
aper  (statt  apro)  in  M  fehlt  bei  Keil  und  Riese,  ist  übrigens  für  die 
benrteilung   der   stelle   ohne  bedeutung.  ^^  die  metamorphosencitate 
bei  Öeneca  geben  mehrfach  einen  bessern  text  als  unsere  hss.  vgl.  meine 
bemerkungen  jahrb.  1887  s.  138.  die  worte  nat  lupus  inier  oves  werden 
auch    von  Eutyches  citiert  (GLK.  V  s.  479,  1)  —  für  uns  ohne  belang. 
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ao.^^  —  zu  erklären  ist  (ganz  abgesehen  davon  dasz  dabei  die  eigen- 
tümliche gestaltung  der  beiden  halbverse  sowie  die  singulare  Variante 

trahif  für  das  zweite  vehit  in  dunkel  blieben),  eine  sichere  erklärung 
der  thatsache  weisz  ich  nicht,  der  möglichkeiten  gibt  es  mehrere,  es 
ist  möglich,  dasz  die  halbverse  zweimal  übersprungen  wurden,  in 
B  und  in  der  gemeinsamen  vorläge  von  /3MNT;  die  ähnlichkeit  der 

einzelnen  Satzteile  und  die  epanalepsis  veMt  unda  —  unda  vehit  wür- 
den nicht  gestatten  in  diesem  zusammentieflfen  nur  das  spiel  des 

blinden  täppischen  zufalls  zusehend"  es  ist  möglich,  dasz  eben 
jene  vorläge  hier  von  B  abhängig  ist  (dasz  also  contamination  vor- 

liegt) und  ihr  Schreiber  den  an  seiner  stelle  unsinnigen  vers  einfach 
strich,  es  ist  möglich,  dasz  die  halbverse  fulvos  .  .  tigres  aus  den 
obigen  gründen  schon  in  A  übersprungen,  in  den  g  aber  (bzw.  der 

abschrift  von  A,  aus  welcher  die  S'  geflossen  sind)  mit  hilfe  von  B  und 
der  erwähnten  Seneca-stelle  richtig  ergänzt  wurden,  daneben  bleiben 
andere  möglichkeiten:  die  pfade  des  Irrtums  sind  oft  seltsam  ver- 

schlungen und  schwer  zu  erkennen,  dafür  dasz  von  der  gruppe  M  N/3 
einzelne  fäden  zu  B  hinauf  leiten,  sprechen  jedenfalls  mancherlei 
indicien.  das  richtige  gigantas  I  152  in  |3  und  5  g  stammt  vermut- 

lich (streng  beweisen  läszt  sich  dergleichen  natürlich  nicht)  aus  B. 

speciell  N  erweist  sich  mehrfach  durch  B  beeinfluszt.  es  ist  schwer- 
lich Zufall,  dasz  er  (=  5  g)  I  91  —  93  ausläszt.  geradezu  bewiesen 

wird  der  Zusammenhang  durch  I  70  massa  latuere  suh  illa  A,  fuerant 
caligine  caeca  B,  fuerant  caUgine  mulla  N.  ob  III  52  tcgimen  derepta 

leoni  in  N  und  'praestantiores  Heinsii'  aus  B  geflossen  i?t  oder  ob 
es  bereits  in  A  stand  und  in  den  andern  hss.  geändert  ward,  wage 
ich  nicht  zu  entscheiden,  wahrscheinlicher  ist  der  erste  fall,  nach 

Heinsius  trefflicher  note^'  möchte  ich  übrigens  jetzt  derepta  leoni 
für  echt  halten,  äbnlich  steht  es  I  166  animo  et  BN'  (=  4  gV  'con- 
firmare  videntur'  sagt  Jahn),  animos  dignas  g,  animos  et  dignas 
concipit  M2  5'.  die  auslassung  von  love  in  MN  läszt  sich  freilich 
verschieden  deuten,  ich  glaube  dasz  N  hier  treu  die  lesart  der  ge- 

meinsamen vorläge  beider  hss.  (über  die  anderswo  zu  reden  sein 
wird)  wiedergibt  und  finde  in  M  eine  zur  herstellung  von  sinn  und 
versmasz  erdachte  fälschung.  endlich  steht  I  69  N  mit  disserpserat 
(das  zweite  s  in  c  geändert)  in  der  mitte  zwischen  dem  dissepserat 

von  B  und  dem  discerpserat  der  vulgata.  —  Auch  in  vereinzelte  g 

sind  anscheinend  lesarten  von  B  übergegangen^^:  I  2  nam  di  Beg 

^*  dageg^en  auch  EhwalJ   ao.  1882  II  s.   ISß.  ^^  man  könnte  das 
durch  ein  g-anz  ähnliches  Vorkommnis  in  der  Catulliiberlieferung  illu- 

strieren, aus  der  thatsache,  dasz  ca.  92,  3  f.  im  Sangermanensis  und 
fast  allen  ?  fehlen,  folgert  heute  niemand  mehr,  dasz  die  s  aus  G  ge- 

flossen seien,  vgl.  BiirsianMüllers  jahresher.  1887  II  s.  201.  ■*'  vgl. 
auch  AZingerle  in  Wiener  Studien  1884  s.  63.  anders  AKunz  de  med. 
faciei    s.  73.     REhwald    in    Bursian- Müllers    jahresher.    1885   II    s.  231. 

'"^  etwas  ganz  analoges  zeigt  die  Tibullüberlieferiing.  auch  lesarteu 
des  alten  frg.  Cuiacianum  tauchen  nicht  selten  in  jungen,  stark  inter- 

polierten hss.  auf:  vgl.  EHiUer  jahrb.   1883  s.  273  f. 
Jahrbücher  fiir  class.  philol.  1891  hft.  10.  45 
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(rfi  ist  wohl  glosse  zu  vos),  I  773  labor  est  patrios  B45.  so  wird  I  50 
utrumque  in  3  g  schwerlich  eine  richtige  conjectur,  sondern  aus  B 

genommen  sein,  eher  wäre  I  199  bei  confremuere  in  G  und  in  ein- 
zelnen g  an  conjectur  zu  denken ,  obwohl  ich  auch  dies  auf  nonfre- 

muere  in  B  zurückführen  möchte,  endlich  findet  sich  I  134  das 

exuUauere  (so)  von  B  nach  Buirman  in  'Gronovianus  et  alii  plures'. 
die  Vermutung  liegt  unter  diesen  umständen  nahe,  dasz  manche  g 
(bzw.  deren  vorlagen)  noch  vollständigere  exeraplare  der  recension, 
welcher  B  angehört,  kannten  und  contaminierend  benutzten,  dasz 
also  ihre  guten  und  trotzdem  mit  unserer  ältesten  tradition  im  Wider- 

spruch stehenden  lesarten  —  soweit  sie  nicht  richtige  conjecturen 
sein  können  —  auf  diese  zurückgehen,  aber  förmlich  beweisen  läszt 
sie  sich  bei  dem  geringen  umfange  von  B  zur  zeit  nicht. 
Berlin.  Hugo  Magnus. 

(51.) 
ZU  VERGILIUS  AENEIS. 

In  dem  bekannten  gleichnis  des  vierten  bucbes  der  Aeneis 
v.  402  ff.  vergleicht  Vergilius  die  aus  den  thoren  Karthagos  hastig 
eilenden  Troer  mit  ameisen,  die  eifrig  dabei  sind  getreidekörner  als 
Wintervorrat  einzuheimsen: 

ac  velut  ingeniem  formicae  farris  acervom 
cum populant  hiemis  memores  tectoque  reponunt: 
it  nigrum  campis  agmen  praedamque  per  herias 
convedant  calle  angusto,  pars  grandiatrudunt 
ohnixae  frumenta  umeris  usw. 

hier  liegt   die  Vermutung  nahe,    dasz  der  dichter  die  natur  nicht 

richtig  beobachtet  und  ameisenpuppen  (fälschlich  auch  'eier'  genannt) 
mit   getreidekörnern    verwechselt   halae.     unsere    naturgeschichten 
wenigstens  scheinen  diese  annähme  zu  bestätigen,    in  Brehms  tier- 

leben bd,  IX ^  (bearbeitet  von  ELTaschenberg)  heiszt  es  s.  254:  'wie 
alle  aderflügler,  so  ernähren  sich  auch  die  ameisen  nur  von  süszen 
flüssigkeiten ,  welche  ihnen  die  verschiedensten  gegenstände,  obst, 
pflanzensäfte  aller  art,  fleisch,  saftige  tierleichen,  in  erster  linie  aber 
die  blatt-  und  schildläuse  in  ihren  excrementen  und  erstere  auszer- 

dem  aus  den  sogenannten  honigröhren  liefern.'  Lenz-Burbach  leugnen 
in  ihrer  naturgeschichte  III"  s.  389  geradezu,  dasz  die  ameisen  getreide 
und  ähnliche  Sämereien  fressen,    aber  nicht  nur  in  der  Aeneis,  auch 
in  den  Georgica  wird  getreide  als  nabrung  der  ameisen  erwähnt,    es 
heiszt  1 185:  p)02}ulatque  ingentem  farris  acervom  \  curcidio 
atque  inopl  metuens  formica  senectae.    dasz  aber  Verg.  ameisen- 

puppen von  getreidekörnern  wohl  zu  unterscheiden  wüste,  beweist 
georg.  I  379  saepius  et  tectis  penetralihus  exttdit  ova  \  angustum  for- 

mica terens  iter,  wo  unter  ova  sicherlich  ameisenpuppen  zu  verstehen 
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sind :  denn  die  wirklichen  ameiseneier  sind  zu  winzig  als  dasz  sie  be- 
sonders ins  äuge  fallen  könnten. 

Zur  rechtfertigung  des  dichters  führe  ich  noch  andere  mir  be- 
kannte stellen  an,  aus  denen  ebenfalls  zur  genüge  hervorgeht,  dasz 

im  südlichen  Europa  ameisen  vorhanden  sein  müssen,  die  von  körner- 
nahrung  leben,  bei  Ovidius  lesen  wir  ars  amat.  I  93  f.  ut  redit  itque 
freqnens  longum  formka  per  agmen  \  granifero  solitum  cum  vehit  ore 
cihim,  und  met.  VII  624  frugilegas  aspeximus  agmine  longo  \  gründe 
onus  exigtio  formicas  ore  gerentes.  ja  v.  638  werden  die  ameisen 
geradezu  graniferum  agmen  genannt  auch  Plinius  n.  h.  XI  §  30 
bestätigt  die  angaben  der  dichter ,  indem  er  von  den  ameisen  sagt : 
seniina  adrosa  condunt,  ne  rursus  in  frugem  exeant  e  terra,  made- 
facta  irnbre  proferunt  atque  siccant.  ebenso  Columella  X  322  neu 
formica  rapax  populär i  semina  possit.  vgl.  auch  Cic.  de  nat.  d.  II 157 
neqite  homines  murum  auf  formicarum  causa  frumentum  condunt 
usw.  allgemeiner  ist  die  stelle  des  Horatius  sat.  I  1,  33  gehalten: 
magnl  formica  lahoris  |  ore  traJiit  quodcumque  potest  atque  addit 
acervo,  \  quem  struif  haud  ignara  ac  non  incauta  futuri.  erinnern 
will  ich  auch  noch  an  die  bekannte  Aesopische  fabel  von  der  ameise 
(Halm  295):  Bepouc  ujpa  |uupjur|H  TTepiTraiojv  Kaid  ifiv  dpoupav 
TTupouc  Kai  Kpiödc  cuveXe^ev,  dnoGricaupiCöiLievoc  eauTUJ  xpo- 
qpfjv  eic  töv  x^ijuiuva. 

Die  vorstehenden  bemerkungen  hatte  ich  schon  niedergeschrie- 
ben, als  mir  eine  scbrift  des  prof.  William  Marshall  'leben  und  trei- 

ben der  ameisen'  (Leipzig  1889)  zu  gesicht  kam,  in  der  ich  s.  134:  ff, 
eine  bestätigung  meiner  ansieht  fand,  er  weist  nach,  dasz  die  ameisen 
neben  tierischer  kost  auch  vegetabilische  nicht  verschmähen  und  das/, 

es  in  den  wärmei'n  gegenden  der  alten  und  neuen  weit  mehrere 
arten  von  ameisen  gibt,  die  an  vegetabilische  nahrung  'angepasst' 
sind,  dazu  gehörten  die  ameisen,  deren  in  der  litteratur  zuerst  ge- 

dacht werde,  wie  in  den  Sprüchen  Salomos  (6,  8)  und  in  Vergilius 
Aeneis,  und  es  sei  jetzt  erwiesen,  dasz  die  alten  recht  hätten,  wenn 
sie  von  ameisen  sprächen,  die  sich  mit  dem  einsammeln  von  allerlei 
Sämereien  befaszten ,  ja  gewissermaszen  kornspeicher  anlegten. 
Kreuznach.  Oskar  Linsenbarth. 

84. 
ZU  CICEROS  CATO  xMAIOR. 

§  68  mortem  omni  aetati  esse  communem.  Cicero  begeht  hier 
einen  denkfehler:  der  dativ  (oder  genitiv)  bei  communis  kann  nur 

ein  plural  oder  ein  collectivbegriflF  sein :  man  kann  nicht  sagen  'jedem 
ist  etwas  gemeinsam',  sondern  nur  'allen'. 
Dresdv:n.  PrikDrich  Polle. 

45' 
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85. 

DIE  PARABASE  IM  CURCULIO  DES  PLAUTUS. 

CHORAGVS. 

Edepol  nugatörem  lepidum  lexnde  hunc  nactust  Phaedromus. 
hdlophantamne  an  sycophantam  hunc  mägis  dicam  esse  nescio. 
örnamenta  quae  locaui  metuo  ut  possim  recipere. 
quämquam  cum  istoc  mihi  negoti  nihil  est  (ipsi  Phaedromo         466 
credidi),  tamen  ädseruabo.    sed  dum  hie  egreditür  foras, 
cömmonstrabo  quo  in  quemque  hominem  quis  facile  inuenidt  loco , 
ne  nimio  opere  sümat  operam ,  siquem  conuentüm  uelit 
uel  uitiosum  uel  sine  uitio  uel  probum  uel  inprohum. 
qui periurum  cönuenire  uolt  hominem^  ito  in  cömitium:  470 
qui  mendacem  et  glöriosum ,  äpud  Cloacinae  sacrum. 
ditis  damnosös  maritos  süh  hasilica  quaerito. 
ibidem  erunt  scorta  exoleta  quique  stipulari  solent: 
symholarum  cönlatores  äpud  forum  piscärixim. 
in  foro  infumö  boni  homines  ätque  dites  ambulant:  475 
in  medio  p)ropter  canalem  ibi  ösfentatores  meri. 
cönfidentes  gdrrulique  et  mdleuoli  suprä  lacum , 
qui  dlteri  de  nihilo  audacter  dicunt  contumeliam 
et  qui  ipsi  sat  habent  quod  in  se  pössit  uere  dicier. 
sub  ueteribus  ibi  sunt  qui  dant  quique  accipiunt  faenore.  480 
pöne  aedem  Castöris  ibi  sunt  subito  quibus  credds  male. 
in  Tusco  uico  ibi  sunt  homines  qui  ipsi  sese  uenditant. 
in  Velabro  uel  pistorem  uel  lanium  uel  harüspicem 
******** 

uel  qui  ipsi  uortdnt  uel  qui  aliis,  üt  uorsentur^  praebeant. 

[ditis  damnosös  maritos  äpud  Leucadiam  'Oppiam?[  485 
sed  Interim  fores  crepuere:  linguae  moderandümst  mihi. 

Die  echtheit  der  im  vorstehenden  nach  der  ausgäbe  von  Goetz 
abgedruckten  parabase  im  Curculio  des  Plautus  ist  vielfach  bestritten 
worden,  jedenfalls  stand  sie  schon  in  den  Plautustexten  des  siebenten 

Jh.,  und  sie  ist  von  Varro  {de  l.  l.  V  146)  und  den  Verfassern  Plau- 
tinischer  glossen  als  echt  angesehen  worden,  die  citate  Varros  aus 
V.  474  und  die  von  Festus  und  Nonius  aus  v.  463  beweisen  dies 

vollständig. 
Ferner  findet  sich  von  der  Plautiniscben  allitteration  462  lepi- 

duin  lepide,  4G9  uel  uitiosum  uel  sine  uitio,  ̂ 1'2  ditis  dam,nosos  maritos, 
484  uel  qui  ipsi  uortant  uel;  endlich  darf  hierher  gezogen  werden 

468  ne  nimio  opere  sumat  operam.  der  ganze  ton  ist  in  seiner  keck- 
heit  zweifellos  Plautinisch;  und  wenn  der  echte  witz  fehlt,  er  fehlt 

im  ganzen  Cui'culio.  zudem  wird  er  in  unserer  scene  reichlich  er- 
setzt durch  die  anspielungen  auf  allbekannte  örtlichkeiten  und  die 

dort  vertretenen  typen  der  römischen  bevölkerung,  und  diese  an- 
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spielungen  werden  bei  einem  naiven  publicum  —  und  ein  solches 
dürfen  wir  ja  voraussetzen  —  kaum  ihre  Wirkung  verfehlt  haben. 

Endlich  mangelt  es  nicht  an  einem  besonders  gelungenen  Wort- 
witze, denn  etwa  wie  Men.  210  aus  perna  das  griechisch  gebildete 

patronymicum  perA20Wt(?es  geworden  ist,  so  findet  sich  hier /mZojj/iöwfa, 
eine  prächtige  parodie  auf  sycoplianta^  nur  dasz  es  eine  einwurfsfreie 
ableitung  bisher  nicht  gegeben  hat.  Nonius  s.  120,  8  und  Festus 
s.  101, 18  glaubten  im  ersten  teile  das  griechische  ö.\r\  im  sinne  von 
mendacium  zu  erkennen,  sprachlich  spricht  alles  gegen  diese  erklä- 
rung,  und  sie  hat  noch  niemand  befriedigt.  Ussing  bemerkt,  es  sei 

an  äXuuc  zu  denken,  im  sinne  von  'hof  um  einen  stern',  und  hier  sei 
der  reisehut  des  Curculio  gemeint;  der  dichter  des  griechischen  Ori- 

ginals habe  den  Curculio  zuerst  dXujqpdviriv ,  sich  dann  aber  ver- 
bessernd cuKOcpdvTriv  genannt,  auch  diese  überaus  künstliche  ab- 

leitung bedarf  keiner  besondern  Widerlegung,  auf  der  rechten  spur 

ist  H  Jordan  in  seinem  aufsatz  'die  parabase  im  Curculio  des  Plautus' 
(Hermes  XV  [1880]  s.  116  ff.),  indem  er  (s.  125)  sagt:  'das  wort 
musz  eine  augenblicklich  erfundene  parodie  auf  siicopanta  enthalten 

und  ist  in  seinem  ersten  teile  wahrscheinlich  lateinisch.'  si/copJianta 
(paivu  avKa,  lialophanta  cpaivei  lidlo\  dieser  stamm  halo  findet  sich 
bei  Plinius  n.  h.  XIX  §  116  in  {]i)älnm,  was  eine  art  knoblauch  ist. 
wenn  man  bedenkt,  welche  rolle  das  alium  im  leben  des  Italiäners 
spielt  und  immer  gespielt  hat,  so  erkennt  man  sofort  die  richtigkeit 
der  ableitung.  was  dem  Attiker  die  feige,  ist  dem  Römer  das  dlium. 
entweder  ist  nun  der  wortwitz  um  seiner  selbst  willen  da,  oder/mZo- 
phanta  würde,  da  es  sich  um  alium  handelt,  etwa  bedeuten  nasidus, 

so  dasz  also  der  sinn  von  v.  463  wäre:  'ich  weisz  nicht,  ob  Curculio 
mehr  schlau  oder  mehr  schlecht  ist;  worüber  ich  mich  mehr  wundern 
soll,  über  seinen  auskunftsreichen,  erfinderischen  geist  oder  über 

seine  Unverfrorenheit  in  der  wähl  der  mittel.'  das  a  in  alium,  also 
auch  in  {li)alum  ist  lang:  vgl.  Verg.  ed.  2,  11  alia  serpyllumque 
herhas  contundit  olentes,  und  v.  463  musz  genau  so  gelesen  werden, 
wie  er  in  den  hss.  überliefert  ist:  halopliantam  an  sycophantam,  und 
nicht,  wie  er  jetzt  in  den  meisten  ausgaben  steht,  halophantamne  an 

sycophantam-,  die  erste  lesart  wird  auch  weiterhin  empfohlen  durch 
Nonius  ao.,  welcher  citiert:  halofantam  aut  sycofantam  magis  esse 
dicam. 

Ernste  Schwierigkeiten  haben  der  erklärung  stets  die  verse  472 
und  485  bereitet,  einer  von  beiden  ist  selbstverständlich  zu  streichen. 

Jordan  ao.  s.  125  ist  der  ansieht,  472  könne  nicht  entfernt  werden 
ohne  schaden  des  sinnes:  denn  wenn  dies  geschehe,  würden  die  dirnen 
und  Wucherer  (473)  mit  den  lügenpropheten  und  bramarbassen(47r) 
an  derselben  stelle,  bei  der  rednerbühne,  sich  aufhalten,  schwerlich 
aber  habe  da  ihr  weizen  geblüht.  Jordan  vermutet  das  Cloacinae 
sacrum  in  unmittelbarer  nähe  der  rednerbühne.  es  ist  mit  weit  mehr 
Wahrscheinlichkeit  beim  eintritt  der  cloaca  maxima  in  die  area  des 

forums  zu  suchen,  in  der  nähe  des  Argiletum ,  allerdings  nicht  weit 
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vom  comitium  (vgl.  ORichter  in  IMüllers  handbuch  III  s.  800).  diese 
annähme  wird  zur  evidenz  durch  v.  476,  wo  wir  nur  wenig  südlich 
an  derselben  cloaca  das  nemliche  publicum  antreffen,  die  ostentatores 
meri,  die  nichts  anderes  sein  können  als  die  mendaces  und  gloriosi 

des  V.471.  das  Argiletum  aber  führte  nach  norden  zum  forum  pisca- 
rhim  und  weiter  zur  Subura,  dem  hauptaufenthaltsort  der  reifern 
dirnen  (scorta  exohta),  die  von  dort  aus  zum  forum  hinabströmten 
und  sich  hier  an  den  wechslertischen  (Truc.  66  f.)  niederlieszen, 
wenn  sie  des  herumstreifen»  müde  waren,  es  leuchtet  ein,  dasz  das 

CJoacinae  sacnim  nicht  weit  von  dei-  einmündung  des  Argiletum  auf 
das  forum  zu  suchen  ist.  dasselbe  piiblicum  hier  wie  ein  wenig  süd- 

licher in  medio  propter  canalem,  endlich  die  dirnen  und  Wucherer  des 

V.  -173.  jedenfalls  ist  also  v,  472  an  seiner  jetzigen  stelle  vollkom- 
men überflüssig,  es  kommt  ferner  hinzu,  dasz  die  dites  damnosi 

mariü  auch  wohl  im  alten  Rom  Ursache  hatten  ihren  gelüsten  weni- 
ger öffentlich  nachzugehen ,  und  die  scoria  cxoleta  waren  wohl  auch 

kaum  dasjenige  wild  das  ihnen  zusagte. 
Schlieszlich  scheint  es  sicher,  dasz  es  zu  Plautus  zeit  eine  hasilica 

überhaupt  nicht  gab:  denn  nach  Livius  XXVI  27,  2  brannten  im 
j.  542  die  argentariae  nouae  ab;  comprehensa  postea  prmata  aedificia 

—  neque  enim  tum  basiUcae  erant  —  comprehensae  Lautumiae.  dann 
bezeugt  er  XXXIX  44,  7  weiter  für  570,  das  todesjahr  des  Plautus: 
Cato  atria  duo,  Maenium  et  Titium,  in  Lautumiis  et  quattuor  tabernas 
in  publicum  emit  basilicamque  ibi  fecit,  quae  Porcia  appellata  est. 

nun  könnte  ja  freilich  eine  nachricht  über  einen  basilikenbau  zwi- 
schen 542  und  570  verloren  gegangen  sein,  aber  Jordan  gibt  ao. 

selbst  zu,  dasz  die  baugeschichte  der  jähre  542  —  570,  die  über  so 
viel  unwesentlichere  dinge,  wie  über  die  legung  von  trottoirs  und 
die  anläge  von  Chausseen ,  detaillierte  nachrichten  gibt ,  nicht  über 
ein  sicherlich  für  den  verkehr  am  markt  epoche  machendes  ereignis 
geschwiegen  haben  würde,  um  so  weniger,  als  auch  ein  früherer  bau 

nicht  von  einem  obscuren  quidam,  sondern  von  einem  in  der  ge- 
schichte  dieser  jähre  hervortretenden  manne  seinen  namen  erhalten 
haben  müste.  dazu  kommt  dasz  um  diese  zeit,  wo  Rom  aufhörte  nur 
die  hauptstadt  Italiens  zu  sein ,  sich  zuerst  das  bedürfnis  fühlbar 

machen  muste  den  verkehr  von  dem  so  engen  räume  des  forum  seit- 
wärts abzuleiten,  auch  waren  erst  kurz  vor  dem  zeitjDunkt  des  ersten 

basilikenbaus  (570)  Römer  in  gröszerer  anzahl  nach  Hellas  gekom- 
men und  hatten  sich  mit  griechischer  architektur  vertraut  machen 

können,  Cato  selbst  hatte  doi't  ein  commando  gehabt,  er  besasz  ein 
äuge  für  fremde  Vorzüge  und  war  vorurteilsfrei  genug  das  gute  zu 

nehmen  wo  er  es  fand,  ihm  hatte  die  halle  des  ctpxuiv  ßaciXeuc  zuge- 
sagt, und  so  erhielt  dieser  bau  durch  ihn  eine  ungeahnte  bedeutung. 
Aus  dem  allem  folgt,  dasz  v.  472  unmöglich  an  seinem  platze 

sein  kann,  da  man  also  die  ditis  damnosos  maritos  nicht  in  der 
basilica  suchen  darf,  wird  man  sie  wohl  bei  der  Leucadia  finden, 

vielleicht  einer  mulier  incluta  (Truc.  74),  einer  grande  cocotte. 
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Begleiten  wir  nun  den  dichter  auf  seiner  Wanderung,  so  finden 
wir  zunächst  den  meineidigen  vor  dem  praetor  auf  dem  comitium 
(470).    da  die   curia  Julia  (vgl.  Richter  ao.  s.  796)  identisch  mit 
San  Adriano  ist,  die  alte  702  abgebrannte  curia  weiter  nördlich  lag, 
so   war  zu  Plautus  zeit,  wie  es  scheint,  das  forum  an  dieser  west- 

lichen Seite  breiter  als  nach  der  Velia  zu.    vom  comitium  kommen 

wir  auf  das  eigentliche  forum  (471)  und  treffen  in  der  nähe  des 
Argiletum  die  pflastertreter,  die  groszstädtische  jugend.    wir  sind 
hier  an  der  innern  nordseite,  wo  die  tahernae  nouae  sich  befanden, 
derselben  stelle  die  Plautus  im  sinne  hat  Truc.  66  f.  nam  si  nus- 
quam  alibi  sunt,  circum  argentarias  scorta  et  lenones  qui  sedent  cottidie. 
darauf  werfen  wir  durch  das  Argiletum  einen  blick  auf  das  nahe  forum 

piscariitm,  wo  die  symbolarum  conlatores  bei  den  delicatessenhänd- 
lern,  den  cuppedinarn,  ihre  einkaufe  besorgen,  dann  folgen  wir  dem 
dichter  weiter  zum  forum  infumum  in  die  nähe  der  regia,    dies  ist 
eine  stille  gegendj  hier  (475)  ergehen  sich  die  honi  homines  atque 
diteSi  die  für  ihren  guten  ruf  und  ihre  börse  gleich  besorgt  sind, 
v.  476  kehren  wir  zur  mitte  des  forum  zurück  und  treffen  hier  beim 

durchgange  vom  Argiletum  zum  Tuscus  uims  etwa  dieselben  leute 

wie  bei  dem  sacellum  der  Cloacina.   auch  weiterhin  (472 — 474)  nach 
dem  Capitolium  zu  oberhalb  des  lacus  Curtius  ist  im  wesentlichen 
dasselbe  publicum,    man  merkt,  Rom  wurde  groszstadt.    es  fanden 
sich  leute,  die  nichts  zu  thun  hatten,  und,  was  davon  stets  die  folge, 
der  klatsch  gedieh ,  die  medisance  blühte,    dann  wendet  man  sich 

zur  Südseite*  und  kehrt,  zur  rechten  band  die  tahernae  ueteres,  wo 
ebenso  wie  an  der  nordseite  geldgeschäfte  betrieben  werden,  bis  zum 
Castortempel  zurück,  und  hier  macht  der  dichter  wieder  halt,    er 

verläszt  hier,  wie  es  scheint,  das  forum  so  wenig  wie  an  der  nord- 
seite.   hinter  dem  Castortempel  (481)  sind  leute,   denen  man  auf 

den  ersten  blick  {subito)  das  fragwürdige  ihrer  existenz  ansieht,  pro- 
stituierte und  preller,  bauernf anger ;  jene  im  Tuscus  uicus,  diese 

weiterhin  im  Velabrum.   die  obdachlosen  accusative  (483)  in  Velahro 
uel  pistorem  uel  lanium  uel  haruspicem  sind  selbstverständlich  längst 
aufgefallen,    den  vers  aber  deshalb  zu  streichen,  wie  Jordan  will, 
geht  gar  nicht  an:  denn  gerade  hier  begegnen  wir  typen,  die  wir 
auch  sonst  als  echt  Plautinisch  kennen,   ich  erinnere  nur  an  die  ein- 
gangsscene  im  vierten  act  der  Captivi  (v,  768  if.).    gerade  das  fehlen 
dieser  menschengattungen  würde  ebenso  gegen  die  echtheit  unserer 
parabase  sprechen,   wie  ihre  erwähnung  dafür  beweist,    mit  Goetz 
aber  anzunehmen,  dasz  nach  v.  483  ein  vers  ausgefallen  sei,  ist  sehr 

mislich,  da  gerade  v.  484  eine  launige  und  ganz  zutreffende  Charakte- 
ristik der  2nstores,  lanii,  haruspices  enthält,  also  kaum  von  v.  483 

getrennt  werden  kann,     es  musz  also  anderweit  abhilfe  gefunden 

*  während  der  dichter  dns  foruni  infumum  mit  e'inem  blick  über- 
sieht, macht  er  hier  drei  abteilungen:  das  comitium,  die  stelle  supra 

lacum,  sub  ueteribus  —  ein  beweis  mehr  dasz  dieser  teil  des  forum 
breiter  war. 
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werden,  es  ist  klar,  dasz  die  dites  damnosi  mariti  selbst  dann  bei 

der  Leucadia  zu  suchen  wären,  wenn  es  überhaupt  eine  basilica  gab. 
der  Ulcus  Tuscus  aber  ist  der  sitz  der  prostitution  (vgl.  Hör.  sat. 
II  3,  228  Tnsci  turha  inpia  wict;  dazu  Porphyrion:  lenones  dielt: 
ibi  enim  conimanent) ,  und  Leucadia  gehört  weit  eher  dahin  als  in 
das  Velabium,  wo  die  landbevölkerung  verkehrt,  weit  eher  in  den 
vicus  Tuscus,  wohin  man  so  leicht  vom  forum  aus  schlüpfen  konnte: 
war  doch  auch  am  neunten  pfeiler  von  den  püJeati  fratres  (Catullus  37,2) 
die  salax  taberna  des  Catullus.  v.  485  ist  also  offenbar  weiter  zurück 

zu  rücken,  und  da  Oppiam  ganz  unverständlich  ist,  auch  der  hiatus 
Leucadiam  Oppiam  sein  auffallendes  hat,  v.  472  aber  offenbar  aus 
485  entstanden  sein  musz,  nur  dasz  sub  basilica  für  die  in  der  nach- 
plautinischen  zeit  unbekannte  iewcacZia  gesetzt  und  dervers  in  seiner 
neuen  gestalt  da  eingeschoben  ist,  wohin  er  etwa  topographisch  ge- 

hören würde,  so  musz  wahrscheinlich  geschrieben  werden: 
in  Tusco  uico  ibi  sunt  Jwmines  qui  ipsi  sese  uenditant. 
ditis  damnosös  maritos  äpud  Leucadiam  (^quaeritoy , 
in  Velabro  uel  pistorem  uel  lanium  uel  harüspicem 
uel  qui  ipsi  vortdnt  uel  qui  aliis.,  üt  uorsentur ,  praebeant. 

dasz  der  haruspex  im  Velabrum  seine  rechnung  fand,  versteht  sich 
von  selbst,  der  pistor  braucht  durchaus  kein  bäcker  zu  sein,  wie 
etwa  der  ehrsame  Eurysakes,  dessen  grabmal  vor  der  porta  maggiore 
steht,  sondern  da  zu  Plautus  zeit  pistor  derjenige  hiesz,  qui  ruri  far 
pinsebat  (Varro  bei  Nonius  s.  152,  15),  das  bäckergewerbe  aber  erst 
nach  Plautus  tode  in  Rom  aufkam  (Plinius  n.  li.  XVIII  107),  so  kann 
der  müller  gemeint  sein ,  der  vom  lande  in  die  Stadt  gekommen  ist, 
vielleicht  um  eins  von  seinen  masttieren  zu  verkaufen  ( vgl,  Capt.  807). 
den  lanii  sagt  Plautus  auch  an  anderer  stelle  (Capt.  818)  nach,  dasz 
sie  geriebene  gesellen  seien,  die  andere  über  das  ohr  hauen  {uel  qui 

ipsi  uortant),  aber  —  sich  auch  gelegentlich  selbst  von  andern  hinters 
licht  führen  lassen  (uel  qui  aliis,  ut  uorsentur,  praebeant).  denn 
diesen  sinn  scheint  v.  484  zu  haben;  und  mit  dieser  pointe  schlieszt 
die  parabase  oder,  wenn  man  lieber  will,  das  eingelegte  couplet 
wirkungsvoll  ab. 
ScHWEiDNiTz.  Gustav  Friedrich. 
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86. 
DIE  POTAMOFHYLACIA. 

Im  CIL.  II  1970  wird  ein  L.  Valerius  Proculus  genannt,  der 

praefedus  classis  Alcxandrinoe  et  poiamopJiylaciae  war.  Grotefend 
(zs.  f.  d.  alt.wiss.  1835  s.  305  f.,  citiert  von  Hübuer  im  CIL.  II 

b.  264'')  bat  in  der  richtigen  erkenntnis,  dasz  durch  die  partikel  et 

'die  beiden  hier  genannten  würden  eng  verbunden  seien,  an  eine 
classis  potamophylacia  gedacht,  welche  den  handel  auf  dem  Mareotis- 
see  überwacht  habe;  jedoch  kann  potamophylaciae  nicht  attribut  zu 
classis  sein,  da  es  kein  griechisches  adjectiv  dieser  bildung  gegeben 
haben  kann,  aus  dem  ein  Ihtemhches potamophylacius  hervorgegangen 

wäre.  Henzen  (Orelli-H.  III  6928)  faszt  desh-Alh  potamoi)hyIaciae 
als  beigeordnet  dem  classis  Alcxandrinae  dh.  als  Substantiv  auf  und 

versteht  darunter  eine  'statio  urbis  Alexandriae'  oder  genauer,  in- 
dem er  sich  auf  Strabon  XVII  813  und  8C0  und  Agalharchides  Txepi 

Tflc  epuGpäc  GaXdccric  c.  22  stützt,  eine  'statio  frumentariorum, 
speculatorum,  portitorum  in  Nilo  flumine  ad  Cxebiav  agentium '. 
diese  ansieht  acceptiert  Hübner  ao.  Henzen  hätte  bei  seiner  argu- 
mentation  darauf  hinweisen  können,  dasz  es  in  Attika  (Plut.  Arat.  34) 
einen  ort  0u\aKia  gegeben  hat. 

Gleichwohl  kann  es  in  Ägypten  keinen  ort  des  namens  Potamo- 
phylakia  gegeben  haben,  zunächst  spricht  dagegen,  dasz  in  diesem 
lande  jeder  der  orte,  die  mit  dem  von  Henzen  vermuteten  orte  Potamo- 

phylacia in  parallele  zu  stellen  sind,  0u\aKr|  heiszt:  derartiger  orte 

kennen  wir  drei:  den  ersten  erwähnt  Strabon  XVII  813  als  '€p|UO- 
TToXlTlKV]  cpuXaKri,  während  Ptolemaios  IV  5,  60  ihn  kurzweg  OuXaKai 
nennt;  diesen  namen  scheint  unser  ort  auch  meistens  der  kürze  wegen 
allein  geführt  zu  haben,  da  zur  zeit  Ptolemaios  VI  ein  nomos  nach 
ihr  OuXttKri  benannt  wurde  (Agatharch.  22).  der  zweite  ort  ist  die 
von  Strabon  ebd.  angeführte  GrißatKr]  qpuXttKr),  die  am  nordende  der 
Thebais  lag,  und  der  dritte  ist  die  stadt  Sargantis ,  die  von  Steph. 
Byz.  s.  556,  10  M.  qpuXaKV)  AiTUTTTia  genannt  wird,  über  die  läge 
dieser  stadt  können  wir  nichts  bestimmtes  angeben;  sicher  ist  nur, 
dasz  sie  wie  die  beiden  andern  OuXöKtti  am  Islil  gelegen  hat.  wenn 
es  aber  derartige  Wachtposten  an  diesem  flusse  gab,  so  muste  es 
einen  mann  geben ,  der  das  commaudo  über  die  schiffe  aller  dieser 
phylakai  hatte,  da  nur  dann,  wenn  die  fluszpolizei,  wie  man  seine 
macht  nennen  kann,  in  einer  band  lag,  dieselbe  wirksam  sein  konnte, 
dasz  in  Ägypten  eine  derartige  fluszpolizei  nötig  war,  kann  nicht 
wunder  nehmen,  wenn  wir  uns  den  Charakter  des  landes  vergegen- 

wärtigen, infolge  dessen  die  meisten  städte  abseits  vom  flusse 
gelegen  waren ,  auf  beiden  selten  der  thalsohle  wüstenstämme 

schwärmten,  auf  deren  friedfertigkeit  man  sich  nicht  unbedingt  ver- 
lassen konnte,    hätte  man  sonst  in  der  römischen  kaiserzeit  nötig 
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gehabt   in   den   ägyptischen  Steinbrüchen  militärische  posten  auf- 
zustellen?* 

Diese  fluszpolizei  wurde  mit  griechischem  wort  TTOTttiaoqpuXaKeia 
genannt,  dasz  die  form  cpuXaKeia  sonst  nicht  vorkommt,  spricht 
nicht  gegen  dieselbe:  stimmt  sie  doch  in  der  art  der  bildung  und 
bedeutung  mit  dem  worte  KoXaKeia  von  KÖXaE  überein;  ferner  war 
man  genötigt  qpuXoKeia  von  dem  ungefähr  gleichlautenden  qpuXaKri 
weiterzubilden,  weil  dieses  wort  bereits  zur  bezeichnung  der  Stationen 

verwendet  war.  dasz  diese  neubildung  aber  nirgendwo  in  der  litte- 
ratur  sich  findet ,  ist  nicht  auffällig ,  weil  sie  speciell  für  das  wort 

potamophylakeia  geschaffen,  bzw.  aus  dem  vulgärgriechisch  aufge- 
nommen worden  war,  und  weil  anderseits  auch  die  form  OuXttKia 

nur  Einmal  (s.  oben)  begegnet. 
Der  praefedus potamopJiylaciae  musz  demnach  befehlshaber  einer 

flotte  gewesen  sein ,  die  auf  dem  flusse  ruhe  und  Ordnung  aufrecht 

erhielt  (vgl.  Mommsen  röm.gesch.Vs.592)  sowohl  unter  den  handel- 
treibenden selbst,  unter  die  sich  manche  gewerbmäszige  fluszpiraten 

einschlichen,  als  auch  gegenüber  den  umwohnenden  wüstenstämmen 
wie  gegenüber  den  stammen  im  süden  Ägyptens,  die  zeitweise  sehr 

gefährlich  gewesen  sind,  er  hatte  demnach  dasselbe  auf  dem  Nil- 
strom zu  besorgen,  was  der  praefectus  classis  Alexandrinae  auf  dem 

meer  und  an  den  seeküsten  Ägyptens  zu  thun  hatte,  man  könnte 
auch  noch  auf  Strabon  XVII  800  hinweisen,  wo  dieser  von  Schedia 

erzählt,  dasz  daselbst  tö  vaucTaGjuov  tujv  GaXajuriYuJv  ttXoiujv  sei, 

ecp'  oic  Ol  fiY€)aövec  eic  tfiv  avuj  xwpctv  dvanXeouciv.  wen  könnte 
man  unter  diesen  f\fefJ.6vec  eher  verstehen  als  dun  praefectus  Aegypti 
und  nach  und  neben  diesem  den  praefectus  potamophylaciae? 

Dieser  präfect  hatte  aber  noch  etwas  anderes  zu  thun  als  blosz 
für  schütz  der  schiffahrttreibenden  zu  sorgen,  nach  Agatharchides 

ao.  und  Strabon  XVII  813  war  die  '€p|UOTToXiTiKfi  qpuXaKr]  ein  Zoll- 
amt, aber  nur  für  die  aus  der  Thebais  fluszabwärts  kommenden,  also 

nach  Mittelägypten  (der  Heptanomis)  eingeführten  waaren.  wenn 
diese  phylake  aber  die  angegebene  bedeutung  gehabt  hat,  so  miisz 
die  in  ihrer  nächsten  nachbarschaft  gelegene  GrißaiKri  (puXttKri  das 
Zollamt  für  die  aus  dem  norden  nach  der  Thebais  importierten  dh. 
fiuszaufwärts  kommenden  waaren  gewesen  sein,  verallgemeinern  wir 
dies,  so  finden  wir  dasz  es  in  Ägypten  etwa  sechs  phylakai  gegeben 
haben  musz,  die  zugleich  Zollämter  waren,  dasz  in  jedem  der  drei 
teile  des  landes,  in  dem  Delta,  der  Heptanomis  und  der  Thebais,  je 
6ine  qpuXaKri  nebst  Zollamt  an  dem  nördlichsten  und  südlichsten 
punkte   gelegen   haben    musz,    dasz    also  diese  drei  gebiete  in  der 

*  so  wird  im  CIL.  IX  308.S  ein  praefectus  praesidiorum  et  montis  Bero- 
nices  genannt,  in  III  32  (aus  dem  j.  72)  ein  anderer  praefectus  montis 
Berenic{es);  eben  deshalb  werden  in  diesen  Steinbrüchen  so  viele  sol- 
dateninschriften  gefunden,  zb.  III  25  centurio  leg{ionis)  XV  .  .  prae- 
positus  ,  .  operi  rnarmorjim  monti  Claudiano  und  75  curam  agente  de- 
curione  al{ae)  Maur{orutn). 
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Ptolemäer-  und  römi>>cben  kaiserzeit  durch  Zollschranken  von  ein- 
ander abgeschlossen  waren,  wobei  man  aber  beachten  musz,  dasz  es 

nur  eingangs-,  keine  ausgangszöUe  gegeben  hat.  weil  jedes  dieser 
gebiete  ein  ganzes  für  sich  bildete,  lagen  da  wo  sie  an  einander 

stieszen  jedesmal  zwei  pbylakai  nahe  bei  einander,  drei  von  den- 
selben sind  uns  schon  oben  bekannt  geworden,  wir  kennen  auszer- 

deni  noch  eine  vierte,  nach  Agath.  c.  22  hiesz  die  '€p)aOTToXlTlKfi 
(puXaKri  auch  Cxebia,  woraus  Henzen  ao.  den  schlusz  gezogen  hat, 
ÖuXaKri  und  Cxebia  habe  ohne  unterschied  von  Zollämtern  gesagt 
werden  können,  wir  kennen  auch  wirklich  einen  ort  des  namens 

Cxebia  am  kanobischen  Nilarm,  in  dem  nach  Strabon  XVII  800  TÖ 

TeXuuviov  TuJv  dvuuGev  KaxaYOiaevuuv  Kai  dvaYO)Lievuuv  war.  auf- 
fällig ist  an  den  werten  Strabons,  dasz  hier,  fast  am  ende  des  Deltas, 

auch  für  die  fluszabwärts  kommenden  waaren  zoll  bezahlt  werden 

muste;  doch  läszt  8ich  dies  entweder  dahin  erklären,  dasz  für  alle 
waaren,  welche  in  die  provinz  importiert  oder  aus  ihr  exportiert  wur- 

den, also  an  den  grenzzollämtern  der  provinz  als  solcher  zoll  er- 
hoben wurde,  während  jeder  der  drei  teile  der  provinz  nur  eingangs- 

zoll erhob ,  oder  auch  dahin  dasz  an  der  spitze  des  Deltas  kein  amt 
zur  erhebung  des  eingangszolls  sich  befand,  weil  stets  ein  festerer 
Zusammenhang  zwischen  dem  Delta  und  der  Heptanomis  bestanden 
hat  als  zwischen  dieser  und  der  Thebafs,  und  vielleicht  auch  deshalb, 
weil  im  Delta  so  wie  so  wenigstens  noch  ein  zweites  Zollamt  bei 
Pelusion ,  an  dem  zweiten  schiffbaren  Nilarra ,  sein  muste.  doch  ist 
die  erste  annähme  die  wahrscheinlichere,  den  namen  Cxebia  hatte 
dieses  zollamt  nach  Strabons  worten  daher,  dasz  daselbst  eine  brücke 
die  beiden  fluszufer  verband  (cxebia  elevKiai  eiri  tlu  TTOiajuCu). 
da  dieselbe  aber  wegen  der  Zollerhebung  über  den  fluszarm  ge- 

schlagen war,  so  liegt  auf  der  band,  dasz  sie  nicht  nur  die  beiden 
ufer  verbinden,  sondern  auch  die  durchfahrt  der  schiffe  hindern 
sollte,  bis  sie  den  zoll  für  ihre  waaren  erlegt  hätten,  eine  solche 

brücke  ist  auch  bei  der  'Cp)LtOTroXiTiKfi  qpuXaKr)  gewesen,  da  sie  nach 
Agath.  ao.  auch  Cxebia  hiesz.  ob  bei  allen  pbylakai  in  gleicher  weise 
eine  brücke  über  den  Nil  geschlagen  war,  können  wir  nicht  an- 

geben; möglich  ist  es  immerhin;  mit  dieser  einschränkung  ist  auch 
die  oben  mitgeteilte  annähme  richtig,  dasz  Cxebia  und  OuXaKii  in 
Ägypten  identisch  gewesen  seien,  wenn  aber  derartige  brücken 
wegen  des  zolls  über  den  Nil  geschlagen  waren,  so  müssen  sie  einer 
(puXaKri  unterstellt  gewesen  sein,  die  ihnen  nicht  die  Zollbehörde, 
wohl  aber  der  praefedus  potamopliylaciae  bieten  konnte,  die  ihnen 
dieser  sogar  bieten  muste,  da  gerade  sie  den  längsverkehr  auf  dem 
Nil  in  geregelte  bahnen  lenkten. 

Dasz  unser  amt  nicht  nur,  wie  Renier  (m61anges  d'epigraphie, 
Paris  1854,  s.  86  f.,  vgl.  Henzen  ao.)  angenommen  hat,  vielleicht, 
sondern  sicher  schon  in  der  Ptolemäerzeit  vorhanden  gewesen  ist, 
beweist  einerseits  der  umstand,  dasz  die  Römer  für  dasselbe  den 
griechischen  titel  beibehielten ,  vermutlich  weil  es  für  sie  einzig  in 



7 16  WSchwarz :  die potamophylacia.  —  EDittrich :  zu  Propertius  [IV  2, 19j. 

seiner  art  war,  und  anderseits  der  umstand,  dasz  es  schon  wenig- 
stens unter  den  Ptolemäern  phylakai  gegeben  hat.  in  der  zeit,  aus 

der  unsere  inschrift  (CIL.  II  1970)  stammt,  mag  sie  nun,  wie  der  hg. 
Hühner  will,  am  ausgang  des  zweiten  jh.  oder,  wie  Eenier  ao.  will, 
mehrere  Jahrzehnte  später  abgefaszt  worden  sein,  war  unser  amt  mit 

dev  praefectura  dassis  Alexandrinae  vei'bunden,  was  auch  am  prak- 
tischsten gewesen  sein  wird,  doch  kann  diese  Vereinigung  nicht 

immer  gewesen  sein,  da  zb.  in  dem  13n  der  privilegia  veteranorum 

(CIL.  III  s.  856)  vom  17  febr.  86  Claudius  Clemens  kurzweg  prae- 
fectus  dassis  heiszt  und  in  der  inschrift  CIL.  III  43  vom  7  märz  134 
Q.  Marcius  Hermogenes  sich  nur  prae{fedus)  dassis  Augiustae) 

Älex{andreae)  nennt,  diese  beiden  männer  sind  sicherlich  nicht  prae- 
fecti  potamophylaciae  gewesen,  vielleicht  ist  unser  amt  später,  als 
die  zustände  im  reich  zerrütteter  wurden,  wieder  mehr  zu  ehren  ge- 

langt, und  man  hat  es  zeitweise  mit  der  praefedura  dassis  Alexan- 
drinae verbunden,  um  seinem  inhaber  eine  gröszere  macht  in  die 

band  zu  geben. 
Neuwied.  Wilhelm  Schwarz. 

87. 

ZU  PROPERTIUS. 

In  dem  schönen  Vertumnusgedichte  IV  2  wird  der  genusz  der 
lectüre  durch  die  fehlerhafte  Überlieferung  sehr  beeinträchtigt,  im 
Neapolitanus  nemlich  heiszt  es  vers  11  f. : 

seu,  quia  vertentes  frudum  praecepimus  anni, 
Vertumni  rursiis  credidit  esse  sacrmn. 

der  hauptsatz  hat  kein  subject,  darum  hat  man  teils  vulgus  für  rursus 

geschrieben,  teils  creditur  für  credidit.  beides  ist  unannehmbar.*  das 
fehlende  subject  ist  mendax  fama  (v.  19),  so  dasz  v.  19  f.  hinter 
v.  12  zu  stellen  und  nach  mendax  fama  ein  punctum  zu  setzen  ist. 

für  das  unrichtige  noces  ist  vielmehr  roges  zu  schreiben,  die  Situa- 
tion ist  doch  die,  dasz  wir  uns  ein  Zwiegespräch  zwischen  Vertumnus 

und  einem  Römer  zu  denken  haben ,  der  sich  über  die  Proteusnatur 
des  gottes  wundert  (v.  1).  nachdem  nun  die  verkehrten  erklärungen 
des  namens  von  Vertumnus  selbst  zurückgewiesen  sind,  fordert  dieser 
den  Zuhörer  auf  zu  fragen,  denn  alius  mihi  nominis  index  (v.  19). 
die  stelle  heiszt  demnach  so : 

seu  quia  vertentis  fructum  praecerpimus  anni, 
Vertumni  rursus  credidit  esse  sacrum 

mendax  fama.    roges:  alius  mihi  nominis  index: 
de  se  narranti  tu  modo  crede  deo. 

*    ORibbecks  (rhein.  mus.  XLVI   s.  33-2)    an    sich    schöne  conjectur 
entfernt,  nicht  die  grammatische   Schwierigkeit. 
Leipzig.  .  Eugen  Dittrich. 
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88. 
BEMERKUNGEN  ZUR  TRADITION  ÜBER  GERMANICUS. 

Im  32n  und  33n  capitel  des  vierten  buches  der  annalen  führt 
Tacitus  aus,  welche  ungleich  reizvollere  aufgäbe  d6m  historiker  sich 
darbiete,  der  die  an  groszartigen  begebenheiten  reiche  geschichte  des 
freistaates  Rom  darzustellen  unterniint,  als  demjenigen  der  die  arm- 

selige kaiserzeit  schildern  will,  jener  behandle  einen  gewaltigen 
stoff:  er  könne  erzählen  von  ungeheuren  kriegen  und  städteerobe- 
rungen,  von  geschlagenen  und  gefangenen  königen,  oder,  wenn  er 

sich  zur  innern  geschichte  wende,  von  den  kämpfen  zwischen  con- 
suln  und  volkstribunen,  von  acker-  und  korngesetzen,  von  dem  ringen 
zwischen  der  plebs  und  den  optimaten;  diesem  winke  nur  eine  eng- 

begrenzte und  ruhmlose  arbeit,  war  doch,  so  klagt  Tacitus,  der 
friede  völlig  ungestört  oder  nur  selten  gestört,  trübselig  die  läge  in 
der  Stadt  und  der  herscher  nicht  bestrebt  des  reiches  grenzen  zu 
erweitern. 

Dieses  mismutige  urteil,  das  so  wenig  freude  am  eignen  werke 

verrät,  findet  nur  zum  teil  seine  erklärung  in  der  historischen  be- 
urteilung,  welcher  Tacitus  überhaupt  die  erste  kaiserzeit  unterzieht, 
und  wir  müsten  dasselbe  ernster  nehmen,  wenn  es  nicht  ungerecht 
wäre.  Tacitus  hat  diese  auslassung  eingeflochten  in  die  geschichte 
des  kaisers  Tiberius,  und  doch  steht  gerade  in  den  ersten  beiden 

büchern  der  annalen  die  Schilderung  des  Germanicus  im  mittel- 
punkte ,  dergestalt  dasz  von  81  capiteln  des  ersten  buches  39,  von 
88  des  zweiten  buches  40  von  dem  beiden  erzählen,  der  durch  die 

macht  seiner  persönlichkeit  und  die  gewalt  seiner  rede  die  aufstän- 
dischen rheinischen  legionen  so  niederzwingt,  dasz  sie  ihm  begeistert 

in  den  krieg  folgen,  der  in  kühnen  /ügen  tief  in  das  innere  Germa- 
niens  dringt  und  trotz  aller  Schwierigkeiten,  die  ihm  der  tapfere 
feind,  vor  allem  aber  die  natur  des  landes ,  die  unbilden  des  klimas 
bereiten,  siege  erkämpft,  der  in  den  Orient  als  Schiedsrichter  an 
kaisers  statt  entsandt,  bald  im  hoffnungsvollsten  mannesalter  durch 

tücke  und  list  untergeht,  das  sind  begebenheiten  von  teilweise  welt- 
historischer bedeutung,  gewaltige  ereignisse  die  für  den  römischen 

Staat  eine  ungeheure  tragweite  hatten,  scenen  von  ergreifender  Wir- 
kung, welche  Tacitus  an  dem  leser  vorüberziehen  läszt,  dasz  sich 

auf  diese  teile  der  annalen  jene  bittere  klage,  so  allgemein  sie  auch 
ausgesprochen  ist,  unmöglich  beziehen  kann,  um  so  weniger  als 
Tacitus  mit  sichtlicher  Vorliebe  das  an  wechselfällen  so  reiche  leben 

des  Germanicus  erzählt;  überall  spüren  wir  hindurch,  hier  spricht 
das  herz  des  geschichtschreibers,  seine  freude  an  den  erfolgen  des 
beiden,  sein  mitgefühl  mit  dessen  Schicksalen,  seine  nur  von  dem 
düstern  reflex  des  unheilvollen  ausganges  getrübte  begeisterung  für 
die  glänzende  erscheinung  des  lieblings  der  römischen  aristokratie. 

Wahrheit  und  dichtung  über  Germanicus    könnte   man   diese 
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Taciteische  erzählung  überschreiben,  und  von  verschiedenen  seilen 
hat  man  bereits  auf  einzelne  Widersprüche  in  derselben  aufmerksam 

gemacht',  berechtigte  zweifei  an  der  historischen  glaub  Würdigkeit 
einzelner  mitteilungen  geäuszert.  im  folgenden  soll  der  versuch  ge- 

macht werden  die  gesamte  tradition  über  Germanicus  einer  prüfung 
zu  unterziehen,  der  erfolg  einer  solchen  Untersuchung  könnte  aus- 

sichtslos erscheinen,  da  dem  Taciteischen  berichte  kein  anderer  selb- 
ständiger von  nur  annähernd  gleichem  wert  und  umfang  zur  seite 

steht,  da  die  quellen,  aus  denen  er  geflossen,  verloren  sind  und  durch 

vergleich ung  mit  andern  darstellungen  nicht  ermittelt  werden  kön- 
nen, weil  ferner,  wo  auch  immer  in  der  historischen  litteratur  von 

Germanicus  die  rede  ist,  die  Überlieferung  als  eine  in  der  auffassung 

dieser  persönlichkeit  im  ganzen  einheitliche  sich  kundgibt,  aller- 
dings ist  unsere  beurteilung  der  kaiserzeit  wesentlich  durch  Tacitus 

bedingt,  durch  das  medium  seiner  Schilderung  lernen  wir  sie  erst 
näher  kennen ,  und  doch  wollen  und  müssen  wir  mit  andern  äugen 
in  den  Zusammenhang  der  ereignisse  sehen  als  er.  gerade  in  diesen 
abschnitten  aber  fordert  die  Taciteische  darstellung  überall  zur  kritik 
heraus,  und  Tacitus  müste  nicht  der  gewissenhafte  historiker  sein, 
für  den  er  gehalten  sein  will ,  wenn  wir  nicht  aus  seinem  werke 
selbst,  durch  eine  betrachtung  seiner  methode  geschichte  zu  schreiben, 
gesichtspunkte  gewinnen  könnten,  die  eine  lösung  in  aussieht  stellen. 

Die  meisterschaft ,  mit  welcher  Tacitus  seinen  stoff  behandelt, 
zeigt  sich  vor  allem  in  der  künstlerischen  gruppierung  und  in  dem 
geschiek  mit  wenigen  strichen  Situationen  zu  zeichnen,  im  leser  ge- 

wisse Stimmungen  wachzurufen  und  ihn  gebieterisch  in  eine  be- 
stimmte gedankenentwicklung  zu  drängen,  von  Augustus  läszt  er 

das  volk  sich  nach  dem  tode  des  kaisers  gutes  und  böses  erzählen 

(ann.  I  9.  10)*;  indem  er  die  abfällige  kritik,  die  wohl  dieser  oder 
jener  an  dem  leben  und  wirken  des  herschers  übte,  zuletzt  erwähnt, 
ohne  den  durch  dieselbe  hervorgerufenen  Übeln  eindruck  durch  irgend 
eine  gerechtere  Würdigung  zu  mildern  oder  abzuschwächen,  musz 
der  leser  von  Augustus  mit  dem  gefühle  scheiden,  dasz  dieser  mann 
all  die  liebe  und  Verehrung,  die  man  ihm  bei  lebzeiten  gezollt,  im 
gründe  so  wenig  verdient  habe  wie  die  Vergötterung,  habe  er  doch 
—  Tac.  verschmäht   es   nicht  neben  andern  unwahren  auch  diese 

*  ich  erwähne  nur  folgende  arbeiten:  LSpengel  über  das  erste  buch 
der  annalen  des  Tacitus  in  den  abh.  der  bayr.  akad.  VII  (1855)  s.  695 
—727.  Karsten  de  Taciti  fide  (Utrecht  1868)  s.  64  ff.  JJBinder  Tacitus 
und  die  geschichte  des  römischen  reiches  unter  Tiberius  usw.  (Wien 
1880)  s.  72 — 99.  andere  Schriften  werde  ich  weiterhin,  soweit  sie  von 
bedeutung  sind,  nennen;  auszerdem  streifen  auch  die  zahlreichen  kaum 
noch  zu  übersehenden  dissertationen  und  abhandlungen  über  Tacitus 
quellen  in  den  ersten  büchern  der  annalen  mehr  oder  minder  ausführ- 

lich diese  fragen,  ich  habe  aber  nicht  die  absieht  in  den  anmerkungen 
ein   repertorium    der   einschlägigen  litteratur  zu  liefern.  ^  vgl.  auch Sievers  Studien  s.  4. 
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alberne  bescbuldigung,  und  zwar  gerade  am  ende,  zu  wiederholen  — 
am  römischen  volke  noch  zuletzt  sich  dadurch  vergangen,  dasz  er 
den  Tiberius  zum  nachfolger  erkoren,  obgleich  er  dessen  hochmut 
und  grausamkeit  erkannt,  weil  er  für  sich  rühm  erhoffte,  wenn  man 

diesen  herscher  mit  seinem  Vorgänger  vergleichen  werde  !^  so  ver- 
steht es  Tac.  auch  an  andern  stellen  durch  eine  weitgehende  rück- 

sichtnahme  auf  die  meinung  des  Volkes,  auf  umlaufende  gerüchte, 
die,  wenn  sie  gar  zu  unhaltbar,  einer  Widerlegung  für  wert  gehalten 
werden,  den  ieser  zu  beeinflussen,  was  kann  man  ferner  gutes  er- 

warten von  einer  regierung,  deren  erzählung  eingeleitet  wird:  pri- 
mum  facinus  novi  prindpatus  fuit  Posiumi  Agrippae  caeäes  (ann, 
I  6  vgl.  XIII  1)?  unwillkürlich  wird  man  »ich  dieselbe  von  vorn 
herein  als  eine  verbrecherische  herschaft  vorstellen  und  auf  die  wei- 

tern schandthaten  gespannt  sein. 
Man  beachte  deshalb  wie  Germanicus  eingeführt  wird,  nur  kurz 

gedacht  wird  seiner  zunächst,  aber  mit  dem  bezeichnenden  ausruf  at 
hercule  (ann.  I  3),  in  dem  rückblick  auf  die  herschaft  des  Augustus, 
dasz  er  auf  dessen  befehl  an  die  spitze  von  acht  legionen  gestellt  und 
von  Tiberius  adoptiert  worden  sei.  dann  aber,  auf  die  regierung  des 

letztern  übergehend ,  wird  als  der  vornehmste  grund  für  die  Weige- 
rung des  Tiberius  die  herschaft  zu  übernehmen  die  furcht  vor  Ger- 

manicus bezeichnet  (ann.  I  7  causa  praecipua  ex  formidine,  ne  Ger- 
manicus, in  cuius  manu  tot  legiones,  immensa  sociorum  auxilia,  mirus 

apucl  populum  favot\  habere  imperium  quam  exspectare  mallet).  die 
bestimmtheit,  mit  welcher  diese  ansieht  ausgesprochen  wird,  musz 
und  soll  den  Ieser  überzeugen;  er  wird  nun  darauf  achten,  wie  im 
weitern  verlaufe  die  rivalität  zwischen  Tiberius  und  Germanicus  zum 

austrag  kommt. ^ 
Durch  diese  behauptung,  die  gleichsam  als  das  thema  für  die 

folgende  erzählung  an  die  spitze  derselben  gestellt  ist,  wird  aber  das 
Verhältnis  zwischen  dem  kaiser  und  dem  Statthalter  am  Rhein  in 

eine  falsche  beleuchtung  gerückt;  darüber  nur  wenige  worte.  ganz 
abgesehen  davon  dasz  das  allerdings  in  mancher  hinsieht  rätselhafte 
verhalten  des  Tiberius  im  senat  durch  die  angebliche  furcht  vor 

Germanicus  nicht  erklärt  wird^,    sprechen  vor  allem  die  von  Tac. 

^  selbst  Suetoiiius  Tib.  21  halt  es  für  nötig  seine  zweifei  an  dieser 
nachlicht  ausdrücklich  darzulegen,  und  Dion  LVI  46  erkennt  richtig  den 
Ursprung  derselben:  toOto  |h^v  6r|  oöv  ücTepov  6ia6poeiv  fipEavTo.  ebenso 
glaubhaft  ist,  dasz  Tiberius  sich  an  dem  röniischeu  volke  rächte,  indem 
er  den  Gaius  zum  nachfolger  erkor,  obwohl  er  wüste,  welch  ein  scheusal 
er  sei  (Dion  LVIII  23).  solche  unsinnijje  behauptungen,  die  von  ernst- 

haften männern  wiederholt  werden,  sprechen  genug  für  die  Verwilderung 
der  politischen  anschauungen  und  verdanken  im  gründe  ihre  entstehung 
der  in  bestimmten  kreisen  überall  verbreiteten  Überzeugung,  dasz  der 
herscher  ein  ehrgeiziger,  selbstsüchtiger  tyrann  sei,  der  unter  allen  um- 

ständen ein  feind  seines  Volkes  sein  müsse.  "•  Dions  anschauung  ist 
die  gleiche  (LVII  3).  ̂   Suet.  Tib.  25  weisz  sogar  dasz  Tiberius  krank- 
heit  heuchelte,  um  den  Germanicus  glauben  zu  machen,  er  könne  bald 
selbst  herschen. 
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selbst,  berichteten  thatsachen  gegen  eine  solche  auffassung.*  der  nach 
Tac.  Charakterzeichnung  so  ränkevolle,  verschlagene  und  heuchle- 

rische Tiberius  wäre  sicher  nicht  um  eine  motivierung  verlegen  ge- 
wesen, Germanicus  von  dem  groszen  commando  abzuberufen,  sei  es 

nun  dasz  er  die  durch  den  thronwechsel  veränderte  läge  zum  vor- 
wand nahm,  sei  es  dasz  er  aus  dem  nachlasz  des  Augustus  eine  ge- 

fälschte ordre  vorwies,  wie  es  angeblich  bei  Agrippas  ermordung 
geschehen  war.  statt  dessen  fordert  Tiberius  sofort  vom  senat  das 
proconsularische  imperium  für  Germanicus,  läszt  ihm  durch  eine 
deputation  diese  erweiterung  seiner  vollmacht  eröffnen  und  zugleich 
trost  aussprechen  ob  Augustus  hinscheiden,  und  Germanicus  ist 

so  weit  von  Usurpationsgelüsten  entfernt,  dasz  er  eine  auffordei'ung 
sich  mit  hilfe  der  legionen  zum  herrn  Roms  zu  machen  weit  von 
sich  weist  (ann.  I  35  quasi  scelere  contaminaretur). 

Aus  den  bei  Suetonius  erhaltenen  briefen  geht  zur  genüge  her- 
vor, dasz  in  den  letzten  jähren  eine  aussöhnung  des  Augustus  mit 

Tiberius  stattgefunden,  dasz  zwischen  beiden  ein  fast  herzliches  Ver- 
hältnis platz  gegrififen,  soweit  dies  zwischen  zwei  an  Charakter  so 

gänzlich  verschiedenen  raännern  überhaupt  möglich  war.  Tiberius 
ist  der  designierte  thronfolger ,  wenn  man  so  sagen  darf,  und  Tac. 
berichtet  dies  selbst  ann.  I  3  filius,  collega  imperii^  consors  tribuniciae 
potcstatis  adsiimitiir  omnisque  per  exerciius  ostentatiir.  allerdings 

macht  sich  in  dieser  beziehung  bei  ihm  eine  merkwürdige  Unbe- 
stimmtheit geltend:  nach  I  13  soll  Augustus  noch  in  gesprächen 

kurz  vor  seinem  tode  sich  über  die  person  des  künftigen  herschers 

nur  mit  rücksicht  auf  M'.  Lepidus,  C.  Asinius  Gallus,  L.  Arruntius 
(oder  Cn.  Piso)  geäuszert  haben;  eine  weitere  Variante  findet  sich 
IV  57,  über  deren  wert  man  kein  wort  zu  verlieren  braucht. 

Die  Vermutung  scheint  nicht  zu  kühn,  dasz  die  besetzung  des 
groszen  rheinischen  commandos,  welche  zu  einer  zeit  stattgefunden, 
wo  der  greise  Augustus  jeden  tag  die  äugen  schlieszen  konnte,  nicht 

ohne  Zustimmung  des  Tiberius  geschehen  ist,  den  abzulösen  Germa- 
nicus bestimmt  war. 

Tacitus  spricht  auch  nur  in  unbestimmten  ausdrücken  von  dem 
ungerechten  hasz  des  kaisers  gegen  seinen  adoptivsohn ,  ohne  einen 
fall  zu  nennen,  wo  derselbe  klar  hervorgetreten  sei.  aber  Germa- 

nicus soll  durch  diesen  geheimen  hasz  geängstigt  sein^  (ann.  I  33 
anxius  occuUis  in  sepatrui  aviaeque  odiis,  quorum  causac  acrlores^  quia 
iniguae),  wovon  freilich  sein  auftreten  in  der  nächsten  zeit  nichts 
merken  läszt.  Tac.  weisz  in  den  annalen  überhaupt  sehr  viel  von 
heimlicher  misgunst  und  Verfolgung ,  von  beargwöhnung  und  zwist 
unter  den  mitgliedern  des  kaiserhauses  zu  erzählen,  als  ob  die  ganze 
reichsgeschichte  nichts  als  eine  grosze  familienintrigue  gewesen  wäre, 
woher  seine  gewährsmänner  künde  erhielten  von  diesen  gesinnungen. 

6  auch  Dion  LVII  3.  4.  5  folgt  dieser  tradition.         ^  aiixius  ist  ein 
lieblingswort  des  Tacitus. 
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die  gewis  jeder  tief  in  seine  brüst  geschlossen ,  erfahren  wir  nicht, 
so  bestehen  nach  diesen  quellen  auch  occulta  odia  zwischen  Tiberius 
und  Livia  (ann.  III  64),  während  uns  doch  gerade  das  noch  kurz  vor 
dem  tode  offenbar  ungetrübte  Verhältnis  des  sohnes  zur  mutter  be- 

zeugt ist.  nach  Suetonius  Tib.  50  haszt  Tiberius  den  altern  Drusus, 

und  wir  können  auch  dafür  keine  beweise  finden.*^  —  Eine  ernstere 
misstimmung  hätte  allerdings  eintreten  können,  wenn  Tiberius,  nach- 

dem er  kaiser  geworden,  den  adoptivsohn  zu  gunsten  des  leiblichen 
sohnes  bei  seite  geschoben  hätte,  dem  gegenüber  berichtet  aber 
Tacitus  selbst,  dasz  an  der  durch  Augustus  geplanten  thronfolge 
nichts  geändert  und  eine  hierauf  bezügliche  entscheidung  bei  leb- 
zeiten  des  Germanicus  nicht  getroffen  ward  (ann.  III  56  Tiberius 
Drusum  stimmae  rei  admovet,  cum  incolumi  Germanico  integrum  inter 
duos  iudicium  tenuisset).  mochten  auch  am  hofe  zwei  parteien  sich 

herausbilden,  die  brüder  gaben  das  unter  rivalen  gewis  seltene  bei- 
spiel  einer  durch  nichts  zu  erschütternden  eintracht  (ann.  II  43  sed 

fratres  egregie  Concor  des  et  proximorum  certaminibus  inconcussi^ ,  ob- 
wohl doch  gerade  Drusus  bei  seinem  reizbaren  temperament  am 

allerwenigsten  einen  nebenbuhler  geduldet  hätte  (ann.  IV  3).'"  wir 
sehen  beide  gelegentlich  einer  praetorwahl  für  denselben  candidaten, 
einen  verwandten  des  Germanicus,  eintreten  (II  51)  und  später  den 
Drusus  gegen  die  ihm  als  Schützlinge  anvertrauten  kinder  des  ver- 

storbenen bruders  billig  {aequus  aut  certe  non  adversus)  handeln 
(IV  4.  8). 

Soweit  wir  also  nach  thatsachen  urteilen,  können  wir  den  gegen- 

satz  zwischen  Tiberius  und  Germanicus  nicht  bemerken";  letzterm 
wird  auch  sein  volles  masz  an  ehren  zu  teil:  selbst  für  den  kleinen 

zug  des  j.  14,  der  den  krieg  gar  nicht  beendete,  erhält  er  die  trium- 
phalinsignien  (I  55),  im  j.  15  auf  Tiberius  veranlassung  eine  impe- 

ratorische begrüszung  (I  58),  und  Germanicus  bewahrt  dem  Tiberius 
nicht  blosz  treue  und  gehorsam,  sondern  gedenkt  desselben  als  seines 

**  incertnm  inetu  an  per  invidiam  gibt  Aug'ustus  seinen  nachfolgeru  den 
rat  die  reichsgrenzen  nicht  vorzuschieben  (Tac.  ann.  I  11);  nietu  invidiae 
fügt  Germanicus  seinen  namen  nicht  dem  des  Tiberius  auf  dem  sieges- 
denkmal  bei  (ann.  II  22).  ̂   münzen  aus  Asien  bei  Eckhel  VI  211 :  ApoOcoc 
TepiuaviKÖc  Kaicapec  v^oi  Geol  q)iXcx6e\90i.  '"  von  Piso  sagt  Tac.  ann. 
III  8  dasz  er  sich  zu  Drusus  begab,  quem  haud  fratris  interilu  Irucem 
quam  remoto  aemulu  aequiorem  sibi  sperabat;  woher  Piso  diese  hoffnung 
schöpfen  konnte,  ist  schlechterdings  nicht  abzusehen.  —  Bemerkens- 

wert ist  es,  wie  Tacitus  II  43  den  genealogischen  unterschied  zwischen 
Drusus  und  Germanicus  betont;  die  nähere  abstammung  von  Augustus 

bedingt    einen    vorzug   und    ein    gröszeres    recht.  "    auch    das   un- 
geschickte manüver  mit  dem  gefälschten  brief  (I  36)  ist  doch  nur  denk- 

bar bei  einem  leidlichen  einverständnisse  beider.  Dion  stimmt  in  der 
auffassung  des  Verhältnisses  zwischen  Tiberius  und  Geruianicus  mit 
Tacitus  zusammen  (LVII  4.  6.  18.  19)  und  weisz  sogar,  dasz  Augustus 
die  adoption  des  letztern  befohlen  habe,  damit  Tiberius  nicht  übermütig 
werde  (!)  (LV  13),  und  dasz  schon  im  pannonischen  kriege  Germanicus 
auf  befehl  des  Augustus  den  Tiberius  controlieren  muste  (LV  31). 

J.ihibiicher  für  class.  philol.  1891  hft.  10.  46 
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herrn  und  kaisers  (I  34.  42),  seiner  glänzenden  siege  (I  34),  und 
die  Soldaten  rufen  ihn  durchaus  correct  als  imperator  auf  dem 
Schlachtfelde  aus  (II  18). 

Ob  durch  die  abberufung  des  Germanicus  aus  Deutschland  das 
gute  Verhältnis  zwischen  beiden  gestört  worden ,  läszt  sich  nicht 
sagen;  immerhin  war  diese  nicht  aus  kleinlichen  persönlichen  mo- 
tiven  erfolgt,  sondern  aus  gründen  der  staatsraison ,  deren  bedeu- 
tung  sich  Germanicus  unmöglich  verschlieszen  konnte,  und  unter  der 
schmeichelhaftesten  anerkennung  seiner  thätigkeit  befohlen. 

Vermissen  wir  demnach  in  der  Taciteischen  darstellung  den 
beweis  für  die  behauptung,  dasz  zwischen  Tiberius  und  Germanicus 
ein  grundsätzliches  mistrauen,  eine  mehr  oder  minder  verdeckte 
feindschaft  bestanden ,  so  läszt  sich  anderseits  begreifen ,  wie  eine 

solche  auffassung  entstehen  und  geglaubt  werden  konnte,  den  Zeit- 
genossen war  oft  genug  der  gegensatz  in  den  erscheinungen  der 

beiden  männer  t)itgegengetreten,  der  unterschied  zwischen  dem 

kalten,  ernsten,  unnahbaren  herscher  und  der  sympathischen,  jugend- 
lichen persönlichkeit  des  Germanicus  (wie  Tac.  sie  gegenüberstellt : 

iuveni  civile  ingenium,  mira  comitas  et  diversa  ah  Tiberii  sermone, 
vultu,  adrogantibus  et  ohscuris  I  33).  nach  dem  tode  des  Germanicus 
hatte  Agrippina,  von  deren  trotzigem  sinn  der  sterbende  gatte  nichts 
gutes  ahnte,  den  gegensatz  zu  Tiberius  in  dem  grade  verschärft, 

dasz  der  kaiser  im  Interesse  der  Sicherheit  seiner  herschaft  die  prä- 
tendentin vernichten  muste.  wir  untersuchen  hier  weder  die  not- 

wendigkeit  oder  zweckmäszigkeit  dieses  Verfahrens  noch  wie  es  ge- 
kommen, dasz  die  partei  der  Agrippina  (Tac.  ann.  IV  12.  17.  Philo 

adv.  Flacc.  s.  518)  eine  gefahr  für  den  staat  werden  konnte,  die 
frau,  die  sich  auf  ihre  nahe  abstammung  von  Augustus  berief,  was 
Tacitus  auch  hervorzuheben  nicht  vergiszt  (I  40.  41.  IV  52  uö.),  die 
daraus  für  sich  und  die  ihrigen  einen  dem  Tiberius  und  seiner  de- 
scendenz  überlegenen  anspruch  auf  herschaft  ableitete,  wurde  un- 

schädlich gemacht,  in  den  äugen  der  weit  galt  Tiberius  seitdem  als 
der  feind  des  geschlechtes  des  Germanicus,  nicht  ohne  grund ;  falsch 

aber  war  es,  wenn  die  tradition,  der  auch  Tacitus  folgte,  diesen  gegen- 
satz auf  eine  frühere  zeit  übertrug  und  den  Tiberius  der  plan- 

mäszigen  Vernichtung  des  Germanicus  beschuldigte,  desselben  mannes, 

der  sterbend  seine  gattin  und  kinder  der  fürsorge  des  kaisers  em- 
pfohlen hat.'^  wenn  also  Vellejus  II 129  hervorhebt,  wie  sehr  Tiberius 

den  Germanicus  ausgezeichnet:  quibus  iuventam  eins  exaggeravit 

Jionoribus,  respondente  cultu  triumphi  verum  quas  gesserat  mugni- 
tudini!  .  .  quanto  cum  lionore  Germanicum  suum  in  transmarinas 

'2  sehr  beachtenswert  ist  für  die  beurteilung  die  notiz  des  losephos 
ant.  lud.  XVIII  6,  6,  dasz  Antonia,  die  gattin  des  altern  Drusus,  dem 
Tiberius  die  hochverräterischen  plane  des  Sejanus  entdeckte,  welche  auf 
einer  zuverlässigen  quelle,  Agrippas  bericht,  beruht.  Antonia  also 
grollte  dem  manne  nicht,  den  die  öffentliche  meinung  den  mörder  ihres 
Sohnes  nannte. 
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misit  provincias!  so  sehe  ich  darin  nicht  eine  Fälschung  der  that- 
sachen  zu  gunsten  des  Tiberius,  womit  man  beiVellejus  sehr  schnell 
bei  der  band  ist,  auch  nicht  mit  Binder  ao.  s.  73  blosz  eine  absichtliche 
hervorhebung,  sondern  den  bericht  eines  Zeitgenossen,  der  die  fabel 
von  der  feindschaft  des  Tiberius  und  Germanicus  nicht  kannte  oder 

nicht  glaubte.  Vellejus  hat  sein  werk  nach  der  katastrophe  der 
Agrippina  herausgegeben,  war  er  nur  der  plumpe  Schmeichler  des 
Tiberius,  für  den  er  gewöhnlich  kurzweg  gilt,  so  ist  kein  grund  ab- 
zusehen,  weshalb  er  gezögert  haben  sollte  auch  den  Germanicus  zu 

verdammen  oder  wenigstens  sein  lob  etwas  herabzustimmen. ''^ 
Die  pragmatische  Verknüpfung  und  erklärung  der  begebenheiteii 

erscheint  bei  Tacitus  nicht  aus  einer  groszen  welthistorischen  be- 
trachtung  geflossen;  überall  wittert  er  persönliche  motive,  neid, 
feindschaft  und  parteisucht  und  leitet  aus  kleinen  Ursachen  die 
grösten  Wirkungen  her.  die  persönlichkeiten ,  nicht  die  zustände 
unter  denen  sie  leben ,  sind  ihm  das  object  der  geschichtschreibung. 
das  gibt  gewis  dem  werke  seinen  groszen  reiz,  der  auf  die  Zeitgenossen 
vielleicht  noch  von  gröszerer  Wirkung  war  als  auf  uns,  schlieszt  doch 

aber  auch  grosze  mängel  in  sicb.'^ So  baut  Tac.  auf  der  feindschaft  des  Tiberius  und  Germanicus 

seine  erzählung  auf,  äuszerst  geschickt,  einem  erschütternden  drama 
gleich,  wie  der  held  dem  kaiser,  der  ihn  verfolgt,  den  thron  rettet, 
dann  in  Germanien  den  alten  römischen  wafFenruhm  zu  ehren  bringt, 
während  der  finstere  herscher  in  Rom  ob  der  erfolge  grollt,  vor  denen 
seine  eignen  lorbeern  welken ,  ihm  deshalb  verderben  und  unter- 
gang  ersinnt,  ihn  vom  Schauplatz  seiner  thaten  abruft  und  im  Orient 
untergehen  läszt.  in  drei  groszen  abschnitten  wird  uns  die  thätigkeit 
des  Germanicus  vorgeführt:  während  des  aufstandes  der  rheinischen 

^^  ebenso  lobt  Vellejus  den  Drusus  auszerordentlich  II  97.  '*  auf 
Rankes  beinerkungen  über  Tacitus  iu  den  analekten  sei  hier  nur  ver- 

wiesen. Meiser  (studien  zu  Tacitus  in  den  sitzungsber.  der  bayr.  akad. 
1884  s.  84)  äuszert  sich  über  dieselben:  ^Rankes  kalte  realistische  glätte 
und  der  tiefdringende  psychologische  Spürsinn  des  Tacitus  sind  grund- 

verschieden, die  motivierung  der  thatsachen  und  begebenbeiten  aus  den 
leidenschaften  der  menschen  weist  Ranke  grundsätzlich  als  zu  subjectiv 
ab,  nur  die  thatsachen  sollen  bei  ihm  sprechen,  so  entwirft  er  uns,  da 
er  sich  lediglich  auf  die  nackten  thatsachen  beschränken  will,  ein  farb- 

loses, ja  nichtssagendes  bild  des  Tiberius.'  diesem  schluszurteil  kann 
ich  nicht  beistimmen;  im  gegeuteil  musz  es  die  höchste  be wunderung 
erregen,  wie  Ranke  es  verstanden  hat  die  welthistorische  bedeutung- 
des  Tiberius  in  kurzen,  scharfen  zügen  uns  vor  äugen  zu  stellen  und 
die  persönlichkeit  des  gewaltigen  herschers  zu  zeichnen,  wie  man  das 

bild,  das  Ranke  von  Tiberius  entworfen  hat,  'farblos,  ja  nichtssagend' 
nennen  kann,  verstehe  icli  nicht,  dagegen  hat  Ranke  völlig  recht,  wenn 
er  s.  293  hervorhebt,  welche  Schwierigkeiten  es  habe,  die  erzähluupen 
des  Tacitus  in  einem  geschichtlichen  werke,  das  doch  von  persönliclien 
impressionen  frei  sein  soll,  zu  wiederholen  (.vgl.  s.  297).  ich  bin  über- 

zeugt, dasz  jeder  historiker,  der  künftig  einmal  die  geschichte  der 
römischen  kaiserzeit  in  einer  umfassenden  darstellung  uns  erzählen 
wird,  in  dieser  hinsieht  noch  radicaler  verfahren  musz  als  Ranke. 

46* 
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legionen ,  im  kämpfe  mit  den  Germanen  und  im  Orient,  ich  schicke 
ein  paar  worte  über  den  teil  seines  lebens  voraus ,  welcher  vor  der 
Taciteischen  erzählung  liegt,  da  unser  historiker  nur  I  33  einige 
bemerkungen  gibt. 

Geboren  war  Germanicus  als  söhn  des  Nero  Drusus  und  der 

Jüngern  Antonia  am  24  mai  739/15.'^  fünf  jähre  vor  dem  gesetz- 
lichen termin  erhielt  er  die  quaestur  (Suet.  Gai.  1),  und  wurde  im 

j,  7  nach  Ch.  nach  Dalmatien  gesandt  (Dion  LV  31),  um  neben 
Tiberius  eine  der  drei  Operationsarmeen  zu  führen  und  unter  der 
leitung  des  gefeiertsten  kriegshelden  der  zeit  zu  einem  feldherrn 
herangebildet  zu  werden  (Vell.  II  129  quibus  praeceptis  instructum 
Germanicum  suum  imbutumque  rudimentis  militiae  secum  adae  domi- 

torem  recepit  Germaniae).  er  fand  gelegenheit  sich  auszuzeichnen'®, 
so  dasz  ihm  der  rang  eines  praetors  (Dion  LVI  26)  und  die  Vergünsti- 

gung erteilt  ward ,  sich  unter  dispensation  von  den  annalgesetzen 
um  das  consulat  zu  bewerben,  im  j.  11  nach  Germanien  geschickt, 
wo  bereits  seit  dem  jähre  nach  der  Varusschlacht  Tiberius  comman- 

dierte,  der  ende  des  j.  12  nach  Rom  zurückkehrte'^  (Suet.  Tih.  20 
a  Germania  j)ost  hiennium  regressus).  in  demselben  jähre  bekleidete 
Germanicus  das  consulat  (Dion  LVI  26)  und  erhielt  jedenfalls  im 

anfang  des  j.l3  den  Oberbefehl  am  Rhein,  wie  aus  Suet.  G^ai.  8  hervor- 
geht: nam  qui  res  Äugusti  memoriae  mandarunt,  Germanicum  exado 

consulatu  in  Galliam  missum  consentiunt.,  iam  nato  Gaio,  die  geburt 
des  Gaius  fällt  auf  den  31  august  12.  sein  commando  war  denen  der 
beiden  legaten  übergeordnet  (Tac.  I  31  regimen  summae  rei  penes 
Germanicum)^  das  Imperium  proconsulare  ward  ihm  erst  im  j.  14 

nach  dem  tode  des  Augustus  übertragen  (Tac.  I  14) '®;  vgl.Mommsen 
röm.  Staatsrecht  11^  1153  if.  nachdem  er  auf  befehl  des  Augustus 
von  Tiberius  im  j.  4  nach  Ch.  adoptiert  war'^  vermählte  er  sich, 

jedenfalls  im  j.  5,  mit  Agrippina^'',  welche  aus  der  ehe  des  M.  Agrippa 
mit  der  kaisertochter  Julia  stammte  (Suet.  Äug.  64.    Tac.  I  33). 

Germanicus  wird  als  eine  glänzende  erscheinung  geschildert: 

alle  Vorzüge  des  körpers^'  und  geistes  habe  er  wie  kein  anderer 
sterblicher  in  sich  vereinigt,  was  Suet.  Gai.  3  unter  ausdrücklicher 

'^  das  datum  ist  sicher  durch  eine  combination  der  arvalacten 
(Henzen  s.  XLIV)  und  der  stelle  Suet.  Gai.  1.  vgl.  im  übrigen  Moramsen 
im  Hermes  XIII  245  ff.,  wo  auf  s.  262  mit  über  den  namen  Germani- 

cus gehandelt  wird.  '«  Vell.  II  116.  Dion  LV  31.  32,  LVI  11—17. 
Ovldius  ex  Ponto  II  1,  49  —  52.  OHirscbfeld  zur  geschiehte  der  dal- 
miii  sch-pannon.  kriege  im  Hermes  XXV  351  ff.  '^  doch  feierte  er 
den  triumph  erst  im  nächsten  jähre  (Suet.  Tib.  20.  Vell.  II  121.  Ov.  ex 

Ponto  II  1,  1.  5,  27)...  '"^  Dion  LVI  25  dvrl  Ottöitgu  äpxiwv  ist  dem- 
nach im  Irrtum.  —  Über  die  imperatorischen  begrüszungen  des  Germa- 
nicus vgl.  Mommsen  res  gestae  d.  Aug.  s.  17  und  röm.  gesch.  V  45. 

19  Tac.  ann.  I  3.  IV  57.  XII  25.  Suet.  Tib.  15.  52.  Gai.  4.  Dion  LV  13. 
CIL.  V  6416  =  Wilm.  SSO«*  Germanico  Mio  [T^i.  f  Augusti.  nepot  divi. 

■pron.  Cassari.  ^o  über  die  kinder  vgl.  Mommsen  '  die  familie  des 
Germanicus'  im  Hermes  XIII  245—265.  *'  Mongez  icon.  Rom.  I  118.  127 
pl.  24.  24*.    Cohen  med.  imp.  I  pl.  VIII.     Bernoulli  röm.  ikonogr.  II  230. 
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berufung  auf  das  allgemeine  urteil  (satis  constat)  im  einzelnen  her- 

vorhebt, womit  Dion  LVII  18  übereinstimmt.^-  er  dilettierte  in 
den  schönen  künsten  (TeufFel  röm.  litt.'  s.  658)  und  hatte  durch 
seine  leutseligkeit  aller  herzen  gewonnen,  besonders  als  er  uner- 

schrocken angeklagten  seinen  rechtsbeistand  lieh  (Dion  LVI  26. 

Ov.  fasti  I  21). '^^  der  tiefere  grund  aber  seiner  beliebtheit  soll  darin 
gelegen  haben,  dasz  man  in  ihm  den  söhn  des  früh  verstorbenen 
Drusus  liebte,  von  dem  sich  das  volk  erzählte,  er  würde,  zur  her- 

schaft gelangt,  Rom  die  freiheit  wiedergegeben  haben  (Tac.  I  33 
credeiatur,  sl  rerum  potitus  foret,  lihertatem  redditurus).  wir  wissen 
nicht,  wie  viel  berechtigung  diese  hoffnung  hatte,  kein  wort,  keine 

handlung  des  Drusus  veri-ät  eine  solche  gesinnung;  doch  glaubte 
man  sich  auf  ein  Schriftstück  desselben  an  Tiberius  berufen  zu 

können  (Suet.  Tih.  50),  und  die  liebe  des  volkes,  die  dem  vater  zu 
teil  geworden,  ward  auf  den  söhn  übertragen  {unde  in  Germanicum 

favor  et  spes  eadeni).^^ 

Ich  beginne  die  Untersuchung  der  bei  Tacitus  vorliegenden 
tradition  über  Germanicus,  wobei  ich  die  kenntnis  derselben  im 
einzelnen  voraussetzen  darf,   mit  dem 

aufstand  der  legionen  am  Rhein. 

Dasz  die  gründe  zu  der  rebellion  der  legionen  in  den  mislichen 

dienstverhältnissen-^  lagen,  sucht  Tacitus  zu  verschleiern;  bei  dem 
rheinischen  beere  weist  er  bezüglich  derselben  nur  auf  das  früher 
erzählte  zurück  (ann.  I  31  isdem  causis),  und  116  lesen  wir  dasz 
der  aufstand  der  pannonischen  legionen  ausgebrochen  sei  nullis 
novis  causis  nisi  quod  mutafus  princeps  licentiam  hirharum  et  ex 
civili  hello  spem  praemiorum  ostendebat.  nur  die  neuerungssucht  der 

Soldaten-^,  welche  die  günstige  gelegenheit  beim  thronwechsel  be- 
nutzen wollen,  trägt  also  die  schuld;  tiefer  liegende  Ursachen  schei- 

'2  losephos  ant.  Ind.  XVIII  6,  8  ̂iri  jae-fiCTOV  ̂ äp  bx]  outoc  'iTpofj\06V 
irapä  ToTc  Tr\n6eci  Ti|ufic  eücTa6eia  Tpöucu  kqi  6eSiÖTr|Ti  toü  öjuiXeiv  dve- 
iraxöi^c  üjv,  Kai  ii]v  dEiaiciv  KTuj|utvoc  tuj  ßoüXeceai  icoc  Ttdciv  eivai  usw. 

23  gab  spiele  im  j.  12  (Dion  LVI  27.  'öuet.  Claiid.  .>.  Pliii.  n.  h.  VIII  2) 
zum    andenken   an    seinen    vater.  -'    wir    keuuen   die    parteien    unter 
Tiberius  zu  wenig,  um  bestreiten  zu  können,  dasz  es  kreise  gegeben, 
welche  sich  mit  solchen  hoffnun^'en  trugen,  als  endlich  in  Gaius  ein 

sprosz  des  'bürgerlich  gesinnten'  Germanicus  auf  den  thron  kam,  wurden 
dieselben  um  so  gründlicher  entteuscht  (Dion  LIX  5.  losephos  ant.  lud. 
XVIII  6,  5).         "  vgl.  Schiller  Nero  s.  400,    röm.   kaisergesch.  I  256  ff. 

2''  vgl.  I  17  novum  et  nutantem  adhuc  principem;  I  31  venis.se  tenipus.  sie 
denken  also  wie  Otho  Tac.  Inst.  I  21  Dion  LVII  4  gibt  erst  ihre  forde- 

rungen  an  und  fährt  dnnn  fort:  ev  yöp  tt)  |ueTaßoXri  Tfjc  dpxnc  irdve' 
öca  eireöüiuGuv  7]  auTÖv  eKqpoßi'icavTec  \\  Kai  dWuj  Tivi  xö  KpcitToc  öövxec, 
KaTanpäEeiv  niX-m^ov.  Vell.  II  125  quippe  exerci/us  qui  in  Germania  mili- 
tabat  praesentisque  Germanici  imperio  regebatnr,  simulque  legiones,  quue  in 
lUyrico  evant,  rubie  quadam  (vgl.  Tac.  I  31.  39)  et  profunda  cunfnndendi 
om7iia  cupiditate  novum  ducem,  novum  slaium ,  novam  quaerebant  rem  publi- 

cum; quin  etiam  ausi  sunt  minari  daturos  se  senatui;  daturos  principi  leaes: 
modum  stipendii,  ßnei/i  nnlitiae  sibi  ipsi  constituere  conati  sunt. 
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nen  danach  nicht  vorzuliegen;  deshalb  läszt  auch  Tacitus  uns  die 
beschwerden  der  truppen  aus  dem  munde  des  Percennius  vernehmen, 
den  er  I  16  als  ein  gewöhnliches  subject  und  als  einen  hetzer  zum 
aufruhr  hinstellt  {dux  olim  theatralinm  operarum,  dein  gregarius 
miles,  procax  lingua  et  miscere  coetus  hisfrionali  studio  doctus).  wenn 
man  die  wirklich  schlimme  läge  der  heerespflichtigen  bedenkt,  klingt 

es  wie  höhn,  dasz  Tac.  die  wünsche  der  soldaten  dahin  zusammen- 
faszt  (1 16):  luxum  et  otiiim  ciipere,  discipJinam  et  laborem  aspernari. 
die  hau]itforderungen  gibt  kurz  Dion  LVII  4:  beschränkung  der 

dienstzeit  auf  16  jähre,  täglichen  sold  in  der  höhe  von  1  denar,  be- 
willigung  der  belohnung  noch  im  lager,  ebenso  in  der  rede  des  Per- 

cennius Tacitus  I  17  vgl.  I  31.  35."  Sueton  Tih.  25  läszt  sie  sogar 
fordern  iit  aequarentur  stipendio  praetorianis,  während  bei  Tac.  117 
selbst  Percennius  das  Vorrecht  der  garde  anerkennt,  der  unwille 
der  truppen  richtet  sich  vor  allem  gegen  die  centurionen,  die  den 
dienst  durch  plackereien  und  schindereien  erschwert  hatten  (I  17. 
20.  23.  31). 

Schon  im  dalmatisch-pannonischen  kriege  waren  die  Soldaten 

zum  aufruhr  geneigt  gewesen  (Dion  LVI  12.  13),  und  die  persönlich- 
keit des  neuen  herschers,  der  die  manneszucht  am  Rhein  mit  der 

grösten  strenge  hergestellt  und  ähnlichen  forderungen  bisher  wider- 
stand entgegengesetzt  hatte  (Tac.  I  26),  so  dasz  die  anordnungen  des 

Augustus  in  geltung  blieben  (Dion  LV  23),  liesz  sie  keine  besserung 

erwarten,  in  dieser  dem  Tibei'ius  nur  zu  gut  bekannten  läge  der 
dinge  liegt  auch  der  grund,  dasz  er  dem  beere  gegenüber  keinen 
augenblick  zögerte  die  herschaft  zu  übernehmen  (Tac.  I  7  litteras  ad 
exercitus  tamquam  adepto  principatu  misit,  nusquam  cunctahundus 
nisi  cum  in  senatu  loqueretur.  Dion  LVII  2). 

Der  rheinische  aufstand  war  nach  Tac.  I  31  aus  zwei  gründen 
gefährlicher,  weil  hier  ein  gröszeres  beer  stand  und  die  hoffnung 
nahelag,  dasz  der  feldherr  Germanicus  einen  andern  als  herscher 
nicht  dulden  werde,  es  ist  richtig,  dasz  in  Pannonien  «ich  nur  drei 
legionen  empört  hatten,  während  die  obere  und  untere  Rheinarmee 
aus  je  vier  legionen  bestand,  jene  aus  den  legiones  II  Augusta, 
XIII  Gemina,  XIV  Gemina  Martia  Victris,  XVI  Gallica,  diese  aus 
den  legiones  I  Germanica,  V  Alauda,  XX  Valeria  Victrix,  XXI 

Rapax;  doch  ist  zu  beachten,  dasz  das  obere  beer  in  die  aufstän- 
dische bewegung  nicht  eintrat. 

Was  den  zweiten  punkt  betrifft,  so  erzählt  Tac,  dasz  ein  teil 
der  rebellen  dem  Germanicus  die  herschaft  anbot:  I  35-  fuere  etiam 

qui  legatam  a  divo  Augusto  ptecAmiam  reposcerent,  faustis  in  Ger- 
manicum  ominibus,  et  si  vellet  imperium,  proniptas  (resy  ostentavere. 

"  um  was  es  sich  handelte,  geht  auch  aus  Suet.  Tib.  48  hervor: 
inissiones  veteranorum  rarissimas  fecit,  ex  senio  mortem,  ex  inorie  compen- 
diuni  captans,  vgl.  Suet.  Gai,  44,  denn  Tiberius  sah  sich  aus  finanziellen 
gründen  gezwungnen  die  bewilligten  Vergünstigungen  schon  im  nächsten 
jähre  wieder  aufzuheben  (Tac.  I  78). 
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durch  die  Weigerung  des  feldherrn  wird  die  sache  schnell  erledigt,  und 
das  prätendententum  des  Germanicus  bleibt  eine  episode ,  die  auch 
Tiberius  ernsthafter  zu  nehmen  keine  veranlassung  fand;  er  beliesz 
den  adoptivsohn  in  dem  commando,  und  Tac.  sagt  selbst  dasz  erst 
nach  Neros  tode  durch  Galbas  erhebung  das  geheimnis  entschleiert 

wurde,  ein  herscher  könne  auch  auszerhalb  Roms  erhoben  werden^® 
{hist.  I  4  evolgato  imperii  arcano,  posse  principem  alibi  quam  Roniae 
föeri).  bei  Tacitus  erscheinen  auch  weiterhin  die  germanischen  beere 

als  diejenigen,  von  denen  man  am  ehesten  eine  gegen  Tiberius  ge- 
richtete bewegung  erwarten  durfte:  ann.  II  39  soll  Agrippa  zu  ihnen 

entführt  werden,  IV  67  werden  angeblieh  Agrippina  und  Nero  durch 

Sejans  helfershelfer  aufgefordei't  zu  den  beeren  Germaniens  zu  ent- 
fliehen, dasz  der  aufstand  im  wesentlichen  den  Charakter  einer 

erhebung  zu  gunsten  des  Germanicus  gegen  Tiberius  gehabt,  hat 

Tacitus  nicht  behauptet*^  wohl  aber  Suetonius  Gai.  1  legiones  uni- 
versas  impcratorem  Tiherium  perfinacissime  recusantes  et  sibi  {Ger- 
manico)  summam  rei  puhlicae  deferentes  und  Dion  LVII  5,  der  von 
allen  rheinischen  legionen  sagt  TÖv  fepiuaviKÖv  Ktti  Kaicapa  Ktti 
TToXu  ToO  Tißepiou  KpeiiTuu  opujviec  övia,  oubev  ejuerpiaZiov,  dWa 
xd  auid  7TpoTeivö|aevoi  töv  re  Tißepiov  eKaKr|TÖpr|cav  Kai  töv 

fepjLiaviKÖv  auTOKpdTopa  errCKaXecav,  und  den  pannonischen  legio- 
nen an  der  oben  angeführten  stelle  LVII  4  das  gleiche  streben 

schuld  gibt,  wovon  Tac.  nicht  einmal  eine  andeutung  hat  (ann.I  28). 
in  dem  nachruf  auf  Germanicus  sagt  Dion  LVII  18  sogar  buvri9eic 

YOOV  TTOWdKlC  Kttl  TTap' eKÖVTUUV;  OUX  ÖTl  TlIlV  CTpaTlUUTUJV  dWd 
Ktti  ToO  briluou  Tfic  16  ßouXfic,  Triv  auTOKpdropa  Xaßeiv  dpxnv  ouk 

ilGe'Xricev.  das  sind  Übertreibungen  und  Verallgemeinerungen,  welche 
bei  Schriftstellern  wie  Dion  und  Suetonius  nicht  auffallen  können.'" 

Wir  verfolgen  nicht  die  einzelnen  phasen  der  entwicklung, 
Germanicus  fand,  als  er  auf  die  künde  von  dem  aufstand  aus  Gallien 

nach  dem  Sommerlager  eilte,  die  revolte  in  vollem  gange;  die  offi- 
ciere  hatten  nicht  den  mut  gefunden  ihr  entgegen  zu  treten ,  und 
selbst  ein  so  im  felde  ergrauter  kiiegsmann  wie  Caecina  hatte  den 
köpf  verloren,  das  an  den  centurionen  verübte  Strafgericht  wird 
lebendig  geschildert;  mit  nachdruck  wird  sowohl  am  ende  von  c.  31 

2^  jedenfalls  spielen  in  die  darstellung,  als  ob  die  legionen  den 
thron  besetzen  wollten,  Vorstellungen  hinein,  welchen  erst  ein  historiker, 
der  die  zeit  erlebt  hatte,  wo  thatsächlich  die  armeen  dies  recht  sich 
anmaszten,  ausdruck  geben  konnte  [sita  in  mann  sitam  rem  Romanam; 
suis  victuriis  augeri  rem  pnblicam  I  31).  noch  schärfer  ist  die  äuszerung 
Suet.  Tih.  ib  principem  delrectabant  non  a  se  daium  summa que  vi  Ger- 
manicum,  qui  tum  iis  praeerat,  ad  capessendam  rem  publicam  urgebant  quam- 
quam  offirmate  resislentem,  welche  zweifellos  einen  anachronismus  ent- 

hält. 2bi  naan  bemerke,  wie  vorsichtig  sich  Vellejus  II  125  ausdrückt: 
novum  ducem ,  novum  slatum,  novam  quaerebant  rem  publicum  .  .  defuitque 

qui  contra  rem  pnblicam  duceret,  non  qui  spquereritur.  '"'  vgl.  Dion  LVII  6 
Kai  ö  \xkyi  6uvri9eic  öv  tt^v  auTOKpdTopa  äpxiiv  Aaßeiv  (n  yop  fövoia 

TTÖivTiuv  ättXüjc  tujv  Te  'Pujjuaiujv  Kai  tüjv  i)iir)KÖujv  ccptuv  ec  aÜTÖv  ̂ TToiet) 
OUK  rjGeXricev. 
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wie  c.  32  nochmals  —  man  sieht  welches  gewicht  Tac.  darauf  legt  — 
betont,  dasz  die  rheinische  bewegung  ungleich  schlimmer  war  als 

die  unter  den  pannonischen  truppen^',  weil  die  gährung  sofort  alle 
zugleich  erfaszt  hatte  {magnus  atque  implacadüis  motus).  damit  ist 
das  auftreten  des  Germanicus  eingeleitet,  dessen  aufgäbe  mithin  als 
eine  viel  schwierigere  denn  die  des  Drusus  gekennzeichnet  wird, 

sein  versuch  in  eindringlicher  rede  den  Soldaten  ihr  unrecht  vor- 

zuhalten und  sie  zur  umkehr  zu  bewegen  scheitert  vollständig^^, 
und  so  entschliest  er  sich  zu  concessionen,  weist  einen  brief  des 
Tiberius  vor,  nach  welchem  die  forderungen  der  Soldaten  bewilligt, 

die  verlangten  legate  sogar  verdoppelt  werden,  die  truppen  durch- 
schauen aber  den  betrug  und  verlangen  sofort  den  Vollzug  der  Zu- 

geständnisse, lassen  sich  auch  nicht  einmal  darauf  ein,  dasz  das 
Vermächtnis  des  Augustus  erst,  im  Winterlager  ausgezahlt  werde, 
um  die  5e  und  21e  legion  in  dieser  hinsieht  zu  befriedigen,  musz 
Germanicus,  da  die  feldcasse  nicht  ausreicht,  mit  seinem  und  seiner 

freunde  geld  aushelfen,  dann  fährt  Taeitus  fort :  primam  ac  vicesi- 
mam  legiones  Caecina  legatus  in  civitatem  Uhiorum  reduxit,  turpi 
agmine,  cum  fisci  de  imperatore  rapti  inter  signa  interque  aquilas 
veJierentur.  hier  liegt  ein  misverständnis  vor,  welches  den  ganzen 
Vorgang  unerklärlich  macht,  wie  Mommsen  gelegentlich  im  Hermes 
XIII  256  bemerkt  hat.  mit  keinem  wort  wird  davon  erzählt,  wie  die 

letzteren  beiden  legionen  dazu  kommen  das  erpreszte  geld  und  die 
feldzeichen  mit  sich  zu  führen;  hatten  sie  sich  vielleicht  auch  an 

dem  vorgehen  der  5n  und  21n  legion  beteiligt?''^  Mommsen  sagt 
treffend:  ̂ aber  verschrieben  ist  hier  sicher  nichts;  die  schuld  geht 
höher  hinauf.' 

Das  eintreffen  der  gesandtschaft  des  Senats  im  lager  zu  Köln, 
von  welcher  die  Soldaten  befürchten,  sie  werde  die  Zugeständnisse 
wieder  zurücknehmen,  verschlimmert  die  Situation,  der  aufstand 
bricht  aufs  neue  aus,  Munatius  Plauens  rettet  kaum  sein  leben,  man 
sollte  meinen,  dasz  nach  den  werten,  durch  welche  Germanicus  das 

misverständnis  aufklärt,  ruhe  eintrete;  das  geschieht  aber  merk- 
würdigerweise nicht,  und  wir  begreifen  nicht  recht,  was  die  Soldaten 

eigentlich    nach    bewilligung    ihrer    forderungen    noch    erzwingen 

3'  dafür  war  diese  erhebung  für  Rom  gefahrdrohender,  wie  Tac.  I  47 
selbst  bezeugt;  nach  Dion  LVII  4  wollten  diese  gegen  die  hauptstadt 
marschieren,  ^*  dasz  dieselben  auch  damals  das  ihnen  von  Augustus 
vermachte  legat  gefordert  (135),  scheint  mir  nicht  zutreffend;  woher 
wüsten  die  Soldaten  von  demselben,  da  doch  selbst  dem  Germanicus  erst 
später  die  officielle  anzeige  von  Augustus  tod  zugieng  und  jedenfalls  zu 
gleicher  zeit  eine  nachricht  über  dessen  letztwillige  Verfügungen?  die 
pannonischen  legionen  haben  diese  forderung  nicht  erhoben,  freilich 
sagte  man  dem  Tiberius  nach,  er  wolle  die  legate  nicht  auszahlen 

(Dion  LVII  14.  Suet.  l'ib.  57) ,  aber  davon  konnten  doch  die  truppen 
am  Rhein  noch  nichts  wissen.  '^  die  le  und  20e  legion  finden  wir 
bald  darauf  im  Winterlager  zu  Köln  (I  39),  aber  ihr  befehlshaber  Caecina 
ist  (nach  I  48)  in  Castra  vetera,  wo  die  5e  und  21e  legion  noch  in  ihrem 
trotz  beharren  (145);  über  die  letztere  stelle  s.  735. 
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wollen,  sollten  nicbt  die  legionen  den  betrug,  der  ibnen  gespielt, 

erst  nach  der  ankunft  der  gesandten  gemerkt  und  deshalb  mit  ge- 
walt  ihre  wünsche  durchzusetzen  versucht  haben,  wobei  denn  auch 
die  Senatoren  ihren  hasz  zu  fühlen  bekamen?  so  erzählt  den  ver- 

lauf Dion  LVII  5. 

Jedenfalls  bleibt  es  in  der  erzählung  des  Tacitus  unerklärt, 
weshalb  trotz  aller  concessionen  von  selten  des  Germanicus  der  auf- 

stand nicht  nachläszt;  der  Umschwung  in  der  Stimmung  der  Soldaten 
erfolgt  vielmehr  erst,  als  der  feldherr  seine  gattin  und  seinen  söhn 
aus  dem  lager  fliehen  läszt.  dasz  die  tochter  des  Agrippa,  die  enkelin 
des  Augustus  unter  den  Soldaten  sich  nicht  mehr  sicher  fühlt,  rührt 
die  herzen  der  rauhen  krieger,  so  berichtet  Tac.  I  41  und  besonders 

weh  thut  ihnen,  dasz  auch  Caligula,  der  im  lager  geboren^*  und  er- 
zogen war  ad  concilianda  vulgi  studia  (vgl.  Suet.  Gai.  9),  fortzieht, 

diese  letztere  bemerkung  verdient  ebenso  beachtung,  weil  demnach 

der  spätere  tadel  des  Tiberius'^"  gerechtfertigt  ist,  wie  der  umstand 
dasz  Tac.  rücksichtlich  der  angäbe  des  geburtsortes  des  Caligula  der 

falschen,  im  volke  weitverbreiteten  version  folgt. ̂ ^  Tac.  mutet  uns 
hier  ein  starkes  stück  zu^';  wir  sollen  glauben,  dasz  der  feldherr, 
der  nächtlicherweile  überfallen  und  unter  androhung  des  todes  zur 
herausgäbe  des  vexillum  gezwungen  wurde,  der  auf  drängen  seiner 
officiere  endlich  gattin  und  söhn  in  Sicherheit  bringen  will,  dem 
beere  die  theatralische  Schaustellung  gewährt,  indem  er  Agrippina 
mit  Caligula  auf  dem  arme  vor  aller  äugen  durch  das  lager  ziehen 

läszt.  diese  höchst  dramatisch  zugespitzte  entvvicklung,  um  die  peri- 
petie  desto  wirksamer  zu  gestalten,  ist  leider  zu  rührend,  um  wahr 

zu  sein.^'  deutet  doch  Tac.  selbst  in  der  rede,  die  er  nun  den  Ger- 
manicus halten  läszt,  auf  eine  andere  Situation  hin :  I  43  si  mihi 

conmgem  et  fiUitni  redditis,  deren  tradition  wir  bei  Dion  LVII  5 

finden:  Tr|v  T€  yuvaiKa  auxoü  'ATpiTTTTivav  .  .  .  Kai  töv  möv  öv 
rdiov  KaXiYÖXav,  öxi  ev  tuj  cxpaTOTrebuj  tö  tt\€ictov  ipacpeic 

TOic  cipaTioiTiKoTc  ÜTTobriiuaciv  dvii  tuuv  dcTiKÜJV  exP^TO,  irpoc- 
[XJ\öj^alov,  UTi€KTie)a(p0evTac  ttoi  uttö  toO  fepinaviKoö  cuveXaßov. 

Ktti  iriv  U6V  'ATpiTrmvav  eTKVJjuova  oucav  dcpfJKav  auiuj  berjöevTi, 
TÖV  be  bx]  rdiov  Kaiecxov.  die  Soldaten,  die  in  ihrer  wut  an  ihrem 
feldherrn  sich  vergangen,  schonen  auch  seiner  familie  nicht;  aber  die 

beabsichtigte  flucht^^  derselben  wird  entdeckt,  gattin  und  söhn  sollen 

^'  vgl.  Tac.  I  44  lecjionum  alumnus.  ''^  Tac.  I  69  lamquam  purum  ainbiliose filium  ducis  gregali  habitu  circumferat  Caesaremque  Caligi/lam  appellari  velil. 

^'"'  Suet.  Gai.  8  und  die  dort  erhaltenen  verse.  Dion  LVII  5.  ̂ '  auch 
hier  pilt,  was  Spengel  ao.  s.  720  sagt:  'was  das  gemälde  an  lebendig- 
keit  gewonnen,  verliert  es  an  innerer  Wahrscheinlichkeit.'  ^^  Froitz- 
heim  rh.  mus.  XXXII  348  sagt:  'die  etwas  theatralische,  man  möchte 
behaupten,  nach  einem  bilde  gearbeitete  darstellung  des  Tacitus.'  auf 
seine  ausführungen  sei  hier  verwiesen.  ^^  dasz  es  sich  um  eine  solche 
handelte,  zeigt  iniirect  auch  der  Taciteische  bericht,  wonach  Agrippina 
und  Caligula  ohne  militärische  escorte  abziehen,  wie  sie  doch  den  ge- 

sandten aus  den  treu  gebliebenen  auxilia  gegeben  war  (I  39). 
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als  geisein  in  ihren  bänden  den  Germanicus  zu  neuen  concessionen 
zwingen:  Agrippina  wird  auf  seine  bitten  ausgeliefert,  aber  Gaius 
verbleibt  den  Soldaten,  so  versteht  man  auch  erst,  wie  letzterer 
später  auf  die  wahnsinnige  idee  kommen  konnte,  diese  legionen 
niederhauen  zu  lassen  qiiod  et  patrem  suum  Germanicum  ducem  et 
sc  infanfem  ohsedissent  (Suet.  Gai.  48). 

Es  sind  zweifellos  zwei  berichte  über  diese  Vorgänge  zu  unter- 
scheiden, von  denen  der  eine  bei  Dion  und  in  dieser  stelle  des  Sue- 

tonius  vorliegt,  der  andere  bei  Tacitus''°  und  bei  Suet.  Gai.  9,  wo 
ebenfalls  erzählt  wird ,  dasz  der  anblick  des  kleinen  Caligula  es 
gewesen,  der  die  Soldaten  zur  umkehr  bewogen ;  sie  ergreifen  den 
wagen,  der  ihnen  das  geliebte  kind  entführen  soll,  halten  ihn  zurück 

und  bereuen  ihren  frevel.*'  bei  Suetonius  wird  sogar  der  Agrippina 
nicht  mehr  gedacht,  doch  ist  dies  nicht  von  bedeutung  und  eine  in 
der  biographie  des  Gaius  erklärliche  auslassung.  dasz  es  geschichts- 
werke  gegeben  hat,  in  denen  vertuscht  werden  sollte,  dasz  der  spätere 
kaiser  einmal  als  kind  nebst  seiner  mutter  von  den  Soldaten  selbst 

gefangen  gehalten,  ist  völlig  glaublich.''^ 
Aber  noch  eine  andere  Schwierigkeit  bietet  der  Taciteische  be- 

richt,  deren  lösung  auf  die  verschiedenste  weise  vergeblich  versucht 

worden  isf*^;  ich  kann  keinen  neuen  ausweg  finden,  musz  aber  in 
diesem  Zusammenhang  die  frage  streifen,  da  weitgehende  folgerungen 
daran  geknüpft  worden  sind. 

Agrippinas  rückkehr  wird  von  Germanicus  den  darum  bittenden 
Soldaten  abgeschlagen  oi  imminentem  partum,  nun  kann  aber  keines 
der  neun  kinder  dieses  paares  im  Spätherbst  des  j.  14  geboren  sein, 
da  nach  der  glaubwürdigen  angäbe  Suetons  Gai.  7  die  drei  töchter 
continuo  triennio  natae  sind,  und  zwar  die  jüngste  Livilla  auf  Lesbos 
ende  17  oder  anfang  18,  mithin  die  älteste  Agrippina  keinesfalls  im 

j.  14.''*  dazu  ist  es  auch  sehr  unwahrscheinlich,  dasz  Germanicus  seit 
antritt  seines  commandos  und  vor  mai  14  seine  gattin  überhaupt 
gesehen  hat.    man  hat  als  das  nach  dem  aufstand  geborene  kind  die 

'"'  vgl.  auch  I  69  compressam  a  midiere  seditionem.  ^'  apud  quos 
quanlum  .  .  .  valuerii,  maxime  cognitum  est,  cum  post  excessum  Augusti  tu- 
muUuantes  et  in  furorem  usque  praecipites  solus  haud  duhie  et  con- 
spectu  suo  flexit.  non  enim  prius  destiterunt  quam  ablegari  eum  ob 
seditionis  pericidum  et  in  proximam  civitateni  demandari  animadvertissent ; 
hunc  demum  ad  paenitentiam  versi  reprenso  ac  retento  vehicido,  invidiam  quae 
sibi  fieret  deprccati  sunt.  *^  in  dieser  hinsieht  stimme  ich  Froitzheim 
zu  ao.  s.  348:  'es  galt  drei  mitglieder  des  hauses  des  Germanicus  in  den 
äugen  des  römischen  publicums  aus  einer  für  sie  höchst  beschämenden 

läge  zu  befreien.'  ob  aber  diese  darstellung  erst  später  entstanden  und 
durch  die  geschichtswerke  der  Claudisch-Neronischen  epoche  verbreitet 
wurde,  und  wer  sie  zuerst  gegeben ,  können  wir  nicht  sagen.  Froitz- 

heim versucht  den  hergang  s.  349  zu  skizzieren.  *^  Froitzheim  im 
Philol.  XXXI  185,  in  seiner  diss.  'de  Taciti  fontibus  in  libro  I  anna- 
lium'  (Bonn  1873)  s.  40—45,  im  rh.  mus.  XXXII  340  fif. ,  Mommsen  im 
Hermes  XIII  252  flf.  ■''•  die    folge    der    töchter    steht   durch    die    an- 

gaben der  Schriftsteller  und  der  münze  bei  Eckhel  VI  219  fest. 
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jüngere  Agrippina  bezeichnet,  und  das  monatsdatum  (6  nov.)  würde 
vortrefflich  passen,  aber  das  geburtsjahr  derselben  ist  keinesfalls  das 
j.  14.  ferner  läszt  Tac.  die  mutter  sich  nach  dem  lande  der  Tre- 
verer  begeben,  während  Agrippina  doch,  woran  kein  zweifei  gestattet, 
in  Köln  geboren  ist.  doch  das  ist  eine  frage,  deren  erörterung  hier 
nicht  nötig  ist.  Tac.  selbst  erwähnt  das  in  jenem  jähre  geborene 
kind  nirgends,  und  so  hat  Mommsen  die  Vermutung  ausgesprochen, 
dasz  es  sich  vielleicht  um  eine  frühgeburt  gehandelt  habe,  eine  an- 

nähme die  zwar  sehr  scharfsinnig,  aber  doch  ohne  zwingende  gründe 
kaum  annehmbar  erscheint,  das  verhehlt  sich  auch  Mommsen  nicht 

und  kommt  weiter  zu  dem  Schlüsse,  die  erzählungvon  der  Schwanger- 

schaft der  Agrippina  scheine  ein  falscher  zug  zu  sein  'den  derjenige 
ältere  annalist,  welchem  Tacitus  und  Dion  folgen,  in  die  erzählung 

hineingetragen  hat',  aber  es  handle  sich  nicht  lediglich  um  eine  aus- 
malung,  sondern  es  müsse  eine  thatsache,  wenn  auch  in  falscher  Ver- 

knüpfung zu  gründe  liegen;  vielleicht  seien  dem  annalisten  die  beiden 
lagerscenen,  in  denen  Agrippina  eine  rolle  spielt,  die  Mainzer  des 

j.  14  und  die  Xantener  des  j.  15  (I  69)  in  der  erinnerung  durch- 
einander gelaufen,  denn  kurz  nach  der  letztern  wurde  Agi-ippina 

am  6  nov.  15  geboren,  eine  allseitig  befriedigende  lösung  dieser 
frage  erblickt  auch  Mommsen  nicht  in  seiner  hypothese.  wo  Tacitus 
uns  in  stich  läszt,  ist  eben  unsere  combination  meist  auf  schwache 
füsze  gestellt,  und  leider  sind  die  fälle  nicht  selten,  in  denen  der 
beste  führer  durch  die  erste  kaiserzeit  versagt. 

Auch  das  ende  des  aufstandes  wird  bei  Tacitus  als  ein  völliger 
sieg  des  Germanicus  geschildert,  die  zur  besinnung  gekommenen 
legionen  bereuen  ihren  ungehorsam  und  brennen  plötzlich  vor  kampf- 
begierde,  ihre  schraach  im  blute  der  feinde  zu  tilgen,  die  Soldaten 
der  In  und  20n  legion  bitten:  puniret  noxios,  ignosceret  lapsis  et 
duceret  in  liostem  (I  44)  und  die  der  5n  und  2 In  legion  truces  etiam 

tum  animos  cupido  invölat  eundi  in  hostem^  piacidum  furoris^(I  49). 
es  geschieht  also,  was  Tacitus  den  Germanicus  schon  in  seiner  rede 
I  43  als  sühne  erflehen  läszt:  eluant  lianc  maculam  irasque  civiles  in 
exitium  hostibus  vertant.  der  feldherr  gibt  dem  drängen  der  truppen 
nach  (I  49  sequitur  ardorem  militum  Caesar)  und  entfacht  einen 

höchst  gefährlichen  langwierigen  krieg.^® 

"♦^  der  Zusatz  nee  aliter  posse  placari  commilitonum  manes,  quam  si 
pectoribus  impiis  honesta  vulnera  accepisseni  ist  eine  in  diesem  Zusammen- 

hang nicht  recht  verständliche  rhetorische  phrase,  die  man  lieber  in 
einer  rede  Ciceros  als  in  einem  historischen  werke  lesen  möchte.  Speno^el 
ao.  s.  713:  'dieser  gedanke  von  Nemesis  konnte  einem  spätem  denkenden 
geschichtschreiber  sich  leicht  aufdringen,  schwerlich  aber  drückte  er 
das  gewissen  der  soldaten,  auch  wenn  die  reaction  bis  zu  dem  grade 

gediehen  ist,  wie  hier  erzählt  wird'  (vgl.  oben  s.  727).  ̂ ^  hatten  doch 
angeblich  die  pannonischen  legionen  auch  darum  gebeten  von  der  un- 
glücksstätte  des  Sommerlagers  weggeführt  zu  werden  (I  30);  auf  diese 
bitten  wird  Drusus  nicht  erst  gewartet  haben,  der  nahende  winter  war 
grund  genug  für  die  translocation  der  truppen. 
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Wir  gestatten  uns  zu  dieser  darstellung  einige  fragezeichen  zu 
machen,  wir  denken  trotz  allem  zu  hoch  von  dem  feldherrntum  des 

Germanicus,  als  dasz  wir  annehmen  könnten,  er  hätte  sich  durch  die 
Soldaten  zu  einem  kriege  drängen  lassen,  der  nach  allen  bisherigen 
erfahrungen  nicht  in  einem  handstreich  zu  erledigen  war;  erinnern 
wir  uns  ferner,  dasz  gerade  die  kriegszüge  ein  gegenständ  der  klage 

gewesen"',  dasz  die  feldzüge  in  Germanien  besonders  schwierig  und 
wegen  geringer  aussieht  auf  beute  wenig  verlockend  waren,  so  dürfte 

es  uns  schwer  sein  der  motivierung  des  Tacitus  beizustimmen/*  auch 
hier  werden  wir  der  erzählung  Dions  den  vorzug  geben,  nach  welcher 
die  rebellion,  wie  es  ja  bei  solchen  tiefgehenden  bewegungen  der  fall 

zu  sein  pflegt,  noch  eine  weile  nachzitterte  (LVII  5  xpovui  b'  ouv 
TTOie  Kai  TÖre,  ibc  oubev  eTte'paivov,  ficuxacav),  so  dasz  Germanicus 
in  der  befürchtung  eines  neuen  aufstandes  den  einfall  in  feindesland 

befohlen  (qpoßriBek  b'  ouv  Kai  ujc  6  fepiuaviKÖc  }xy]  Kai  au6ic  cra- 
cidcuuciv,  ec  iriv  noXeiuiav  eve'ßaXe,  Kai  ev  auirj  dcxoXiav  le  äjua 
aÜToTc  Kai  ipocpriv  aqpöovov  ck  tujv  dXXoTpiujv  Tiapexujv  evexpö- 
vicev):  hatte  doch  gerade  auch  die  unthätigkeit  der  truppen  den 
ausbruch  des  aufstandes  begünstigt  (Tac.  ann.  I  16.  31;  vgl.  Ägr. 
16.  19  und  die  betrachtungen  bei  Seneca  ep.  18,  6.  56,  9). 

Man  würde  meines  erachtens  irren,  wenn  man  die  differenz  in 
den  berichten  des  Tacitus  und  Dion  für  eine  unbedeutende  hielte; 

es  liegt  eine  völlig  andere  auffassung  der  Vorgänge  zu  gründe.""  bei 

'•^  Tacitus  hebt  dies  nus  gründen,  welche  leicht  zu  durchschauen 
sind,  nur  bei  den  pannonischen  legionen  I  17  hervor,  bei  den  rheinischen 
werden  diese  klagen  allgemeiner  gehalten  I  35.  36;  ohne  an  das  oben 
erwähnte  isdem  causis  zu  erinnern,  genügt  es  an  den  fortwährenden 

kriegszustand    der   letzten  jähre    am    Rhein    zu    erinnern.  *^    Asbach 
bemerkt  in  seinem  aufsatz  über  Cornelius  Tacitus  (Raumers  histor. 

taschenbuch  1887  s.  190):  ''leider  erklärt  die  nachricht,  dasz  der  auf- 
ruhr  sich  legte,  als  nichts  erreicht  wurde,  nicht  den  Umschlag  der 
Stimmung,  aber  was  das  entscheidende  war,  läszt  sich  unschwer  er- 

raten und  wird  von  einem  Zeitgenossen  (nemlich  Vellejus  II  125)  an- 
gedeutet: die  unbedingte  ablehnung  des  imperiums  durch  Germanicus 

und  die  überaus  loyale  haltung  der  ofüciere.'  dasz  ich  dem  letztern 
moment  nicht  eine  so  entscheidende  bedeutung  beimessen  kann,  geht 

aus    ineiner   obigen    darstellung  hervor.  *^   vgl.    auch   Froitzheim   in 
diesen  jahrb.  1874  s.  201.  zwischen  dem  Dionischen  bericht  und  dem 
des  Tacitus  über  den  aufstand  wird  meist  ein  abhängigkeitsverhältnis  in 
der  weise  angenommen,  dasz  Dion  den  Tac.  vor  äugen  gehabt  oder  beide 
denselben  gewährsmann  benutzt  haben,  (die  richtigkeit  von  Binders 
beobachtung  ao.  s.  75,  dasz,  wo  Tac.  und  Dion  nicht  mehr  zusammen- 

stimmen, sich  letzterer  dem  Suetonius  nähere,  wollen  wir  hier  dahin- 
gestellt sein  lassen.)  auch  Mommsen  im  Hermes  XIII  259  hält  den 

Dionischen  bericht  im  gründe  für  denselben,  welcher  dem  Tacitus  und 
Öueton  vorlag,  den  Dion  sich  in  seinem  trocknen  Pragmatismus  zurecht- 

gelegt, und  stimmt  Weidemann  zu  'dasz  Dion  als  vollendete  thatsache 
berichtet,  was  Tacitus  darstellt  als  beabsichtigt,  und  dasz  Germanicus 
bei  Dion,  ganz  anders  als  bei  Tacitus,  eine  ziemlich  klägliche  rolle 
spielt.'  auf  die  erheblichen  abweichungen  habe  ich  aufmerksam  gemacht. 
Froitzheim  hat  in  seiner  dissertation  (Bonn  1873)  .s.  2—5  die  stellen  bei 
Tacitus   und  Dion  einander  gegenübergestellt;    die   Übereinstimmungen, 
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Dion  ist  der  beginn  des  feldzugs  lediglich  initiative  des  Germanicus, 
bei  Tacitus  erscheint  die  Verantwortung  des  feldherrn  entlastet  und 
seine  beliebtheit,  worauf  ja  alles  ankommt,  im  schönsten  lichte,  dem 

Germanicus  zu  liebe  ertragen  die  legionen '""  alle  Strapazen  und  mühen, 
der  feldzug  mit  solchen  truppen  musz  glänzend  verlaufen,  denn  ihre 
tapferkeit  entspringt  nur  dem  wünsche  zu  sühnen  was  sie  verbrochen 
(151.  II  13  reddendam  gratiam  in  acie  faterentur^  simul  perßdos  et 
ruptores  pacis  ultwni  et  gloriae  mactandos). 

Bevor  wir  jedoch  die  feldzüge  des  Germanicus  in  Deutschland 
näher  besprechen,  werfen  wir  noch  einen  blick  auf  die  rolle,  welche 
dem  beiden  der  Taciteischen  erzählung  zugewiesen  ist.  die  loyalität 
und  das  milde  freundliche  wesen  des  mannes,  der  den  empörern  mit 
nachsieht  lohnt,  werden  auf  jeder  seite  hervorgehoben,  so  dasz  der 
Zauber  seiner  persönlichkeit  den  leser  ergreifen  musz  (135  moriturum 
potius  quam  fidem  exueret;  I  34  sed  Germanicus  quanto  summae  spei 

propior,  tanto  impensius  pro  Tiberio  niti).  die  ermordung  der  cen- 
turionen  I  32,  das  blutgericht,  das  Caecinas  truppen  I  48.  49  unter 
einander  halten,  werden  vor  Germanicus  ankunft  im  lager  verlegt, 

und  auch  die  strafen,  welche  M'.  Ennius  verhängt,  kommen  nicht 
auf  Germanicus  rechnung;  der  zusatz  hono  magis  exemplo  quam  con- 
cesso  iure,  mit  welchem  Tac.  das  mutige  verhalten  des  lagerpräfecten 
begleitet,  enthält  einen  ganz  unnützen  scrupel  an  stelle  des  lobes, 
welches  Ennius  verdiente,  zwar  musz  Germanicus  zusehen,  wie  der 
legat  der  ersten  legion  durch  die  reuigen  Soldaten  strafen  vollziehen 
läszt;  aber  von  der  schuld  an  diesem  blutvergieszen  unter  seinen 
eignen  äugen  wird  er  durch  Tac.  selbst  freigesprochen  (I  44  nee 
Caesar  arcehat,  quando  nullo  ipsius  iussu  penes  eosdem  saevitia  facti 
et  invidia  erat),  als  handle  es  sich  nicht  um  den  Oberbefehlshaber  der 
armee,  sondern  um  einen  harmlosen  Zuschauer,  sophistischer  könnte 
ein  advocat  zu  gunsten  seines  angeklagten  nicht  argumentieren,  statt 
die  rebellen  zu  züchtigen  mit  der  ganzen  schärfe  der  überaus  harten 

welche  sich  finden,  sind  de'r  art,  dasz  sie  nicht  auffallen  können  bei 
zwei  autoren,  welche  in  so  verschiedenem  umfange  denselben  gegen- 

ständ behandeln  und  den  beiden  der  erzählung  in  den  Vordergrund 
zu  stellen  beflissen  sind,  über  die  thatsächlichen  Vorgänge  beim  auf- 

stand kann  es  doch  nur  e'inen  sachgeniäszen  bericht  geben,  und  den 
grundstock  desselben  finden  wir  bei  beiden  vor.  sobald  Tacitus  aber 
beginnt  die  beilegung  des  aufstandes  in  honorem  Agrippinae  zu  moti- 

vieren, weicht  Dion  ab  und  bietet  den  ursprünglichem  bericht.  Dion 
wäre  gewis  der  letzte  historiker,  der  sich  die  pathetische  Schilderung 
dieser  version  hätte  entgehen  lassen. 

="  allerdings  I  65  legiones  metu  an  contiimacia  lociim  deseruere ,  wozu 
bemerkt  werden  musz,  dasz  dies  gerade  diejenigen  legionen  sind,  welche 
den  aufstand  zuerst  begonnen  hatten  und  am  spätesten  zum  gehorsam 
gebracht  wurden;  überhaupt  gehorchen  sie  den  befehlen  nicht  [leniae 
adverstim  imperia  aures  I  65)  und  suchen  ihr  heil  in  der  flucht  (I  66). 
II  12  hält  es  Germanicus  für  nötig  sich  insgeheim  von  der  Stimmung 
der  Soldaten  zu  überzeugen,  auffällig  bleibt,  dasz  Tac.  mit  keinem 
Worte  berichtet,  welche  Wirkung  auf  die  legionen  die  zurücknähme  aller 
concessionen  im  j.  15    durch  Tiberius   hatte  (ann.  I  78.     Dion  LVII  6). 
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militärgesetze  Roms,  entschuldigt  bei  Tac.  Germanicus  die  Soldaten 
und  klagt  das  Schicksal  an  und  den  zorn  der  götter,  die  solches  Un- 

heil verursacht  (I  39  tum  fatalem  increpans  rahiem  neque  milHum 

sed  deum  ira  resurgere),  genau  so  wie  Cerialis  später  das  fatum  ver- 
antwortlich macht  {hist.  IV  72).  selbst  der  freche  bursche  Calusi- 

dius,  der,  als  Germanicus,  um  nicht  von  den  truppen  als  kaiser  aus- 

gerufen zu  werden,  sich  töten  will^'  und  nur  durch  die  uächststehenden 
abgehalten  wird  sich  die  brüst  zu  durchstoszen,  dem  feldherrn  sein 

Schwert  reicht  mit  den  worten  'dies  ist  schärfer'  (I  35),  wird  nach- 
träglich statt  gestraft  mit  den  worten  belohnt:  melius  et  amantius 

nie  qui  gladium  offerehat  (I  43). 
Wenn  diese  Schilderung  reine  Wahrheit  enthielte ,  müste  man 

Tiberius  anklagen,  dasz  er  einen  solchen  feldherrn  an  der  spitze  einer 
groszen  armee  gelassen,  offenbar  aber  wird  Germanicus  bild  hier  im 

gegensatz  zu  Drusus  gezeichnet,  hebt  Tac.  dies  auch  nicht  ausdrück- 
lich hervor,  indem  er  etwa  den  sieger  im  aufstand  der  pannonischen 

legionen  vergleicht  mit  dem  bezwinger  der  rheinischen  empörer,  so 
musz  doch  der  gegensatz  sich  jedem  aufdrängen,  der  nach  einander 
diese  capitel  liest,  wir  bemerken  zunächst,  dasz  die  erzählung  der 
beiden  rebellionen  parallel  angeordnet  ist.  nachdem  der  stand  der 

beere  kurz  erwähnt  ist  (I  16.  31),  erscheint  dort  der  hetzer  Percen- 
nius,  hier  dagegen  heiszt  es:  non  unus  liaec,  ut  Pannonicas  inter 

legiones  Percennius  .  .  sed  multa  seditionis  ora  vocesque.  dort  ver- 
hütet die  energie  des  Blaesus  ein  weiteres  Umsichgreifen  des  auf- 

standes  (I  18.  19),  hier  hat  der  legat  Caecina  die  besonnenheit  ver- 
loren (I  32  quippe  plurium  vecordia  constantiam  exemerai).  Drusus, 

der  übrigens  auch  keine  bestimmten  verhaltung&befehle  mitbekommen 
hatte  (I  24),  erhält  von  Tiberius  ein  schreiben  (I  25),  Germanicus 
musz  ein  solches  fälschen  (I  36);  als  sie  das  lager  betreten  (I  25 
postquam  vallum  introiit^  I  34:  postquam  valluminüt),  wird  jener  von 
den  legionen  empfangen :  I  24  non  laetae,  ut  adsolet,  neque  insignibus 

fulgentes,  sed  inluvie  deformi  et  vultu^  quamquam  maestitiam  imitaren- 
tur,  contumaciae  propiores,  diesem  hingegen  kommen  die  truppen 

^'  Knoke  (nachtrag  zu  dem  weiterhin  zu  erwähnenden  werke  s.  42) 
liefert  ein  merkwürdiges  kunststüek  von  Interpretation,  indem  er  sieh 
sträubt  ferrum  a  latere  diripuit  elatumque  deferebat  in  pecius  in  dem  sinne 
zu  übersetzen,  dasz  Germanicus  einen  Selbstmordversuch  angesichts  der 
Soldaten  macht,  deferre  bedeute  nur,  dasz  Germanicus,  nachdem  er 
vorher  die  waffe  aus  der  scheide  gezogen  (ßlatuvi)  und  damit  dieselbe 
in  der  richtung  nach  oben  bewegt,  nunmehr  dem  Schwert  die  entgegen- 

gesetzte bewegung  verlieh!  jedenfalls  hat  Tac.  diese  bewegung  anders 
aufgefaszt,  wie  I  43  zeigt  {cur  enim  .  .  ferrum  illud ,  quod  pectori  meo  in- 
figere  parabam,  detraxistis,  o  inprovidi  amici?);  und  ebenso  Dion  LVII  5, 
der  sehr  wohl  empfindet,  wie  feige  Germanicus  handelt;  deshalb  läszt  er 
ihn  nicht  durch  die  nächststehenden,  sondern  durch  eigne  Überlegung 
abgehalten  werden  seinen  entschlusz  zu  vollführen  (iöujv  öiroi  tö  irpaYMCt 
TTpoeXriXuöei,  äTroKTeivai  ju^v  ̂ auröv  oük  ̂ TÖ\|Lirice  h\ö.  xe  TÖWa  koI  öti 
CTacidceiv  aürouc  cöö^v  fjxTOv  fiXiricev).  auch  II  24  will  Germanicus, 
der  an  dem  unglück  der  flotte  sich  schuldig  weisz,  sich  töten. 
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entgegen,  senken  reuevoll  den  blick  zur  erde  (I  34  deiectis  in  terram 
oculis  velut  paenitentia)  und  haben  vertrauen  zu  ihm  (^quklam  prensa 
manu  eins  usw.);  dort  wird  Lentulus  angegriffen,  weil  ihn  die 
Soldaten  für  den  bösen  geist  des  Drusus  halten  (I  27),  hier  steht 
Munatius  Plancus  in  gleichem  verdacht  und  rettet  kaum  sein  leben 

(1  39);  die  forderung  (I  26),  Tiberius  solle  selbst  kommen,  wird 
(I  46)  ausführlicher  behandelt,  und  schlieszlich  ist  Drusus  trotz  aller 
strenge  im  gründe  doch  nur  durch  ein  naturereignis ,  indem  eine 
mondfinsternis  den  truppen  schrecken  einjagt,  des  aufstandes  meister 

geworden  (I  28),  Germanicus  hingegen  lediglich  durch  seine  Persön- 

lichkeit^- und  die  anhänglichkeit  der  Soldaten  an  seine  familie.  der 
unterschied  zwischen  beiden  tritt  deutlich  hervor:  derClaudier  macht 

sich  kein  gewissen  daraus  den  aufstand  blutig  niederzuwerfen  (denn 
I  29  promptum  ad  asperiora  ingcnium  Druso  erat),  der  mildgesinnte 
Germanicus  dagegen  weint  wie  die  Homerischen  beiden  sogar  als 
die  Soldaten  auf  eigne  Verantwortung  strafen  (I  49  non  medicinam 
illud  piliirimis  cum  lacrimis  sed  cladem  appellans)]  während  jener, 

w^enigstens  nach  einer  Version,  die  leichen  der  hauptanführer  vor  dem 
wall,  wo  die  verbrechen  bestraft  wurden,  liegen  läszt  (I  29),  befiehlt 

dieser  sie  zu  verbi'ennen  (I  49),  um  alle  spuren  zu  tilgen.  Germanicus 
musz  unter  allen  umständen  von  btirgerblut  frei  gehalten  werden, 

der  vom  volke  geliebte  prinz  vermag  es  nicht  über  sich  die  bundes- 
genossen  gegen  die  legionen  zu  führen  und  einen  bürgerkrieg  zu 
entflammen  (I  36  at  si  auxilia  et  socii  adversum  ahscedentes  legiones 
armarentur,  civile  bellum  suscipi),  Drusus  hingegen  hat  als  echter 
Claudier  und  söhn  eines  blutgierigen  vaters  solche  bedenken  nicht, 
vielmehr  überhaupt  seine  freude  am  blutvergieszen,  was  ihm  auch 

von  selten  des  vaters  tadel  zugezogen  haben  soll  (I  76  sanguine  ni- 
mis  gaudens;  quod  in  vidgus  formididosum  et  pater  arguisse  diceha- 

tur).^^  freilich  später  wird  erzählt,  dasz  Germanicus  doch  die  le  und 
20e  legion  gegen  die  5e  und  21e  führt,  um  die  rebellen  zu  bestrafen 

(I  45.  48);  dui'ch  diese  energie  erzielt  er  die  besten  Wirkungen,  die 
gewis  auch  nicht  ausgeblieben  wären,  wenn  er  schon  früher  das 
obere  beer  gegen  die  meuterische  untere  Rheinarmee  hätte  mar 

schieren  lassen,  aber  schon  ist  der  respect  vor  dem  feldherrn  wieder- 
hergestellt, die  aufständischen  werden  durch  die  truppen  welche  treu 

blieben  getötet,  und  Germanicus  braucht  nicht  die  Verantwortung  zu 

tragen  auch  nur  eines  bürgers  blut  vergossen  zu  haben. ^^  man  musz 
Spengel  ao.  s.  709  zustimmen:  'schöner  und  herlicher  konnte  die 

^^  auch  gewisse  Wendungen  kehren  wieder^  so  I  18  verberum  yiotas 
.  .  nudiim  corpus  exprobrantes  =  I  35  nudant  corpora  .  .  verberum  notas 
exprobrant;  I  17  verbera  et  vulnera  =  1  35  cicatrices  ex  vulneribus ,  ver- 

berum notas;  I  17  =  31  saevitia  centurionum;  I  19  =  35  modestia  [militaris). 
^^  so  auch  Dion  LVII  13,  dessen  Schilderung  vom  Charakter  des 

Drusus  in  diesem  zusammenhange,  wo  er  einer  dem  Tiberius  günstigem 
Überlieferung  folgt,  beachtung  verdient.  ^^  was  im  beere  des  Drusus 
geschah  (I  30),  muste  bei  den  truppen  des  Germanicus  erst  recht  sich 
vollziehen. 
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beilegung  des  aufstandes  gar  nicht  erfunden  werden.'  wie  die  sache 
eigentlich  sich  verhalten,  läszt  sich  nicht  ermitteln ;  erfahren  wir 
doch  nicht  einmal,  weshalb  diese  legionen  in  Xanten  noch  im  trotze 
beharren,  nachdem  sie  ihre  forderungen  durchgesetzt:  denn  für  die 
erneuerung  des  aufstandes  nach  dem  eintreffen  der  gesandtschaft 
können  sie  nicht  verantwortlich  gemacht  werden,  da  sie  nach  Tac. 
darstellung  damals  bereits  abmarschiert  waren,  die  nächstliegende 
erklärung  ist  die:  nachdem  Germanicus  durch  bewilligung  der  for- 

derungen wenigstens  so  viel  erreicht  hatte,  dasz  die  legionen  nach 
zwei  verschiedenen  lagern  sich  abführen  lieszen,  wurde  auch  die  im 
Interesse  der  disciplin  gebotene  bestrafung  derjenigen  legionen,  von 
denen  die  rebellion  ausgegangen  war  (I  45),  notwendig,  dasz  der 

feldberr  sich  mithin  endlich  seiner  pflichten  erinnerte.^' 

^^  die  Chronologie  des  aufstandes  zu  bestimmen  ist  auf  grund  der 
erzählung  des  Tac.  unmöglich,  dasz  diese  ereignisse  auf  einen  kleinen 
Zeitraum  zusammengepresst  sind  ist  klar.  Momrasen  im  Hermes  XIII  257 

urteilt:  'chronologisch  genau  lassen  diese  Vorgänge  sich  nicht  fixieren, 
doch  dürfte  nach  dem  ganzen  verlauf  der  erzählung  die  wegsendung 
der  Agrippina  und  ihres  sohnes  erst  einige  monate  nach  dem  tode  des 

Augustus  erfolgt  sein.'  zu  berücksichtigen  ist  aber,  dasz  noch  in  dem- 
selben jähr  ein  feldzug  unternommen  wird  (s.  u.),  dessen  beginn  man 

kaum  später  als  mitte  october  setzen  dürfte,  bei  welchem  ansatz  Ger- 
manicus  schon  leichtsinnig  genug  handelt.  Wietersheim  'der  feldzug 
des  Germanicus  an  der  Weser'  (abh.  der  sächs.  ges.  der  wiss.  II  434)  setzt 
richtig  den  beginn  des  aufstandes  in  die  ersten  tage  des  Septembers, 
aber  das  ende  desselben  auf  ende  September  zu  früh  an.  die  panno- 
nische  rebellion  schlug  am  26  September  um:  an  diesem  tage  gegen 
abend  begann  die  mondfinsternis  (Zech  'astron.  Untersuchungen'  in 
preisschr.  der  Jablonowskischen  ges.  1851  s.  35.  51). 

(fortsetzung  folgt.) 
Jena.       Wilhelm  Liebenam. 

(32.) ZU  CAESARS  BELLUM  GALLICUM. 

VII  74,  1  Jiis  rebus  perfectis  .  .  contra  exteriorem  hostem  per- 

fecit,  ut  ne  magna  quidem  multitudine,  si  ita  accidat,  *  eins  discessu* 
munitionum  praesidia  circumfundi  possent.  die  in  Sternchen  ein- 

geschlossenen Worte  der  Überlieferung  sind  fehlerhaft,  die  stelle 
erscheint  jedoch  geheilt,  wenn  wir  si  ita  acddat  eius  accessus, 
munitionum  usw.  schreiben,  das  Substantiv  accessus  bezieht  sich  auf 
den  exterior  hostis. 

VIII  .36,  1  qua  re  ex  compluritus  cognita  cum  intellegeret  fugato 
duce  altero  perterritos  reliquos  facile  opprimi  posse  usw.  ich  streiche 
nicht  mit  Vielhaber  perterritos,  sondern  lese  fugato  duce  altero  per - 

territo  'nachdem  der  eine  iübrer  in  seinem  groszen  schrecken  ver- 
jagt war',  derselbe  kam  nicht  wieder  zu  Drappes  ins  lager  zurück, 

wie  wir  am  ende  des  vorigen  capitels  lesen. 
Aurich.  Heinrich  Deiter. 



ERSTE  ABTEILUNG 

FUß  CLASSISCHE  PHILOLOGIE 
HERAUSGEGEBEN  VOX  ALFRED  FlECKEJSEN. 

89. 
ÜBER  DEN  nPOMHGGYC  nYP^OPOC  DES  AISCHYLOS. 

Dasz  Welckers  von  GHermann  bestrittene  behauptung,  der 
TTpo^TiGeuc  rrupKaeuc  des  Aischylos  sei  ein  satyrspiel  gewesen, 
dessen  inhalt  schon  aus  dem  titel  sich  erraten  lasse ,  also  der  TTpo- 
larjöc^c  TTupqpöpoc  davon  völlig  verschieden  sein  müsse,  wird  wohl 
jetzt  allgemein  angenommen;  dagegen  haben  die  neuern  bis  zu 
FEBrandstäter  in  den  anmerkungen  zu  seiner  von  guter  begabung 

zeugenden  epischen  dichtung  'das  fest  des  Prometheus'  (1890)  sich 
gegen  seine  meinung ,  der  Tüupqpöpoc  sei  das  erste  stück  der  Pro- 
metheus-ti'ilogie ,  entschieden  erklären  zu  müssen  geglaubt,  aber 
gestehen  wir  auch,  dasz  nicht  alle  einzelnen  aufstellungen  des  fein- 

sinnigen deuters  hellenischer  kunst  und  dichtung,  welche  das  bahn- 

brechende buch 'die  Aeschylische  trilogie  Prometheus  und  dieKabiren- 
weihe  zu  Lemnos'  vor  fast  siebzig  jähren  über  diese  trilogie  versucht 
hat,  sich  heute  noch  halten  lassen  (er  selbst  hatte  manche  in  dem  zwei 

jähre  später  erschienenen 'nachtrag'  zurückgenommen):  seine  be- 
zeichnung  des  TTpoiui'iöeuc  TTupqpöpoc  als  anfangsstück  beruhte  auf 
richtiger  beobachtung  und  ergibt  sich  von  allen  selten  als  durch 

die  Überlieferung  durchaus  gerechtfertigt,  den  entschiedensten  wider- 
sprach hat  der  geistvolle  und  vielkundige  RWestphal  im  anhange  zu 

seinen  1869  erschienenen  'prolegomena  zu  Aeschylus  tragödien'  er- 
hoben, der  für  manche  maszgebend  geworden,  mit  der  ihm  eignen 

raschen  rücksichtslosigkeit  hatte  er  über  einen  mann  von  seltenem 
Verständnis  für  griechische  dichtung  und  kunst,  die  er  im  lebendigen 

Zusammenhang  mit  religion,  bildung  und  leben  erfaszte ,  sich  hin- 

weggesetzt, einen  forscher  dessen  behandlung  immer  auf  die  'Innern 
gründe  der  dinge'  ausgieng:  gerade  diese  hatte  er  übersehen,  einer 
besonnenen,  umsichtig  die  vorgebrachten  beweise  erwägenden  prü- 

fung  sich  entzogen,  ja  die  vonWelcker  in  dem  'nachtrag'  gebrachten 
Jahrbücher  für  class.  philol.  1891  hft.  11.  47 
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höchst  bedeutenden  neuen  gründe  und  berichtigungen  ganz  unbe- 
achtet gelassen. 

Das  ohne  rücksicht  auf  die  trilogische  Zusammengehörigkeit 
gemachte  alphabetische  Verzeichnis  der  dramen  des  dichters  führt 
nach  einander  auf:  T7po)iTi6e'iJC  bec)LiuOTr|C,  TTpojuri9ei)c  7Tup9Öpoc, 
TTpoiariGeuc  Xuöjuevoc.  der  beabsichtigten  alphabetischen  Ordnung 
gemäfz  sollte  der  Xuö)Lievoc  an  zweiter  stelle  stehen;  ob  die  Umstel- 

lung auf  versehen  des  Verfassers  oder  des  abschreibers  beruht,  ver- 
schlägt nichts,  die  annähme  eines  sachlichen  grundes  dieser  folge 

scheint  ausgeschlossen,  nehmen  vpir  die  bloszen  namen  als  solche, 
so  sprechen  diese  so  entschieden  wie  möglich  fürWelekers  annähme, 
wenn  mehrere  stücke  den  namen  derselben  hauptperson  als  titel 
führen,  so  werden  sie  entweder  durch  zahlen  unterschieden,  wie  des 

Sophokles  'A6d)uac  TipÖTepoc  und  beuiepoc,  während  diese  bezeich- 
nung  gewöhnlich  auf  zwei  bearbeitungen  desselben  dramas  geht', 
oder  durch  nennung  des  ortes  wo  sie  spielen,  wie  des  Euripides 

'Iqpif  eveia  f]  ev  AüXibi  und  fi  ev  Taupoic,  'AXH^eiJUV  6  bid  VujcpTöoc 
und  6  bid  KopivOou,  oder  man  fügte  einen  andern  titel  mit  r\  hinzu, 

wie  des  Sophokles  'Aipeuc  f\  MuKrjvaToi  und  andere ,  die  unter  zwei 
verschiedenen  namen  angeführt  w^erden;  oder  endlich  gab  man  eine 
die  handlung  bezeichnende  nähere  bestimmung  in  einem  partieip 

oder  einem  beiworte,  wie  'Obucceuc  aKavOoTrXriE,  'Obucceuc  jLiaivö- 
)nevoc  und  'Obucceuc  vjjeubdtYTe^^oc,  'IttttöXutoc  KaXuTTTÖjuievoc  und 
MnTTÖXuToc  ciecpaviac,  MeXaviiTTrri  cocpri  und  MeXaviTrirri  bec)au)Tic. 
von  letzterer  art  sind  auch  die  titel  der  drei  Prometheusdramen, 

freilich  der  einzige  fall  dieser  art  bei  Aischylos,  bei  dem  sich  mehr- 

fach ein  doppelter  titel  findet,  wie  Opu^ec  ri  "€KTopoc  Xurpa,  'ApYUJ 
ri  KUUTracTr|C.  wie  bec)auuTr|C  auf  die  fesselung,  Xuöjuevoc  auf  die 
lösung  geht,  so  musz  sich  auch  rrupqjöpoc,  gleich  dem  titel  des 
satyrspiels  TtupKaeuc,  auf  die  handlung  beziehen,  abgesehen  von 
allem  übrigen  wird  man  neben  der  fesselung  und  der  lösung  nur  an 
den  grund  der  strafe,  an  den  von  Zeus  vorgeworfenen  diebstahl, 
dessen  sich  Prometheus  als  einer  den  menschen  erzeigten  wohltbat 

rühmt,  an  die  gäbe  des  feuers  denken  können,  und  diese  ist  ganz  deut- 
lich durch  TTupqpöpoc  bezeichnet,  das  im  titel  unmöglich  als  bloszer 

beiname  stehen  kann,  leider  hatte  Welcker  in  seinem  buche  ver- 
säumt der  bedeutung  des  wortes  nachzugehen,  ja  ohne  weiteres  die 

deutung  'feuerträger'  oder  'feuerbringer'  verworfen  und  es  'feuer- 
langer' mit  berufung  auf  viKriqpöpoc  gleich  qpepeviKOC  ei'klärt.  aber 

der  vergleich  trifft  nicht,  und  es  läszt  sich  keine  Zusammensetzung 
mit  (pöpoc  nachweisen,  wo  die  bedeutung  des  langens.  nehmens  sich 

'  zuweilen  liat  in  unserer  Überlieferung'  nur  e'in  stück  die  zalil- 
bezeichniinof,  während  das  andere  unter  einer  sonstigen  vorkommt,  wie 
neben  dem  Gu^cxrjc  CiKUiüvioc  des  Sophokles  ein  0uecTr]C  beÜTepoc  des- 

selben genannt  wird,  oder  es  findet  sich  neben  andern  von  der  hand- 
lung hergenommenen  namen  auch  die  Unterscheidung  erster  und 

zweiter,  wie  von  den  beiden  'IttttöXutoc  des  Euripides. 
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fände,  in  dem  'naehtrag'  s.  30  f.  34  f.  bat  er  diesen  irrtum  berich- 

tigt und  den  unumstöszlichen  beweis  geliefert,  dasz  TTupqpöpoc  'feuer- 
bringer,  feuergeber'  bezeichne,  ohne  hinzuzufügen,  dasz  sich  schon 
daraus  allein  ergibt,  der  inhalt  des  diesen  namen  führenden  dramas 
müsse  derentschlusz  gewesen  sein,  das  feuer  den  menschen  zu  geben, 
wonach  dieses  nur  das  erste  stück  der  trilogie  gewesen  sein  kann, 
was  sich  schon  an  sich  jedem  als  notwendig  herausstellt,  weil  der 

dichter  unmöglich  die  besti-afung  des  Prometheus  darstellen  konnte, 
ohne  die  schuld  dramatisch  vorzuführen,  die  eigentliche  bedeutung 

von  TTUpqpöpOC  ist  ̂ feuertragend',  aber  das  tragen  wird  hier,  wie  im 
Zeitwort  cpepeiv,  in  den  verschiedensten  beziehungen  gedacht:  es 
kann  auszer  dem  eigentlichen  tragen  das  halten,  das  bringen,  das 
darreichen  ,  das  erhalten  bedeuten,  so  finden  wir  das  tragen  und 
halten  in  bopuqpöpoc,  xavriqpöpoc,  babocpöpoc,  XajaTtabricpöpoc,  das 

geben  in  ßouXriqpöpoc ,  buupocpöpoc,  biKr|cpöpoc,  viKriqpöpoc,  övrici- 
qpöpoc,  TeX€cq)öpoc,  Kaprroqpöpoc,  Kepauvocpopoc.  auch  an  andern 
beziehungen  fehlt  es  nicht,  da  aus  allen  Verbindungen  von  qoepeiv 
mit  einem  objecte  solche  Zusammensetzungen  gebildet  werden  können, 

wie  juicOocpöpoc  von  |uic06v  qpe'peiv,  ja  diese  Zusammensetzungen 
entsprechen  bisweilen  ganz  abgeleiteten  beiwörtern,  wie  TTxepoqpÖpoc 
=  TTTepöeic,  cpaecqpöpoc  =  cpaeivöc  ist  und  unser  TTupqpöpoc  selbst 

von  dichtem  als  'feurig'  gebraucht  wird.  Prometheus  hiesz  ebenso 
TTupqpöpoc  als  geber  des  feuers  wie  Demeter  0ec)aoq)öpoc.  diesen 
namen  finden  wir  bei  Sophokles  OK.  55,  und  Welcker  hat  auch  schon 

die  stelle  dos  athenischen  Sophisten  Apollonios  angeführt:  iuj  TTpo- 
|uri0eö,  babouxe  Kai  Tiupqpöpe,  oid  cou  tö  bujpov  v^pileiai ;  in  dem- 

selben sinne  hiesz  auch  Hephaistos  so  in  Athen,  da  man  ihm  dort, 
früher  als  dem  Prometheus,  die  gäbe  des  feuers  zuschrieb  und  ihm 
an  den  Apaturien  als  dem  feuergeber  ein  preislied  sang,  so  ist  denn 

unzweifelhaft  TTupcpöpoc  'feuergeber',  qpepeiv  in  demselben  sinne  zu 
nehmen,  wie  Aischylos  in  unserm  stück  TTOpeiv  gerade  mit  beziehung 
auf  die  gäbe  des  feuers  gebraucht,  Prometheus  sagt  107  f.  övriTOic 

Ye'pa  TTOpüJV,  Hermes  944  f.  töv  eqprjiuepoic  TTOpövra  Tijadc ,  xöv 
TTupöc  nXemriv.  Aischylos  gebraucht  auch  sonst  in  unserm  stücke 
das  würdigere  TTOpeTv  statt  qpepeiv:  vgl.  617  TTÖpoic  Tr|Vöe  bujpedv, 
933  SGXov  TTÖpoi.  wenn  aber  irupqpöpoc  im  titel  des  Stückes  steht, 
so  kann  es  nur  auf  die  haupthandlung  gehen,  nicht  auf  eine  von 
Westphal  aus  der  luft  gegriffene  procession  am  schlusz  seines  end- 
Stückes,  wo  es  nach  dessen  eigner  angäbe  nicht  die  haupthandlung 
gebildet  haben  würde.  Westphal  läszt  nemlich  den  feuerbrin- 

g  e  n  d  e  n  gott  'in  der  procession  der  übrigen  götter  [er  versteht  ohne 
zweifei  alle  olympischen]  und  des  attischen  volkes  in  denKerameikos 
geleiten,  wo  er  fortan  zusammen  mit  Athena  und  Hephaistos  eine 

heilige  statte  haben  soll',  wir  kommen  später  auf  diesen  haltlosen 
gedanken  zurück;  hier  müssen  wir  darauf  bestehen,  dasz  das  von 
Westphal  ersonnene  dritte  stück  nicht  von  einer  solchen  nebenhand- 

lung  als  'Prometheus  der  feuerbringer'   hätte   bezeichnet   werden 

47* 
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können,  der  inhalt  desselben  wäre  die  herstellung  der  würde  des 
Prometheus  als  gottes,  und  diese  müste  bezeichnet  werden,  wenn  der 
titel  denen  des  becjUuuTric  und  des  \uö|uevoc  entsprechen  sollte,  aber 
ich  finde  es  an  sich  abenteuerlich,  dasz  der  Xuö)iievoc  mit  der  ent- 
fesselung  des  Prometheus  geschlossen  habe  und  auf  ihn  noch  ein 
ganzes  drama  als  eigentlicher  schlusz  gefolgt  sei,  für  das  ich  keinen 
genügenden  inhalt  finde,  nach  meiner  kenntnis  des  alten  dramas 
musz  unmittelbar  auf  die  befreiung  von  den  fesseln  die  daraus  sich 
notwendig  ergebende  Versöhnung  mit  Zeus  gefolgt  sein,  und  wie  es 
mit  Westphals  Vorstellung  seines  TTupq)öpoc  steht,  werden  wir  unten 
sehen. 

Scheint  uns  so  der  titel  des  TTpo)ari9eiJC  TTUpqpöpoc  mit  gröster 
Sicherheit  die  handlung  des  Stückes  und  dessen  stelle  in  der  trilogie 
zu  beweisen,  so  könnten  uns  nur  die  triftigsten  gründe  bestimmen 
diese  Überzeugung  aufzugeben;  solche  sind  aber,  soweit  ich  sehe, 
nicht  vorgebracht  worden,  sondern  nur  durchaus  haltlose.  Westphal 

stützt  sich  auf  das  scholion  zu  Pi'om.  94  ev  YCtp  tuj  TTupqpöpuj  TTpo- 
^ri9eT  rpeic  luupidbac  cprici  (AlcxuXoc)  bebecGai  auTÖv.  freilich  war 
es  ein  versehen,  wennWelcker  s.  31  auf  diese  stelle  hin  behauptete, 

im  Xuö)aevoc  hiesze  es,  Prometheus  leide  drei  myriaden  jähre.  West- 
phal meint,  dieser  habe  einfach  TTupqpöpuj  in  Xuo|uevuj  geändert, 

zweimal  spricht  er  sich  gegen  eine  solche  änderung  mit  scharfer  ent- 
schiedenheit  aus;  darin  müstenwir  ihm  beistimmen,  um  so  mehr  als 
Welcker  eine  solche  änderung  nicht  einmal  erwähnt,  viel  weniger 
sie  begründet  hat.  aber  wir  können  die  falsche  beziehung  des 
schol.  auf  den  Xuöjuevoc  nur  für  ein  versehen  Welckers  halten,  für 
eine  Verwechslung,  die  vielleicht  auf  einem  Schreibfehler  in  seinen 
papieren  beruhte,  dasz  dieser  früher  auf  das  versehen  hingewiesen 

worden  sei,  finden  wir  nicht,  natürlich  halten  wir  an  dem  über- 
lieferten TTupqpöpuj  fest,  das  wegzuschaffen  wir  gar  keine  veranlas- 

sung haben ,  da  wir  nicht  zugeben  können ,  diese  angäbe  mache  die 
beziehung  des  TTUpcpöpoc  auf  das  erste  stück  der  trilogie  unmöglich. 
Westphal  legt  ganz  besonderes  gewicht  auf  das  perfect  bebec9ai, 
das  er  mit  dem  aUigatwm  bei  Hyginus  astron.  II  15  in  Verbindung 
bringt,  als  ob  das  passive  particip  eigentlich  zeitliche  bedeutung 
hätte,  erinnerte  sich  denn  Westphal  nicht  der  Übersetzung  Ciceros 
aus  dem  Xuöjuevoc,  aspicite  religatum  asperis  vindumque  saxis?  wir 
möchten  damit  zunächst  eine  stelle  am  Schlüsse  der  ijTTÖ6ecic  und  in 

den  scholien  zum  anfange  des  Stückes  zusammenstellen :  icieov  bk 

OTi  Ol)  KttTd  TÖv  Koivöv  XoTOv  cv  KauKotCLu  qprici  bebecGai  töv  TTpo- 

|Lir]eea,  dXXct  irpöc  xoic  GupuuTrai'oic  juepeci  tou  'QKeavoO,  die  dirö 
Tiuv  Ttpöc  iriv  1uj  XeYO)Lievujv  (718)  e'gecxi  cujaßaXetv.  dasz  andere 
entgegengesetzt  urteilten  und  deshalb  ou  und  dXXd  auslieszen,  da- 

gegen am  Schlüsse  Kai  OUK  dXXaxoO  hinzufügten,  kommt  hierbei  gar 
nicht  in  betracht.  bemerkenswert  ist,  dasz  9r|ci  hier  nicht  von  einer 

ausdrücklichen  angäbe  steht,  sondern  von  einer  annähme  des  dich- 
ters,  die  aus  einer  gelegentlichen  äuszerung  desselben  gefolgert 
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wird,  das  perfect  geht  nicht  auf  die  zeit  des  stückes,  sondern  be- 
zieht sich  auf  die  urzeit,  in  welcher  die  fesselung  stattgefunden  haben 

soll,  kehren  wir  zum  schol.94  zurück,  so  berichtet  dieses,  Aischylos 

sage,  Prometheus  sei  drei  myriaden  jähre  lang  gefesselt  gewesen, 
dieses  setzt  aber  nicht  notwendig  voraus,  im  stücke  sei  gesagt  wor- 

den, die  drei  myriaden  seien  vorüber,  die  strafe  schon  überstanden: 
auch  hier  kann  (prjci,  wie  in  der  eben  angeführten  stelle,  auf  einem 
üchlusse  beruhen,  es  kann  daraus  gefolgert  sein,  dasz  Themis  ihrem 
söhne,  den  sie  warnen  wollte,  die  dauer  der  ihm  bestimmten  langen 

Strafzeit  weissagte,  wenn  sie  ihm  auch  nicht  die  wohl  ihr  selbst  un- 
bekannte art  der  strafe  mitteilte ,  wie  uns  die  äuszerung  des  Pro- 

metheus 95  flf.  verrät,  so  konnte  sie  doch  auf  die  unendlich  lange 
dauer  derselben  hinweisen,  möglich,  dasz  sie  von  TpiC)nvjpia  erri  zur 
andeutung  einer  ungemein  langen  zeit  sprach,  wobei  man  an  des 
Aristophanes  TpiC)nupiÖTTa\ai  erinnert  wird,  im  b€C)auüTiic  klagt 
Prometheus  94  f.  TÖv  laupieTVJ  xpovov  dGXeucuj ,  wo  )UupieTr|C  nach 
bekanntem  gebrauche  von  )aupioi  auf  eine  unendliche  zahl  von  jähren 
hindeuten  könnte,  wie  512  juupiaic  irrnuovaic  steht,  an  eine  feste 
Zeitangabe  ist  dabei  ebenso  wenig  zu  denken  wie  bei  den  dreizehn 
geschlechtern,  welche  von  lo  bis  auf  Herakles  773  gezählt  werden, 
da  dreizehn  eine  dichterische  zahl  ist.  nun  hat  Welcker  ohne  rück- 

sicht  hierauf  in  dem  'nachtrag'  s.  343  f.,  abweichend  von  seiner 
frühern  aufstellung,  die  Themis  als  die  neue  person  in  der  mittel- 
scene  des  irupqpöpoc  vermutet;  diese  könnte  sehr  wohl  jene  vom 

schol.  gemeinte  äuszerung  gethan  haben,  freilich  sind  der  halt- 
punkte zu  Vermutungen  über  die  handlung  der  drei  scenen  des 

TTupcpöpoc  keine  gegeben,  wenn  man  solche  nicht  im  vorhandenen 
becjUUUTiic ,  in  den  bruchstücken  des  Xuö)Lievoc  und  in  der  kenntnis 
des  aufbaus  der  griechischen  tragödien  findet,  so  dasz  jeder  versuch 
dieser  art  sich  bescheiden  musz  leicht  einer  falschen  fährte  zu  folgen; 

aber  wenn  die  möglichkeit,  dasz  jene  stelle  im  iTupqpöpoc  ge- 
standen habe,  nachgewiesen  ist,  so  fällt  jede  beweiskraft  dieses 

Zeugnisses,  womit  man  eine  auf  mehr  als  Vermutung  beruhende  an- 
nähme in  den  grund  bohren  möchte,  meine  Vorstellung  von  der 

handlung  des  Trupq)öpoc  stimmt  nicht  ganz  mit  der  Welckerschen 
überein;  sie  mag  hier  ihre  stelle  finden,  ohne  dasz  ich  irgend  anspruch 
erhebe  damit  die  Wahrheit  entdeckt  zu  haben,  ich  denke  mir,  zuerst 
sei  Prometheus  mit  seiner  mutter  auf  Lemnos  erschienen,  bereit  aus 

dem  Mosychlos,  nicht  aus  der  esse  des  Hephaistos,  heilige  funken 
des  feuers  in  einem  narthexstengel  aufzufangen ,  um  sie  den  men- 

schen zu  geben,  wovon  Themis,  die  weisz,  wie  schreckliche,  unend- 
lich lang  dauernde  strafen  Zeus  über  ihn  verhängen  wird,  ihn  ab- 

zuhalten sucht;  aber  die  herschsucht  und  Undankbarkeit  des  Zeus 
hat  ihn  zu  unbeugsamem  trotz  gereizt,  und  er  brennt  vor  verlangen 
den  menschen  die  kostbare  gäbe  des  feuers  zu  verschaflfen,  die  der 
tyrann  des  himmels  ihnen  vorenthalten  will,  entscheidend  ist  die 
von  der  mutter  ihm  gegebene  Versicherung,  dasz  Zeus  ihn  endlich 
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doch  befreien  musz,  weil  er  seine  geheime  Weissagung  von  der  heirat, 
die  seinen  stürz  herbeiführen  werde,  erfahren  will,  als  Themis  sich 
entfernt  hat,  treten  die  gesellen  des  Hephaistos,  die  Kabeiren,  auf, 
dann  der  mit  Prometheus  befreundete  Hephaistos,  mit  welchem 
dieser  sich  über  die  unerträgliche  herschsucht  seines  vaters  Zeus 
unterhält,  der  auch  ihn,  seinen  söhn,  so  unwürdig  behandelt  habe, 
in  der  dritten  scene  kommt  die  göttin  der  kunst  Athena,  mit  der 
Prometheus  sich  über  die  menschen  unterhält,  denen  er  jetzt  auch 

die  gäbe  des  feuers  bieten  will,  am  Schlüsse  begibt  sich  der  feuer- 
geber  zum  feuerberge,  die  mitteilung  des  feuers,  deren  folgen  für 
die  menschen  und  die  drohung  des  Zeus  fallen  zwischen  den  TTUp- 
qpöpoc  und  den  becjuijuiric,  dessen  titel  aus  diesem  stücke  selbst  (119) 
genommen  ist. 

Weiter  beruft  sich  Westphal  auf  die  'grosze  inconvenienz', 
welche  der  dichter,  hätte  sein  erstes  stück  den  feuerraub  dargestellt, 
sich  bereitet  haben  würde,  weil  das  zweite  stück  alles  in  breitester 
erzählung  hätte  wiederholen  müssen,  was  schon  als  dramatische 
handlung  im  ersten  dargestellt  gewesen,  ja  das  dramatische  talent 
des  groszen  dramatikers  erscheine  bei  der  Welckerschen  annähme  in 

einem  sehr  bedenklichen  lichte,  ''wir  haben  doch  jetzt,  dank  den 
vereinten  bemühungen  der  letzten  jähre,  den  Aischylos  besser  kennen 
gelernt,  als  dasz  wir  ihm  eine  solche  Ungeschicklichkeit  oder,  sagen 

wir  gerade  heraus,  eine  solche  geschmacklosigkeit  zutrauen  dürfen.' 
ein  solcher  Vorwurf  gegen  männer  wie  Dissen  und  Welcker,  die  mit 
feinstem  blicke  gerade  den  künstlerischen  aufbau  von  werken  der 
dichtung  und  der  beredsamkeit  verfolgten  und  die  des  Aischylos 

di'amatische  begabung  so  hoch  verehrten,  würde  abprallen,  läge  auch 
mehr  zu  gründe  als  hier,  wo  Westphal  auf  gar  nichts  thatsäcblichem 
fuszt,  vielmehr  einen  falschen  thatbestand  der  Wahrheit  unter- 

schiebt, gegen  eine  ähnliche,  aber  nicht  so  weit  gehende  behauptung 

Hermanns  hatte  sich  Welcker  in  dem  ̂ nachtrag*  s.  46  f.  gewandt 
mit  feiner  Unterscheidung  von  erzählung  und  erwähnung.  wohin 
sollte  der  dramatische  dichter  kommen,  wenn  er  sich  nicht  auf  das 
früher  dargestellte  beziehen  dürfte!  und  gerade  die  trilogische 

dichtform  darf,  ja  musz  es  mehr  thun  als  das  einzelne  drama.  Her- 
mann hatte  behauptet,  der  b€C)LiuJTric  könne  nur  das  erste  stück  sein, 

weil  er  am  anfange  so  genau  angebe,  weshalb  Zeus  den  Prometheus 
so  grausam  fesseln  lasse,  aber  die  art,  wie  der  becjuuuTric  an  den 

TTupcpÖpoc  anknüpft ,  war  durchaus  nötig ,  da  im  ersten  nur  ange- 
deutet war,  Zeus  werde  mit  schrecklichen  quälen  sich  an  ihm  rächen; 

das  wo  und  wie  war  dem  Prometheus  ganz  unbekannt,  ja  es  über- 
rascht ihn :  hier  erst  erfahren  wir,  dasz  er  im  Skythenlande  an  einen 

hohen  felsen  mit  eisernen  fesseln  von  seinem  freunde  Hephaistos, 
der  von  zwei  Schergen  begleitet  wird,  angeschmiedet  werden  soll, 
und  die  anschmiedung  wird  sehr  anschaulich  dargestellt,  von  alle 
diesem  fand  sich  im  TTupqpöpoc  nichts  erwähnt,  dasz  des  angeblichen 
Verbrechens   des  Prometheus,    seiner  wirklichen  that,    gedacht 
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■wurde,  war  hier  durchaus  nötig  und  wird  keineswegs  in  breiter  er- 
zälilung  wiederholt,  da  im  vorigen  stücke  nur  der  absieht  des 
Prometheus  gedacht  ist:  ja  die  ganze  art,  wie  Kratos  der  sache  ge- 

denkt, ist  bezeichnend  für  den  rohen  dämon  im  gegensatz  zu  dem 

trotz  seines  harten  gewerbes  mitleidigen,  selbst  unter  Zeus  leiden- 

den Hephaistos.  die  Wiederholung  'in  breitester  erzählung'  ist  eine 
reine  einbildung  Westphals.  eher  könnte  man  es  eine  Wiederholung 
nennen,  wenn  im  Xuöfievoc  nach  den  von  Cicero  übersetzten  versen 
des  eingangs  die  am  anfang  des  bec)U(JUTr|C  dargestellte  anschmiedung 
und  das  von  Hermes  angedrohte  zerfleischen  durch  den  adler  (1020 

—  24)  mit  einigen  zügen  beschrieben  wird,  aber  die  erwähnung 
beider  war  sachlich  geboten,  durfte  nicht  übergangen  werden,  kehren 
wir  zum  becjUiijTric  zurück,  so  muste  Prometheus  im  gegensatz  zu 
der  anschuldigung  und  der  Verhöhnung  des  Kratos  hervorheben, 
dasz  er  so  entsetzlich  bestraft  werde,  weil  er  den  menschen  eine 
wohlthat  erzeigt  habe,  und  es  ist  in  seiner  läge  vollständig  begründet, 
wenn  er  darauf  immer  zurückkommt  und  seiner  gewisheit  gedenkt, 
Zeus  werde  endlich  sich  zur  lösung  seiner  fesseln  genötigt  sehen, 
nm  zur  kenntnis  seines  geheimnisses  zu  gelangen,  alles,  was  er  von 
vergangenen  dingen  sagt,  wird  kurz,  aber  leidenschaftlich  erwähnt, 
nicht  um  es  zu  erzählen,  sondern  um  die  Undankbarkeit  und  grau- 
samkeit  des  Zeus  gegen  ihn  in  das  schärfste  licht  zu  setzen.  Hermann 
hatte  sogar  zum  beweise,  dasz  der  nach  Welcker  im  vorangegangenen 
TTupqpöpoc  geschilderte  feuerraub  nicht  die  hauptsache  sei,  anführen 
zu  dürfen  geglaubt,  dasz  Prometheus  auf  eine  menge  anderer  wohl- 
thaten  ein  viel  gröszeres  gewicht  zu  legen  scheine  als  auf  das  feuer. 
dieser  schein  ist  aber  ein  bloszer  wünsch  auf  der  suche  nach  gegen- 

gründen, wie  ihn  die  hitze  des  Streites  erzeugt,  nicht  wirklich  vor- 
handen. Prometheus  erwähnt  einzelne  gaben  nach  der  folge,  in  der 

er  sie  den  menschen  erzeigt,  und  so  zuletzt  das  feuer,  dessen  wert  er 
in  einem  besondern  verse  (254)  hervorhebt,  dasz  die  strafe  ihn 
wegen  des  feuerraubes  getroffen,  wird  ja  gleich  am  anfange  vielfach 

hervorgehoben  (7—11.  28  ff.  38.  82  f.  107—12).  von  allem,  was 
im  TTupcpöpoc  vorkommen  muste,  berührt  der  becjUiJUTric  nur  das, 
dessen  erwähnung  der  dichter  an  der  betreffenden  stelle  nicht  ent- 

behren konnte;  der  mutter  Themis  gedenkt  er  in  bezug  auf  den 

Titanenkampf  und  die  mitteilungen  über  lo  (209 — 224.  872  f.),  es 
wird  nicht  einmal  ausdrücklich  gesagt,  dasz  er  das,  was  er  über  sein 
eignes  Schicksal  weisz,  von  ihr  vernommen,  so  fehlt  jeder  schatten 
eines  be weises,  dasz  der  becjUUUTriC  das  erste  stück  der  trilogie  sein 
müsse,  und  ebenso  jeder  beweis,  ja  jeder  schein  eines  solchen,  im 
TTupqpöpoc  habe  etwas  dramatisch  dargestellt  werden  müssen,  was 
der  becjLiuuTriC  in  aller  breite  erzähle. 

Doch  von  Westphal  wird  der  aus  dem  TTupqoöpoc  angeführte 

vers  ciYuJv  9'  öttou  bei  küi  Xe^iuv  id  Kaipia  zu  hilfe  gerufen,  der 
augenbiick  zu  sprechen  komme  für  Prometheus  erst  nach  beendigung 

seiner  sti-afe;  deshalb  könne  dies  nicht  in  einem  stücke  gestanden 
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haben ,  das  der  strafe  vorhergehe,  das  ist  denn  doch  eine  geradezu 
ungebührliche  Verschiebung  der  Wahrheit,  ganz  überzeugend  hat 

über  den  vers  Welcker  im  'nachtrag'  s.  44  f.  gesprochen,  derselbe 
ist  sprichwörtlich,  er  kommt  (nur  infinitive  statt  der  participien) 
Cho.  580  vor;  auch  heiszt  es  Sieben  619  qpiXei  be  ciYoiv  f]  XcYeiv  td 
Kttipia.  und  Gellius  selbst,  der  unsern  vers  aus  dem  TTupqpöpoc  an- 

führt, bemerkt,  Euripides  habe  ihn  mit  geringer  änderung  in  der 

'IvuO,  wo  es  heisze ;  cif  äv  0'  ottou  bei  Kai  Xe'Yeiv  i'v'  dccpaXec.  voraus 
gieng  dort:  erriCTanai  be  TidvB',  öc'  eiiTevf)  XP^^v,  und  es  folgte 
opdv  G'  d  bei  |ue  koux  opdv  d  iix]  xpeuuv.  bei  diesem  gegensatz  des 
Schweigens  und  redens  liegt  der  nachdruck  auf  dem  schweigen,  die 
äuszerung  vom  reden  ist  nach  bekanntem  gebrauche  nur  ein  paral- 

leler gegensatz.  ähnliche  si^richwörter  vom  schweigen  hatten  die 
Römer,  und  auch  uns  fehlen  sie  nicht,  was  dem  verse  im  TTupcpöpoc 
vorangieng,  läszt  sich  nicht  bestimmen,  vielleicht  gebrauchte  Prome- 

theus ihn  in  bezug  auf  sich  selbst,  da  ja  seine  rettung  im  verschweigen 

seines  geheimnisses  lag:  vgl,  Prom.  522 — 25.  765,  auch  106  f.  in 
der  handlung  des  TTUpqpöpoc  liegt  nicht  der  geringste  grund,  das 
vorkommen  desselben  in  ihm  für  unmöglich  zu  erklären,  vielmehr 
könnte  man  annehmen,  er  habe  in  der  Unterredung  zwischen  Pro- 

metheus und  seiner  mutter  gestanden,  wenn  auch  andere  möglich- 
keiten  nicht  ausgeschlossen  sind.  Westphal  verkennt  durchaus  den 
sprichwörtlichen  gebrauch  und  dasz  der  ton  auf  dem  schweigen  ruht, 

ja  ganz  willkürlich  nimt  er  das  gegen  teil  an.  schweigen  habe  Pro- 
metheus müssen  zur  zeit  der  strafe,  dagegen  sei  die  zeit  zu  sprechen 

gewesen,  als  er  diese  überstanden,  als  ob  unter  xd  Kaipia  die  Ver- 
kündigung des  geheimnisses  verstanden  werden  könnte  und  der 

weise  Prometheus  diese  mit  einem  ganz  ungehörigen  Spruche  hätte 
einleiten  dürfen.  Westphal  geht  aber  so  weit  zu  behaupten,  das 

dritte  stück  der  trilogie,  der  wahre  irupcpöpoc,  sei  dasjenige  ge- 

wesen, wo  die  strafe  überstanden  war  und  'Prometheus  es  nunmehr 
passend  gehalten  zu  reden',  aber  von  einem  passend  halten 
kann  keine  rede  sein;  nach  seiner  befreiung  muste  der  dulder  sofort 
die  Weissagung  verraten ,  auf  die  Zeus  so  ängstlich  gespannt  war, 
da  er  seine  lösung  zur  bedingung  der  mitteilung  seines  geheimnisses 

gemacht  hatte:  174 — 78  outtot'  dneiXac  TririEac  tob'  i-^vj  |  Kttia- 
lurivucuj,  rrpiv  dv  eH  dYpiuuv  |  becjuOuv  xc^otcr)  Koivdc  ti  Tiveiv  | 

Trieb'  aiKiac  e9eXr|cr).  unter  den  rroivai  denkt  sich  Prometheus 
eine  genugthuung,  wenn  ihm  auch  die  bestimmte  weise  derselben 
nicht  vorschwebte,  die  wohl  das  eigne  erscheinen  des  Zeus  geben 
sollte,  der  lo  antwortet  er  (769)  auf  die  frage,  ob  keine  abwendung 
des  Schicksals  des  Zeus,  von  seinem  söhne  gestürzt  zu  werden,  mög- 

lich sei:  Ol)  bfira,  irpiv  ̂ t^T'  «v  ck  bec)mjiJv  XuBeic,  und  ähnlich  er- 
klärt er  dem  Hermes  (990),  er  werde  sein  geheimnis  dem  Zeus  nicht 

sagen,  irpiv  dv  xaXacSrj  becjud  Xu)aavTr|pia.  eine  der  allerseltsamsten 
Vorstellungen  ist  es,  wenn  Westphal  es  für  möglich  hält,  mit  der 

befreiung  habe  der  Xuöjuevoc  geschlossen,  die  mitteilung  des  ge- 
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heimnisses  und  die  aussöhnung  sei  erst  in  einem  folgenden  stücke 

erfolgt,  freilich  war  nur  so  seine  misdeutung  des  TTupqpöpoc  mög- 
lich, noch  am  anfange  des  Xuö|uevoc  musz  Prometheus,  obwohl 

etwas  milder  gestimmt  (KajUcpGeic  513),  dem  Hermes  erklärt  haben, 
er  werde  sein  geheimnis  so  lange  nicht  verraten ,  bis  seine  fesseln 
gelöst  seien,  was  auf  wunderbare  weise  bald  darauf  wider  den  willen 
des  Zeus  nach  der  bestimmung  des  Schicksals  erfolgt,  wie  es  Prome- 

theus von  seiner  mutier  weisz.  nicht  umsonst  hat  dieser  dem  chor 

erwidert  (516  fif.),  die  Moiren  und  die  Erinyen  seien  die  lenkerinnen 
des  Schicksals ,  unter  dem  auch  Zeus  stehe,  das  waltende  Schicksal 
hat  bestimmt,  was  Prometheus  nicht  unbekannt  war,  dasz  ein  ferner 
nachkomme  der  lo  ihn  von  den  fesseln  befreien  wird.  Herakles,  der 
befreier  der  weit  von  allen  Ungeheuern,  erscheint:  er  entsetzt  sich 
über  des  Prometheus  leiden ,  vernimt,  aus  welchem  gründe  Zeus 
ihn,  den  den  menschen  hilfreichen  gott,  so  grausam  bestrafe,  hört 
von  dem  schrecklichen  adler,  der  jeden  dritten  tag  ihn  zerfleische, 
und  als  dieser,  von  Prometheus  jammernd  gefürchtet,  wieder  heran- 

fliegt, schieszt  er  ihn  nieder,  ein  neuerer  dichter  hätte  etwa  die 
fesseln  wunderbar  abfallen  lassen,  wie  in  der  sage  die  von  Dionysos 
sich  von  selbst  lösen;  aber  Herakles  macht  sie  los,  wodurch  der 

dichter  gelegenheit  erhielt,  ein  anziehendes  gegenstück  zu  dem  an- 

schmieden durch  Hephaistos  am  anfange  des  beC)ia)Tr|C  zu  liefern.* 
dem  Herakles  musz  Prometheus  gestehen,  dasz  er  in  seinem  trotze 
gegen  den  tyrannen  zu  weit  gegangen,  und  er  nun  nicht  allein  bereit 
sei  sein  geheimnis  ihm  mitzuteilen,  sondern  auch  ihn  als  herscber 
anzuerkennen,  nur  eines  steht  der  aussöhnung  noch  entgegen,  das 
von  Hermes  feierlich  ausgesprochene  wort  des  Zeus,  seine  strafe 
werde  nicht  aufhören,  ehe  ein  gott  als  Stellvertreter  für  ihn  frei- 

willig in  den  Tartaros  gehe.  Herakles  berichtet  ihm,  dasz  ein  solcher 
nun  gefunden  sei,  da  der  zufällig  von  ihm  unheilbar  verwundete 
Cheiron  solchen  ekel  an  diesem  halben  leben  empfinde,  dasz  er  zu 
sterben  wünsche,  nach  der  befreiung  von  den  fesseln  bekränzt  sich 
Prometheus  zum  zeichen  seiner  Unterwerfung  mit  einem  weidenzweige, 
dies  scheint  aus  der  bekannten  stelle  des  Athenaios  zu  folgen,  und 

es  stimmt  mit  der  darstellung  der  sage  bei  Apollodoros.  aber  die  be- 
treffende anführung  bei  Athenaios  ist  lückenhaft:  denn  wenn  wir 

dort  lesen:  AicxuXoc  bk  ev  tlu  Xi)0|uevuj  TTpO)uri9ei  caqpoic  qprjciv 
ÖTi  erri  Tijuf]  toO  TTpo|uriOeujc  töv  cieqpavov  TrepiTiGejuev  tv]  KeqpaXrj 

dviinoiva  tou  eKeivou  beciaoO ,  küitoi  ev  tiq  eTTiTpacpoiaevr]  CcpiYT'i 
eiTTOJV ,  so  können  die  darauf  folgenden  verse  aus  der  Sphinx  doch 
unmöglich  für  die  äuszerung  des  Aischylos  im  TTpo)nri6euc  Xuö)Lt€VOC 

2  es  ist  ganz  falsch,  wenn  Pbilodemos  in  der  schrift  trepi  eüceßeiac 
den  Aischylos  sagen  läszt,  Prometheus  sei  gelöst  worden,  ÖTi  TÖ  Xö^iov 
€|urivuc6  TÖ  TTepi  Öeiiboc,  lüc  xpeüjv  dr]  töv  eE  avTr\c  YevvrjGevTa  KpeiTTUJ 
KOTacTrivai  toO  TiaTpöc,  ööev  Kai  [Geoi?]  GvriTiI)  cuvoiKiZiouciv  aÖTriv. 
seltsam  ist  es,  wie  Westphal  darin  eine  bestätiguug  seiner  ansieht 
finden  konnte. 



746      HDüntzer:  über  den  TTpo|uri9eüc  irupqpöpoc  des  Aischyloa. 

zeugen,  man  vergleiche  damit  das  unmittelbar  folgende:  CaTtqpiw  b' 
dfrXoucTepov  ifiv  aiiiav  dTrobibuuci  toO  CTeq)avo0c9ai  fijuäc,  XeYouca 

rdbe*  cu  be  Cieqpdvoic  usw.  erinnert  man  sich  dessen,  was  Welcker 
'nachtrag'  s.  63  ff.  über  willkürliche  zusätze  der  titel  bei  anführungen 
beigebracht  hat,  so  könnte  man  hier  das  ev  Ttu  Xuo)aevuJ  TTpojariöei 
für  eine  randbemerkung  halten,  die  später  an  der  stelle  des  richtigen 
€V  Trj  e7TiYpa(po|Lievr;i  CqpiYTi  iß  den  text  gedrungen,  während  dieses 
an  einer  andern  stelle,  vor  emiuv,  aufgenommen  worden;  wenigstens 
fällt  bei  dieser  annähme  jeder  anstosz  weg.  aber  wenn  auch  dieses 
Zeugnis  für  den  Xuö)a€VOC  aufgegeben  werden  müste,  immer  bleibt 
es  wahrscheinlich,  dasz  der  weidenzweig  schon  bei  Aischylos  vorkam, 
dagegen  dürfte  es  bedenklich  sein,  den  ring,  den  Prometheus  nach 
Catullus  als  extenuata  veteris  vestigiapoenae  bei  der  hochzeit  des  Peleus 
mit  der  Thetis  trägt  (als  eisern  bezeichnet  ihn  Plinius),  mit  Welcker 
ua.  dem  Aischylos  durch  blosze  Vermutung  zuzuschreiben ,  da  ein 
doppeltes  Sinnbild  der  Unterwerfung  auffallend  wäre;  selbst  wenn 

es  'mit  der  alten  fabel  verbunden'  gewesen  wäre,  was  Welcker  zu 
begründen  sucht,  würde  sich  Aischylos  mit  einem  einfachen  Sinnbild 
begnügt  haben,  wie  es  auch  Catullus  that  und  der  erzähler  der  sage. 

dasz  Prometheus  'zugleich  kränz  und  ring  anlegt',  wie  Welcker  s.  58 
annimt,  will  mir  nicht  recht  einleuchten,  wenn  ich  auch  kein  gewicht 
darauf  lege,  man  sehe  nicht,  wie  Prometheus  hier  zu  dem  ringe 
komme. 

Die  aussöhnung  kann  nur  auf  einfachste  weise  erfolgen.  Zeus 
hat  im  Olympos  gehört,  dasz  Prometheus  zur  Unterwerfung  bereit  sei, 
gerade  wie  er  nach  946  f.  seine  äuszerung  über  die  heirat,  die  ihn 
zu  gründe  richten  werde  (879  ff.),  vernommen  hatte,  wie  er  damals 

den  Hermes  zu  ihm  geschickt,  um  durch  drohungen  ihn  zur  mittei- 
lung  seines  geheimnisses  zu  nötigen,  steigt  er  jetzt  selbst  herab,  um 
dieses  zu  erfahren  und  sich  mit  Prometheus  auszusöhnen ,  und  er 

geht  auf  seinen  Vorschlag  ein,  die  Thetis  einem  sterblichen  zu  ver- 
mählen, was  der  gröste  triumph  des  freundes  der  menschen  ist.  diese 

aussöhnung  bildet  den  glücklichsten  und  ergreifendsten  gegensatz 
zu  der  die  trilogie  im  TTUpcpöpoc  beginnenden  Unterredung  zwischen 
Prometheus  und  seiner  mutter,  welche  vergeblich  ihn  von  seinem 
trotze  gegen  den  beherscher  des  Olympos  zu  bekehren  sucht,  wie  sehr 
sie  auch  selbst  dessen  tyrannei  misbilligt  und  obgleich  sie  die  be- 
stimmung  des  Schicksals  kennt,  auch  der  chor  der  jetzt  freigelassenen 
Titanen  wohnt  der  Unterredung  bei,  und  so  sind  denn  die  bisherigen 
gegner  des  Zeus  ihm  versöhnt,  wenn  schon  die  alten  hervorhoben, 
dasz  TTpO)ari9euc  irupcpöpoc  eine  göttertragödie  sei,  in  welcher  blosz 

göttliche  wesen,  kein  mensch  auftrete,  so  ist  dies  auf  die  ganze  tri- 
logie auszudehnen,  da  ist  es  denn  auch  nicht  zu  verwundern,  dasz 

der  dichter  den  Zeus  selbst  als  seiner  tyrannischen  herschaft  ent- 
sagend und  mit  dem  menschenfreunde  sich  vertragend ,  ja  selbst  in 

die  Verbindung  der  göttin  Thetis  mit  einem  sterblichen  willigend 
einführte:  hatte  er  ihn  doch  in  der  VuxoCTacia  oberhalb  der  bühne  auf 
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dem  öeoXoYeiov  erscheiuen  lassen,  wie  er  die  seelen  der  beiden 
gegner  wägt,  zur  seite  Thetis  und  Eos,  jede  für  ibren  söhn  bittend, 
dasz  der  dichter  unmöglich  den  Zeus  redend  habe  auftreten  lassen, 
kann  ich  von  einem  götterdrama  nicht  zugeben,  ja  ich  glaube,  dasz 
die  härte,  mit  welcher  von  Zeus  als  einem  übermütigen  tjrannen  in 
der  trilogie  die  rede  gewesen,  den  schönsten  dämpfer  dadurch  erhält, 
dasz  er  hier  persönlich  als  zur  milde  geneigt  und  den  menschen  nicht 
mehr  abhold  und  selbst  redend,  nachdem  er  früher  durch  Hermes 
sich  hatte  vertreten  lassen,  eingeführt  wurde,  freilich  wird  Aischylos 
später  dies  nicht  mehr  gewagt  haben,  wie  auch  kein  anderer  tragiker 
nach  Aischylos  an  dieser  götteisage  sich  versucht  hat.  in  dem  satyr- 

spiele zu  den  'Persern'  hatte  er  den  Prometheus  als  gott  des  feuers 
wohl  wegen  der  in  Athen  gefeierten  TTpO)Liii6eia  launig  eingeführt; 

die  würdige  darstellung  der  hochbedeutenden  sage  vom  menschen- 
freunde  Prometheus  folgte  erst  mehrere  jähre  später,  und  sie  war 
ein  groszes  wagnis,  das  den  strenggläubigen  austosz  erregen  mochte, 
vielleicht  auch  wegen  des  wirklichen  auftretens  des  göttervaters  auf 
der  bühne.  dasz  zu  ende  einer  trilogie,  welche  die  Okeaniden  und 
den  Okeanos  in  so  merkwürdiger  weise  durch  die  luft  fahren ,  den 
Hermes  zweimal,  wohl  in  gleicher  weise,  kommen  liesz,  das  noch 
groszartigere  herabsteigen  des  Zeus  zu  gewagt  gewesen  wäre,  möchte 
ich  nicht  glauben,  vielmehr  darin  eine  glückliche  Steigerung  des 
äuszern  glanzes  der  aufführung  erkennen. 

Doch  hören  wir,  wieWestphal  sich  den  rrupqpöpoc  gedacht  hat, 
der  unmittelbar  an  die  lösung  sich  angeschlossen  haben  müste,  die 
Versöhnung  werde  durch  die  sage  motiviert,  dasz  Zeus  sich  mit 
Thetis  habe  vermählen  wollen.  Prometheus  erteile  nach  mitteilung 

der  Weissagung,  sein  mit  Thetis  erzeugter  söhn  werde  ihn  der  her- 
schaft berauben,  ihm  den  rat,  die  göttin  dem  Peleus  zur  gattin  zu 

geben,  des  Zeus  Zustimmung  führe  auf  den  geforderten  bidboxoc 

TTÖvuov  (1026)  in  gestalt  des  Cheiron.  'es  wird  an  Cheiron  geschickt, 
der  diesen  bund  vermitteln  soll  und  der  zugleich  der  unsterbliche 
ist,  der  sich  gern  anbieten  wird  für  Prometheus  zu  sterben,  es  folgt 
nun  die  hochzeit  des  Peleus,  die  Zeus  und  die  Olympier  nebst  Cheiron 

und  Prometheus  durch  ihre  gegenwart  verberlicben.'  wie  aber  alles 
dieses  auf  der  bühne  dargestellt  werden  soll ,  durch  welche  redende 
personen,  das  sagt  Westphal  uns  nicht,  und  es  wäre  wohl  schwer  zu 
h-agen  gewesen,  wer  die  handlung  eines  verlorenen  dramas  durch 
Vermutung  herstellen  will,  musz  uns  wenigstens  die  einzelnen  scenen 
und  ihre  personen ,  die  möglicbkeit  der  aufführung  auf  der  bühne 
zeigen,  doch  Westphal  besinnt  sich  :  er  glaubt,  im  TTupqpöpOC  sei  nur 
die  absieht  jener  gottheiten  ausgesprochen  gewesen,  sich  an  der 
hochzeit  zu  beteiligen ;  statt  aber  sich  damit  zu  begnügen,  findet  er 
noch  einen  ganz  andern  abschlusz,  in  welchem  Prometheus  in  einer 
viel  bedeutungsvollem  weise  die  anerkennung  seiner  wieder  erlangten 
göttlichen  macht,  seine  volle  Versöhnung  mit  Zeus  erhalte,  aber  einer 
anerkennung  seiner  göttlichkeit  bedurfte  dieser  nicht,  auch  in  seiner 
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fürchterlichen  erniedrigung  fühlte  Prometheus  sich  als  GeÖC,  nur  die 
Versöhnung  mit  Zeus  (dpG^öc  Ktti  (piXÖTr|C  191)muste  zur  darstellung 
kommen,  auch  haben  die  götter  über  diese  anerkennung  seiner  macht 
im  cultus  der  menschen  nichts  zu  sagen ,  höchstens  könnten  sie  die 
menschen  dazu  auffordern.  Prometheus,  heiszt  es  weiter,  sei  als  Geöc 
Trup9Öpoc  durch  einsetzung  des  glänzenden  festes  der  TTpo)iri6eia 
gefeiert  worden  (diese  teilt  Welcker  viel  zweckmäsziger  dem  satyr- 

spiele zu) ;  der  attische  dichter  habe  der  ganzen  fabel  einen  abschlusz 

in  national-politischem  sinne  gegeben,  ähnlich  wie  es  in  der  Oresteia 
durch  den  cult  der  Eumeniden  geschehen  sei.  doch  soll  die  fest- 

procession  nur  angedeutet  worden  sein.  'Prometheus  selbst  wird 
als  feuerbringender  gott  [soll  er  etwa  das  feuer  auf  einer  fackel 
tragen?]  in  der  procession  der  übrigen  götter  [also  auch  wohl  des 

Zeus]  und  des  Athena-volkes  zum  Kerameikos  geleitet.'  die  ver- 
gleichung  mit  dem  Schlüsse  der  Gujuevibec  ist  wenig  angebracht: 
denn  dort  handelt  es  sich  eben  um  die  beruhigung  der  durch  spruch 
der  Athena  aufgeregten  rachegöttinnen,  die  ein  altes  heiligtum  im 
Erechtheion  hatten  (857);  diese  ehrenbezeigung  wird  von  der  hand- 
lung  selbst  als  abschlusz  gefordert,  und  die  weite  ausdehnung  macht 
eine  bestimmte  politische  beziehung  wenigstens  wahrscheinlich  (tri- 
logie  s.  450  f.) ,  während  hier  von  einer  nationalen  und  politischen 
bedeutung  keine  spur  ist ,  da  der  fackellauf  keine  solche  beziehung 
auf  das  öffentliche  leben  und  weit  entfernt  ist  dem  Prometheus  als 

ausschlieszliches  eigentum  anzugehören,  am  Schlüsse  derPrometheus- 

trilogie  wäre  die  procession  ein  arges  hors-d'oeuvre:  denn  dadurch, 
dasz  Zeus  selbst  kommt,  den  Prometheus  freundlich  anspricht  und 
in  die  Verbindung  der  Thetis  mit  einem  sterblichen  willigt,  vielleicht 
selbst  seine  gegenwart  bei  der  hochzeit  in  gemeinscbaft  mit  allen 
göttern  in  aussieht  stellt,  ist  die  vollständigste  genugthuung  gegeben 
(176  f.).  dazu  kommt,  dasz  die  TTpOjariGeia  in  der  Akademeia  nahe 
beim  Kerameikos  zu  unbedeutend  waren;  wohl  konnten  diese  in  dem 
satyrspiele  des  TrupKaeuc  launig  dargestellt  werden,  aber  unmög- 

lich der  dichter  den  ganzen  Olympos  zu  dieser  wandern  lassen,  ja  es 
wäre  dies  ein  unrecht  gegen  Hephaistos  und  Athena  gewesen,  am 
Kerameikos  befand  sich  nicht  einmal  ein  wirklicher  altar  des  Pro- 

metheus, nur  ein  fuszgestell  mit  den  angemalten  bildern  des  Pro- 
metheus, der  einen  stab  trug,  und  des  Hephaistos,  und  von  diesen 

bildern  weisz  man  nicht  einmal,  ob  sie  so  alt  waren,  alle  götter  an 
eine  stelle  wandern  zu  lassen,  wo  kein  heiligtum  war,  von  wo  man 
nur  den  fackellauf  nach  der  stadt  anstellte,  wäre  äuszerst  unschicklich 
gewesen,  auch  war  der  feuerdienst  des  Prometheus  in  Athen  gar  nicht 
so  alt  wie  der  des  Hephaistos  und  der  Athena.  in  der  schritt  vom 
Staate  der  Athener  werden  freilich  (3,4)  als  öffentliche  feste  zwischen 

den  TTavaGrivaia  und  'Hcpaicieia  auch  die  TTpo)Lir|Geia  genannt,  aber 
wenn  Herodotos  (VII  98),  wo  er  ein  beispiel  vom  fackellaufe  her^ 

nimt,  blosz  die  'Hcpaicieia  nennt,  so  müssen  diese  wichtiger  als  die 
TTpo)LiriGeia  gewesen  sein ,  deren  beschreibung  bei  Paus.  I  30,  2  sie 
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gleichfalls  unbedeutender  erscheinen  läszt.  die  frage  über  den  fackel- 
lauf zu  Athen  hat  man  dadurch  sehr  verwirrt,  dasz  man  die  nach- 

richten  von  verschiedenen  festen  durch  einander  warf,  so  wenig  ist 
die  am  Schlüsse  der  trilogie  angenommene  procession  zum  Kerameikos 
von  irgend  einer  seite  begründet. 

Werfen  wir  einen  rückblick  auf  unsere  trilogie,  so  erscheint  sie 
uns  in  einfacher  groszartigkeit,  die  auf  der  bühne  die  bedeutendste 
Wirkung  machen  muste,  groszartig  auch  durch  die  art,  wie  sie  die 
bedenkliche  sage  über  den  streit  zwischen  dem  höchsten  gotte  und 
dem  menschenfreundlichen  Titanen  zurechtlegt  und  unabhängig  von 
den  persönlichen  leidenschaften  der  götter  das  ewige  Schicksal  als 
lenker  der  weit  walten  läszt.  das  erste  stück  spielt  auf  der  feuer- 
insel  Lemnos,  am  fusze  des  Mosychlos,  die  beiden  andern  auf  wilden 
abgründen  des  Kaukasos.  der  chor  besteht  aus  den  schmieden  des 

feuergottes ,  den  Okeaniden  nebst  ihrem  vater  Okeanos ,  dessen  er- 
scheinen in  der  luft  die  Zuschauer  äuszerst  anziehen  muste,  und  den 

gewaltigen  Titanen,  neben  denen  wir  nicht  mit  Welcker  die  mutter 
Gaia  annehmen  möchten,  schon  wegen  Prom.  209  f.  in  der  ersten 
seene  des  TTupqpöpoc  finden  wir  Prometheus  mit  seiner  mutter,  im 
becjHiJUTric  Hephaistos  und  Kratos ,  nur  diese  beiden  sprechen ,  im 
Xuöjuevoc  Hermes,  die  mittelscene  führt  als  neue  person  im  ersten 
stücke  Hephaistos  ein,  im  zweiten  die  gleichfalls  an  der  grausamkeit 
der  götter  leidende  lo,  aus  deren  geschlecht  dem  dulder  der  retter 
kommen  wird,  im  dritten  Herakles,  in  den  schluszscenen  er- 

scheinen im  TTupcpöpoc  Athena,  im  b6C|ud)Tric  wieder  Hermes,  im  Xuö- 
juevoc Zeus  selbst,  zwischen  je  zwei  stücken  findet  sich  ein  längerer 

Zeitraum,  der  bedeutendste  vor  dem  zweiten,  das  an  demselben  orte  wie 
das  dritte  spielt,  das  hauptgewicht  liegt,  wie  meist  bei  der  trilogie, 
im  mittelstück,  das  schrecklich  endet,  während  von  den  beiden  andern 
stücken  das  erste  mit  groszer  Spannung  auf  das  Schicksal  des  kühnen 
menschenfreundes,  das  dritte  mit  erhebender  beruhigung  schlieszt. 
im  mittelpunkt  der  ganzen  dichtung  steht  das  Schicksal  der  lo. 

Vollständig  erhalten  ist  uns  nur  6ine  trilogie  des  Aischylos, 
von  je  zweien  das  erste  und  das  mittelstück;  die  namen  der  vier 
stücke  einer  tetralogie  kennen  wir  von  der  sage  des  Lykurgos.  für 
die  beurteilung  der  kunst  des  dichters  ist  es  von  groszer  Wichtig- 

keit, dasz  die  frage  über  die  Stellung  des  TTupcpöpoc  in  der  Prome- 
theus-trilogie  fest  entschieden  werde,  und  wir  glauben,  dasz  dies 
gegen  die  in  neuerer  zeit  überwiegende  ansieht  mit  voller  Sicherheit 

geschehen  kann,  wogegen  wir  uns  bescheiden  müssen  das  dazu  ge- 
hörende satyrspiel  nicht  zu  kennen,  noch  Hermann  glaubte  nicht 

an  eine  trilogie  der  Prometheus-sage,  er  hielt  die  beiden  stücke  der 
fesselung  und  der  lösung  für  ein  ganzes,  auch  Goethe,  der  zu  dem 

bec)uOL)Tr|C  ein  zweites  stück  ersann,  wie  auch  zu  den  "^iKCTibec,  wo- 
rüber ich  eben  in  meiner  Schrift  'zur  Goetheforschung'  gehandelt 

habe,  zu  einer  dramatischen  dilogie  scheinen  die  Griechen,  bei  denen 
der  name  gar  nicht  vorkommt,  sich  nicht  verirrt  zu  haben,  wie  nahe 
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auch  der  gedanke  liegen  mochte;  als  sie  die  form  der  trilogie  auf- 
gaben, dichteten  sie  nur  einzelne  für  sich  bestehende  stücke,  wenn 

auch  an  demselben  tage  drei  tragödien  desselben  dichters  gegeben 
wurden,  nach  Aischylos  weitete  noch  Philokles  den  Tripeuc  des 
Sophokles  zu  einer  trilogie  TTavbiovic  aus.  wie  es  sich  mit  des 
Meletos,  des  anklägers  von  Sokrates,  Oibmobeia  verhalten  habe, 
wissen  wir  nicht. 

KÖLN.   Heinrich  Düntzer. 

90. 
ZU  DEMOSTHENES  FRIEDENSREDE. 

§  24  heiszt  es:  Tipöc  be  Touc  Gpaceuuc  oxioOv  oiO|uevouc  utto- 
lueTvai  beiv  Kai  juf)  Trpoopuu)uevouc  töv  TröXejuov  CKeTva  ßouXo)uai 
XoficacOai.  diese  worte  sind  bisher  ziemlich  allgemein,  wie  es 

scheint,  unrichtig  verstanden  worden.  Westermann-Rosenbergs  an- 
merkung  lautet;  «rrpöc  touc  — ,  adversus  eos  qui,  denen  gegenüber, 
welche  usw.»,  und  ähnliches  steht  in  allen  mir  zugänglichen  er- 

klärenden ausgaben  und  auch  in  Barans  schulcommentar.  damit 

stimmen  die  Wörterbücher  überein.  Passow^  sagt:  «XoYi^ecöai  Ti 
TTpöc  Tiva,  einem  etwas  zu  überlegen  geben,  seiner  erwägung  anheim- 

geben. Dem.  p.  63,  12»  (das  ist  eben  unsere  stelle),  und  Jacobitz  und 

Seiler^:  «Ti  Trpöc  Tiva  jemandem  zu  überlegen  geben.  Dem.»  beide 
Wörterbücher  wissen  diese  bedeutung  natürlich  nur  mit  dieser  einen 

stelle  zu  feelegen,  und  Stephanus  Sprachschatz,  der  diese  nicht  an- 
führt, weisz  auch  nichts  von  einer  so  seltsamen  und  geradezu  unmög- 
lichen bedeutung  des  wertes  XoTi2!ec9ai.  die  worte  sind  folgender- 

maszen  zu  erklären.  Ttpöc  be  ist  adverbial  und  bedeutet  'auszerdem 
aber',  wie  an  zahllosen  andern  stellen,  und  touc  oio)Lievouc  XoYi- 
cacöai  ist  ein  von  ßouXo|uai  abhängiger  acc.  c.  inf.  die  genaue 

Übersetzung  lautet  demnach:  'auszerdem  aber  wünsche  ich,  dasz  die- 
jenigen, die  da  meinen,  man  müsse  alles  mögliche  mutig  ertragen, 

und  die  den  krieg  nicht  voraussehen,  jenes  bedenken.'  natürlich 
kann  man  dafür  auch  sagen  'ich  gebe  ihnen  jenes  zu  bedenken', 
nimmermehr  aber  bedeutet  XoYiCecGai  'zu  bedenken  geben'  —  das 
kann  man  nur  durch  ßouXo)aai  Tiva  XoYi2!ec9ai  ausdrücken  —  und 
die  Verbindung  XofiZ^ecGai  ti  Ttpöc  Tiva  würde,  wenn  sie  ja  irgendwo 
vorkommen  sollte,  einen  ganz  andern  sinn  haben. 

Friedrich  Jacobs,  der  bekanntlich  in  seiner  Übersetzung  der 
Staatsreden  des  Demosthenes  (Leipzig  1805)  seiner  Vaterlandsliebe 
ein  herliches  denkmal  gesetzt  hat,  gibt  die  worte  s.  321  so  wieder: 

'denjenigen  aber,  die  verlangen,  dasz  wir  uns  gegen  alle  übel  mit 
kühnheit  waffnen  sollen,  ohne  weiter  an  die  folgen  des  krieges  zu 

denken,  will  ich  folgendes  zu  überlegen  geben'  und  ebenso  mit  eini- 
gen unwesentlichen  änderungen  in  der  zweiten  'durchaus  umge- 

arbeiteten' aufläge  (ebd.  1833)  s.  251.    das  ist  ziemlich  frei  über- 
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setzt,  und  da  das  Trpöc  be  bei  ihm  nicht  zu  seinem  rechte  kommt, 

läszt  sich  nicht  entscheiden,  ob  er  die  griechischen  worte  richtig  auf- 
gefaszt  hat.  der  einzige,  von  dem  man  dies  sagen  kann,  ist  meines 

Wissens  der  ungenannte  philologe,  der  'Deraosthenes  werke,  grie- 
chisch und  deutsch  mit  kritischen  und  erklärenden  anmerkungen' 

1842  ff.  bei  Engelmann  in  Leipzig  herausgegeben  hat.  er  übersetzt 

(bd.II  s.  71):  'überdies  will  ich  denen,  welche  meinen,  dasz  wir  uns 
allem  dreist  unterziehen  müssen,  und  dabei  nicht  an  den  krieg  den- 

ken, dieses  zu  bedenken  geben',  er  verschmäht  es  aber  in  den  an- 
merkungen darüber  zu  sprechen. 

Diese  Demosthenes-stelle,  die  so  viele  erklärer  irre  geführt  hat, 
während  doch  die  richtige  deutung  ziemlich  nahe  zu  liegen  scheint, 
hat  mich  lebhaft  an  die  verse  des  Lucretius  II  1010 — 1012  erinnert, 
die  auch  in  schalkhafter  weise  alle  hgg.  von  Pius  Bononiensis(1511) 
bis  JBernays  (1852)  geteuscht  haben,  während  auch  hier  die  richtige 
auffassung  scheinbar  nahe  liegt,  vor  Lachmann  haben  nur  zwei 
Philologen,  HWeil  und  EOppenrieder,  beide  1847,  die  verse  richtig 
erklärt,  nach  Lachmann  zuerst  der  philosoph  Hermann  Lotze  1852. 
ich  habe  die  sache  im  Philol.  XXVI  (1867)  326  dargelegt. 
Dresden.  Friedrich  Polle, 

91. 

ZU  EUSEBIOS  nPOnAPACKeYH  EYArreAlKH. 

Eusebios  in  der  rrpoTrapacKeuf)  euaYT-  ̂   20,  3  gibt  aus  der 

YOriTiuv  qpuupd  des  Oinomaos  den  bericht  über  die  vergeblichen  ver- 
suche der  Herakleiden,  sich  der  herschaft  über  die  Peloponnesos  zu 

bemächtigen:  Temenos  in  richtiger  auffassung  der  von  Apollon  be- 
zeichneten 'wasserenge'  —  fährt  er  fort  —  rjei  Kttia  Triv  GdXaccav, 

böEav  €)UTronicac  öti  Kaid  yriv  eicioi,  Kai  juecov  cTpaTOTrebeuexai 

Naudiou  KaiTurraiou*  Kai  biaKovtiZ^ei  Kdpvov  ittttöttiv  <t>u- 
Xdvbpou  TÖv  AitujXöv  usw.  zunächst  ist  die  bezeichnung  des 
Karnos  als  ittttÖtvic  falsch:  bei  Pausanias  III  13,  4  heiszt  er 

'AKapvdv  iLidvTic  und  luavTeuöjuevoc  eE  "AttöXXujvoc-  schol. 
Theokr.  5,  83  Kdpvoc  |udvTic  tuv  eiTtexo  toic  'HpaKXeibaic  und 
Kdpvou  )LidvTeiJUC,  öc  e'xpnccToTc'HpaKXeibaic'  schol. Kallim.  2,71 
Kdpvou  Tou  judvTeuJC'  und  auch  Eusebios  (Oinomaos)  nennt  ihn 
ao.  wenige  zeilen  später  einen  Geioc  aYT^^OC  (vgl.  §  5  ä^^e- 
Xoc)  und  läszt  ihn  von  Apollon  selbst  als  dYT^^oc  fi)ueTepoc 
bezeichnet  werden,  aber  auch  Phylandros  als  vater  des  Karnos  ist 

sonst  nirgends  bezeugt;  Praxilla  im  schol.  Theokr.  ao.  ==  fr.  7  Bergk 
PLG.  III^  s.  568  nennt  den  Karnos  einen  söhn  des  Zeus  und  der 
Europe,  und  damit  stimmt  Hesychiosu.  KapveToc  überein,  vgl.  auch 
Paus,  ni  13,5.  endlich  wird  sonst  nirgends  Temenos  als  mörder  des 
Karnos  bezeichnet,  den  richtigen  weg  zur  Verbesserung  zeigt  Paus. 

III  13,  3  TOÖTOV  Tdp  TÖV  Kdpvov  dTTOKieivavTOC  'Ittttötou 
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ToO  OuXavTOC  eveirecev  ec  t6  cTparÖTrebov  .  .  )ar|Vi)Lia  'AttöX- 
Xuuvoc,  ferner  schol.  Theokr.  ao.  övTiva  (Kdpvov)  €ic  TÜuv  'Hpa- 
KXeibujv,  'iTTTTÖTric  TOÖvo)Lia,  Xö-fX»;)  ßctXuuv  dire'KTeive.  Etym.M. 
61,  52  ö  'Ittttötvic  bid  töv  Kdpviboc  (nebenform  für  Kdpvou) 
G^VttTOV  UTTÖ  Tujv  'HpttKXeibujv  eKßXriGeic  Apollod.  118, 3  nennt 
zwar  nicht  den  namen  des  sehers,  wohl  aber  gleichfalls  den  Hip- 

potes  als  mörder. '  es  kann  daher  nicht  zweifelhaft  sein,  dasz  wir 
an  obiger  stelle  des  Eusebios  zu  schreiben  haben  Kai  biaKOVTiZ^ei 

Kdpvov  'liTTrÖTric  OuXdvbpou  oder  OuXavTOC  nach  der  oben 
citierten  stelle  des  Pausanias:  vgl.  ebd.  II  4,3  'AXriiriC  'IttttÖtou  toO 
<t>iiXavTOC  und  IX  40,  6,  wo  gleichfalls  Phylas  als  vater  des  Hippotes 

genannt  wird.' Wenn  es  in  obiger  stelle  von  Temenos  heiszt  |uecov  cxpaio- 
Trebeueiai  N audio u  Kai  Tuiraiou,  so  fühlt  man  sich  versucht 

für  das  meines  wissens  nirgends  bezeugte  Naudiou  zu  lesen  Nau- 
TrdKTOU,  besonders  da  nach  Apollodoros  ao.  die  ermordung  des 
Karnos  in  Naupaktos  geschah;  freilich  müste  man  dann  unter 
Turraiov  einen  andern  ort  als  das  von  Paus.  V  6,  7  erwähnte,  in 
Elis  befindliche  gebirge  verstehen,  auch  in  den  folgenden  worten 

des  Eusebios  Ktti  eireibfi  cuveKupHce  vöcoc  irXricia  Kai  dTte'Gavev 
"ApiCTÖbriiuoc,  TrdXiv  eTtavexuupouv  usw.  scheint  mir  nXricia  ver- 

derbt: entweder  steckt  darin  ein  dativ  (der  sinn  würde  ungefähr  ver- 
langen tri  CTpaxia  oder  toj  uXriGei)  oder  ein  adjectivum  (=  beivri). 

§  5  nennt  Eusebios  die  krankheit  eine  'OjuripiKri  vöcoc. 

*    im  sehol.  Kallim.  2,   71    tritt    an   stelle  des  Hippotes  dessen  söhn 
Aletes.         '^  [0i)\ac  =  4>üXavbpoc  ein  hübsches  addendum  zu  dem  auf- 
satze  von  OCrusius  oben  s.  385  ff.  über  vollnamen  und  kosenamen,  der- 

gleichen addenda  sich  mit  der  zeit  noch  sehr  viele  finden  werden.    A.  F.] 
Dresden.  Otto  Höfbr. 

92. 

ZU  EUANTHES  BEI  ATHENAIOS. 

Bei  Athenaios  296*=  findet  sich  folgendes  bruchstück  deshymnos 

des  Euanthes  auf  Glaukos  in  prosa  aufgelöst:  GüdvOrjC  b'  6  eTTOiroiöc 
ev  TU)  elc  TÖV  fXaÖKOV  v}xvw  TToceibOuvoc  aÜTÖv  (fXauKOv)  uiöv 

eivai  Kai  vdiboc  vu|uqpric,  jUiyrivai  t€  'Apidbvr)  ev  Aia  Trj  vricuj 
epacGevTa,  ötc  uttö  Öriceuuc  KttTeXeicpÖTi.  dieses  bruchstück  läszt 
sich  wieder  in  das  metrum  zurückführen: 

TToceibduJvoc 

vrjidboc  0'  uiöc  vujLiqpric,  ejuiYri  b'  'Apidbvri 
ev  Air]  vricuj,  ÖTe  <Koupriv>  KdXXiTie  Griceuc, 

wobei  TToceibduuvoc  und  vriidboc  als  epische  formen  für  TToceibujvoc 
und   vaiboc   wiederhergestellt,    KOÖpT^v   hinzugefügt   und  KdXXiire 
Griceuc  für  das  unpoetische  uttö  Orjceuuc  KaTcXeiqpGri  geschrieben  ist. 
Leipzig.  Eugen  Dittrich. 
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93. 
RANDBEMERKUNGEN  ZU  XENOPHONS  ANABASIS. 

In  der  merkwürdigen ,  von  unsern  heutigen  historikern  noch 
immer  wohl  zu  beachtenden  schrift  des  Lukianos  über  art  und  methode 

der  geschichtschreibung  (ttijuc  bei  iCTOpiav  cuYTP«<peiv)  findet  sich 
am  ende  von  c.  23  Xenophon  unter  denjenigen  Schriftstellern  ange- 

führt, welche  ohne  eiuleitung  sogleich  m  medias  res  gehen  und  bei 
welchen  die  erzählung  selbst  die  stelle  des  eingangs  vertrete,  ohne 
dasz  die  menge  der  leser  sich  dessen  bewust  werde,  es  kann  in  der 
that  nichts  einfacheres  und  schmuckloseres  geben  als  diesen  eingang 

zur  anabasis ' :  und  doch  bietet  er  uns  in  seiner  ungekünstelten  natür- 
lichkeit  eine  exposition,  wie  sie  kaum  zweckmäsziger  gedacht  werden 
kann,  die  Verhältnisse  am  Perserhofe,  der  verletzte  ehrgeiz  des 
Kyros ,  die  tücke  des  Tissaphernes,  der  aufkeimende  plan  zu  dem 

hochverräterischen  unternehmen,  die  samlung  der  söldnei'scharen, 
der  aufbruch  von  Sardeis,  die  ersten  erlebnisse  auf  dem  Vormarsch 
—  dieses  alles  wird  uns  rein  sachlich  mit  einer  solchen  Schlichtheit 
erzählt,  dasz  sie  selbst  schülern  beim  ersten  lesen  auffällt  und  sogar 
vorwitzige  bemerkungen  hervorrufen  mag.  und  doch  ist  eben  diese 
echte,  ungeschminkte  prosa  von  einem  unnachahmlichen  reiz,  der 
augenblicklich  verloren  gienge,  wenn  man,  von  modernen  stilgelüsten 
verführt,  sich  auf  eine  umschreibende  oder  verschönernde  Übersetzung 
einlassen  wollte,  wie  sie  zum  schaden  des  Wortverständnisses  jetzt 

bei  Jüngern  lehrern  beliebt  zu  werden  scheint.  —  Ähnlich  wie  mit 
der  einleitung  zur  anabasis  steht  es  mit  ihrem  schlusz:  denn  beide 
glänzen  so  zu  sagen  durch  ihre  abwesenheit.  nach  einem  letzten  ge- 

lungenen Überfall  gegen  den  Perser  Asidates  kehrt  Xeno^Dhon  mit 
seinen  leuten  nach  Pergamon  zurück;  man  spendet  ihm  einen  reich- 

lichen anteil  an  der  beute,  so  dasz  er  schlieszlich  wohl  Ursache  hat 

die  bisher  geübte  uneigennützigkeit  nicht  zu  bereuen,  'in  diesem 
augenblick  fand  sich  der  Spartaner  Thibron  ein,  der  das  beer  über- 

nahm und  im  verein  mit  dem  übx'igen  Griechenheer  den  krieg  gegen 
Tissaphernes  und  Phai-nabazos  fortsetzte.'  punctum,  was  würde 
unser  heutiges  publicum  zu  einem  so  ungebildeten  schriftsteiler 
sagen,  der  nicht  einmal  eine  wohlabgerundete  schluszperiode  zu 
schaffen  im  stände  wäre? 

Um  nun  aber  auf  den  eingang  des  buches,  das  trotz  alledem  im 
altertum  wie  in  der  neuzeit  bei  alt  und  jung  unzählige  dankbare 

leser  gefunden  hat,  zurückzukommen,  so  bietet  sich  noch  immer  ge- 
legenheit  einzelne  bemerkungen,  seien  sie  nun  sprachlicher,  geogra- 

*  diese  (iqpe\€iu  oder  onTXÖTJic  des  anfangs  der  anabasis  wird  auch 
von  den  griechisclien  rhetoren  mehrfach  hervorgehoben,  zb.  von  Ailios 

Aristeides  uepi  <icp6\oöc  Xö^ou  bei  Spengel  rh.  gr,  II  s.  541,  12  ft'.,  von 
Demetrios  trepi  Ipiuriveiac  ebd.  III  s.  265,  7  ff.    vgl.  La.  Diogenes  II  6,  13. 

JalirbUclier  für  cla>s.  pliilol.   1891  hit.  11.  48 
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phischer  oder  litterargeschichtlicher  natur,  daran  zu  knüpfen,  so 
zb.  mag  hier  gestattet  sein,  zu  den  I  2,  7  über  Kelainai  in  Phrygien 
gemachten  angaben  Xenophons  an  die  meines  wissens  von  keinem 

herausgeber^  angeführte  stelle  bei  Livius  XXXVIII  13  zu  erinnern, 
wo  von  dem  feldzuge  des  Cn.  Manlius  Vulso  im  j.  189  im  verfolg 
des  syrischen  krieges  die  rede  ist:  consul .  .  nihil  via  degressus  ad  An- 
tiochiam  super  Maeandrum  posiiit  castra.  Jiuius  amnis  fontes  Celaenis 
oriuntur  .  .  Celaenae  urbs  caput  quondam  Plirygiae  fiiit;  migratum 
inde  haud  procid  veteribus  Celaenis  novaeque  urhi  Apameae  nomen 
inditum  . .  et  Marsyas  amnis,  haud  procid  a  Maeandri  fontihus  oriens, 

in  Maeandrum  cadit  famaque  ita  tenet,  Celaenis  Marsyan  cum  Apol- 
line tihiarum  cantu  certasse.  Maeander  ex  arce  summa  Celaenarum 

ortus,  media  urhe  decurrens,  per  Caras  primum,  deinde  lonas  in 
sinum  maris  editur.  Livius  wird  seine  angaben  wohl  aus  einer  ver- 

lorenen stelle  des  Polybios  (XXII  17  —  20)  entlehnt  haben,  der 
consul  Manlius  schneidet  auf  seinem  weitern,  nordwärts  gerichteten 
zuge  von  Pamphylien  nach  Gallograecia  (Liv.  ebd.  c.  15)  die  nach 
Osten  gewendete  linie  desKyros;  weshalb  denn  auch  auszer  Kelainai 
kein  weiterer  ort  aus  Xenophons  anabasis  dort  erwähnt  wird. 

12,  11  Kaücipoi)  Tiebiov,  ttöXiv  oiKOU)aevriv.  dasz  diese 
ortsbezeichnung  ihren  namen  von  einer  fluszniederung  entlehnt, 
kann  den  bewohnern  einer  stadt  (Hamburg)  nicht  auffallen,  welche 
auszer  der  strasze  'Teilfeld'  die  heute  stark  bevölkerten  vororte 

'Hohenfelde,  Borgfelde,  Langenfelde'in  ihrer  nächsten  nachbarschaft 
aufzuweisen  hat;  aber  in  dem  flusznamen  selbst  musz  ein  fehler 
stecken:  denn  wir  wissen  nur  von  einem  Kaystros  in  Lydien,  der 
auf  den  westlichen  abhängen  des  Tmolos  entspringt  und  dessen 
fluszthal  auch  bei  Xen.  Kyrup.  II  1,  5  als  Kaücxpou  Trebiov  und 

ebenso  bei  Strabon  (IX  440 ae.  tujv  TpaWeiuv  bie'xouca  KOJiuri  ipid- 
Kovia  ctabiouc  ü=rrep  rfic  TröXeuuc  etri  Kaücxpou  Trebiov)  er- 

wähnt wird.  Mannert  ua.  haben  deshalb  Kecxpou  rrebiov  vor- 
geschlagen; allein  der  Kestros  flieszt  weit  südlich  in  Pamphylien 

und  ergieszt  sich  östlich  von  Attaleia  bei  Perge  ins  meer.  man 
würde  also  nur  einen  unpassenden  flusznamen  mit  einem  andern 

gleich  ungeeigneten  vertauscht  haben,  die  beste  lesart  wäre  jeden- 
falls ein  dem  dortigen  binnenflusse,  der  heute  Akhar  Su  beiszt  und 

die  beiden  kleinen  landseen  durchflieszt,  entlehnter  Ortsname.  —  Im 
übrigen  mag  hier  hinsichtlich  der  Verbindung  von  irebiov  mit  flusz- 

namen an  Arrianos  anab.  V  6,  4  erinnert  werden,  wo  es  von  der 
mündung  des  Indes  heiszt:  Ktti  ecxi  Trebiov  f)  TToWr]  aüxfjc  Kai  xoOxo 
.  .  CK  xüuv  TTOxajuuJv  TTpocKexaic|uevov.  eivai  Yctp  ouv  Kai  xfic  dXXric 
XUJpac  öca  Tiebia  ou  TrpöcLu  GaXdccric  xct  TToXXd  xujv  TTOxaiuaiv 

TTop'  eKdcxoic  TTOiriinaxa,  ujcxe  Kai  xfic  x^upac  xrjv  eTTuuvu|Liiav  xoic 
TTOxajaoic  eK  TiaXaioO  TtpocKeicGai,  KaGdTiep  "€pjuou  xe  xi  Trebiov 

2  ich  sehe  nachträglich,  dasz  schon  KWKrüger  in  seiner  altern  aus- 
gäbe mit  lat.  cominentar  [Halle  1826)  auf  Livius  verweist. 
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XeYec9ai .  .  Kai  aXXo  KaOcrpou  nebiov  Aubiov  .  .  küi  K a i k o u 
ctXXo  ev  Mucia  usw.  aus  Strabon  XV  691  erfahren  wir,  dasz  Arrian 
diese  stelle  dem  admiral  Nearchos  entlehnt  hat:  Neapxoc  be  Trepi 
xfic  EK  Tujv  TTOTaiauJv  eTTixofic  TTapabeiTinaTa  qpepei  xd  Toiauia,  öxi 

Ktti  TÖ  "€p,uou  KOI  Kaücxpou  Trebiov  Kai  Maidvbpou  Kai  KdiKOu 
TTapaTiXriciujc  ei'prixai.  bei  Xenophon  selbst  finden  sich  gegen  ende 
unserer  schrift  (VII  8,  7)  zwei  andere  niederungen,  darunter  eine 
nach  einem  flusz  benannte,  erwähnt:  dcpiKVoOvxai  eixa  napd  GdXax- 
xav  TTopeuö)uevoi  xfjc  Muciac  eic  0  ri  ß  ii  c  ix  e  b  i  o  v.  evxeOöev  . .  eic 
KaiKOu  TTcbiov  eX0övx€C  TTepTttMOV  KaxaXaiaßdvouci xfic  Muciac. 

I  ■l,  4  ae.  im  be  xoTc  xeixeciv  djuqpoxepoic  ecpeicxrjKecav 
TTuXai.  zu  dieser  stelle  verweist  Krüger  auf  Diod.  Sic.  XIV  20 
dvujKobö)LiriVXO,  wobei  nur  zu  bemerken  ist,  dasz  diese  stelle  sich 
auf  die  bei  Xen.  anab.  I  2,  21  im  vorübergehen  erwähnten  Tauros- 

pässe bezieht,  welche  Diodor  im  anschlusz  an  den  von  ihm  aus- 
geschriebenen Ephoros  von  Kyme  ausführlich  schildert,  obwohl  sie 

für  den  zug  des  Kyros,  da  sie  unverteidigt  blieben,  keinerlei  bedeu- 

tung  haben.  ̂   zu  unserer  stelle  lautet  die  parallele  (Diod.  XIV  21) 

folgendermaszen:  6  b' dvd  juecov  xörroc  xiliv  öpujv  .  .  TiavxeXÜJC 
xexeixicjuevoc  Kai  TxuXac  e'xujveic  cxevöv  cuTKXeio)Lievac. 
dagegen  passt  das  fernere  Krügersche  citat  aus  Herod.  I  180 ,  wo 
von  den  mauern  Babylons  die  rede  ist,  vortrefflich:  ev  xrj  aijuacirj 

xr]  Trapd  xöv  TTOxa)Liöv  TxuXibec  errncav  ebenso  von  den  ver- 
schluszthoren  des  passes  von  Thermopylai  ebd.  VII  176  xö  TtaXaiöv 

rrijXai  eirficav.  man  übersetze  also:  'an  beiden  mauern  waren 
thore  angebracht.' 

Die  erwähnung  Diodors  veranlaszt  mich  zu  einigen  werten  über 
das  Verhältnis  von  Diodors  kurzem  bericht  über  den  feldzug  der 

zehntausend  (XIV  19 — 31)  zu  Xenophons  ausführlicher  darstellung. 
oöenbar  hat  Diodor  die  anabasis  gar  nicht  gekannt  oder  doch  zu  be- 

nutzen verschmäht,  weil  er  sich  wohl  durchgehends  in  den  büchern 
X  bis  XV,  welche  den  peloponnesischen  krieg  mit  seinen  ausläufern 
umfassen,  an  Ephoros  anschlosz;  nur  so  ist  es  erklärlich,  wie  er  von 
dem  zuge  der  zehntausend  erzählen  konnte,  ohne  auch  nur  mit 
feinem  worte  den  haupthelden  desselben ,  Xenophon,  zu  nennen, 
während  der  doch  sehr  bescheiden  zurücktretende  Cheirisophos  zum 
führer  des  ganzen  erhoben  wird  (XIV  27).  was  wir  aus  dem  auszug 
bei  Diodor  neues  erfahren,  betrifft  eigentlich  nur  nebensachen.  so 
nennt  er  zb.  den  spartanischen  nauarchen,  der  dem  Kyros  25  schiffe 
zuführt,  mit  namen  Samos  (c  19),  während  derselbe  bei  Xenophon 
(I  4,  2)  Pytbagoras  heiszt  und  35  schiffe  unter  sich  hat;  der  persische 

^  eben  dieser  Tauros-pass  spielt  auch  —  worauf  dr.  HKöstlin  mich 
aufmerksam  macht  —  in  dem  bürgerkriege  zwischen  Pescemiius  Niger 
und  Septimius  Severus  eine  rolle;  ersterer  hatte  ihn  künstlich  noch 
stärker  befestigen  lassen,  aber  das  nach  einem  unwetter  herabstürzende 
gebirgswasser  vernichtete  das  werk  der  menschen  und  öffnete  dem  gegner 
die  thore:  Herodianos  III  3,  7. 

48* 
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admiral  heiszt  bei  beiden  Schriftstellern  Tamos  (nach  Diod.  c.  19  aus 
Memphis)  und  hat  bei  Diodor  50,  bei  Xen.  nur  25  trieren  unter 
sich/  bei  Diodor  (c.  20)  findet  sich  die  bei  Xenophon  fehlende  an- 

gäbe, dasz  der  Kilikerkönig  Syennesis  zwei  söhne  gehabt  habe,  von 
denen  er  in  echt  orientalischem  doppelspiel  nach  geschlossenem  bunde 
mit  Kyros  den  einen  mit  truppen  zu  diesem  habe  stoszen  lassen, 

während  er  gleichzeitig  den  andern  mit  einer  vis  maior  vorschützen- 
den aufklärung  zu  Artaxerxes  gesandt  habe ,  um  sich  für  alle  fälle 

den  rücken  zu  decken.  Diodor  (c.  21)  berichtet  ferner,  dasz  Cheiri- 
sophos  mit  seinen  800  Spartanern  angeblich  als  söldnerführer,  that- 
sächlich  aber  in  geheimem  auftrag  und  mit  Unterstützung  der  ephoren 

gekommen  sei.  beide  angaben  tragen  das  gepräge  der  Wahrschein- 
lichkeit, etwas  abweichend  von  Xen.  ist  ferner  die  Schilderung  der 

syrischen  passe  (c.  21,  bei  Xen.  14,4);  die  mittlere  entfernung 
(drei  Stadien)  zwischen  den  mauern  stimmt  dagegen  überein.  auf 
fernere  abweichungen  Diodors  von  Xenophon,  bei  erzählung  der  Ver- 

handlungen nach  dem  tode  des  Kyros,  komme  ich  weiter  unten 
zurück. 

I  4,  11  TÖv  Euqppd-rriv  Troiaiaöv  övxa  tö  eijpoc  Textdpujv 
CTttbiuJV.  man  wird  an  dieser  stelle  doch  wohl  einen  irrtum  des 

Xenophon  oder  lieber  ein  versehen  der  abschreiber  (ctabiujv  statt 
TrXeSpuJv)  annehmen  müssen:  denn  schwerlich  kann  der  Euphrat 

bei  Thapsakos  schon  vier  Stadien  =  Y,o  geogr.  meile  ==  744  meter 
breit  sein,  auch  HKiepert,  gewis  der  competenteste  richter,  schlägt 
(nach  der  ann.  crit.  in  GASauppes  ausgäbe)  7rXe9puuv  zu  lesen  vor. 
des  Vergleichs  halber  möge  darauf  hingewiesen  werden,  dasz  V  6,  9 
der  Iris  auf  drei  plethren,  der  Thermodon  auf  eine  gleiche  breite, 
der  Halys  auf  zwei  Stadien,  und  zwar  alle  drei  unweit  ihrer  mündung 
bestimmt  werden,  auch  Alexander  d.  gr.  ist  an  dieser  stelle  über 
den  Euphrat  gegangen,  und  zwar  auf  zwei  geschlagenen  brücken 

(Arrian  III  7),  wobei  indes  über  die  bi-eite  des  stromes  nichts  be- 
richtet wird,  auch  bei  Strabon  ist  mehrfach  (zb.  s.  740)  von  einem 

brückenübergang  bei  Thapsakos  die  rede;  aber  nirgends  wird  die 
breite  erwähnt,  welche  ja  auch  je  nach  der  Jahreszeit  verschieden 
sein  musz.  da  Kyros  erst  nach  sommersmitte  den  flusz  überschreitet, 
musz  dieser  jedenfalls  damals  einen  niedrigen  stand  gehabt  haben. 

I  4,  14  Ti  ouv  KeXeOuj  7Toif]cai;  vOv  beiiai  KOpoc  .  .  i'i\h  ouv 

usw.  ich  übersetze  dieses  prägnante  vGv  mit :  '^die  sache  liegt  so : 
K.  verlangt' ;  in  der  regel  freilich  steht  vOv  be,  um  eine  gegenwärtige 
folge  aus  der  Vergangenheit  herzuleiten ;  hier  soll  die  folgerung  für 

das  einzuschlagende  verfahren  von  der  gegenwärtigen  Sachlage  aus- 
gehen, also  nur  eine  Verschiebung  des  Zeitverhältnisses. 

I  5,  3  Tctc  ujTibac,  fiv  Tic  xaxu  dviCTVj,  e'cxi  Xapßdveiv.  dasz 
die  Krügersche  Vermutung  dvacirj  irrig  ist,  lehrt  Xen.  kyneg.  6,  28 

*  sollte  dem  Diodor  hier  nicht  eine  menschliche  Verwirrung  begegnet 
sein:  Samos,  Tamos  und  Pythagoras  aus  Samos? 



FLüders:  randbemerkungen  zu  Xenophons  anabasis.  757 

ai  Kuvec  vcp'  auTiLv  dvaciricouci  töv  Xa^uJ,  und  10,  7  tö  Sripiov 
övicTaTai  (pass.).  dviCTdvai  ist  t.  t.  der  Jägersprache,  es  heiszt  also : 

'wenn  man  sie  schnell  (hinter  einander,  wiederholt)  aufjagt.' 
18,1  djucpi  aYopdv  TrXr|6oucav.  der  markt  bildet  bekannt- 

lich in  den  städten  des  altertums,  wie  auch  in  denen  des  mittelalters 

und  in  den  kleinstädten  der  neuzeit,  den  mittelpunkt  des  wirtschaft- 
lichen und  politischen  lebens.  was  der  moderne  mensch  den  Zeitungen 

entnimt:  politische  neuigkeiten,  familiennachrichten ,  intelligenz- 
anzeigen, tagesereignisse,  das  alles  erfuhren  die  alten  auf  dem  markte, 

und  zwar  in  den  kühlem  morgenstunden,  in  welchen  eine  ebenso 
geschäftige  wie  neugierige  Volksmenge  dort  zusammenströmte,  dasz 

nun  dieser  dem  städtischen  leben  entlehnte  ausdruck  (dYOpd  TtXri- 
öouca)  hier  (und  II  1,  7)  ohne  weiteres  auf  das  griechische  lager- 

leben in  Vorderasien  übertragen  wird,  kann  weniger  auffallen  als 
dasz  diese  sonst  so  geläufige  Zeitangabe  sich  zb.  bei  Aristophanes 
nicht  findet,  welcher  doch  oft  genug  den  attischen  markt  mit  seinem 
lauten  und  wechselvollen  leben  schildert,  bei  Herodotos  dagegen, 
der  schwerlich  den  ausdruck  dYOpfjc  TrXri9uoucr|C  sich  erst  bei  seinem 

aufenthalt  in  Athen  angeeignet  haben  wird,  findet  sich  an  einer  inter- 
essanten stelle,  IV  181,  bei  gelegenheit  der  beschreibung  des  merk- 

würdigen Sonnenquells  in  der  oase  des  Ammonischen  Zeus ,  eine 

vollständige  reihe  der  damals  üblichen  bestimmungen  der  tages- 
zeiten.  er  sagt  nemlieh ,  die  temperatur  des  quells  sei  vor  Sonnen- 

aufgang (tö  tov  öpGpov)  lauwarm;  vormittags  (dy.  TiXriBuoucric) 

kälter;  mittags  ()aeca)ußpiric)  sehr  kalt;  bei  neige  des  tages  (diTO- 
KXivo)aevr|C  ific  fi|Ltepr|C)  werde  sie  wieder  wärmer;  bei  Sonnen- 

untergang (büeiai  6  f|Xioc)  wieder  lauwarm;  um  mitternacht  (ec 
laecac  vuKTac)  am  wärmsten ;  dann  wieder  kälter  bis  Sonnenaufgang 
(ec  Tf]V  r\(x}).  auch  der  gegensatz  zur  dYOpd  TrXriGouca  findet  sich 
einmal  bei  Herodotos  III 104  juexpi  ou  dYOpfjC  blaXuclOC^  dh. 

wo  die  leute  allmählich,  der  steigenden  hitze  halber,  den  markt  ver- 
lassen. —  Bei  Thukydides  dagegen  kommt  der  ausdruck  nur  einmal 

vor,  VIJI  92evTri  ayopa  TrXriBOucr),  und  zwar  in  örtlicher  be- 
deutung,  ebenso  bei  Piaton  Gorg. 469 ''  ei  Ydp  e^uJ  £V  d^opa  TrXri- 
Gouci]  Xaßujv  ÜTTÖ  ludXric  tTXEipi^iov  XeYoi)Ui  Ttpöc  ce  usw.;  bei 
Xen.  apomn.  I  1, 10  zugleich  örtlich  und  als  Zeitbestimmung:  irpoui 

Ydp  CuuKpdTric  eic  touc  TrepmdTouc  Kai  xd  YU|uvdcia  rjei  Kai  TrXri- 
Ooucric  dYopdc  eKei  qpavepoc  f)v  Kai  tö  Xoittöv  dei  Tfic 
fmepac  fjv,  ÖTTOu  TiXeiCTOic  ineXXoi  cuvececGai.  diese  bezeichnung 

des  vormittags  —  in  Hamburg  braucht  man  in  ähnlichem  sinne  den 

ausdruck  'um  die  börsenzeit',  wenigstens  in  kaufmännischen  kreisen 
—  erhält  sich  übrigens  während  des  ganzen  griechischen  altertums 
von  Herodotos  an  bis  auf  Dion  Chrysostomos  und  Philostratos  herab, 
zu  deren  Zeiten  wenigstens  das  politische  leben  auf  den  griechischen 

'•'   ähnlich,    nur   umgekehrt,    steht   bei  Herod.  II   173,  1    H^XPi   ÖTOU 
irXriöuüpric  äYopfjc. 
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markten  längst  erstorben  war;  so  zb.  heiszt  es  bei  Philostr.  v.  Apoll. 
V27  KeXeuei  ce  6  ßaciXeuc (Domitian)  rrepiTrXriGoucav  dYopdv 

ec  Tr)V  auXiiv  fiKeiv  •  ebd.  II  36  irapaTrXriciov  beiXric  te  Kai  orrÖTe 
dYopct  TiXiiöer  Dion  Cbrys.  or.  67  unterscheidet  die  tageszeiten 
rrpoii,  TTE  pi  TTXrjBoucav  ayopav,  |Liecri|jßpia,  beiXr).  wir  dürfen 
deshalb,  schon  der  Scheidung  von  der  mittagszeit  halber,  nicht  durch 

unsere  spätem  lebensgewohnheiten  uns  verleiten  lassen  die  TrXri- 
Gouca  dYopd  über  10  uhr  morgens  hinaus  zu  verlängern,  wie  es 
zb.  der  dem  elften  jh.  angehörende  Suidas  u.  rrepi  TtXriGoucav  aYOpdv 
thut:  TTcpl  ujpav  Teidpiriv  ri  TTe|iiTrTr|v  Kai  eKTr|v  tötc  y^P 
ILidXiCTa  TrXriöei  f\  dYopd,  wogegen  er  an  anderer  stelle  (u.TTXr|6ouca 
dYopd)  sagt :  ujpa  TpiTr),  also  wesentlich  früher. 

I  8,  17  f.  zu  dieser  stelle  möge  man  die  ganz  ähnliche  dispo- 
sition  beim  angriff  auf  die  Bithyner  vergleichen  VI  5,  25  —  27;  zu 
dem  dort  ausgegebenen  feldgeschrei  (cuv6ri|ua)  gesellen  sich  wieder 

als  parallelen  die  stellen  der  Kyrupädie  VII  1,  10  cuv0ri)ua  napeY- 
Yuncac  ZEYZ  IßTHP  KAI  HTEMßN  und  III  3,  58  ZEYI  EYMMAXOI 

KAI  HFEMßN-  wie  ja  überhaupt  der  ältere  Kyros  des  romans  viele 
Züge  eines  griechischen  herscher-  und  feldherrnideals  an  sich  trägt. 

I  9,  1  ujc  TTopd  navTiuv  ö)aoXoYeiTai  tujv  Kupou  boKOuv- 
Tuuv  ev  Tteipa  Y^vecGai.  Krüger  und  nach  ihm  andere  über- 

setzen '  derer  die  mit  K.  in  nähere  berührung  gekommen  zu  sein 
scheinen',  ich  meine  es  heiszt  vielmehr  'die  K.  näher  kennen  ge- 

lernt zu  haben  glauben',  nicht  auf  den  schein  kommt  es  hier  an, 
sondern  auf  die  aus  der  erfahrung  gewonnene  Überzeugung.  boKOÜV- 
Tiuv  Y^vecGai  ist  im  gründe  genommen  eine  attische  eleganz  = 
YevOjLievuJV .  ähnlich  heiszt  es  in  der  Charakteristik  des  Klearchos 

116,  1  OjuoXoYeTrai  eK  rrdvTUJV  tojv  eiuTteipujc  auxoO  exöv- 

TU)V.  im  übrigen  vgl.  III  2,  11  ÖTTÖie  Ktti  rreipav  e'xexe  aüxujv, 
und  VI  4,  23  eauTUJV  ireTpav  XaßeTv.  bei  Thuk.  II  41  steht  ec 

TteTpav  epxetai,  ebd.  VII  21  le'vai  ec  rriv  rreipav  toO  vauxiKoö. 
19,  13  exovxi  ö  XI  Tipox^upoiri.  Krüger  sagt,  TTpoxujpeiv 

könne  sich  nicht  füglich  erklären  lassen  'mit  sich  führend,  was  ihm 
beliebte';  dagegen  sprechen  aber  stellen,  wie  Xen,  Kyr.  I  2,  4  oi 

Yepaixepoi  irdpeiciv,  fiviK'  dv  eKdcxti)  Trpoxuupri "  ebd.  III  2,  29  fiv 
ouv  auxuj  rre'iuvjjric,  orröca  coi  irpoxujpiil  =  'was  dir  beliebt';  wobei 
freilich  zu  beachten,  dasz  an  unserer  stelle  der  dativ  der  person 

fehlt  =  quidUhet.  gerade  wie  hier  aber  steht  es  bei  Thuk.  VII  7  ev 

oXKdciv  f\  ttXoioic,  öttuuc  dv  (oder  xpöiruj  (h  dv)  Tipoxujpfi,  'wie 
immer  es  sich  machen  lasse',  anders  ist  TrpoxujpeTv  vom  glücklichen 

ausfall  der  opfer:  anab.  VI  4,  21  i'cujc  dv  xd  lepd  judXXov  npoxuu- 
poiTi  fiiLiTv  ==  von  statten  gehen,  melius  procedere. 

I  9,  28  eCTTOubaioXoYeixo.  die  Wörterbücher  geben  'sich  über 
ernste,  wissenschaftliche  gegenstände  unterhalten'  —  so  zb.  bei  La. 
Diog.  im  leben  des  Diogenes  v.  Sinope  §  27,  gegensatz  xepexiZeiV 
—  und  in  diesem  sinne  hat  es  allerdings  unser  schriftsteiler  auch 
zweimal  im  Symposion  gebraucht:   4,  50  ouxoc  juev  bf\  6  XÖYOC 
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oÜTuuc  ecTTOubaioXoYnGri,  "nd  8,  41  ei  b'  vpiiv  boKei  cTioubaioXo- 
YTicai  judXXov  r|  napd  ttötov  irpeTTei.  ich  möchte  aber  doch  be- 
huupten,  dasz  es  an  unserer  stelle  mehr  auf  den  eifer  und  die 
lebhaftigkeit  des  gesprächs  ankomme  als  auf  die  tiefe  des  darin 
berührten  Inhalts,  man  weisz  aus  den  Zeitungen  und  sonst,  was  für 
gespräche  zur  jagd  oder  sonstwie  reisende  fürsten  auf  bahnhöfen 
oder  an  andern  haltplätzen  zu  führen  pflegen,  und  schwerlich  wird 
die  kaiserlich  persische  hoheit  der  alten  zeit  von  dieser  regel  eine 
ausnähme  gemacht  haben,  ei  br|  TTOxe  rropeuoiTO  Kai  TrXeiCTOi  eVeXXov 
öijjecöai.  Kyros  wollte  ja  nur  seine  freunde  auszeichnen,  indem  er 
sie  ins  gespräch  zog,  wenn  dieses  auch  nur  landläufige  dinge  betraf. 

I  9,  29  —  31.  zu  dieser  stelle  läszt  sich  die  bisher,  soweit  ich 
sehe,  nicht  beachtete  parallele  aus  dem  Oikonomikos  4,  18  f.  heran- 

ziehen, die  sich  fast  derselben  Wendungen  bedient:  KOpöc  YC  >  ei 

eßiuucev,  dpictoc  av  boKei  dpxuuv  yeve'cGai  Kai  toutou  xeKiuripia 
dXXa  xe  rroXXd  Ttape'cxnTai  Kai  örröxe  rrepi  rf\c  ßaciXeiac  xuj  dbeXqpuj 
€TTopeuexo  )aaxo\j)aevoc,  Ttapd  )uev  Kupou  oubeic  XeTCxai  aüxo|uo- 

Xfjcai  TTpöc  ßaciXe'a,  irapd  be  ßaciXeuuc  iroXXai  jaupiabec  (!'?)  rrpöc 
KOpov.  eYÜJ  be  Kai  xoöxo  fiYoOjuai  laeYa  xeK)ar|piov  dpxovxoc  dpexfjc 
eivai,  dj  dv  eKÖvxec  TieiBuüvxai  Kai  ev  xoic  beivoic  Trapajueveiv 
e6eXuuciv.  eKeivuj  be  oi  91X01  Ziujvxi  xe  cuvejadxovxo  Kai  dTTO- 
Gavövxi  cuvaireGavov  rrdvxec  irepi  xöv  veKpöv  |uaxöjuevoi  irXfiv 

'Apiaiou  •  'ApiaToc  b'  exuxev  erri  xuj  eüujvü|uuj  Ke'paxi  xexaY)iievoc. 
I  10,  2  xi^v  OuuKdiba  xr]v  Kupou  TraXXaKiba  xriv  cocpriv  Kai 

KaXviv  XeYOjaevriv  eivai  Xojußdvei.  über  diese  geliebte  des  Kyros, 
die  Aspasia,  tochter  des  Hermotimos  von  Phokaia,  hat  uns  Ailianos 
TTOIK.  icx.  XII  1  eine  kleine  lebensbeschreibung  erhalten,  welche  uns 
über  das  Verhältnis  der  orientalischen  machthaber  zu  den  griechischen 
Insassen  ihres  barems  einige  ganz  anmutige  züge  mitteilt,  wenn  wir 
ihm  glauben  dürfen ,  so  hat  zwischen  ihr  und  Kyros  ein  zartes ,  an 
wirkliche  liebe  streifendes  Verhältnis  bestanden,  wobei  uns  nur  stört, 
dasz  die  arme  Aspasia  nach  ihres  liebhabers  tode,  freilich  wider- 

strebend und  erst  nach  längerer  frist ,  in  die  bände  des  siegreichen 
bruders  übergeht,  aber  morgenländische  fürsten  sind  ja  bekanntlich 
auf  diesem  gebiete  noch  heule  allmächtig,  und  eine  Selbstaufopferung 
aus  romantischer  treue  lag  dem  Charakter  griechischer  frauen  unter 
solchen  Verhältnissen  fern. 

I  10,  19:  das  adjectiv  dvdpicxoc  scheint  von  Xen.  zuerst  in  die 
litteratur  eingeführt ,  wenn  auch  nicht  erfunden  zu  sein ;  es  kommt 
in  unserra  buche  auch  IV  2,  4  und  VI  5,  21  —  hier  im  gegensatz 
zu  iipicxriKÖxec  —  vor;  auszerdem  noch  Hell.  VII  5,  15  von  unge- 

fütterten pferden:  01 'AOrivaioi  CKßoriGouciv  exi  övxec  dv  dpi  ex  01 
auxoi  Kai  Ol  ittttoi.  dasselbe  wort  steht,  wie  man  sich  erinnern 
wird,  zu  deutsch  in  dem  bekannten ,  von  französischen  freischärlern 

aufgefangenen  briefe  des  fürsten  Bismarck  an  seine  gemahlin,  Ven- 

dresse 3  sept.  1870:  'ich  ritt  ungewaschen  und  ungefrühstückt 
gegen  Sedan.'    ebenso  im  lateinischen  impransus ^  incenatus.    man 
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ersieht  auch  an  diesem  beispiel  die  analogie  zwischen  griechisch- 
lateinischer  und  deutscher  Wortbildung. 

II  1,  3  TTpoKXfic  6  TeuGpaviac  apxujv  yetovojc  dirö  Ax]- 
liOpaTOU  ToO  AdKUivoc.  dieser  zum  Perser  gewordene  Grieche 
hatte  noch  einen  bruder  Eurysthenes,  nach  Xen.  Hell.  III  1,  6 

(Gißpuuv)  TTÖXeic  TTe'pYaiuov  }xkv  eKOÖcav  npoceXaße  Kai  Teu9paviav 
KOI  'AXicapvav,  iLv  GöpucGevric  koi  TTpoKXfic  fjpxov  oi  dirö  Arijua- 
pdxou  ToO  AttKebaijUDViou.  y^TOVujc  dnö  Arnuapdtou  heiszt  er  als 
nachkomme,  vermutlich  enkel  des  Demaratos:  denn  das  bedeutet 
diTÖ  in  solcher  Verbindung,  zb.  Isokr.  Panath.  s.  249  Touc  |uev  dirö 
Geujv,  TOUC  he  iE  auTÜJv  tiIjv  Beiuv  TeYOVÖTac,  ebenso  Xen.  Kyr. 
lY  1,  124  dvbpöc  diTÖ  GeOuv  feTOVÖTOC,  Herod.VIII  22  (in  der 
botschaft  des  Themistokles  an  die  lonier)  (ae)nvricGe  ÖTi  dir 6  fi]ueujv 

YeTÖvaie,  ebd.  VIII  139  dirö  loObe  toö  TTepbiKKOu  'AXeEavbpoc 
ujbe  eY^veio,  worauf  dann  der  Stammbaum  folgt,  man  bemerkt 
übrigens,  wie  in  der  vertriebenen  spartanischen  königslinie,  trotz 
eingetretener  entartung,  noch  die  uralten  brudernamen  der  söhne 
des  Aristodemos,  Prokies  und  Eurysthenes  fortleben. 

111,15  KXeapxoc  f]Ke  Kai  ripuuTricev,  ei  fibri  dTiOKCKpiiaevoi 

eiev.  nicht  'ob  sie,  die  feldherren,  schon  geantwortet  hätten',  son- 
dern 'ob  sie,  die  persischen  gesandten,  schon  ihren  bescheid  bekom- 
men hätten',  also  passivisch  zu  fassen,  m.  vgl.  folgende  stellen: 

Plat.  Theait.  s.  187  Kai  |uoi  toOto  dfTOKGKpicGuu^  'und  das  soll 
meine  antwort  sein';  Menon  s.  75  Ti  dv  oiei  coi  dTTOKCKpicGai; 

Gorg.  s.  453*^  ei  be  -je  juribeic  dXXoc  f]  ZeOEic  e'Ypaqpe,  KaXÜJC  dv 
COl  dTTeKeKpiTO*  besonders  entscheidend  scheint  mir  aber —  da 
die  stelle  üiod.  Sic.  XIV  25  dTTÖKpiciv  ebuuKev  eKacxoc  tiIjv  cipa- 
TriYUJv  die  sache  zweifelhaft  läszt —  das  weiterhin  dort  bemerkte: 
Ol  ttYYe^oi  Toiauiac  dTTOKpiceic  Xaßöviec  exuJpicGricav.  diese 
stelle  (XIV  25)  des  Diodorischen  auszugs  aus  Ephoros  (oder,  durch 
Ephoros  vermittelt,  aus  Sophainetos  von  Stymphalos ,  s.  w.  u.)  ent- 

hält zugleich  die  hauptsächlichste  abweichung  von  Xenophons  er- 
zählung.  bei  beiden  heiszt  zwar  der  persische  abgesandte  Phalinos 
(nach  Diodor  aus  Zakynthos  gebürtig),  und  er  stellt  an  die  Griechen 
hier  wie  dort  dieselbe  forderung.  bei  Diodor  fehlt  aber  der  umstand, 
dasz  Klearchos  nach  einigen  worten  die  übrigen  feldherrn  eine  weile 
allein  läszt,  um  nach  den  opfern  zu  sehen,  nach  Klearchos  ergreift 

dann  Proxenos^  das  wort,  um  wesentlich  dasselbe  zu  bemerken,  was 
bei  Xenophon  dem  Athener  Theopompos  (in  welchem  man  Xen. 

selbst  hat  erkennen  wollen;  Krüger  liest  sogar  Z.  'AGr|vaToc)  in  den 
mund  gelegt  wird,  zumal  die  an  dieworte  ÖTtXa  Kai  dpeir)  geknüpfte 

^  den  Proxenos  verwecliselt  in  ̂ anz  auffälliger  weise  WChrist 
(grieeh.  litt.-gesch.  s.  266  anm.  6)  mit  Prodikos  von  Keos,  indem  er 
Xen.  zum  zuliörer  dieses  seines  freundes  und  altersgenossen  macht, 
unter  berufung  auf  Pbilostr.  v.  soph.  I  12,  wo  von  Prodikos  die  rede  ist. 
was  würden  wohl  die  gestrengen  kritiker  der  gegenwart  sagen,  wenn 
so  etwas  einem  alten  schriftsteiler  begegnet  wäre? 
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alternative,  was  bei  Xen.  dagegen  dem  Arkader  Kleanor  zugeteilt 
wird,  sagt  bei  Diodor  ziemlich  genau  übereinstimmend  ein  gewisser 
Sophilos,  ein  name  welcher  wohl  mit  dem  Xenophontischen  Sophai- 

netos  aus  Stymphalos  identisch  ist.'^  es  folgt  dann  noch  bei  Diodor der  Achaier  Sokrates  mit  etlichen  werten,  die  Xen.  anzuführen  für 
überflüssig  gehalten  hat  und  auf  welche  er  nur  im  allgemeinen  mit 
der  bemerkung  dWouc  be  Tivac  ecpacav  Xifeiv  hinzuweisen  scheint. 
im  c.  26  des  Diodor  ist  leider  eine  beträchtliche  lücke;  die  ganze 
überlistung  Klearchs  durch  Tissaphernes  fehlt,  und  es  folgt  nur  mit 
kurzen  worten  die  erzählung  des  niederträchtigen  Überfalls,  durch 
welchen  die  Griechen  der  besten  ihrer  führer  beraubt  werden. 

Um  hier  noch  die  sonstigen  umstände  (als  ergänzung  zu  s.  756) 
hinzuzufügen,  in  welchen  Diodor  von  Xen.  abweicht,  so  nennt 
Diodor  (c.  22  und  öfter)  den  persischen  unterfeldherrn  des  Kyros 

'Apibaioc  st.  'Apiaioc;  bei  der  aufstellung  zur  schlacht  (c.  22)  weist 
er  zwar  dem  Klearchos  mit  den  Lakedaimonieru  den  rechten  flügel 
am  Euphrat  zu,  fügt  aber  dann  xivec  Tuuv  |uic9oqpöpuuv  hinzu,  was 

unverständlich  bleibt  (oder  soll  man  dabei  an  die  griechischen  pel- 
tasten  des  Xen.  anab.  I  8,  5  und  I  10,  7  denken?);  er  läszt  ferner 
(c.  23)  die  Griechen  albernerweise  mit  einem  pfeilhagel  von  400000 
mann  überschüttet  werden;  er  liefert  (c.  24)  eine  bestimmte  angäbe 

der  beiderseitigen  Verluste  (die  natürlich  auf  einer  gewaltig  über- 
treibenden Schätzung  seiner  quelle  beruht),  nemlich  auf  Seiten  des 

Artaxerxes  15000  mann,  von  denen  die  meisten  den  Griechen  erlegen 
seien,  auf  selten  des  Kyros  gegen  3000  mann,  während  bei  den 
Griechen  keiner  gefallen  und  nur  wenige  verwundet  seien,  womit 

Xenophons  angäbe  I  8,  20  ToHeuOfivai  Tic  iMfeio  ziemlich  überein- 
kommt. —  In  der  weitern  erzählung  des  rückzugs  an  das  schwarze 

meer  findet  sich,  abgesehen  von  der  bereits  hervorgehobenen  ver- 
schweigung der  thaten,  ja  selbst  des  namens  des  Xenophon ,  nur 

noch  der  name  des  berges ,  von  welchem  aus  die  Griechen  wonne- 
trunken das  rettung  verheiszende  meer  erblicken,  bei  Diodor  c.  29 

abweichend  Chenion  genannt,  während  derselbe  bei  Xen.  IV  7,  21 
Theches  heiszt. 

Es  wird  nicht  ohne  Interesse  sein  bei  diesem  anlasz  auch  die- 

jenigen punkte  kurz  zu  berühren,  in  welchen  Plutarchos  —  der 
in  seinem  leben  des  Artaxerxes  Mnemon  nach  eigner  aussage  teils 

die  persische  geschichte  des  Deinon  (CMüllers  FHG.  II  88  —  95), 
teils  die  TTepciKd  des  Ktesias  benutzt  hat  —  neue  dinge  vorbringt, 
die  weder  bei  Xenophon  noch  bei  Diodor  erwähnt  werden,  zunächst 
ist  zu  bemerken,  dasz  Plutarch  (c.  8)  den  verlust  der  schlacht  bei 

'  dürfen  wir  hier  die  Vermutung  auszusprechen  wagen,  dasz  Sophai- 
netos,  der  nach  Stepb.  Byz.  u.  Kapöoöxoi  uö.  selbst  eine  anabasis  ge- 

schrieben, an  dieser  stelle  sich  maskierend  einen  andern  namen  (Sopbilos) 
sich  beigelegt  habe,  ähnlich  wie  Xenophon  (II  1,  12)  sich  Theopompos 
genannt  hat,  um  objectiver  zu  erscheinen?  oder  hat  Diodor  nur  den 
namen  verdrelit? 
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Kunaxa  (welcher  ortsname  bekanntlich  nur  bei  ihm  vorkommt)  mit 
recht  auf  die  eigensinnige  Weigerung  des  Klearchos  zurückführt, 
seine  Griechen  gegen  die  mitte  der  gegner,  wo  der  könig  seinen 
Standpunkt  hatte,  zu  führen,  indem  er  es  vorgezogen  habe  sich  durch 
den  Euphrat  vor  überflügelung  zu  decken,  als  handle  es  sich  um 
einen  kämpf  von  Griechen  gegen  Griechen,  und  nicht  von  Griechen 
gegen  lockere,  ungeordnete  massen  von  morgenländern.  er  gibt 

dann  (c.  9  — 13)  eine  ausführliche  darstellung  vom  tode  des  Kyi-os, 
und  zwar  ausdrücklich,  um  Xenophon,  dessen  sonst  von  ihm  belobte 
erzählung  er  hier  zu  kurz  findet,  zu  ergänzen;  in  c.  10  berichtet  er 
über  des  Deinon,  in  c.  1 1  über  des  Ktesias  Schilderung  vom  ende  des 
Prätendenten,  bei  gelegenheit  der  gesandtschaft  des  Phalinos  weist 
er  dann  dem  Ktesias  eine  bewuste  Unwahrheit  nach,  der  selbst  dabei 

gewesen  zu  sein  behaupte ,  während  doch  Xenophon  das  nicht  ver- 
schwiegen haben  würde,  in  c.  18  berichtet  Plutarch  nach  Ktesias 

einige  recht  äuszerliche  umstände  vom  ende  des  Klearchos,  wobei  er 
(Ktesias)  sich  selbst  in  gutes  licht  zu  stellen  nicht  unterlassen  habe; 
so  zb.  habe  er  dem  Klearchos  einen  kämm  geliehen,  ihm  und  den 

gefangenen  Soldaten  lebensmittel  (zb.  schinken)  zukommen  lassen 
und  mit  den  speisen  ihm  ein  messer  zugesteckt,  damit  er  durch 

Selbsttötung  der  hinrichtungvon  selten  des  erbitterten  königs  zuvor- 
kommen könne,  gar  sensationell  (Plutarch  sagt  eTTixpaYiubeTTai) 

klingt  dann  aber  die  geschichte,  dasz  der  wind  einen  Sandhaufen 
über  der  leiche  des  Klearchos  zusammengeweht  habe,  aus  welchem 

dann  später  durch  Samenkörner  ein  palmenhain  erwachsen  sei;  wes- 
halb der  könig  hinterdrein  die  tötung  eines  bei  den  göttern  so  wohl 

angeschriebenen  mannes  bitter  bereut  habe! 
II  3,  12.  als  nach  geschlossenem  Waffenstillstand  die  Griechen 

sich  in  marsch  setzen,  um  die  lebensmittel  in  empfang  zu  nehmen, 

gelangen  sie  an  die  vom  Tigris  ausgehenden  canäle,  die  sie  in  er- 
mangelung  von  brücken  auf  stegen  aus  palmstämmen  überschreiten, 
zu  dieser  pionierarbeit  werden  die  Jüngern  mannschaften  aufgeboten: 

etdxöricav  npöc  auiö  oi  TpiotKOVia  exr]  YeTOVöiec"  erst  später 
greifen  auch  oi  Trpecßuxepoi  das  werk  mit  an.  man  sieht  nicht  ein, 
weshalb  gerade  der  Jahrgang  der  dreisziger  zu  der  schwierigen  arbeit 
des  brückenschlagens  verwendet  worden  sein  sollte,  und  wenn  auch 

die  zehntausend,  unsern  ehemaligen  landsknechten  ähnlich,  durch- 
schnittlich aus  altern  leuten  bestanden  haben  werden  als  unsere  heu- 

tigen linienregimenter,  so  sind  doch  ohne  frage  noch  genug  junge 
leute  unter  30  jähren  vorhanden  gewesen,  mit  recht  schlägt  also 
Krüger  vor:  oi  eic  oder  outtuj  TpidKOvia  eiri  YeTOVÖxec,  ersteres 
nach  VII  3,  46  E.  TrapriTTurice  touc  elc  rpidKOVia  Trapievai. 
Hertlein  will  Ol  |LieXPi  Tp.  eiCuv  t-  »ach  VI  4,  25  oi  l^expi  W- 
eiiliv  öTTavTec  (wo  Krüger  ̂ expi  TTeviriKOvra  vorzieht,  wohl  weil 
es  dort  mehr  auf  eine  möglichst  zahlreiche  mannschaft  ankomme  als 

auf  die  mobilere  jugend).  auszerdem  sind  noch  folgende  stellen  be- 
merkenswert, wo  ältere  Jahrgänge  von  kriegern  erwähnt  werden: 
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V  3,  1  eic  td  TrXoTa  dveßißacav  Kai  touc  ürrep  TexTapdKOvxa 
CTTi  Ktti  TTOibac  KttiTuvaiKac.  VI  5,4  KaieXiTTOv  aüioO  touc  üirep 
Trevre  koI  xexTapdKOVTa  err),  beidemal  ohne  YCTOvÖTac  in 
der  Kyrupädie  werden  I  2,  13  die  Yepaixepoi  definiert  als  TiXeTÖV 
Ti  TCTOvÖTec  f]  id  TrevTiiKOvia  etil  diTÖ  Tevedc:  m.  vgl.  noch  VII 
4,  6  Tuuv  öttXitOuv  touc  veuuTdxouc  XaßuOv,  welche  gleich  nachher 
§  11  Ol  eTtiXCKTOl  heiszen.  die  ganze  rechnimg  nach  Jahrgängen 
scheint  spartanische  sitte  zu  sein,  wie  ja  fast  alle  militärischen 
brauche  und  einrichtungen  bei  den  zehntausend  spartanischen  Ur- 

sprungs sind.  Xen.  staat  der  Laked.  11,2  TrpuJTOV  Toivuv  Ol  eqpopoi 

TTpoKiipuTTOUci  Td  ETri ,  eic  d  bei  CTpttTeuecGai,  Km  iTr-rreOci  Kai 
OTiXiTOlc.  in  Xenophons  Hellenika  kommt  dreimal  bei  kriegerischen 

Operationen  der  Spartaner  der  ausdruck  Td  beVa  dqp'  tißr]C  vor: 
II  4,  32.  III  4,  23.  IV  5,  14,  dh.  die  Jahrgänge  von  20— 30  jähren; 

zweimal  IV  5,  16  und  IV  6,  10  der  ausdruck  Td  TievTeKaibeKa  dqp' 
fißric,  dh.  von  20  —  35  jähren. 

II  5,  23.  die  hier  in  bildlichem  sinne  angewendete  Tldpa  6p6r| 

der  persischen  könige  wird  —  auszer  an  den  bei  Krüger  angeführten 
stellen:  schol.  zu  Lukianos  evdXioi  bidXoYOi  4.  schol.  zu  Piatons 

Staat  553 ''  und  Curtius  III  3,  19  —  mehrfach  erwähnt,  zb.  Kyr. 

VIII  3,  13  TTpoucpaiveTO  ö  KOpoc  ecp'  dp|uaToc  öpGfjv  e'x^v  t^v 
Tidpav  .  .  eixe  be  bidb^ijua  nepi  Tf]  Tidpa*  sie  heiszt  auch  KiTapic, 
zb.  Plut.  TT.  'AXet.  dp.  340 '^  CToXfiv  dcTdvbou  eKbucd)uevoc  rrepi- 
eOeTO  Tfjv  ßaciXiKfiv  KaiöpöOTraYri  KiTapiv  (Pollux  udw.).  bei 
Seneca  de  henef.Yl  31,  11  f.  ist  von  der  belohnung  die  rede,  welche 
Xerxes  dem  Lakedaimonier  Demaratos  zur  wähl  stellt  dafür,  dasz  er 

ihm  allein  vor  seinem  feldzuge  nach  Griechenland  die  Wahrheit  ge- 
sagt habe :  itaque  Xerxes  Demarato  gratias  egit,  quod  solus  sihi  verum 

dixisset,  et  permisit  petere  quod  vellet.  petiit  ille,  ut  Sardis,  maximam 
Asiae  civitateni,  curru  vectus  intraret  rectam  capite  tiaram  gerens. 
id  solis  datum  regibus.  so  viel  ich  sehe,  hat  Herodotos,  wo  er  die 
geschichte  des  Demaratos  berührt,  diese  letztere  angäbe  nicht  (VII 

101—4.  234 — 37);  dagegen  Plut.  Them.  29  errei  Aii/i.  ö  CrrapTidTric 

aiTricacöai  KtXeucGeic  i';)TricaT0  tvjv  KiTapiv,  ujcirep  oi  ßaciXeic, 
eTTapdjuevoc  eiceXdcai  bid  Cdpbeuuv,  MiBpoTraucTiic  |uev  dvevjjiöc 

oiv  ßaciXeuuc  eiire  toö  Ari|u.  Tfjc  Tidpac  dipdiuevoc*  aÜTri  juev  r\ 

KiTapic  oÜK  e'xei  eYKeqpaXov,  öv  eiriKaXuiiJei  •  cu  b' ouk  eci;i  Zeüc, 
dv  Xdßric  Kepauvöv.  die  quelle  für  Plutarch  und  Seneca  scheint  die- 

selbe zu  sein ,  jedenfalls  einer  der  in  c.  27  bei  Plutarch  genannten 
schriftsteiler :  Charon  von  Lampsakos,  Ephoros,  Deinon,  Kleitarchos 
oder  Herakleides. 

II  5,  33  NiKapxoc  'ApKdc  fiKC  cpeuTuuv  TeTpuj)nevoc  eic  Tfjv 
YCiCTepa  Kai  Td  evTepa  ev  Taic  X^P^iv  e'xuuv.  ich  sehe  nirgends  auf 
die  auffällige  Übereinstimmung  hingewiesen,  dasz  auch  im  folgenden 
buche,  III  3,5,  ein  Arkader  Nikarchos  als  lochage  erwähnt  wird,  der 
sich  von  den  Persern  zur  desertion  verleiten  läszt  und  mit  20  mann 

zu  ihnen  überläuft,    es  kann  das  unmöglich  eine  und  dieselbe  person 
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sein;  wem  am  vormittag  der  bauch  aufgeschlitzt  ist,  der  kann  wohl 
noch  eine  strecke  in  der  oben  angegebenen  haltung  gehen  oder 
laufen,  aber  er  kann  nicht  schon  in  der  folgenden  nacht  zum  feinde 
übergehen,  und  zwar  zu  denselben  leuten,  die  ihm  vor  zwölf  stunden 

so  übel  mitgespielt  hatten,  es  musz  also  wohl  eine  namensverwechs- 
lung  von  Seiten  Xenophons  oder  seiner  abschreiber  vorliegen;  der 
mann  mag  hier  oder  dort  Nikandros  oder  Nikanor  geheiszen 
haben;  oder  auch,  wie  Diod.  XIV  26  ae.  sagt,  es  ist  eic  9UTIWV  tüjv 
CTpailUJTUJV  gewesen. 

II  6,  2  euuc  laev  nöXeinoc  fjv  toic  AaKebaijiOvioic  rrpoc  touc 

'A6r|vaiouc,  irapeiaeve.  das  letzte  wort  erklärt  JG Schneider  und 
nach  ihm  Krüger  'blieb  er  dem  Staate  treu  und  gewärtig',  obwohl 

ToTc  AaKebai)Liovi'oic  nicht  auf  TTape'ineve  zu  beziehen  ist;  allein  ohne 
solch  einen  persönlichen  dativ  hat  TTapa)aeveiv  hier  schwerlich  die 

von  ihnen  gewählte  bedeutung.  es  wird  in  solch  absoluter  Verwen- 

dung (==  pernianere)  wohl  nur  heiszen:  'blieb  (oder  war)  er  mit 
dabei',  wie  zb,  Thuk.  I  65  7rapa)aevujv  ev  XaXKibeöci  id  xe  äXXa 
HuveTToXejaei  usw.  ebd.  I  75  i)|nüjv  ouk  eeeXrjcdvxujv  uapaiaeivai. 
I  102  fiv  Ttapaiaeivuuci.  III  10  rrapaiaeivdvTuuv  eKCivuuv  rrpöc  xd 

UTTÖXoma  xuJv  epToiv.  "VI  61  xouc  'ApTeiouc  ßouXö)aevoi  rrapa- 
jaeivai,  und  besonders  in  dem  briefe  des  Nikias  VII  15  dbuvaxöc 

ei)ui  bid  vöcov  veqppixiv  irapaiaeveiv.  in  späterer  zeit,  zb.  auf  del- 
phischen inschriften,  ist  —  worauf  mein  freund  prof.  AMommsen  mich 

aufmerksam  macht  —  Trapa)a£VeiV  der  t.  t.  für  das  verbleiben  der 
Sklaven  bei  ihrer  bisherigen  herschaft  auch  nach  der  testamenta- 

rischen manumissio  (ähnlich  schon  bei  Xen.  oikon.  3,  4  okexac 

eöeXovxac  ip'^aZecQai  Kai  Ttapaineveiv),  vgl.  ECurtius  anecd. 
Delph.  s.  40;  CIG.  n.  1608  (I  s.  781,  3).  Wescher-Foucart  inscr. 
ined.  de  Delphes  s.  113  (n.  142). 

II  6,  3  enei  be  laexafvövxec  ttujc  01  eqpopoi  fibri  e'Euj  övxoc 
[auxoO]  dnocxpecpeiv  auxöv  eTreipüJVxo  eH  McGjaoO.  wir  müssen 
annehmen ,  dasz  Klearchos  den  weg  von  Sparta  zu  lande  nach  dem 
korinthischen  Isthmos  zurückgelegt  hat,  um  sich  dort  nach  Thrakien 

einzuschiffen;  e'HiJU  eivai  heiszt:  'auszerhalb  des  eignen  landes,  in 
der  fremde  sein.'  von  der  korinthischen  landenge  wird  dann  die  fahrt 
zur  See  nach  der  Chersonesos  zurückgelegt,  ohne  dasz  Klearchos  den 

gegenbefehl  der  ephoren  beachtet.  aTTOCxpecpeiV  heiszt:  'zur  Um- 
kehr bewegen ,  zurückrufen',  ähnlieh  wie  Thuk.  V  75,  2  xoOc  dirö 

Kopiv9ou  Ktti  e'Euj  McGiaoO  EuMindxouc  dTrecxpe^iav  Trejuvpavxec 
AaKebai|uövioi. 

TTT  2,  26  eEöv  auxoTc  xouc  vOv  oI'koi  dKXripouc  TToXixeuovxac 
evÖdbe  Komcaiaevouc  ttXouciouc  öpdv.  es  scheint  unnötig  nach  dem 
vprgang  von  Cobet,  Rehdantz  und  Hug  mit  einigen  hss.  zu  lesen: 
xouc  vOv  CKXripÜJC  eKei  ßioxevjovxac,  da  die  vulgata  einen 

guten  sinn  gibt.  aKXripoc  ist  ein  echt  attischer  begriff:  'ohne  erb- 
teil',  zumal  'ohne  grundbesitz',  und  entspricht  unserm  modernen 
werte  'Proletarier',  worüber  die  Wörterbücher  das  erforderliche  geben. 
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bei  Polybios  kommt  in  diesem  sinne  (XKXripeiv  'enterbt,  aus  seinem 
besitze  verdrängt  werden'  mehrfach  intransitiv  vor,  so  zb.  I  7,4  TCtC 
YuvaiKac  Kai  xd  rcKva  tujv  tiKXripriKÖTiuv,  wo  von  der  gewaltsamen 
besetzung  von  Messene  durch  die  Mamertiner  die  rede  ist.  IX  30  f\ 

Tijuv  dbiKUJc  dKXtipouvTuuv  dcqpdXeia.  XXVI 1  oi  dKXripeiv  öokoOv- 
T6C ;  bei  demselben  schriftsteiler  wird  einmal  das  wort  aKXrjpia  ge- 

braucht von  der  expropriation  der  bewohner  der  insel  Aigina,  welche 

von  den  Römei'n  wegen  ihres  anschlusses  an  die  Achaier  sämtlich  zu 
Sklaven  gemacht  wurden:  XXIII  8,  was  sonst  bekanntlich  mit  dvd- 
CTttTOV  TTOieTv  bezeichnet  wird,  zb.  Thuk.VI  5  u.  76.  Herod.  I  165. 

177,  IX  106.  für  die  bedeutung  an  unserer  stelle  ist  es  am  einfach- 
sten an  den  bekannten  wünsch  des  Achilleus  in  der  unterweit  zu 

erinnern  (Od.  X  490) :  ßouXoifariv  errdpoupüc  eibv  6r|Teue)U6V  aWw  | 

dvbpi  Trap'  dKXripLU;  iB  |ufi  ßioioc  ttoXuc  eiri-  auch  in  Piatons  Ge- 
setzen XI  924  findet  sich  das  wort,  wo  er  die  bekannte  attische 

rechtsbestimmung  über  die  erbtöchter  (eTTiKXripoi)  auseinandersetzt: 
edv  6  )Liri  biaGeiuevoc  (intestatus)  GuYaiepac  XiTiri,  toO  drroGavövToc 
dbeXcpöc  ö|iiOTTdTujp  r|  uKXripoc  ö|Lio)ar|Tpioc  ex^^uj  xfiv  GuYCXxepa 

Ktti  xöv  KXnpov  xoO  xeXeuxricavxoc.  —  Allein  abgesehen  von  dieser 
specifischen  bedeutung  von  xXiipoc  und  aKXrjpoc  scheint  mir  doch 
an  unserer  stelle  die  lesart  oiKOi  dxXripouc  noXixeuovxac  einen  mehr 
attischen,  Xenophontischen,  so  zu  sagen  Sokratischeren  gedanken  zu 
enthalten  als  die  andere :  CKXr|pÜJC  eKeißioxeuovxac,so  wenig 
auch  diese  Verbindung  an  sich  anstosz  erregt  (vgl.  Polybios  IV  21, 1 
xö  xujv  ßiuJV  feTTiTTOVOV  Ktti  CKXripöv).  die  Athener  kannten  von 
ihren  kleruchien  her  einen  solchen  transport  ärmerer  bürger  im 
groszen ,  und  wohl  muste  es  bei  der  wandernden  kriegerrepublik 
einen  ermutigenden  eindruck  machen,  wenn  Xenophon  sie  hier  an 

die  spätere  Wiederholung  einer  solchen,  von  staatswegen  zu  unter- 
nehmenden expedition  zur  erleichterung  der  besitzlosen  classen  in 

der  heimat  erinnert,  das  wort  ßioxeuovxac  wäre  hier,  als  Wieder- 
holung von  III  2,  25,  keineswegs  so  bezeichnend  wie  TToXixeuovxac, 

da  hier  auf  eine  politische  maszregel  als  staatliche  Unternehmung 
(ev6dbe  KO)aica)iievouc)  angespielt  wird. 

III  5,4  Ktti  Ol  )uev  djaqpi  Xeipicoqpov  dirriecav  eKxfic  ßorjGeiac 
letztere  worte  sind  nach  dem  Zusammenhang  auf  diejenige  truppen- 
abteilung  zu  beziehen,  welche  Cheirisophos  (III  4,  42  f.)  dem  Xeno- 

phon zur  Unterstützung  der  Seitenexpedition  auf  den  berg  mitgegeben 
hatte,  in  demselben  sinne  folgt  sogleich  (§  6):  bOKCi  |uoi  ßoriBeiV 
erri  xouc  Kaiovxac,  wo  in  ßoriGeiv  nur  der  begriff  des  ausziehens 
nach  einem  punkte  oder  gegen  einen  feind  liegt ,  ohne  dasz  der  des 
helfens  dabei  urgiert  wird,  wie  ja  überhaupt  nach  strategischer  auf- 
fassung  die  offensive  oft  die  beste  defensive  ist.  so  auch  bei  Herod. 
I  62  erreixe  eTTu9ovxo  ck  xoO  MapaGuJvoc  auxöv  (TTeicicxpaxov) 

7Topeuec9ai  im  xö  dcxu,  oüxuj  bri  ßoriöeouci  ctt'  auxöv.  VI 
103  aa.  'A9r|vaioi  ujc  cttuGovxo  xaOxa,  eßoriGeov  Kai  auxoi  ec 
Mapaöuuva.    es  bedarf  keiner  weitern  citate,  zumal  da  dieser  ge- 
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brauch  bei  Thukydides  fast  unzählige  male  sich  findet:  für  ßorjOeia 

im  sinne  von  'expedition'  genügt  es  auf  Thuk.  III  24,  3  zu  ver- 
weisen: Ol  TTeXoTTOwricioi  Kaict  x^upav  eT£vovTO  irjc  ßori9eiac 

7Taucd|uevoi  dh.  von  der  Verfolgung  der  entwichenen  Plataier  um- 
kehrend. VIII  15  ae.  öXiYOV  eirpdcceTO  oübev  ec  tfiv  ßor|6eiav 

tflV  CTTl  Triv   Xiov. 
IV  1,  11  Ol  be  KapboOxoi  TTupd  iroXXd  eKaiov  kvjkXlu  em  tOuv 

öpeuJV  Ktti  cuveuupuJV  dXXrjXouc.  wenn  die  lesart  richtig  ist,  kann 
cuvopdv  hier  nur  von  dem  erblicken  der  gegenseitigen  feuerzeichen 
verstanden  werden,  während  es  sonst  überall,  soviel  ich  sehe,  ein 

'gewahrwerden  aus  der  ferne  bei  tage'  bezeichnet,  zb.  V  2,  18 
dXXrjXouc  cuveuupuuv,  jurivoeibfic  ydp  fjv  f]  TrapdTaEic.  Athen.  XIV 

637^  (es  ist  vom  saitenspiel  mit  bänden  und  füszen  die  rede)  üjct\ 
ei  TIC  M^l  Huvopujri  t6  yivöjli€vov,  dXXd  bid  Tfjc  dKofic  )iövov  Kpivoi, 
vo)uiZ;eiv  Tpiüuv  KiGapicTÜJv  dKOueiv  biaqpöpuuc  fip)aoc|uevuJV.  Polybios 
123,3  (Seeschlacht  bei  :\iylai):  cuviböviec  oi  Kapxn^övioi  jieid 
Xapdc  Kai  CTioubfic  dvriTOVXO;  besonders  aber  Arrian  anab.  V  11,  2 

cpuXaKai  biaXeiTTOucai,  öcov  EujujueTpov  ec  tö  Huvopdv  le  dXXr|- 
Xouc  Ktti  KttTaKoueiv  euTrexujc  .  .  Kai  vuKTUup  irupd  eKaiexo, 
wo  der  gegensatz  ausdrücklich  betont  ist.  aus  unserer  anabasis  läszt 
sich  noch  die  stelle  VII  8,  15  heranziehen:  KeKpaYÖxuuv  be  auxuJv 

Kai  TTupceuövxujv  eKßor|9o0civ,  wo  das  anrufen  bei  nacht  zur  Unter- 
stützung der  feuersignale  erwähnt  wird,  ähnlich  musz  auch  wohl 

an  unserer  stelle  statt  cuveiupujv  ein  wort  vorausgesetzt  werden, 
das  auf  das  gehör  bezug  nimt,  entweder  cuveßöuuv  dXXrjXouc, 
wie  Sintenis  vorschlägt  —  wohl  im  hinblick  auf  VI  3,  6  cuveßöuuv 
dXXrjXouc  und  Kyr,  III  2,  6  euSuc  ecrunaivöv  xe  xoTc  eauxuJv  Kai 

cuveßöujv  dXXr|Xouc  —  oder  cuvrjKOUov,  wie V4,31  dvaßouuv- 

xuuv  be  dXXrjXuuv  cuvrjKOuov  eic  xfiv  exepav  ck  xiqc  exe'pac 
TTÖXeujc,  an  welchen  stellen  freilich  von  einer  telephonie  bei  tage 
die  rede  ist. 

IV 4, 3  iiiexpi  Ü7TepfiX0ov  xdc  nriTdc  xoO  Titp^TOC  TioxajaoO. 

man  hüte  sich  vor  der  Übersetzung:  'bis  sie  die  quellen  des  Tigris 
überschritten' ;  es  heiszt  vielmehr,  da  diese  quellen  viel  weiter  west- 

lich liegen:  'bis  sie  über  die  quellen  des  Tigris  hinausgekommen 
waren',  ihn  also  umgangen  hatten,  im  anschlusz  an  III  2, 22  Ttdvxec 
Ydp  TTOxajuoi,  nv  Kai  npöcuj  xujv  nriTuJv  dfropoi  iSci,  irpoioOci  Ttpöc 

xdc  Ttritdc  biaßaxoi  TiTVOVxai,  und  ihn  also  nicht  mehr  zu  über- 
schreiten brauchten,  ohnehin  kann  man  wohl  einen  flusz,  nicht  aber 

die  quellen  desselben  überschreiten. 
Hamburg.  Ferdinand  Lüders. 
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503'=  ei  ecTi  fe,  ui  KaXXiKXeic,  t^v  Tipöiepov  cu  eXefec  dpe- 
T11V,  dXriSric,  tö  idc  tTTieujuiac  dironiiaTTXdvai  kqi  idc  aüxoö  küi 

Tdc  Tujv  dXXuuv  ei  be  )uii  touto,  dXX'  ÖTiep  ev  tuj  uciepLU  Xötuj 
ilvaYKdc0ri)uev  fmeic  öjuoXoYeiv,  öti  a'i  juev  tujv  eTTiGujuiuJv  TrXn- 
pou)uevai  ßeXxio)  ttoioOci  töv  dvöpuurrov,  taurac  juev  arroTeXeiv, 

a'i  be  X^iP^'  M*!'  toOto  be  xexvri  Tic  eivar  toioötov  dvbpa  tou- 
Tuuv  Tivd  YeTOvevai  e'xeic  eirreiv;  als  Kallikles  auf  die  frage,  ob  er einen  von  den  alten  rednern  zu  nennen  vermöge,  der  daran  schuld 
sei,  dasz  die  Athener  besser  geworden  seien,  dh.  der  sich  um  die 
sittliche  Veredlung  der  Athener  verdient  gemacht  habe,  in  form  einer 
gegenfrage  den  Themistokles,  Kimon,  Miltiades  und  Perikles  nennt, 

entgegnet  Sokrates  nach  dem  überlieferten  text  etwa  folgendes  :  'ge- 
wis,  lieber  Kallikles,  wenn  die  wahre  tüchtigkeit,  wie  du  früher  be- 

hauptetest, darin  besteht,  seine  eignen  begierden  und  die  der  andern 
zu  befriedigen,  wenn  aber  nicht  darin,  sondern  in  dem  was  wir  in 

der  nachfolgenden  Untersuchung  einzuräumen  genötigt  wurden,  nem- 
lich  darin,  diejenigen  begierden  zu  befriedigen,  deren  befriedigung 
den  menschen  besser  macht,  diejenigen  aber,  welche  ihn  schlechter 
machen,  nicht,  und  dasz  dies  eine  kunst  sei,  kannst  du  dann  be- 

haupten, dasz  einer  von  diesen  (von  den  eben  genannten)  ein  solcher 

mann  gewesen  sei?'  es  liegt  auf  der  band,  dasz  die  worte  touto  be 
Texvr)  TIC  eivai  nicht  in  die  construction  passen  und  deshalb  wahr- 

scheinlich verderbt  sind,  während  nun  Schanz  eine  lücke  nach  eivai 

annimt  und  nach  YCTOve'vai  die  allerdings  schwach  beglaubigten 
Worte  e'xeic  eiTreiv  wegläszt,  glaubt  Heindorf,  dasz  entweder  ein 
wort  wie  eqpdvr)  oder  dj)aoXÖYr|Tai  beizufügen  oder  eivai  in  eir|  dv 
zu  verwandeln  sei.  indessen  bedarf  es  meines  erachtens  keiner  so 

künstlichen  Operation,  wenn  man  von  der  Voraussetzung  ausgeht, 
dasz  die  Wiederkehr  desselben  gedankens  mindestens  einen  äiinlichen 
ausdruck  der  spräche  erfordert,  nun  finden  wir  aber  schon  am  ende 

von  c.  54  (500 ^j  die  frage  des  Sokrates:  dp"  ouv  iravTÖC  dvbpöc 
ecTiv  eKXeEacGai,  iroTa  dyctGa  tojv  fjbe' ujv  ecTi  Kai  OTToTa  KOKd,  ri 
TexviKoO  bei  eic  eKaCTOv;  und  die  bejahende  antwort  des  Kallikles: 
TexviKoO.  daher  dürfte  auch  an  unserer  stelle  ohne  erhebliche  Um- 

wälzung TOÖTO  be  TexvTic  tivoc  beiTai  zu  schreiben  sein,  weil 

nur  so  der  construction  und  dem  gedanken  zugleich  ausreichend  ge- 
nüge geleistet  wird,  dann  würden  die  fraglichen  worte  bedeuten : 

'dasz  aber  dies  (dh.  die  Verwirklichung  des  grundsatzes  diejenigen 
begierden  zu  befriedigen,  deren  befriedigung  den  menschen  veredelt) 
einer  gewissen  kunst  bedarf,  nemlich  der  kunst  des  j^hilosophischen 
Staatsmannes,  die  in  bewusten,  auch  hier  zwischen  den  zeilen  erkenn- 

baren gegensatz  tritt  zu  der  kunstlosen  ejutreipia  Te  Kai  Tpißr|  der 
sophistischen  rhetorik. 
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ölS**  heiszt  es  in  den  werten  des  Sokrates:  dva|Livr|c9r)Ti  b'  oijv, 
ÖTi  buo  e(pa).iev  eivai  xdc  TtapacKeudc  eni  xo  eKactov  GepaTteueiv 
Kai  ciJu)Lia  Ktti  ijjuxriv,  luiav  |aev  npöc  fibovfjv  ö|aiXeiv,  xfiv  exepav 
he  Trpöc  x6  ßeXxicxov,  jir]  KaxaxapiZöjuevov  dWct  bia|uaxö|uevov. 
an  dieser  stelle  ist  zunächst  CKacxov,  welches  die  besten  hss.  bieten, 
verdächtigt,  indem  Stephanus  CKdcxou  und  Hirschig  CKdxepov  vor- 

schlägt, auszerdem  will  letzterer  sowohl  6)LiiXeTv  als  auch  jufi  Kaxa- 
XapiCöiaevov  dXXd  biajuax6|uevov  aus  dem  text  entfernt  wissen. 

wenn  man  jedoch  auch  hier  bedenkt,  mit  welcher  Vorliebe  der  philo- 
soph  bei  der  Wiederkehr  gewisser  gedanken  sich,  wenn  nicht  der- 

selben, so  doch  einer  ähnlichen  construction  zu  bedienen  pflegt,  so 

wird  man  nicht  abgeneigt  sein,  sich  bei  der  vergleichung  mit  510^ 

dXX'  oijuai  e'TuJTe,  fidv  xouvavxiov  ouxiuci  r\  TrapacKeuf)  ecxai  auxuj 
im  xö  o'i'uj  xe  eivai  ibc  TrXeTcxa  dbiKciv  Kai  dbiKoövxa  jufi  bibövai biKriv)  der  annähme  anzuscblieszen  ,  dasz  der  ursprüngliche  text  der 

schadhaften  stelle  folgender  gewesen  sein  kann :  dvajuvr|cOrixi  b'  ouv, 
öxi  buo  ecpa)Liev  eivai  xdc  irapacKeudc  eKdcxuj  etti  xö  öepaTteueiv 
KOI  cuj)ua  Kai  vjjuxiiv,  juiav  |uev  npöc  f)bovfiv  OjuiXouvxi,  xriv  exepav 

be  -npöc  xö  ßeXxicxov  )uir]  KaxaxapiZ;o)LX e  v  uj ,  dXXd  biajuaxojaevoi, 
was  folgendermaszen  zu  übertragen  wäre:  'erinnere  dich  also,  dasz 
wir  behaupteten ,  dasz  es  für  jeden  zwei  Vorkehrungen  gäbe  zu  dem 
zweck  sowohl  den  körper  als  auch  die  seele  zu  behandeln,  die  eine, 
wenn  er  nach  gunst  (mit  der  menge)  verkehrt,  die  andere  aber, 
welche  das  beste  bezweckt,  wenn  er  nicht  liebedienert,  sondern 

kämpfend  (für  seine  Überzeugung)  auftritt.'  übrigens  kehrt  der  in 
diesen  worten  liegende  gegensatz  gegen  ende  des  dialogs  wieder, 

indem  Sokrates  521'^  von  sich  selber  sagt:  dxe  ouv  ou  Tipöc  xdpiv 
XeYuuv  xouc  Xöyouc  oöc  Xctuu  eKdcxoxe,  dXXd  irpöc  xö  ßeXxicxov, 
ou  TTpöc  xö  fibicxov,  Kai  oÜK  eGeXuuv  ixoieTv  d  cu  irapaiveic,  xd 
KOjan;d  xauxa,  oüx  eSuu  ö  xi  XeYuu  ev  xlu  biKacxripiuJ. 

517^  lautet  die  Überlieferung:  xouxoiv  tdp  TtopiCXlKÖV  etvai 
f|  KdnnXov  övxa  r|  ejuiropov  f\  br))uioupTÖv  xou  auxOuv  xouxcuv, 
cixoTTOiöv  f\  övjJOTroiöv  f|  uqpdvxriv  fj  ckuxoxÖ)liov  f)  CKuxobevjJÖv, 
oübev  öaujuacxöv  ecxiv  övxa  xoiouxov  böEai  Kai  aüxuj  Kai  xoTc 
dXXoic  Geparreuxriv  eivai  cdiinaxoc.  da  von  Gau/aacxöv  ecxiv  bereits 
der  vorausgehende  inf.  abhängt,  zugleich  aber  eine  Verbindung  fehlt, 

welche  geeignet  wäre  auch  den  folgenden  inf.  böHai  derselben  Wen- 
dung unterzuordnen,  was  die  rücksicht  auf  den  sinn  und  die  glätte 

der  diction  erfordert,  so  erlaube  ich  mir  die  leichte  änderung  in  ou 

Bau)aacxöv  ecxiv  oüb'  övxa  xoiouxov  böEai  Kai  auxuj  Kai  xoTc 
dXXoic  Geparreuxriv  eivai  cujjaaxoc  vorzuschlagen. 
RuDOLSTÄDT.  Karl  Julius  Liebhold. 
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95. 
ZU  DEN  GRIECHISCHEN  EPIGRAMMATIKERN. 

I.    POSEIDIPPOS. 

Über  die  lebenszeit  dieses  dichters  besitzen  wir  kein  directes 

Zeugnis  (Jacobs  catal.  poet.  s.  943) ,  sie  ergibt  sich  aber  aus  Anth. 
Pal.  V  134: 

KeKpoTTi  paTve  Xd^uve  iroXObpocov  kiudba  BdKXou, 
paTve,  bpociZiecGuu  cufißoXiKr]  ttpöttocic. 

ciYdcGo)  Zrivuuv  6  cocpöc  kukvoc  ä  xe  KXedvGouc 

juoOca*  laeXoi  b'  fi|uTv  6  yXukuttikpoc  "Gpuuc, 
welches  offenbar  noch  zu  lebzeiten  des  greisen  Zenon  (f  264/63), 

als  Kleanthes  schon  als  der  designierte  nach  folger  galt,  in  Athen  ge- 

dichtet ist.  so  erklärt  sich  auch  die  'Kekropische  flasche',  über  welche 
in  der  neuesten  Pariser  ausgäbe  unnötige  gelehrsamkeit  ausgekramt 
ist.  wir  wissen  zwar  nicht,  ob  die  professoren  an  dem  tage,  an  wel- 

chem dies  lebenslustige  epigramm  entstand,  kein  collegium  lasen, 
das  aber  wissen  wir,  dasz  Poseidippos  und  seine  lustigen  genossen 

es  für  besser  hielten  'eins  'rum  zu  trinken'  im  fröhlichen  Symposion, 
dem  nach  der  etwas  verschämten  andeutung  im  letzten  pentameter 
auch  eine  andere  würze  nicht  gefehlt  haben  wird. 

II.    ASKLEPIADES  UND  HEDYLOS. 

Asklepiades  Anth.  Pal.  XII  135: 

OTvoc  epuuToc  eXeTXOC"  epdv  dpveujuevov  fmiv 
firacav  ai  TtoXXai  NiKaYÖpnv  TTpoiröceic* 

Kai  Ydp  ebdKpucev  küi  *  evucrace  Kai  ti  Kairiqpec 

eßXeire  xw  ccpiYXÖe'ic  ouk  eVeve  ciecpavoc ' 
ist  von  Kaibel  im  Hermes  XXII  511  als  voibild  des  vorhergehenden 
Kallimacheischen  aufgefaszt.    irre  ich  mich  nicht,  so  haben  wir  einen 
erfreulichen   fortgang   der  unglücklichen   liebe   des  Nikagoras  bei 
Hedylos  Anth.  Pal.  V  199  zu  erkennen: 

OTvoc  Kai  npoTTÖceic  KaieKOiiaicav  'AYXaovknv , 
ai  böXiai  Kai  epuuc  fibuc  ö  NiKaYÖpeuj' 

fjc  Tidpa  KuTrpibi  Taura  inupoic  eii  iravta  lauboivia 
KeTviai,  TTap9eviu)V  uYpd  Xdcpupa  ttöGujv, 

cdvbaXa  Kai  luaXaKai,  juaciijuv  evbujuaTa,  jaixpai, 

ÜTTVOu  Kai  cKuXjuujv  Tojv  töte  iLiapiupia* 
denn  dasz  das  reizende  Asklepiadeische  gedichtchen  in  die  jUoOca 
KaibiKri  geraten  ist,  thut  nichts  zur  sache.    wie  genau  Hedylos  mit 
dem  geistreichen  Samier  bekannt  gewesen ,  geht  aus  einem  andern 

*  das  überlieferte  fivvicxace  ist  von  Kaibel  mit  guten  gründen  für 
verderbt  erklärt;  ob  freilich  sein  eigner  verschlag  eXiiYT^tce  das  richtige 
trifft,  scheint  mir  nicht  ausgemacht. 

Jahrhiu'her  liir  clnss.  philol.  1891  hfl.  11.  49 
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epigramm  bei  Athen.  XI  473^  hervor,  in  welchem  es  von  dem  tüch- 

tigen zecher  Sokles^  heiszt:  dXXct  irap'  oivov  CiKeXibou  TiaiZ^ei 
TTOuXu  ineXixpöiepov. 

III.  THEOKRITOS  UND  ARATOS 

Auf  die  liebe  seines  teuren  freundes  Aratos  zOteinem  knaben 

weist  Theokritos  in  seinem  schönsten  idyll ,  den  Thalysien  v.  99  flf. 
hin;  der  name  des  geliebten  wird  zuerst  mit  schalkhaftem  zweifei 

genannt  105  etie  OiXTvoc  ctp'  e'cTiv^  6  juaXGaKÖc  eiT€  Tic  dXXoc, 
im  folgenden  aber  ohne  jede  einschränkung  118  ff.  und  zwar  mit  so 
detaillierten  angaben ,  dasz  an  eine  fiction  nicht  zu  denken  ist.  die 
hgg.  haben  ein  denkmal  der  )aoOca  iraibiKri  des  Aratos  anzuführen 
vergessen  Anth.  Pal.  XII  129: 

«'ApYeToc  (t>iXoKXfic  "Ap^ei  KaXöo'  •  ai  xe  Kopivöou 
cxfiXai  Ktti  MeTapeujv  Tauia  ßoODci  idcpoi. 

YeTPöTTTtti  Ktti  iue'xpi  Xoeipujv  'Ajucpiapdou , 
u)c  KaXöc.    dXX'  öXiyoic  TPa^Möci  XeiTrö|ue9a* 

TuJ  b'  oü  YöP  TTeipai  emiLidpTupec ,  dXXd  TTpiriveOc 
auTÖc  ibiuv  ■  erepou  b'  ecTi  Trepiccöiepoc. 

was  "ApYei  in  v.  1  heiszen  soll,  ist  mir  verschlossen,  die  erklärung 
Heckers  'Argisque  habitans'  sprachlich  und  sachlich  gleich  verfehlt, 
auch  des  vaters  namen  wird  man  bei  einer  stadtbekannten  Schönheit 

gern  missen,  vielmehr  scheint  eine  art  dittographie  des  anfangs  vor- 
zuliegen ,  die  für  die  ergänzung  der  lücke  einen  weiten  Spielraum 

läszt.  echt  alexandrinisch  würde  klingen  'ApYeToc  OiXoKXf^c  KaXöc, 
KaXöc.  in  v.  5  wird  oflPenbar  ein  bekannter  Priener  gemeint  sein, 

also  dXX*  6  TTpiriveuc. 
Den  Theokritischen  Philinos  hält  Wilamowitz  (bei  Häberlin 

carmina  figurata  Gr.  s.  56)  für  den  berühmten  wettläufer  aus  Kos, 
den  söhn  des  Hegepolis  (Paus.  VI  17,  2),  von  dem  zwei  zeitlich  gut 
passende  siege  bei  Eusebios  angeführt  werden,  trotzdem  darf  wohl 
die  frage  aufgeworfen  werden,  ob  nicht  der  knabe,  dessen  voUnamen 
wir  aus  dem  angeführten  epigramme  des  Aratos  kennen,  derselbe 
ist,  dessen  kosenamen  Theokritos  hat. 

IV.  ZU  LEONIDAS  VON  TARENT. 

Anth.  Pal.  VI  298: 

TTripriv  *  KdbevpriTOv  dTTecKXripu)bi|aevov  aiYÖc 
CTepcpoc  Ktti  ßdKipov  TouTO  TÖ  *Xomöpivov 

KUjXrrav  dcxXeYTiCTOV  dxcxXKuuTÖv  te  kuvoOxov, 

Kai  niXov  KeqpaXdc  oux  ociac  CKe'rravov, 
raOia  KaiacpGiiiievoio  iiiupiKiveov  nepi  ed|avov 

CKuX'  dtro  Cuuxdpeoc  Ai|uöc  dveKpe'jLiotcev. 
unmöglich  kann  der  dichter  die  apposition  cxe'pqpoc  mit  so  vielen 
attributen  belastet  haben,  während  das  beziehungsvvort  7Tr|priv  ganz 

'  vermutlich  dem  vater  Lykophrons  (Suidas  udw.):  s.  Bergk  zs,  f.  d. 
aw.  1841  sp.  89.         ̂   so  ist  mit  einer  hs.  bei  Ziegler  (S)  zu  schreiben. 
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nackt  steht,  überliefert  ist  Kttbbe  *  vpnföv:  ich  schreibe  und  inter- 

pungiere:  rrripnv  KttbbevpriTov ',  dTTecKXripu)Li)Lievov  aiYoc  CTe'pqpoc. 
der  verderbte  schlusz  dos  ersten  pentameters  hat  verschiedene  Ver- 

besserungsvorschläge erfah)en,  die  in  der  anmerkung  der  Dübner- 
schen  ausgäbe  verzeichnet  sind;  mich  hat  keiner  überzeugt,  mit 
geringer  änderung  wird  zu  schreiben  sein:  ßdKtpou  TOÖTO  TÖ 
XeiTTÖjuevov.  ganz  ähnlich  sagt  der  dichter  in  dem  gegenstück 
VI  293:  öXTTr)  xe  purröecca  TToXurpriToiö  te  nripac  Xeivpavov. 

V.    APOLLONIOS  VON  RHODOS. 

In  der  randnotiz  zu  der  Battossage  bei  Antoninus  Liberalis  23, 
die  nach  EOders  wahrscheinlicher  annähme  aus  dem  AeijUuOv  des 

Pamphilos  stammt,  heiszt  es  an  letzter  stelle  (iCTopei)  .  .  'AttoX- 
XuOvioc  ö  'Pöbioc  ev  eTTiYpdjLi|Lictciv.  an  eine  ausführliche  darstel- 
lung  der  sage  im  engen  rahmen  des  epigrammes  i>t  nicht  zu  denken, 
vpie  Oder  (de  Antonino  Liberali  [Bonner  diss.  1886]  s.  50  anm.  1) 
richtig  bemerkt,  bleibt  also  nur  die  raöglichkeit  einer  gelegentlichen 
erwähnung,  anspieiung  oder  vergleichung.  welcher  art  eine  solche 
gewesen  sein  kann,  läszt  sich  noch  einigermaszen  feststellen,  wenn 
man  das  einzige  erhaltene  epigramm  des  Apollonios  (AP.  XI  275) 
heranzieht: 

KaXXijuaxoc  t6  Kd0ap)Lxa,  tö  iraiYViov,  6  HuXivoc  voöc 
aiTioc  6  Ypotu^ctc  ÄiTia  KaXXi)adxou, 

ein  in  die  form  einer  buchaufschrift  gekleideter  boshafter  ausfall  auf 

das  berühmteste  werk  seines  gros/.en  lehrers  Kallimachos.^  erinnert 
man  sich  nun,  mit  welchem  stolze  dieser  sein  geschlecht  auf  Battos, 
den  mythischen  gründer  Kyrenes,  zurückgeführt  hat  (Strabon  XVII 

837  Xiyejax  be  f)  Kupnvn  Kiiciua  BdxTOu*  TrpÖTovov  be  xourov 
eauxoö  cpdcKei  KaXXi|uaxoc  (fr.  550  Sehn.,  wo  das  citat  des  fälschers 
Apulejus  de  orthogr.  zu  streichen  ist),  und  dasz  Battiades  in  der 
folgezeit  bei  den  römischen  nachahmern  als  sein  ehrenname  gilt,  so 

liegt  die  Vermutung  nahe,  dasz  Apollonios  in  dem  verlorenen  epi- 
gramm diesen  ehrennamen  des  meisters  durch  zurückführung  auf 

einen  andern  mythischen  Stammvater,  den  doppelzüngigen  hirten 
der  messenischen  sage,  gröblich  verhöhnte,  man  wird  noch  einen 
schritt  weiter  gehen  dürfen,  dem  so  eben  erschlossenen  epigramme 
würde  die  spitze  fehlen,  wenn  nicht  auch  ein  hin  weis  auf  die  be- 

strafung  des  treulosen  Battos  darin  enthalten  gewesen  wäre.  ̂   will 
man  sich  diesen  in  die  form  eines  Wunsches  gekleidet  denken,  dasz 
es  dem  gegner  bo  ergehen  möge  wie  dem  hirten  der  sage,  so  rücken 

''  das  compositum  ist  zwar  nicht  belegt,  passt  aber  vorzüglich  in 
den  Zusammenhang.  ^  vgl.  Susemihl  geschichte  der  alex.  litt.  I  s.  351 
anm.  18.  die  echtheit  des  epigramms  ist  neuerdings  verkehrterweise 
bestritten  worden  von  Jurenka  quaestioiies  criticae  (Leipzig  1885);  s.  da- 

gegen Berliner  philo!,  wochenschr.  1886  sp.  877.  ^  Anton.  Lib.  g.  e. 
'€p|aric  hk  xccXeirrivac ,  öti  5ix6|uueoc  fjv,  eppänicev  aöxöv  xr)  ̂ ößöiu  Kai 
juer^ßaXev  eic  Tr^xpov. 

49* 
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wir  damit  zeitlich  in  die  nähe  derKallimacheischen  Ibis,  die  vielleicht 
sogar  eine  directe  antwort  auf  dies  schmähgedicht  des  Apollonios 
ist.  wie  dem  auch  sei,  jedenfalls  ist  das  epigramm  später  entstan- 

den als  der  angriff  auf  die  Aitia  des  Kallimachos.  wenn  Couat  (la 
poesie  Alexandrine  sous  les  trois  premiers  Ptolemees  s.  505  f.)  re- 

signiert bemerkt:  'malheureusement  trop  de  piöces  nous  manquent 
pour  qu'il  nous  soit,  non  point  faeile,  mais  mSme  possible  d'instruire 
toute  la  suite  du  proeös'  (nemlich  der  litterarischen  fehde  zwischen 
Kallimachos  und  Apollonios).  'y  eut-il  de  nouvelles  6pigrammes 
d'ApoUonius?'  so  glaube  ich  diese  frage  beantwortet  zu  haben,  und 
wenn  er  fortfährt  '^repondit-il  indirectement  ä  Callimaque,  comme  on 
l'a  cru,  dans  deux  passages  de  son  poöme'  usw.,  so  hat  RLinde  de 
diversis  recensionibus  ApollonüRhodii  Argonauticon(diss.  Göttingen 

1885)  s.  34 — 46  durch  die  unzweifelhaft  richtige  erklärung  der  selt- 
samen einlage  Argon.  III  927  —  47  auch  darauf  die  antwort  erteilt/ 

nur  irrt  er,  wenn  er  die  abfassung  dieser  stelle  sich  unter  dem  frischen 
eindruck  der  Ibis  entstanden  denkt:  die  Ibis  ist  die  entgegnung  auf 

die  'geschwätzige  krähe',  nicht  umgekehrt. 

VI.    THEODORIDAS  UND  EUPHORION. 

Theodoridas  AP.  VII  406: 

Guqpopiuuv  ö  Trepiccöv  e7ncTd)Lievöc  ti  TToficai 
TTeipaiKoTc  KeTiai  xokbe  Trapct  CKeXeciv. 

dX\d  cu  Tuj  luücTri  poifiv  ri  jufiXov  dnapHai 

fi  juupTOV  •  Ktti  Ydp  l^oc  eibv  eqpiXei. 
die  angäbe,  dasz  Euphorion  im  Peiraieus  begraben  war,  steht  im 
Widerspruch  mit  Suidas  u.  6üqpopiuJV,  der  ausdrücklich  bezeugt:  Kai 

TeXeuTrjcac  eKei  Te0a7TTai  ev  'Anaiueia,  iLc  be  Tivec  ev  'Aviioxeia. 
man  hat  den  Widerspruch  durch  die  annähme,  dasz  dem  dichter 
innerhalb  der  Peiraieusmauern  ein  kenotaphion  gesetzt  sei,  auszu- 

gleichen versucht  (Meineke  anal.  Alex.  s.  11):  wer  heute  mit  Suidas- 
artikeln  umzugehen  versteht,  weisz  dasz  sein  zeugnis  (oder  vielmehr 
das  seiner  gewährsmänner)  vor  dem  eines  Zeitgenossen  Euphorions 
zurückstehen  musz.  und  hat  diese  anagbe  etwa  irgend  etwas  inner- 

lich unwahrscheinliches?  Euphorion,  der  Gecei  'A9rivaToc  war,  konnte 
doch  sehr  wohl  im  alter  noch  einmal  die  statte  seiner  jünglingsjahre 
aufsuchen,  das  gedieht  des  Theodoridas  ist  recht  schön:  überaus 
zart  sind  die  Symbole  der  erotischen  poesie  Euphorions  gewählt, 
von  der  eine  unverächtliche  probe  noch  erhalten  ist  AP.  VI  279 
(innerhalb  einer  reihe  aus  Meleagros  kränz): 

TTpiLiac  ottitöt'  eireEe  KaXctc  EuboHoc  eöeipac, 
Ooißuj  iraibeiriv  ainacev  dTXdiriv 

dvTi  be  ol  TrXoKttiLiiboc ,  'EKrißöXe,  KdXXoc  eTreiri 
XUJXCpvrjösv  dei  kiccöc  deEöinevoc.^ 

'   die  andere    von   Merkel   augeführte  stelle  I  730 — 67  ist  ohne  be- 
lang.       ^  der  'epheu  von  Acharnai'  weist  wieder  auf  directe  beziehungen 
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somit  scheint  nichts  im  wege  zu  stehen  dieses  epitymbion  des  Theo- 
doridas  als  eine  huldigung  des  lebenden  für  den  toten  anzusehen, 
wenn  wir  nicht  wüsten,  dasz  beide  dichter  früher  in  litterarischer 

fehde  gelegen,  von  den  dvTiTpcxqpai  irpöc  0€<ob>ujpibav  hat  Clemens 
Alex,  ström.  V  s.  243  (Sjlburg)  eine  schwache  künde  aufbewahrt; 
sie  hat  aber  meinem  verehrten  lehrer  FSusemihl  genügt  eine  ganz 
verschiedene  deutung  dem  besprochenen  grabgedichte  zu  geben,  die 

ich  allerdings  für  durchaus  unzutreffend  halten  musz.  ̂   Susemihl 
zieht  das  obscene  gedieht  des  Krates  auf  Euphorien  (AP.  XI  218): 

XoipiXoc  'AvTijudxou  ttoXij  XeiTrexar  dW  im  irdciv 
XoipiXov  EucpopiLuv  eixe  bid  CTÖ|uaTOC. 

Ktti  KaTaTXuüCc'  eiröei  rd  TTormaTa  Kai  td  OiXriid 
dipeKeujc  rjber  Kai  Ydp  'OinripiKoc  fjv, 

dessen  gemeine  anzüglichkeiten  längst  erkannt  und  richtig  gedeutet 

sind'",  hinzu  und  will  in  demselben  die  vergröberte  copie  des  Theo- 
doridas  sehen,  indem  er  an  dem  'innerlich  wahrscheinlichen'  zeugnis 
des  Suidas  festhält,  verwirft  er  das  grab  im  Peiraieus  und  übersetzt 

ueipaiKoTc  napd  CKeXeciv  'bei  den  probeschenkeln',  woraus  bei 
Krates  der  '0|ur|piKüC  geworden  sei.  indem  er  ferner  die  an  und  für 
sich  bedeutungslosen  coincidenzen  Ttepiccöv  emcTdiuevöc  Ti  rroficai 

==  KaidYXuucc'  eiröei  xd  iroriiuaTa  und  xd  OiXrjxd  =  Z^uuöc 
eujv  ecpiXei  hervorhebt,  gelangt  er  dazu,  das  ganze  als  eine  höhnische, 
fingierte  grabschrift  auf  den  noch  lebenden  gegner  zu  betrachten, 
welche  in  dem  gleichermaszen  fingierten  epitymbion  des  Theodoridas 

auf  den  Zeitgenossen  Mnasalkas  von  Sikyon  (AP.  XIII  21)  ihr  pas- 
sendes gegenstück  habe. 

Ich  will  nun  von  vorn  herein  zugeben,  dasz  die  dvxiYpacpai 
TTpöc  Geobujpibav  in  der  that  den  gedanken  an  eine  satirische  Ver- 

spottung durch  den  angegriffenen  nahe  legen  (obwohl  wir  über  die 
phasen  dieser  fehde  nicht  das  geringste  wissen) :  ich  verlange  dann 
aber  die  satire  in  irgend  einer  form  ausgeprägt,  die  den  leser  die 
verborgene  pointe  wenigstens  ahnen  läszt.  was  soll  man  sich  aber 

unter  'probeschenkeln'  vorstellen?  sollte  sich  wirklich  hinter  diesen 
Worten  eine  obscene  Zweideutigkeit  verstecken,  so  hat  der  dichter 

des  dichters  zu  Athen,  ob  |LiücTr|C  und  ̂ oir)  im  epigramm  des  Theo- 
doridas auszer.der  erotischen  bedeutung  etwa  noch  einen  versteckten 

hinweis  auf  die  eleusinischen  mysterieii  enthalten,  will  ich  dahingestellt 
sein  lassen:  dem  dichter  der  MoviioiTia  würden  die  weihen  nicht  übel 
stehen,  bei  dem  zuletzt  angeführten  symbol  wird  man  sich  der  hübschen 
verse  des  Meleagros  erinnern  (prooim.  21):  r)öO  xe  jUÜpTOV  KaXXi^ctxou, 
CTuqpeXoö  laecröv  del  |Lie\iToc. 

^  über  die  auffassung  des  epigramms  haben  wir  einen  lebhaften 
briefwechsel  gepflogen,  der  aber,  da  jeder  bei  seiner  meinung  blieb, 
zu  keiner  einigung  geführt  hat.  es  scheint  mir  angemessener  die  contro- 
verse  in  einer  Zeitschrift  zu  behandeln,  als  cap.  36  des  zweiten  bandes 
der  alexandrinischen  litteraturgeschichte,  welches  ich  im  wesent- 

lichen   bearbeitet  habe,    mit  polemischen  anmerkungen  zu  beschweren. 
'0  Meineke  anal.  Alex.  s.  7  f.    Susemihl  ao,  I  s.  899. 
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für  das  Verständnis  seiner  leser  wenig  sorge  getragen,    und  das  ist 
sonst  nicht  seine  art.    man  lese  nur,  wie  er  über  Mnasalkas  herfällt: 

MvacdXKCoc  tö  cajua  tuj  FIXaTaiba, 

TOU  'XeYnoTTOiuj. 

d  Muuca  b'  auTOj  rdc  Cijuoiviöa  TiXotiac 
fjc  ocTTOcrrdpaYiua, 

K6vd  re  KXttfTdv  KdmXaKuöicTpia 
biGupa)Lißoxdva. 

TeGvttKe,  |uf)  ßdXiJU|Liec"  ei  be  k€  Ziöev, 
TUjUTravov  k'  ecpucr). 

hier  greift  der  boshafte  scblusz  nach  dem  scheinbaren  einlenken  in 

V.  7  in  richtigem  Verhältnis  wieder  auf  den  anfang  zurück  und  be- 
friedigt vollkommen  durch  die  scharfe  pointe;  das  andere  epigramm 

dagegen  zerfällt,  wenn  wir  die  erklärung  Susemihls  acceptieren,  in 

zwei  unverbundene  hälften.  nach  den  'probeschenkeln'  rauste  der 
dichter  doch  einen  ganz  andern  trumpf  ausspielen  als  2ujöc  eiijv 
eqpiXei,  was  gowis  niemand  dem  Euphorion  zum  Vorwurf  machen 
konnte,  ihm  vielmehr  das  hübsche  symbol  der  liebesblume  Xuxvic 
von  Meleagros  (prooim.  23)  eingetragen  hat.  und  wie  reimen  sich 

die  zarten  spenden  auf  das  grab  dazu?"  kurz,  die  ganze  beweis- 
führung  Susemihls  ist  zu  fein  gesponnen,  als  dasz  sie  vor  unbe- 

fangener Interpretation  stich  halten  könnte,  so  lange  nicht  ein 
äusseres  zeugnis,  durch  welches  das  angezogene  gedieht  mitten  in 
den  streit  der  beiden  dichter  versetzt  wird,  hinzukommt,  musz  ich 
an  der  altern  (schon  von  Meineke  vertretenen)  auffassung  durchaus 
festhalten  und  auch  eine  vergröberte  nachahmung  durch  Krates  in 
abrede  stellen. 

VII.    ZU  KEIN  AG  OR  AS. 

AP.  VII  741  (24  Rubensohn): 

'Oöpudbriv,  Cndpirjc  tö  lueY«  KXeoc,  r\  Kuve'Teipov 
vaujudxov  ri  TidvTUJV  epT«  KdXei  iroXejLiujv 

"Apeoc  aixiuriTfic  'liaXöc  Trapd  xeu|uaci  NeiXou 
KXivÖeic  eK  TToXXuuv  fi)ai9avnc  ßeXeuuv 

aieiöv  dpiracGevta  qpiXou  CTpaioO  ibc  W  utt'  exöpoTc, 
auTic  dpriicpdTuuv  dvGopev  eK  vckvjuuv 

Kieivac  b'  6c  cqp'  eKÖiniZiev ,  eoic  dvecuucaro  laYoic, 
ILioOvoc  dr|TTriTov  begd|uevoc  Bdvaxov. 

die  abfassungszeit  des  gedichtes  hat  Hillscher  'hominum  litteratorum 
Graecorum  ante  Tiberii  mortem  in  urbe  Roma  commoratorum  historia 

"  ich  weisz  sehr  wohl,  dasz  |uf|Xov  und  |uüpTov  (==  KXeiTopic  Aristoph. 
Lys.  1004)  auch  eiue  sexuelle  bedeutung  haben,  finde  aber  für  ̂ oiä 
nichts  ähnliches  bezeugt,  worauf  die  bemerkung  in  der  oberflächlichen 

compilation  Murrs  'die  pflanzenweit  in  der  griecb.  mythologle'  (Inns- 
bruck 1890)  s.  50  anm.  7  'in  dem  anblick  der  geöffneten  granate  glaubte 

man  die  vulva  wieder  zu  erkennen'  beruht,  vermag  ich  nicht  zu  sagen, 
auch  bei  dieser  höchst  gezwungenen  annähme  bleiben  die  dargelegten 
Schwierigkeiten  ungehoben. 
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«ritica'  (jahrb.  suppl.  XVITI)  s.  422  f.  wahrscheinlich  richtig  be- 
stimmt; jedenfalls  ist  die  ursprüngliche  lesart  NeiXou  statt  'Privou 

in  V.  3  von  ihm  mit  recht  wiederhergestellt,  in  v.  2  vermutet  Stadt- 
müller  ctKpa  statt  epfCt,  recht  hübsch  an  sich,  doch  scheint  die  Über- 

lieferung ohne  tadel.  höchst  seltsam  dagegen  ist  es,  dasz  dieses  ge- 
dieht einem  unbekannten  NN.,  dem  noch  dazu  die  berühmtesten 

beiden  der  grauen  vorzeit  zur  seite  gestellt  werden,  gelten  soll,  der 
name  des  tapfern  Soldaten ,  den  sich  die  hgg.  durch  ein  scheinbares 
argument  Heckers  verführt  haben  entgehen  lassen,  ist  unbedingt 

erforderlich  und  längst  von  Scaliger  gefunden:  "Appioc  aiXfirjTfjC NiaXöc. 

Nachtrag  zu  s.  769.  einige  zeit  nachdem  diese  bemerkungen 

eingesandt  waren  ei'schien  das  ungemein  reichhaltige  Rostocker  pro- 
gramm  RReitzensteins  'inedita  poetarum  graecorum  fragmenta'  (II) 
(index  lect.  w.  1891/92),  in  welchem  s.  7  die  von  mir  oben  behan- 

delten epigramme  des  Asklepiades  und  Hedylos  ebenso  aufgefaszt 
sind,  wie  ich  sie  aufgefaszt  habe,  in  dem  epigramme  des  Asklepiades 
schreibt  R.  epäv  dpveujuevov  fi|uiv  riiacav  ev  ttoXXoTc  NiKttYÖpriv 

TtpoTTÖceiC  'is  qui  uni  eique  araico  se  amore  perire  negaverat,  idem 
inter  multos  nunc  professus  est'  —  recht  hübsch  und  ansprechend, 
über  die  sonstigen  bemerkungen  R.s  soll  an  anderer  stelle  gehandelt 
werden. 

zu  s.  771.  die  von  mir  vorgetragene  deutung  der  notiz  bei 
Anton.  Lib.  findet  sich  schon  bei  Hecker  comm.  crit.  de  Anth.  gr. 

I  s.  19  f.:  'idem  Apollonius  aliis  quoque  epigrammatis  Callimachum 
allatravit,  ut  intellegitur  ex  lemmate,  quod  Antoninus  Liberalis 
Metamorphoseon  capiti  XXIII  historiaeque  de  Batto,  qui  Mercurium 
fraude  lusit,  inscripsit  .  .  historiae  huic  enarrandae  in  epigrammate 
nullus  locus,  sed  Callimachus  erat  Battiades,  Batti  filius,  qua  homo- 
nymia  usus  sive  potius  abusus  est  Apollonius,  ut  in  Callimachum 

maledicta  ingereret  eique  fraudem  exprobraret.'  ich  habe  die  stelle 
zum  vergleiche  wörtlich  hergesetzt:  denn  seltsamerweise  ist  es  bereits 
das  zweite  mal,  dasz  ich  dem  holländischen  kritiker  die  priorität 
einer  entdeckung  abtrete  (über  den  ersten  fall  s.  Berliner  philol, 
wochenschr.  1884  sp.  1218). 

Berlin.     Georg  Knaack. 

96. 
ZU  HOMEROS. 

1.    IL  0  645  ff.  lesen  wir: 

CTpecp9eic  yäp  lueTÖmcöev  ev  dcTTiöoc  äviuyi  TidXTO, 

ifiv  auTÖc  qpopeecKe  irobriveKe',  epKOC  dKÖvroiv 
Tfj  ö  y'  evi  ßXacpGeic  Tiecev  ütttioc- 

Periphetes  hat  das  Unglück,  als  er  sich  rasch  umwendet  zum  kämpfe 
gegen  Hektor,  mit  dem  rande  seines  langen,  bis  auf  die  knöchel  hinab- 
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reichenden  Schildes,  den  wir  uns  ohne  zweifei,  wie  es  Z  117  vom 
Schilde  des  Hektor  gesagt  wird,  mit  feil  besetzt  zu  denken  haben,  in 
collision  zu  geraten  und  dadurch  zu  falle  zu  kommen,  die  worte 

Tri  ö  y'  £Vi  ßXa(p9eic  (oder  evißXaqpBeic?),  verglichen  mit  Z  39 
otuj  e'vi  ßXacpOtvxe  laupiKiviu,  zeigen  deutlich,  wie  die  sache  zu 
denken  ist:  er  verwickelt  sich  mit  dem  fusze  darin,  bleibt  darin 
hängen,  stolpert  und  füllt,  so  würde  sich  jeder  die  sache  vorstellen, 
wenn  nicht  rraXio,  sondern  etwa  ßXdqpGr)  dastünde,  jenes  aber 
macht  Schwierigkeit  und  Unklarheit,  wie  die  gezwungenen  erklä- 
rungen  beweisen.  La  Roche  meint:  <TTdXTO  wurde  geschwungen 
dh.  schlug  an,  stiesz  an»  (?),  und  Düntzer:  «TidXTO  prägnant,  stiesz 
beim  schwingen  (des  körpers)  an  den  land.»  aber  das  anstoszen 
genügt  keineswegs,  um  zu  verstehen,  warum  Periphetes  rücklings 
zu  boden  fällt,  abgesehen  davon  dasz  TrdXXeiv  sonst  nirgendwo  diesen 
sinn  hat.  vergleicht  man  dagegen  stellen  wie  T  351  oupavoO  ̂ K 

KttT-eTTaXio  bi'  aiBepoc  oder  0  85  oXyricac  b'  dv-CTTaXio  und 
Y  424  'AxiXXeuc  ujc  eib',  Ouc  dv-eTraXTO,  so  liegt  es  nahe  an 
unserer  stelle  ev-eTraXio  zu  verstehen,  dh.  er  schwang  sich  hinein, 
sprang  hinein  in  den  rand  des  Schildes,  und  wenn  nun  von  Didy- 
mos  bezeugt  wird,  dasz  er  in  einigen  exemplaren  SXto  gefunden, 
so  könnte  man  zweifeln,  ob  nicht  die  richtige  lesart  vielmehr  sei 

e  V  dcTTiboc  dvTUT*  e  tt  d  X  t  o  • 
denn   die  doppelte  Zusammensetzung  —  vgl.  das  analoge  KaT-err- 
dX)H6V0C  A  94  —   würde  den  Vorgang  ganz  vortrefflich  bezeichnen: 
er  sprang  auf  den  schildrand  und  verwickelte  sich  in  diesen,  ev- 
eßXdqpGTi. 

2.  II.  n  338  f. 

iTTTTOKÖ)Liou  KÖpuGoc  qpdXov  fiXacev,  diuqpi  be  kouXöv 

(pdcYttvov  eppaicBri" 
das  wort  KauXöc  (vgl.  caulis.,  hiel),  welches  'hohles,  röhre'  bedeutet 
und  sonst  nur  vom  ende  des  lanzenschaf tes,  wo  dieser  in  die 
eisenepitze  eingelassen  ist,  gebraucht  wird  (N  608.  TT  115  usw.),  soll 
hier  vom  schwertgriff  oder  heft  (KiUTrri)  gesagt  sein.  Düntzer  findet 
das  mit  recht  auffallend  und  möchte  im  hinblick  auf  V  362  jrXfiEev 

dvacxö)aevoc  KÖpuGoc  qpdXov  djnqpi  b'  dp'  auTUj  ipixOd  xe  Kai 
TeipaxOd  biaipucpev  CKTiece  X^ipöc  auch  hier  djuqpi  b'  dp'  auro» 
(Aristarch  freilich  schrieb  V  362  auxfi)  vermuten,  dem  sinne  nach 
gewis  sehr  ansprechend,  aber  warum  denn  nicht  mit  den  bessern 
hss.  vielmehr  d|Liq)i  be  KaXöv?  djixqpi  steht  adverbial  ohne  casus, 

der  leicht  zu  ergänzen;  der  accusativ  würde  bei  eppaicGr)  nicht  ein- 
mal gut  passen,  daher  steht  auch  in  einigen  hss.  KauXuJ;  KaXöv 

aber  ist  nicht  etwa  ein  müsziges,  sondern  ein  bezeichnendes  bei- 

wort:  'die  herliche  klinge  ward  rings  in  stücke  zerschmettert' 
(=  bieipuqpöri,  biCKXdcGr),  bieqpGdpr)).  auch  sonst  steht  dasselbe 
epitheton  in  Verbindung  mit  andern  bei  qpdcYütVOV.  so  heiszt  es 
0  713   qpdcfava  KttXd,  ineXdvbeia,   KuuTrrievTa  und  Y  807  tobe 
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cpdcYCtvov  dpfupöriXov,  KaXov  GpniKiov.  und  warum  sollte  KttXöv 
nicht  auch  allein  stehen  können,  so  gut  wie  dpYupöriXov  Z  405 

oder  lueraH^  824? 

3.  TTriXiioc  uiöc  (uöc)  oder  TTriXeoc  uiöc? 
bekanntlich  sind  die  gramraatiker  und  die  hgg.  des  Homer  geteilter 
meinung,  ob  an  den  vier  stellen  A  489.  TT  21.  T  216  und  X  478 
zu  lesen  und  zu  schreiben  sei  TTriXfioc  uiöc  (bzw.  uie)  oder  aber 
TTriXeoc  möc,  TTrjXeoc  uie  {-±-±).  mit  Thiersch  und  Bekker 

zieht  man  neuerdings,  so  Nauck,  Christ,  Rzach  ua.,  und  meines  er- 
achtens  mit  recht,  das  erstere  vor.  dieselbe  bewandtnis  hat  es  auch 
mit  MriKiCTiioc  möc  oder  MriKicieoc  uiöc  B  566  und  Y  678. 

wenn  Düntzer  zu  X  478  (vgl.  zu  A  473)  dagegen  bemerkt:  'aber 
UIÖC  als  iambus  gestattet  sich  Homer  nur,  wo  ein  dactylus  vorher- 

geht, uie  nur  vor  starker  position  H  47',  so  erweisen  sich  bei  näherer 
Prüfung  beide  einwenduugen  als  grundlos  und  hinfällig,  erstlich 

liest  man  doch  auch  bei  Düntzer  I  84  Tib'  djacpi  KpeioVTOC  uiöv, 
AuKO)aiiöea  biov ,  und  bisher  hat  noch  niemand  daran  gedacht  etwa 

Kpe'iOVTOC  zu  verlangen,  am  wenigsten  wohl  Düntzer  selbst,  der  so- 
gar (zu  P  83)  gegen  'Axpeibric,  TTriXeibr|C  front  macht,  weil  dieses 

'gegen  die  Überlieferung'  (!  ?)  sei.  sodann  möchte  ich  fragen ,  ob  in 
dem  hemistichion  "Gktop,  uie  TTpid)Lioio  (H  47.  A  200.  0  244)  eia 
triftigerer  grund  für  die  Verlängerung  der  letzten  silbe  in  uie  (v^j-) 

vorliegt  als  in  dem  verse  (TT  21.  T  216.  X  478) :  ui  'AxiXeu,  TTriXfioc 
uie,  laeY«  qpe'pTat'  'AxaiujV.  die  cäsur,  dünkt  mich ,  ersetzt  voll- 

kommen, was  an  stärke  der  position  vielleicht  fehlt,  ich  sage 

'vielleicht',  da  ja  die  dehnung  eines  kurzen  endvocals  vor  )neYClC 
etwas  ganz  gewöhnliches  ist,  was  auf  abfall  einer  anlautenden  spirans 
schlieszen  läszt:  vgl.  AGoebel  lexil.  II  221.  und  warum  sollte  die 
Verlängerung  des  e  in  uie  eher  erlaubt  sein,  wenn  die  erste  silbe 
des  Wortes  lang  gebraucht  wird? 

Düntzers  gründe  gegen  die  Schreibung  TTriXfioc  uie  {-±^^±) 
sind  also  nicht  stichhaltig,  bedenkt  man  nun  einerseits,  dasz  an 
sieben  stellen  (TT  203.  C  18.  Y  2.  0  139.  X  8.  250  und  ai  36) 
TTriXeoc  uie  {±^^j.-^)  oder  richtiger  wohl  TTnXeFoc  uie  gelesen 

und  gemessen  wird,  ebenso  wie  'Atpeoc  uie  (B  23.  60.  Z  46.  A  131. 
b  462.  543)  und  Tubeoc  uie  (A  370.  6  277.  0  152.  K  159.  509), 
und  vergleicht  man  anderseits  die  verse,  in  welchen  die  erste  silbe 
des  Wortes  uiöc  kurz  erscheint,  mag  nun  der  vocal  i  zu  j  werden  oder 

ganz  ausfallen  (A  473.  2  130.  H  47.  A  200.  0  244.  I  84.  X  270;' 6  612.  P  575.  590;  in  den  drei  letzten  bildet  uiöc  einen  pyrrichius, 
in  den  übrigen  einen  iambus) :  so  kann  es  wohl  kaum  einem  zweifei 

unterliegen,  dasz  die  Schreibung  TTriXeoc  uie  (_j-_^)  schon  aus  metri- 
schen oder  rhythmischen  gründen  nicht  zu  billigen  sei.  wäh- 

rend uie  (-^y^)  als  trochäus  33 mal  und  als  iambus  {-^ ±)  unbestritten 
dreimal  vorkommt,  steht  es  als  spondeus  (--^)  nur  an  der  6inen  stelle 
A  338  w  uie  TTeieuJo,  wo  aber  schon  Ahrens  uiöc  verlangt  hat. 
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Zu  demselben  ergebnis  aber  führt  auch  die  betrachtung  der 
sprachlichen  form,  die  ursprüngliche  form  des  genitivs  lautete 

TTtiXeFoc,  und  diese  ist  ohne  zwei  fei  dem  Homer  überall  zuzuschrei- 
ben, wo  es  angeht,  fällt  aber  das  digamma  aus,  so  tritt  ersatz  dafür 

ein,  und  zwar  bei  Homer  nach  dem  schol.  V  zu  TT  21  'laKUJC  durch 
Verlängerung  des  vorhergehenden  vocals  (TTriXfjoc),  bei  den  Attikern 
durch  Verlängerung  des  nachfolgenden  (TTriXeuJc).  erst  der  neu- 
ionische  dialekt  kennt  den  ausfall  des  digamma  ohne  ersatz.  dasz 
aber  diese  neuionische  bildung  dem  Homer  zuzuschreiben  sei ,  und 
zwar  mit  contraction  oder  synizese  der  vocale ,  ist  nicht  zu  glauben. 
Vgl.  Christ  proleg.  s.  181.  auch  im  letzten  buche  der  Odyssee  (uu  398) 

ist  die  genitivform  'Obuceöc  mit  Nauck  zu  beseitigen. 
Aber,  könnte  man  fragen,  warum  hätte  der  dichter  an  obigen 

vier  stellen  dann  nicht  lieber  das  patronymikon  gebraucht,  zb.  ij& 

'AxiXeO,  TTr|\r|idbr|,  ixe^a  (pepTai'  'AxaiuJv  anstatt  des  metrisch 
und  rhythmisch  gleichen  TTriXfioc  uie?  ja,  warum  sagt  der 
dichter  Z  130  ApvjavTOC  uiöc  und  nicht  ApuavTidbr]c,  warum 

A  473  'Av9e|uiuJVOC  uiöc  und  X270'AjU(piTpuujvoc  uiöc? 
warum  sagt  er  I  84  KpeiovTOC  uiöv  und  nicht  wie  T  240  Kpeiov- 
Tldbriv?    liceat  quaedam  nescire. 

Es  ist  daher  in  dieser  beziehung  auch  nichts  dagegen  zu  erinnern, 

wenn  ii-h  ('Homerische  blätter'  s.  22)  für  P  89  vormutet  habe: 

dcßecTUJ*  ovb'  'ATpeoc  ui'  eXaG'  6£u  ßorjcac.  aber  dennoch 
möchte  ich  lieber  'Arpeoc  uia  Xd9'  dafür  gesalzt  wissen,  erst- 

lich findet  sich  die  accusativform  uia  zwar  öfter  (^  -  b  765.  v  259. 

u  35,  -j.  M  129.  0  419.  427),  jedoch  nirgend  apostrophiert,  so- 
dann verbindet  sich  mit  der  trithemimeris  oft  genug  als  hauptcäsur 

die  bukolische  diärese,  wohl  ebenso  häufig  wie  die  hephthemi- 
meris:  vgl.  zb.  in  demselben  buche  P  34.  71.  183.  292.  298.  327. 
385.  401.  475.  641.  652.  679.  702.  übrigens  gilt  das,  was  ich  da- 

selbst über  die  Stellung  der  worte  'AxpeGC  uiöc  gesagt  habe,  aus- 
nahmslos auch  für  TTriXeoc  (oder  TTriXfjoc)  uiöc  und  in  gleicher 

weise  für  Tubeoc  uiöc:  vgl.  noch  B  406.  A  365.  €  25.  163.  184. 
232.235.335.376.406.881.  Z  96. 119.  277.  H  179.  0118.  K  487. 
494.  A  338.  ¥  383.  538.  und  wenn  Z  437  die  clausula  Tubeoc 

äXKi)Liov  uiöv,  K  516  Tubeoc  uiöv  CTTOucav  lautet,  V  472  aber 

zu  anfang  Tube'oc  iTTTrobd)Liou  uiöc  steht,  so  sprechen  auch  diese 
fälle  für  meine  forderung,  in  dem  verse  P  89  dcßeCTUJ  *  oub'  uiöv 
XdGev  'Atpeoc  öEu  ßorjcac  nicht  blosz  zur  Vermeidung  der  ganz  un- 

gewöhnlichen synizese  mit  Barnes  uia  Xd9'  zu  lesen,  sondern  auch 
'Axpeoc  voranzustellen,  also 

dcßecTUj*  oub'  'Aipeoc  uia  Xd6'  öEu  ßoricac. 
PuLDA.  Eduard  Goebel. 
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97. 
ZU  HIPPARCHOS  COMMENTAR  DER  PHAINOMENA 

DES  ARATOS  UND   DES  EUDOXOS. 

Bei  der  beachtung,  welche  die  Pbainomena  des  Aratos  gefunden 
haben,  ist  es  zu  verwundern,  dasz  der  auffallend  correct  überlieferte 
commentar  des  groszen  astronomen  Hipparchos,  des  begründers  einer 
wissenschaftlichen  behandlung  der  astronomie,  fast  in  Vergessenheit 

geraten  ist.  die  ausgäbe  des  Pietro  Vettori '  ist  eine  typographische 
Seltenheit  geworden ,  und  die  aufnähme  in  das  dickleibige  ürano- 

logium^  des  Denis  Petau  hat  schwerlich  dazu  beigetragen  diese 
schrift  den  philologen  zugänglicher  zu  machen,  so  mag  es  zu  er- 

klären sein  dasz,  abgesehen  von  gelegentlichen  andeutungen  der 
hgg.  des  Aratos,  Joseph  Scaliger  der  einzige  philologe  geblieben  ist, 
welcher  beitrage  zur  textverbesserung  dieses  commentars  geliefert 
hat.  veröffentlicht  wurden  seine  randbemerkungen  zu  Hipparchos, 
die  ein  in  der  groszherzoglichen  bibliothek  zu  Weimar  aufbewahrtes 

exeraplar  der  editio  princeps  enthält,  von  d'Ansse  de  Villoison  in 
den  'epistolae  Vinarienses'  (Zürich  1783.  4)  s.  7.3—77. 

Der  wünsch  die  aufmerksamkeit  der  philologen  wieder  einmal 
dieser  schrift  zuzuwenden  wird  eine  etwas  ausführlichere  mitteilung 
ihres  Inhalts  gerechtfertigt  erscheinen  lassen,  namentlich  möchte 
ich  jeden,  der  sich  eingehender  mit  demselben  bekannt  machen  will, 
auf  die  übersichtliche  einteilung  des  Stoffes  hinweisen ,  welche  eine 
fast  peinliche  genauigkeit  durchblicken  läszt  (vgl.Vict.  s.  42,  14  = 

Pet.  s.  237 ''  irepi  TUJv  Xoittujv  ev  tuj  exo|uevLu  dtTrobuucoiuev  ctox«- 
2ö|a€V0i  TTic  cu|U|ueTpiac  tou  cuvTctYMöTOc).  nicht  minder  beachtens- 

wert erscheint  die  geradezu  philologische  akribie,  mit  welcher  die 

besprechung  einzelner  stellen  gehandhabt  wird  (zb.  s.  35,44  =  228  "■ 
bei  YPaqJtiv  TteXoiTO,  Kai  ou  .  .  ireXovTai.  oder  s.  17,  31  =  198*= 

Tpacpo)aevou  .  .  ev  oic  )nev  auTOi  ö'  otTiXaTeec,  ev  oic  be*  aÜToi  be 
TiXaieec,  6  "AxTaXöc  qpiici  ßeXiiov  eivai  usw.). 

Der  nur  nach  äuszern  rücksichten  in  drei  bücher  zerlegte  com- 
mentar zerfällt  seinem  Inhalte  nach  in  zwei  sich  scharf  scheidende 

teile,  deren  erster  die  kritik  der  Pbainomena  enthält,  während  der 

zweite  die  vom  Verfasser  selbst  beobachteten  auf-  und  untergangs- 
verhältnisse  aller  Sternbilder,  bezogen  auf  gleichzeitig  auf-  und  unter- 

'  Hippcaiclii  Bithyni  in  Arati  et  Endoxi  Phaenomena  libri  III.  Eius- 
dem  Liber  Asterismorum.  Achillis  StatÜi  in  Arati  Phaenomena.  Arati 
vita  et  fragmenta  alionim  veterum  in  eins  Poema.  Florentiae  in  officina 
luntarum,  Bernardi  Filiorura.  MDLXVII  fol.  um  das  auffinden  der 
stellen  zu  erleichtern,  citiere  ich  nicht  nur  nach  der  Seitenzahl,  sondern 
auch  nach  abzuzählenden  zeilen.  *  Uranologium  sive  .systema  vario- 
ruin  authorum,  qui  de  sphaera  ac  sideribus  eorumque  motibus  graece 
commentati  sunt,  cura  et  studio  Dionysii  Petavii.  Lutetiae  Parisiorum 
MDCXXX.    fol.    s.  171—255.     wiederholt  Amstel.   1703. 
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gehende  bzw.  culminierende  grade  der  ekliptik,  darstellt,  voraus- 
geschickt wird  der  eigentlichen  kritik  der  Phainomena  der  nachweis, 

dasz  Aratos  sein  lehrgedicht  in  engem  anschlusz  an  zwei  werke  des 

Eudoxos,  an  dessen  Phainomena  und  ein  "GvOTTipov  betiteltes  werk 
gleiches  inhalts,  verfaszt  habe,  geführt  wird  dieser  nachweis  durch 
vergleichung  wörtlich  citierter  stellen  aus  den  genannten  Schriften 
des  Eudoxos  mit  den  betr.  versen  des  Aratos,  und  zwar  schlieszt  sich 

der  gang  der  darstellung  im  allgemeinen  dem  inhalte  der  Phaino- 
mena des  Aratos  an,  indem  1)  bei  einigen  der  nördlichen  sternbilder 

auf  die  Übereinstimmung  in  der  Schilderung  und  auffassung  der- 
selben aufmerksam  gemacht,  überhaupt  die  beiden  darstellern  ge- 

meinsame einteilung  des  Stoffes  (a.  nördlich,  6.  südlich  vom  tierkreis 

gelegene  sternbilder,  c.  aufgangs-  und  Untergangsverhältnisse)  her- 
vorgehoben, und  2)  die  läge  der  Wendekreise  und  des  äquators  als 

übereinstimmend  durch  dieselben  sternbilder  bezeichnet  nachgewiesen 
wird,  schlieszlich  wird  durch  den  hinweis  auf  die  Zugrundelegung 

derselben  geogr.  breite  von  41*^  (gegenden  des  Hellespontos)  das  ab- 
höngigkeitsverhältnis  vollends  erhärtet. 

Hierauf  beginnt  die  prüfung  der  angaben  der  Phainomena  mit 

Zugrundelegung  der  geogr.  breite  von  Athen  (37  °).  alle  Irrtümer 
und  abweichungen  von  den  thatsächlichen  himmelserscheinungen, 
welche  Eudoxos,  Aratos  und  des  letztern  commentator  Attalos,  dieser 
meist  in  engem  anschlusz  an  Aratos,  sich  haben  zu  schulden  kommen 
lassen,  werden  klargelegt  und  eingehend  erörtert,  indem  auch  hierbei 
im  laufe  der  darstellung  der  anschlusz  an  die  Phainomena  gewahrt 
bleibt. 

1)  An  den  einzelnen  Sternbildern  werden  Irrtümer  und  falsche 
angaben  hinsichtlich  der  gegenseitigen  läge,  namentlich  mit  bezug 
auf  die  begriffe  links  und  rechts,  vorn  und  hinten,  gerügt  und  richtig 
gestellt,  sowie  der  Wirklichkeit  nicht  entsprechende  angaben  über 
die  helligkeitsverhältnisse  einzelner  sterne  hervorgehoben. 

2)  Die  Wendekreise,  der  äquator  und  die  ekliptik  werden  einer 
eingehenden  betrachtung  unterzogen ,  namentlich  mit  bezug  auf  die 
deren  läge  bestimmenden  sterne.  schlieszlich  (anhangsweise ,  da 
lediglich  auf  Eudoxos  bezüglich)  wird  diese  prüfung  auch  auf  die 
beiden  arktischen  und  die  beiden  kolurkreise  ausgedehnt. 

3)  Die  von  Aratos  und  Eudoxos  gebotene  darstellung  der  auf- 
gangs- und  Untergangsverhältnisse  der  sternbilder,  soweit  dieselben 

dem  gleichzeitigen  aufgange  der  zwölf  tierkreisbilder  entsprechen, 
wird  eingehend  geprüft  und  richtig  gestellt,  die  genaue  kenntnis 
dieser  Verhältnisse  sei  nach  Aratos  notwendig,  um  aus  dem  jeweilig 
aufgehenden  tierbilde  die  stunde  der  nacht  zu  erkennen,  auch  wenn 
der  Osten  durch  wölken  oder  berge  verdeckt  sei.  die  theorie  des 
Aratos  sei  aber  fehlerhaft,  weil  sie  auf  zwei  punkte  nicht  die  gebüh- 

rende rücksicht  nehme,  weder  auf  die  sehr  bedeutende  zeitliche 

Ungleichheit  im  aufgange  der  12  zeichen,  noch  auf  die  ganz  ver- 
schiedene  räumliche   ausdehnung   der    12   bilder,   von    denen 
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keineswegs  jedes  den  ihm  zukommenden  räum  eines  Zwölftels  des 
tierkreises  ausfülle,  nach  einer  weitern  Vorbemerkung  über  die 
Setzung  der  jahrpunkte,  welche  nach  Eudoxos  in  der  mitte,  nach 
Aratos  in  dem  anfange  der  vier  cardinalzeichen  liegen  (was  übrigens 
auf  ihre  darstellung  keinen  einflusz  weiter  hat,  da  sie  nur  die  tier- 
kreisbilder  in  betracht  ziehen),  erörtert  er  der  reihe  nach,  mit  dem 

Krebs  beginnend ,  die  abweichungen  der  Arat-Eudoxischen  darstel- 
lung von  den  thatsächlichen  himmelserscheinungen.  während  Aratos 

und  Eudoxos  den  stand  der  auf-  und  untergehenden  Sternbilder  zu 
dem  Zeitpunkte  verzeichnen,  wo  der  anfang  des  tierkreisbildes  im 
aufgange  begriffen  ist,  hebt  Hipparchos  die  Übereinstimmungen  bzw. 
abweichungen  hervor,  welche  sich  zeigen  bzw.  eintreten  müssen, 
wenn  er  den  ersten  grad  des  betr.  tierkreiszeich ens  im  aufgange 
begriffen  annimt.  mit  der  äuszerst  eingehenden  vergleichung  der  von 
diesen  beiden  verschiedenen  Standpunkten  aus  betrachteten  12  stände 
der  himmelskugel  schlieszt  die  kritik  der  Phainomena  ab. 

Was  nun  folgt,  ist' lediglich  eine  an  die  eben  behandelte  lehre 
anschlieszende  praktische  zugäbe  zur  belehrung  seines  freundes 
Aischrion,  welchem  die  ganze  schrift  gewidmet  ist,  nemlich  eine 
von  dem  eben  bezeichneten  Standpunkte  aus  durchgeführte  darstel- 

lung der  auf-  und  Untergänge  sämtlicher  sternbilder ,  einschlieszlich 
der  bilder  des  tierkreises ,  bezogen  auf  gleichzeitig  auf-  und  unter- 

gehende bzw.  culminierende  grade  der  ekliptik. 

Mit  Zugrundelegung  der  geogr.  breite  von  36''  (Rhodos)  wird 
für  den  aufgang  wie  für  den  Untergang  jedes  einzelnen  Sternbildes 
angegeben : 

1)  das  zeichen  bzw.  der  grad  der  ekliptik,  mit  welchem  es  seinen 
aufgang  bzw.  Untergang  anfängt,  bis  zu  dem  zeichen  bzw.  grad,  mit 
welchem  es  denselben  beendigt. 

2)  das  zeichen  bzw.  der  grad  der  ekliptik,  welcher  bei  beginn 
des  aufgange  bzw.  Untergangs  culminiert,  bis  zu  dem  zeichen  bzw. 
grad,  welcher  bei  beendigung  desselben  culminiert. 

3)  welcher  stern  des  bildes  zuerst,  und  welcher  zuletzt  aufgeht 
bzw.  untergeht. 

4)  welche  andere  sterne  sowohl  beim  beginn  als  auch  beim 
ende  des  aufgangs  bzw.  Untergangs  im  meridian  stehen. 

5)  in  wieviel  zeitstunden  oder  teilen  einer  stunde  jedes  Stern- 
bild aufgeht  bzw,  untergeht. 

Mit  genauer  einhaltung  dieses  Schemas  werden  nun  darge- 
stellt: 

a)  die  aufgange  der  nördlichen  sternbilder  (I.Bootes.  2.  Krone. 
3.  Hercules.    4.  Schlangenträger.    5.  Schlange.    6.  Leier. 

I        7.  Schwan.    8.  Kepheus.    9.  Kassiopeia.    10.  Andromeda. 

^-  I        11.  Pferd.    12.  Pfeil.   13.  Adler.    14.  Delphin.  lö.Perseus. 16.  Fuhrmann. 

6)  die  Untergänge  der  nördlichen  sternbilder. 
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11.  < 

III 

a)  die  aufgänge  der  südlichen  Sternbilder  (17.  Wasserschlange. 
18.  Becher.    19.  Rabe.    20.  Kentaur.   21.  Wolf.   22.  Altar. 
23.  Südlicher  Fisch.    24.  Walfisch.    25.  Orion. 
27.  Hase.   28.  Groszer  Hund.   29.  Kleiner  Hund 

Argo. 
6)  die  Untergänge  der  südlichen  Sternbilder. 

26.  Flusz. 

30.  Schifif 

f  a)  die  aufgänge  der  12  tierkreisbilder. 
6)  die  Untergänge  der  12  tierkreisbilder. 

Einen  dieser  84  abschnitte  (s.  39,  17  =  233*=)  lasse  ich  zur 
veranschaulichung  der  methode  und  zugleich  als  ein  beispiel  der  von 
mir  beabsichtigten  übersetzungsweise  hier  folgen : 

Bootes. 

TOO  BOUUTOU    buVOVTOC  CUYKtt- 
xabüvei  )Liev  auTtu  6  SiybiaKÖc 

dnö  CKopmou  )aoipac  q  euuc  ai- 

TOKepuuToc  luoipac  i9'  |uecric*  |ue- coupavei  be  dnö  aiYOKepujToc 

jioipac  ß'  Ktti  k'  eujc  KpioO  b'. 
Kttl  a  )aev  dcirip  buvei  6  vo- 

TiuuTaxoc  Tuuv  ev  tuj  dpictepLu 

TTobi'  ecxaioc  be  6  ßopeiÖTaioc 
TüJv  ev  TUJ  KoXXopößuj. 

laecoupavei  be  tujv  ctXXuuv  +  /?  22''< 

dirXavuuv  a'  juev  toO  öpviOoc  6 
ev  /aecri  Tri  oupa  Xaiairpöc  xai 
ToO  aiTÖKepo)  ö  riYOU|uevoc  tujv 
ttTTo  vÖTOu  TTapoKeijuevuuv  Toic  ev 

Tri  oupoi"  ecxöToc  be  toO  TTep- 
ceuuc  6  ev  Trj  dpirri  veqpeXoeibric 
Kai  ToO  Kpioö  6  eiTÖjLievoc  tluv 
ev  Tri  KecpaXri  Y  i^ai  6  ciJvbec|aoc 
TOJV  Xivuuv. 

buvei  be  6  BouuTric  ev  ujpaic 

icrmepivaic  b'  koi  buci  uepeciv 
ujpac. 

iMil    6«-/?  18%« 
_[_  ̂   220  — Y    40 

zuerst:  der  südlichste  im  linken 

fusze,  d.  i.  u  Bootis. 
zuletzt:   der  nördlichste  in  der 

keule,  d.  i.  v  Bootis. 
1.  vom  Schwan  der 

helle  in  der  mitte  des 
Schwanzes,  d.i.  a  cygni 
Deneb. 

2.  vom  Steinbock  der 

vorangehende  der  süd- 
lich des  Schwanzes  ge- 

legenen, d.  i.  e  capri- 
corni. 

1.  vom  Perseus  der 

nebeiförmige  im  sichel- 
schwert,  d.  i.  x  Persei. 

2.  vom  Widder  der 

nachfolgende  der  3  im 
köpfe,  d.  i,  a  arietis. 

3.  der  knoten  im 
band  der  Fische,  d.  i. 

a  piscium. 
untergangszeit:  4^>40'"d.a.  70^. 

Zum  schlusz  wird  noch  eine  weitere  für  beobachtungszwecke 

nützliche  zugäbe  gewährt,  nemlich  die  bestimmung  von  24  declina- 
tions-  oder  stundenkreisen,  dieselben  werden,  vom  kolur  des  sommer- 
wendepunktes  ausgehend ,  in  der  richtung  der  zeichen  von  15  zu  15 
äquatorgraden  fortschreitend,  durch  angäbe  von  6inem  oder  mehreren 

_[_  Y    40< 

^   I  t   bedeutet  Untergang  bzw.  aufgang,  +  bedeutet  cnlmination. 
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Sternen,  welche  entweder  auf  dem  betr.  kreise  oder  in  dessen  un- 
mittelbarer nähe  stehen,  festgelegt. 

Zur  controle  der  von  Hipparchos  namentlich  in  dem  zweiten 
teile  gemachten  angaben  habe  ich  mir  ein  verhältnismäszig  einfaches 

mechanisches  hilfsmittel  geschaffen ,  indem  ich  einen  genau  gearbei- 
teten himmelsglobus  (sternkarte  von  1873)  von  33  cm  durchmesser 

mittels  Verlegung  der  axe ,  aufzeichnung  des  zu  der  veränderten 
axenlage  gehörigen  äquators  und  entsprechender  Verschiebung  der 
ekliptikzeichen  der  zeit  Hipparchs  derartig  angepasst  habe,  dasz  er 
die  von  ihm  mitgeteilten  auf-  und  untergangserscheinungen  mit  einer 
genügenden  genauigkeit  darstellt,  bekanntlich  durchläuft  infolge 
der  von  Hipparchos  entdeckten  präcession  der  tag-  und  nachtgleichen 
der  friihlingspunkt  in  ungefähr  26000  jähren  einmal  die  ekliptik  in 
einer  der  Ordnung  der  zeichen  entgegengesetzten  richtung.  gleich- 

zeitig mit  diesem  kreislauf  vollführt  der  nordpol  in  derselben  rich- 
tung eine  kreisbewegung  um  den  pol  der  ekliptik.  diesen  präces- 

sionskreis  des  nordpoles  zeichnet  man  sich  auf  den  globus  ein,  indem 
man  mit  der  entfernung  der  beiden  genannten  pole,  wie  sie  der 

globus  bietet  (=  23'/ o";  d.  i.  schiefe  der  ekliptik),  als  halbmesser 
um  den  pol  der  ekliptik  einen  kreis  zieht,  welcher  alle  punkte  ent- 

hält, die  im  laufe  von  26000  jähren  nach  einander  die  stelle  des 

nordpoles  einnehmen,  da  nun  2000  jähre  (1873  nach  Ch.  —  130 
vor  Ch.)  gerade  Yjg  dieses  kreises  darstellen,  so  ist  der  ort  des  nord- 

poles für  diese  zeit  unschwer  zu  finden,  zur  bestätigung  der  position 

dient  die  mitteilung,  welche  Hipparchos  selbst  s.  11,  23  =^  188'' 
macht,  dasz  der  schwänz  des  kleinen  Bären,  d.  i.  a  ursi  minoris 

Polaris  mit  )(  18^  in  den  meridian  tritt,  somit  ungefähr  12'^  west- 
lich vom  kolur  der  frühlingsnachtgleiche  liegt,  seine  entfex'nung 

vom  pol  zeigt  alsdann  der  globus  mit  c.  12^.,**  an. 
Dasz  ein  auf  diese  weise  zurückgestellter  globus  nur  eine  rela- 
tive Zuverlässigkeit  bieten  kann,  da  die  eigenbewegung  vieler  fix- 

sterne  in  2000  jähren  mancherlei  kleine  abweichungen  bedingen 
dürfte,  liegt  auf  der  band,  gleichzeitig  wird  aber  ersichtlich,  dasz 
bei  besonders  auffallenden  abweichungen  gerade  die  eigenbewegung 
gewisser  fixsterne,  natürlich  nur  mit  groszer  vorsieht,  als  Ursache 
vermutet  werden  kann,  ein  schlagendes  beispiel  bietet  der  stern 
erster  grösze  a  Bootis  Arcturus ,  dessen  starke  eigenbewegung  eine 

astronomische  thatsache  ist.*  die  angäbe  Hipparchs  s.  16,35  =  196  ®, 
dasz  er  vom  nördlichen  pole  ebenso  weit  absteht  wie  }X  scorpionis 

vom  südlichen,  nemlich  59",  stimmt  nicht  nur  mit  dem  globus  über- 
ein, sondern  auch  mit  der  Überlieferung  des  Almagest  ed.  Halma  II 

S.19,  dasz  Hipparchos  an  Arktur  eine  nördliche  declination  von  31" 
beobachtet  habe,    während  nun  die  im  linken  und  rechten  fusze  des 

*  Encke  betrachtungen  über  die  anordnnng  iles  sternsystems  (Berlin 
1844)  s.  12:  der  helle  stern  erster  gi-ösze  im  Oclisenhüter,  Arktur,  hat  in 
den  2000  Jahren,  dasz  er  beobachtet  ist,  um  drittehalb  vollmoadbreiten 
seinen  ort  verändert  gegen  die  benachbarten  schwächern  sterne. 
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Bootes  stehenden  sterne,  u  Bootis  (+  dlb  2°  s.  44,  18  =  240^)  und 
l  Bootis  (+  i:!!t  17  "  s.  50,  24  ==  249«),  genau  den  von  Hipparchos 
angegebenen  Positionen  entsprechen,  ist  Arktur  bei  der  culmination 

von  ̂   11"  (s.  38,  10  =  23n)  ziemlich  anderthalb  grad  westlich 
vom  meridian  entfernt,  wodurch  bestätigt  sein  dürfte,  dasz  in  2000 
Jahren  eine  ortsveränderung  dieses  sternes  im  betrage  von  etwa  drei 
vollmondbreiten,  und  zwar  in  westlicher  richtung  stattgefun- 

den hat. 

Ein  beweis  für  die  Zuverlässigkeit  des  globus  wird  natürlich 
nur  dann  in  einem  derartigen  beispiele  der  abweichung  zu  erblicken 
sein ,  wenn  er  die  überaus  grosze  mehrzahl  von  Sternpositionen  mit 

genügender  genauigkeit  darstellt,  um  in  dieser  richtung  einen  an- 
nähernden begriff  von  seiner  Zuverlässigkeit  zugeben,  teile  ich  noch 

einige  mit  den  angaben  des  Hipparchos  oder  des  Ptolemaios  genau 

übereinstimmende  sternpositionen  mit.  gleichzeitig  ist  es  nicht  un- 
interessant zum  vergleich  die  in  der  ekliptik  gemessenen  längen 

dieser  sterne  beizufügen,  welche  Ptolemaios  ihnen  für  seine  zeit  im 
Sternkatalog  des  Almagest  beilegt. 

1)  Von  meridian  Sternen  wähle  ich  diejenigen  aus,  welche 
zur  bestimmung  der  kolurkreise  dienen,  hier  können  von  den  in  der 
ekliptik  gemessenen  längen  des  Ptolemaios  nur  die  für  die  sterne 
des  solstitialkolurs  geltenden  für  eine  vergleichung  in  belracht 
kommen. 

n  canis  maioris  -f  0«  6p  (Pt.  69  2 «  30')  Hipp,  s.52, 38  =  252  « 
T  Bootis      V20'' ö. -i- 0"  ̂   -      -53,13  =  253'! 

T  aquilae  '/.^o*^  ö.  -f  0  "  ̂   (Pt.  ̂   3  «  10')  -  -  53, 34  =  254  " 
a  trianguli  -f- 0"  T  -      -  54, 7    =254« 

2)  Von  Sternen,  welche  zu  Hipparchs  zeit  in  groszer  nähe  des 
äquators  standen,  hebe  ich  folgende  hervor: 

a  virginis  Spica  '^/g'*  n.  decl.      Pt.  Alm.  ed.  Halma  H  s.  18 

ß  librae  Zubenelgenubi      "^/^^   11-19 
Z  ophiuchi  372"  s.  decl.      Hipp.  s.  21,  35  =  205  "^ 
T  equi  Algenib  3'/./  n.  decl.  -      -  21,  44  =  205 «^ 
T  Orionis  Bellatrix  IV5"  "      "  Ptol.  ao.  s.  17. 

3)  In  der  ekliptik  oder  deren  unmittelbarer  nähe  stehende 

sterne  müssen  heutzutage  im  vergleich  zu  Hipparchs  zeit  c.  28°  öst- 
lich verschoben  sein,  die  von  Ptolemaios  überlieferten  längen  bieten 

hier  bei  ihrer  ziemlich  constanten  differenz  ein  besonderes  inter- 
esse  dar: 

b  cancri  asellus  austr.  ©    90  (11°  20')  Hipp.  s.40,  32  =  235'' 
a  leonis  Regulus  <Q,    0»    (2«  30')  •       -37,43  =  231'» 
a  virginis  Spica  V(\}  24«  (26«  20')  -      -  38,  35  =  232  *= 
a  librae  Zubeneschemali  d!t  c.  16"    (18«)  -       -  48,  32  =  246  « 

ß  scorpionis  n\  c.  4«  (6«  20')  -       -  48,  39;  51,  10 
=  247«;  250" 

ri  geminorum  propus  TT    4"    (6«  30')  -      -47,7    =244<=. 
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Die  ausführlichkeit  dieser  mitteilungen  halte  ich  deshalb  nicht 

für  überflüssig,  weil  jede  Übereinstimmung,  welche  sich  aus  den  an- 
gaben einer  Hipparchos  beigelegten  schrift  mit  Überlieferungen  des 

Ptolemaios  über  Hipparchos  ableiten  läszt,  einen  directen  beweis  für 
die  echtheit  des  in  frage  stehenden  commentars  liefert,  deshalb 
möchte  ich  auch  nicht  unterlassen  noch  auf  die  den  köpfen  der 

Zwillinge,  a  geminorum  Castor  und  ß  geminorum  Pollux,  von  Hip- 
parchos s.  19,  18  =  201*=  gegebene  nördl.  declination  von  SSY^^ 

bzw.  SO*'  hinzuweisen,  weil  Ptolemaios  im  Almagest  ed.  Halma  II 
s.  17  dieselben  zahlen  (nur  mit  dem  kleinen  unterschiede  33 '/q**  statt 
33V2O)  überliefert. 

Mit  einem  so  praktischen  hilfsmittel  ausgestattet  konnte  ich 
mancher  verbesserungsbedürftigen  stelle  die  nötige  hilfe  angedeihen 
lassen. 

A.  Zunächst  fiel  es  nicht  schwer  einige  versehen  und  irrtümer 

aufzudecken,  welche  zum  groszen  teil  in  Verwechslung  von  stern- 
bildernamen,  von  aufgang  und  Untergang,  ferner  in  vertauschung 

von  begriflen  wie  rechts  und  links,  nördlich  und  südlich,  vorher- 
gehend und  folgend,  bestehen,  wohl  ohne  bedenken  wird  man  die- 

selben der  gedankenlosigkeit  und  dem  mangelhaften  vei'ständnis  der 
abschreiber  zur  last  legen  dürfen. 

1.  Ein  blick  auf  den  globus  genügt  um  folgende  Verwechslungen 
zu  berichtigen: 

s.  43,  21;  45,  20  =  238*^;  241*'  ist  tou  KpioO  zu  lesen  statt  TOu 
KapKivou 

-  45,35;  52,4  =242'';  251®  ist  toö  KapKivou  zu  lesen  st.  tou  kuvÖc 
-  36,  11  ==  228*=  ist  TOU  KrjTouc  zu  lesen  statt  tou  fjviöxou 
-41,6    =236^   -    tou  XeovTOC  -       -         -     auTou 
-  41,  7    =  236^   -    TOU  übpou      -       -         -     tou  Taupou 
-  44,  23  =  240 1'  -    ixOuuuv  -       -         -     TtapGevou 

-  50,  40  ==  250*   -    TOU  T€  öqpeujc  öv  e'xei  ö  öqp.  zu  lesen   statt TOU  Te  öqpiouxou. 
2.  Eines  Wortes  der  erleuterung  bedarf  die  stelle  s.  38,  41  = 

232**:  6  dpiCTepöc  TTOUc  Tf)c'Avbpo|uebac,  d.i.  y  ̂ii<iromedae 

Alamak,  soll  -J^  '^'^ii^  eulminieren,  thatsächlich  culmiuiert  dieser 
Stern  y  ̂ ^  (s.  46,  31  =  243'').  daher  hat  schon  Scaliger  vorge- 

schlagen: 6  dpicTepöc  TTOUC  tou  dpKToqpuXaKOC.  es  ist  jedoch 
Tfjc  TTapGevou  zu  ändern,  da  \  virginis  mit  gröster  schärfe  im 
meridian  steht. 

3.  s.  28,  20  =  216*  ist  in  den  werten  ÖTttV  6  Kpiöc  buvri 
sowohl  daraus,  dasz  Eudoxos  und  Aratos  nur  die  aufgehenden 
tierbilder  mit  aufgan»  oder  untersransf  der  übrigen  Sternbilder  ver- 
gleichen,  als  auch  aus  dem  beschriebenen  stände  des  himmels  zu  er- 

kennen, dasz  buvri  mit  dvaTeXXri  vertauscht  ist. 

4.  s.  36,  13  =  228 '^  OTi  ye  juriv  oube  (nicht  out£)  ö  BouuTric 
TUJ  Kpiuj  ctpxeTtti  cuvavaqpepecGai,  ujc  cpaciv,  dWd  Tiij  Taupiu, 

Jnhrbüchei  für  class.  philol.  1891  hft.  11.  50 
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7TpoeipriKa|uev  dvuuTepuu,  nemlich  s.  28  und  29  ==  216  und  217.  es 
musz  der  sache  nach  dvTiKataqpepecGai  heiszen,  wozu  man  des 

seltener  gebrauchten  ausdrucks  wegen  s.  33,  3  =  223**  vergleiche. 
5.  s.  43,  11  ==  238^  KOI  Tivec  tujv  dTrXavuJv  dciepujv  em  toö 

jaecrmßpivoG  yivovTai  dpxo)aevou  le  auToO  dvaieXXeiv  r\  büveiv 
Ktti  TrdXiv  buvoVTOC.  da  es  sich  hier  um  den  gegensatz  zu  dpxo- 
ILievou  handelt,  so  ist  XriYovTOC  (sc.  dvaieXXeiv  f\  buveiv)  statt 
buvovTOC  zu  lesen. 

6.  s.  34,  23  ̂ =  225*  TipiuTri  iiev  Ydp  n  dpiCTepd  xe'ip  (thc 
""Avbpoiaebac)  cuvavaxeXXei  jue'cLu  ludXicxa  tuj  aiYÖKepuj,  ecxdiri  be 
f)  begid  cuvavacpepeTai  tt)  b'  Kai  k'  juoipa  toö  ubpoxöou.  es  ver- 

hält sich  umgekehrt:  die  zuerst  aufgehende  hand  ist  die  rechte,  die 

linke  geht  zuletzt  auf.  man  vergleiche  nur  den  aufgang  der  Andro- 
meda  s.  38,  15  =  231'=: 

zuerst  t/^lö*^:  6  ßop eiörepoc  (nicht  voTiuJTepoc)  TÜJv  ev  xrj 
beHia  X^ipi)  d.  i.  X  Andromedae, 

zuletzt  j  ̂  2372^:  6  ev  aKpa  irj  dpicxepa  X^^Ph  ̂ -  i-  2  An- dromedae. 

hierzu  ist  noch  zu  bemerken,  dasz  von  den  drei  Sternen  der  rechten 
hand,  X  k  i,  welche  auch  Ptolemaios  dahin  setzt,  vermöge  ihrer  läge 
der  nördliche  zuerst  aufgehen  musz,  weshalb  die  erwähnte  ände- 
rung  vorzunehmen  war. 

7.  s.39,44  =  234**:  toü  öpviOoc  6  ßopeiÖTttTOC  tujv  ev  Tfj 

b  e  H  i  a  TTTe'puYi ,  d.  i.  k  cygni ,  soll  mit  b  capricorni  gleichzeitig  eul- 
minieren ^  25°.  das  ist  unmöglich;  dagegen  zeigt  der  globus,  dasz 

diese  bedingung  Z  cygni  erfüllt,  d.  i.  6  voTiuuTaTOC  tiIjv  ev  xrj 
dpicxepa  TiTepuYi. 

8.  Ahnlich  überzeugt  man  sich,  dasz  s.  47,  1  =  244*^  nicht  b 

virginis,  6  ßopeiÖTepoc  a)|UOC  Tfic  TrapGe'vou  mit  lip  13°  culmi- 
niert,  da  die  culmination  dieses  sternes  s.  37,  30;  52,  27  =  230^; 
252 '^  mit  ITp  16°  angegeben  wird,  sondern  6  voTiuJTepoc  U)|iioc, 
d.  i.  Y  virginis,  hier  einzutreten  hat. 

9.  Nur  der  ähnlichen  Verwechslung  wegen  will  ich  hier  an- 
deuten,  dasz  an  zwei  stellen  (s.  40,  9;  45,  5  =  234  <=;  241^)  ent- 

schieden falsch  der  südliche  Fisch  statt  des  nördlichen  ge- 
nannt wird. 

10.  Von  den  sternen,  welche  das  viereck  des  Walfisches  bilden, 
werden  wiederholt,  davon  t  ceti  an  vier  stellen  stets  richtig,  folgende 
benannt : 

t  ceti :  ö  voTiiuxepoc  xuuv  eTTO)Lievujv  ev  xuj  xexpaTrXeupuj  -{-  y  2° 

s.  41,  3l'=  236'''' 
0  ceti:  xüjv  ev  xlu  xexpairXeiipuj  6  ßopeiöxepoc  xüjv  eTTojueviJuv 

   '  '  +  K  25°  s.  45,  12  =  241«= 

5  die  übrigren  stellen  sind:  s.  44,  34.  s.46,31.  s.  48,  12  =  240'^.  248'*. 
246^.  die  stelle  s.  39,  38  =  234^  enthält  nochmals  die  bezeichnung,  aber 
mit  unmöglicher  culmination. 
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(6  ßopeiötepoc  tOuv  <(fiTOU)iievujv> ev toj  TeipaTTXeupiJu 

+  K  19V,«  8.45,27  =  241'« '        ■  |ToO  xeTpaTrXeupou  o  ßopeioiepoc  tüuv  e7T0)aevuuv 
l  +  )f  2)0  s.  48,  19  =  246''. 

Die  zutreffenden  culminationsverhältnisse  lehren,  dasz  die  be- 
zeichnungen  der  beiden  letztgenannten  lauten  müssen: 

6  Ceti:  tüuv  evTUj  TetpaTTXeupuj  6  ßopeiörepoc  tüuv  fiYOujaeviuv 
..(ovoTiiJUTepoc  TÜUV  <fiY0U|U6VUJv)>  ev  TUJ  T6TpaTT\ev3ptjj 

^  ̂^  ̂ ■  ( ToO  TerpaTrXeupou  6  voTiiuTepoc  tüuv  fiYOUjLievLuv. 
11.  s.  45,  9  =  241'^:  TÜUV  ev  toTc  iIjci  b'  6  fiYOU|nevoc  tüuv 

ßopeiOTepuJV,  d.i.  i  leporis,  dürfte  dem  Sprachgebrauch  Hip- 
parchs  entsprechend  6  ßopeiÖTepoc  tüuv  frfoujuevuuv  zu  be- 

nennen sein. 

Aus  einer  reihe  von  versehen,  die  sich  einfach  als  Schreibfehler 
bezeichnen  lassen,  hebe  ich  folgende  hervor: 

12.  s.  49,  12  =  247^:  6  ßopeiÖTepoc  tüuv  ev  toTc  YÖvaci 
Xajurrpüuv  soll  der  mit  f  29'/'2"  zuerst  aufgehende  stern  des  Stein- 

bocks sein,  es  ist  a  capricorni,  nach  des  Ptolemaios  benennung  tüuv 
ev  TUJ  erroiaevuj  KepaTi  Tpiujv  6  ßöpeioc.  hieraus  ergibt  sich  die 
mit  der  heutigen  auffassung  des  Sternbildes  noch  übereinstimmende 
änderung  tüuv  ev  Toic  Kepaci. 

13.  s.  48,  25  =  246  <=:  tüuv  ev  tv]  KeqpaXr]  ö  ßopeiÖTepoc  toO 

f)YOU|ue'voi)  ist  in  dem  sternviereck  vHott  im  köpfe  der  Jungfrau 
der  nördliche  stern  der  beiden  vorangehenden,  d.  i.  H  virginis,  dem- 

nach 6  ßopeiÖTepoc  tüuv  f]Youjue v uu v. 

14.  s.  49,  22  ==  248^:  6  fiYOU|Lievoc  toO  ev  Tri  dpiCTepa  xeipi 
ist  von  e  und  )n  aquarii  der  erstere,  wonach  ToO  in  tüuv  zu  ändern  ist. 

15.  s.  49,  35  ==  248*^:  toO  öpviBoc  ö  ev  tuj  XdpuYYi  Kai  toö 

ev  TUJ  dYKÜuvi  Tf]C  öeEidc  KTe'puYOC  sollen  zwei  sterne  sein,  welche 
/^  9'*  eulminieren.  Scaliger  vermutete  eine  lücke  und  schlug  vor 
Kai  TOO  <(deToO  6)>  ev  tuj  usw.  es  ist  jedoch  unzweifelhaft  b  cygni 
gemeint,  also  Kai  6  ev  TUJ  zu  schreiben. 

16.  s.  43,  30  =  239 '':  tujv  bibujiiujv  6  b'  änö  buceuuc  tüuv  ev 
TOic  TTOCl  b  soll  gleichzeitig  mit  a  columbae  eulminieren,  die  zahl 
der  ekliptikgrade  ist  jedoch  ausgefallen:  euJC  bibu)UUJV  .  .  juecric.  es 
ist  V  geminorum,  der  zweite  von  westen  in  den  füszen ,  von  dem 

es  s.  37,  15  ==  230'^  heiszt:  tüuv  ev  TOic  ttoci  tüuv  bibujaujv  b'  6 
beuTepoc  drrö  buceujc  -|-  TT  T^/2^-  demnach  ist  oben  6  ß'  oder 
6  beuTepoc  zu  schreiben  und  zu  ergänzen  bibujUUJV  <(|Uoipac  n')* 
jaecric. 

17.  s.  45,  3  =  241=»  i^ecoupavei  be  tüuv  dXXujv  a'  |uev  i  y  toO 
Te  6  a'  6  eTTÖ)aevoc  tüuv  an  dpKTOu  TrapaKeijuevuJV  toic  ev  Trj  oupa. 
in  dem  sinnlosen  buchstabengewirre  sind  augenscheinlich  zersprengte 
Überbleibsel  des  Wortes  tou  tc  aiYÖKepuj  zu  erblicken,  weil  die  Be- 

zeichnung auf  |Li  capricorni  zutrifft  und  dieser  stern  die  geforderte 

bedingung  -}-  /§  27*^  mit  wünschenswerter  genauigkeit  erfüllt,  eine 
weitere  bestätigung  erhält  die  Vermutung  dadurch,  dasz  s.  39,21  = 
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233  "^  ganz  analog  bezeichnete  sterne  südlich  des  SteinbockHchwanzes 
erwähnt  werden :  ToO  aiTÖKepuu  6  fif  ouju^voc  tiIjv  arrö  vötou  napa- 
Keijueviuv  toTc  ev  Tri  oüpa. 

Am  schlusz  dieser  reihe  von  textverbesserungen  mag  noch  eine 
stelle  platz  finden ,  welche  in  ihrem  Zusammenhang  eine  änderung 
nicht  gestattet. 

18.  s.  21,  28  =  205*  f\  jaev  ouv  tou  'Qpiuuvoc  Idjvx]  Keixai 
eiTi  ToO  icri)uepivoO.  diese  läge  des  Oriongürtels  ist  für  unsere  zeit 
zutreffend,  aber  durchaus  nicht  für  die  des  Hipparchos,  zu  welcher 

diese  drei  sterne  eine  südliche  declination  von  4  —  ̂ Yj"  haben 
musten;  man  erinnere  sich  nur  der  oben  gemachten  mitteilung,  dasz 

Y  Orionis  Bellatrix,  d.  i.  die  linke  Schulter,  1^/c,^  nördlich  des  äqua- 
tors  lag.  es  scheint  also  hier  ein  versehen  des  Verfassers  selbst  vor- 
zuliegen. 

B.  Mit  überraschenderm  erfolge  liesz  sich  der  globus  anwenden, 
um  lückenhaft  überlieferte  stellen  zu  ergänzen,  wobei  in  den  meisten 
fällen  für  die  gefundenen  ergänzungen  aus  der  schrift  selbst,  die  ja 
die  meisten  Sternbilder  an  verschiedenen  stellen  wiederholter  be- 
trachtung  unterzieht,  eine  bestätigung  gewonnen  werden  konnte. 

19.  s.  37,  42  =  231^  Kai  a  )aev  dcTfjp  dvaieXXei  6  ßopeiöia- 
Toc  Tujv  ev  Tf)  beHia  tttcpuyK  ,  ecxaxoc  be  6  ev  dKpa  xr]  dpicxepd 

Trxe'püYi)>.  es  handelt  sich  um  den  aufgang  des  Schwanes,  dessen 
zuerst  aufgehender  stern  K  cygni  ist,  der  zuletzt  aufgehende  Z  cygni. 

für  die  wähl  des  w^ortlautes  ist  hier  maszgebend  die  stelle  s.  33,  15 
=  223«  6  be  ev  dKpa  xr|  dpicxepd  rtxepuTi,  öc  hx]  Kai  ecxaxoc  dva- 

xeXXei,  xfj  ß'  Kai  k'  |uoipa  xoO  xoEöxou  cuvavaqpepexai. 
20.  s.  51,  44  =  251*^  Kai  a'  )Liev  dcxrip  buvei  6  ev  dKptu  xiu 

puYX€i  xoö  <voTiou  ixOuoc"  ecxaxoi  be  oi  ev  dKpiy  xuj  puTX^i  foO> 
ßopeioxepou  ixOuoc.  die  schnauze  des  südlichen  Fisches,  ß  piscium, 

wird  noch  genannt  s.  49,  30  =  248  ̂ .  die  schnauze  des  nördlichen 
Fisches  bezeichnen  cl  und  c2  piscium,  deren  mehrheit  bezeugt  wird 

durch  die  stelle  s.  11,  44  =  189*  oi  eni  xoö  puYXOUc  usw. 

21.  s.  38,  3  =  231"^  <Kai  a'  |Liev  dcxfjp  dvaxeXXei  xujv  ev  xfj 
KeqpaXrj  aüxoO  dcxepuuv  6  irporiYoujuevoc,  ecxaxoc  be  6  voxiuuxepoc 

auxujv.^  es  handelt  sich  bei  Kepheus,  da  der  gröste  teil  dieses  Stern- 
bildes innerhalb  des  kreises  der  circumpolarsterne  gelegen  ist,  um 

den  aufgang  bzw.  Untergang  nur  der  im  köpfe  stehenden  drei  sterne 
Z  e  und  b.  man  erwartet  nun  nach  dem  allgemeinen  Schema,  welches 
bei  allen  übrigen  Sternbildern  zu  gründe  liegt,  auch  hier  die  angäbe 
des  zuerst  und  des  zuletzt  aufgehenden  sternes,  zumal  da  es  s.  32,  43 

=  223  ''  in  Übereinstimmung  mit  den  hier  gegebenen  ekliptikgraden 
heiszt :  XUJV  ev  xf]  KecpaXiQ  aüxoö  dcxepuuv  6  uev  uporiYOuiLievoc  xfj 

Ti'  Kai  k'  juoipa  xoO  cKopTiiou  cuvavaxeXXei,  6  be  ecxaxoc  dvacpepö- 
ILievoc  Kai  voxiuuxepoc  uuv  xuuv  ev  xfj  KeqpaXf)  cuvavaxeXXei  xuj 

xoEöxr]  (1.  xoö  xoSöxou)  <;'  |iioipa  lue'cr).  diese  aufgangsbedingungen erfüllen  allerdings  die  beiden  sterne  Z  und  e  nicht,  sondern  gehen 
etwa  10  bzw.  6  grade  später  auf.     ebenso  wenig   stehen  die  drei 
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genannten  sterne  in  einer  geraden  linie,  wie  dies  die  stelle  s.  53,  42 

=  254''  fordert:  TÖ  be  y'  ibpiaTov  bidciriiaa  dcpopiZiei  irepi  |uecov 
ToO  ubpoxöou  6  iLiecoc  tuuv  ev  tv]  KecpaXfi  toO  Kri(peujc  Y  äciepuuv 

eir'  euOeiac  Keijuevujv.  und  doch  erfüllt  die  hier  gestellte  bedingung 
im  verein  mit  E  equi  der  stern  e  Cephei  mit  wünschenswertester  ge- 
nauigkeit,  indem  der  durch  den  315n  grad  des  äquators  gehende 
stundenkreis  von  ihm  scharf  bezeichnet  wird ;  auch  ist  die  bezeich- 
nung  6  jLifeCOC  neben  6  voTiuuTaTOC  durch  die  Stellung  dieses  sternes 
wohl  erklärlich;  endlich  sind  andere  sterne  als  diese  drei  im  köpfe 
des  Kepheus  kaum  bemerkenswert,  ob  zur  erklärung  dieser  differenz 
die  annähme  einer  eigenbewegung  dieser  drei  sterne  zulässig  ist,  musz 
ich  vorläufig  unentschieden  lassen. 

22.  s.  40,  31  =  235**  Kai  a'  |uev  dcTf)p  büvei  <6  voTiaiTepoc 
TUJV  dv  Ti]  KeqpaXrj,  ecxaioc  be  6  e7TÖ)Lievoc  auxujv^.  der  hier  stehen 

gebliebene  anfang  der  speciellen  untergangsangabe  beweist  die  be- 
rechtigung  eine  ergänzung  vorzunehmen  auch  für  den  vorher  behan- 

delten fall:  denn  es  handelt  sich  auch  hier  um  die  sterne  im  köpfe 

des  Kepheus.  zu  beachten  ist  die  stelle  s.  32,  7  =  221 '^  6  voTiuu- 
repoc  TUJV  ev  irj  Keq)aXri  buvei  dvaieWoiicric  tujv  xi^uJv  ÖYböric 
jLioipac  [ific]  juecric.  diese  untergangsbedingung  würde  von  e  Cephei 

erfüllt  werden  bei  einer  etwa  2 ̂ ^  nördlichem  läge;  jetzt  geht  sowohl 
e  als  auch  b  Cephei  etwa  4^'  früher  unter. 

23.  s.  41,  32  =  236^  ecxaioc  be  xoO  TpiYuuvou  6  eTTÖ)uevoc 

TUJV  ev  Tri  ßdcei  nporiTouiuevoc  <(ujc  fnumrixiov  toO  |uecri)aßpivoO' 
Kai  ToO  KriTOuc  6  rrpoTiYoujuevoc^  tujv  ev  tt]  ßopeia  ciaTÖvi.  wenn 

man  S'  ceti,  den  westlichen  stern  in  der  nördlichen  kinnlade  des 
Walfisches,  der  gestellten  bedingung  gemäsz  mit  y  8^*  unter  den 
meridian  bringt,  so  sieht  man  in  der  tbat,  dasz  Y  trianguli  denselben 
bereits  etwa  einen  grad  überschritten  hat. 

24.  s.  43,  20  =  238  <^  Kai  6  cuvbec)Lioc  tujv  ixOuuJV  ujc  fiiui- 
Tirixiov  uTToXeiTTÖiuevoc  <(toO  )Liecri|ußpivoO  Kai  6  eTTÖiuevoc)  tujv  ev 

Tri  KeqpaXrj  toO  KpioO  (nicht  KapKivou)  XaiurrpOuv  y'  UTToXeiTTÖ)Lievoc 
d)c  f])LiiTrriXiOV  toO  )aecri|ußpivou.  die  im  zusammenhange  der  stelle 

geforderte  bedingung,  bei  culmination  von  y  2'/.^^  noch  einen  grad 
östlich  des  meridians  zu  stehen,  erfüllen  die  beiden  sterne  a  piscium 

und  a  arietis  nicht  nur  dem  globus  nach ,  sondern  auch  in  Überein- 

stimmung mit  s.  39,  23  =  233'-",  wo  ihre  gleichzeitige  culmination 
mit  Y  4"  angegeben  wird. 

25.  s.  40,  37  =  235=  <buvei  be  6  Ki^cpeuc  ev  fi|uiujpiuj.)>  der 
Untergang  der  im  köpfe  des  Kepheus  stehenden  sterne  erfolgt  wäh- 

rend des  durchganges  von  77?  äquatorgraden  zu  vier  minuten, 
dauert  also  genau  eine  halbe  stunde,  zum  ausdruck  vergleiche  man 
s.  41,  41  =  237^ 

26.  s.  45,  35  =  242 ''  <dvaTeXXei  be  fi  'ApYUJ  ev  ujpaic  b'  Kai 
buci  juepeciv  lJjpac.)>  es  sind  genau  70  äquatorgrade,  welche  während 
des  aufganges  der  Argo  in  280  minuten  den  meridian  passieren,  zum 

ausdruck  vergleiche  man  die  ähnliche  Zeitangabe  s.  40,  44  ==  235*^. 
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27.  s.  53,  34  =  254''  tujv  ev  tuj  <(ciL|aaTi  toO  deioO)  t'  Xa)Li- 
TrpiiJv  6  ßopeiöxepoc.  Vettori  schreibt  tüjv  Y  Xa^npiuv,  Petau 
TUJV  ev  TU»  *  *.  diese  drei  sterne  des  Adlers  werden  noch  genannt 

s.  38,35;  41,  29  =  232«^;  236  d;  letztern  ortes  ist  ß'  Xa|UTrpa)V  hier- 
nach zu  berichtigen,  es  sind  die  drei  sterne  a,  ß  und  f  aquilae,  deren 

letzter  nach  der  hier  ergänzten  stelle  V-20^  östlich  des  kolurs  der 
•winterwende  steht. 

28.  s.  54,  7  =  254*^  6  erri  (für  ouk  eii)  xfic  KOpuq)fic  Keijuevoc 
<ToO  xpiYuuvou^  TOÖ  unep  töv  Kpiöv  Kei|uevou.  es  ist  a  trianguli, 
genau  im  kolur  der  frühlingswende  gelegen,  von  welchem  der  in 

unmittelbarem  anschlusz  genannte  Y  arietis  Mesarthim  Yjq'^  östlich 
zurückbleibt. 

29.  s.  42,  1  =  237''  ecxaioc  be  tujv  ev  tuj  beEiuj  tövati  (p 
ßopeiÖTepocy  im  rechten  knie  des  Perseus  stehen  fünf  sterne  nach 

s.  54,  13  =  255*  TÖ  be  ß'  bidcTTiiua  ibpiaiov  dqpopiZiei  irepi  ifiv 
dpxrjv  ToO  Tttupou  toO  FTepceuuc  tüjv  nepi  tö  beHiöv  tovu  e'  dcTe'- 
piuv  6  eTTÖ)Li6V0C  TUJV  in  eüGeiac  Tpiujv.  der  hier  bezeichnete  stern 
ist  \  Persei ,  indem  derselbe  mit  groszer  schärfe  den  durch  den  35n 
grad  des  äquators  gehenden  stundenkreis  angibt  und  mit  A  und  |li 
auf  einer  geraden  liegt,  von  den  noch  hinzukommenden  zwei  sternen 
c  und  b  ist  letzterer  der  in  unserer  stelle  ergänzte  nördlichere, 
welcher  zuletzt  vom  sternbilde  des  Perseus  untergeht. 

30.  Eine  grosze  lücke  im  ersten  viertel  des  3n  buches  (s.46, 10 

=  242  <^)  ibt  bei  Vettori  gar  nicht  näher  bezeichnet,  während 
Petau,  wiewohl  nur  in  der  lat.  Übersetzung,  und  noch  dazu  an  falscher 
stelle,  einen  gröszern  ausfall  durch  Sternchen  angedeutet  hat.  mit 

hilfe  des  globus  habe  ich  die  stelle  der  lücke  in  folgender  weise  be- 
stimmt: 

ToO  be  KopaKOC  buvovTOc  GUYKttTabOvei  jaev  auTUj  6  CuubiaKÖc 
änö  XeovTOC     ***** 

:f:         :4c         :4:         ̂          5jc         if^         ̂ e 

<(tou  be  Gripiou  buvovToc  cuYKttTabuvei  |uev  aiiTUJ  ö  CujbiaKÖc 

diTO  XeovToc)>  kO'  juoipac  luecric  eujc  xn^^v  usw. 
es  fehlen  demnach  alle  angaben  über  den  Raben  und  das  Sternbild 
des  Kentauren,  während  der  anfang  des  Wolfes  leicht  zu  ergänzen 
ist.  es  lieszen  sich  auch  wohl  nach  dem  feststehenden  sehema  die 

ausgefallenen  angaben  mit  hilfe  des  globus  feststellen  .  aber  doch 
ohne  die  nötige  garantie,  dasz  auch  dieselben  culminierenden  sterne 
angesetzt  würden,  welche  ursprünglich  vom  Verfasser  gewählt  waren. 

31.  Am  Schlüsse  des  ersten  buches  s.  22, 12  =  206 ''  wird  nach 
den  angaben  des  Eudoxos  die  läge  des  arktischen  kreises  von  der 
linken  schulter  des  Bootes  aus  festgesetzt,  die  mitteilung  schlieszt: 
eiTtt  UTTO  Touc  e)UTTpoc9iouc  TTÖbac  Tfic  lueYdXrjc  dpKTOu  Kai  .  .  toO 
XeovToc  dxpi  TTpöc  töv  uujuov  toü  dpKToqpuXaKoc  <(cuvd7TTei.  6  |aev 
ouv  dpiCTepöc  iJu)aoc  toO  dpKToqpuXaKoc^  voTioÜTepöc  ecTi  toO  dei 

(pavepoO  ToO  ev  toTc  irepi  thv  'GXXdba  töttoic  tiXcTov  y]  inoipac  b' 
(Z;'?)'  dno  Ydp  toö  ßopeiou  ttöXou  direxei  )ixoipac  jub'  b"  (jua'b"?)' 



des  Aratos  und  des  Eudoxos.  791 

6  be  dei  qpavepoc  kukXoc  aiiixei  luoipac  Xr.  maszgebend  für  die 
ergänzung  war  die  erwägung,  dasz  in  dem  fehlenden  stücke  die  an- 

gäbe des  Eudoxos  schlieszen  und  die  kritik  des  Hipparchos  beginnen 

musz.  den  ausdruck  cuvarrTei  gibt  die  stelle  s.  5,  5  =  177''  an  die 
band,  während  der  anfang  der  besprechung  mit  6  fxkv  ouv  für  Hip- 

parchos charakteristisch  ist; 
C.  Ein  näheres  eingehen  auf  die  in  letztbesprochener  stelle  noch 

unverändert  gelassenen  Zahlenangaben  führt  uns  auf  die  frage ,  ob 
die  Zuverlässigkeit  Hipparchischer  beobachtungen  und  angaben  in 
zweifei  zu  ziehen  sei,  wenn  sich  an  einigen  stellen  offenbare  versehen 
feststellen  lassen ,  oder  ob  es  zulässig  sei  für  dergleichen  fehler  die 
Überlieferung  verantwortlich  zu  machen  oder  einen  anderweitigen 
erklärungsgrund  zu  suchen. 

32.  Auf  das  interessante  gebiet  der  Veränderung  des  Sternen- 
himmels durch  die  eigenbewegung  der  fixsterne  werden  wir  geleitet, 

wenn  wir  uns  dafür  entscheiden,  dasz  b'  in  Z.'  zu  verwandeln  und 
somit  }xb'  b"  die  richtig  überlieferte  polentfernung  sei.  behalten  wir 
nemlich  b'  bei  und  ändern  in  Verbindung  damit  die  überlieferte  an- 

gäbe |nb'  b"  in  )aa'  b",  so  würde  letztere  zahl  zwar  mit  der  position 
des  Sternes  Y  Bootis  auf  dem  globus  übereinstimmen,  aber  es  könnte 

Hipparchos  in  diesem  falle  von  einem  argen  versehen  kaum  frei- 
gesprochen werden,  beim  aufgange  des  Bootes  wird  nemlich  als 

zuerst  aufgehender  stern  'der  im  köpf,  d.i.  ß  Bootis,  genannt,  nun 
steht  beim  aufgange  desselben  nach  maszgabe  des  globus  'die  linke 
Schulter',  d.  i.  y  Bootis,  bereits  einige  grade  über  dem  horizont, 
wäre  also  von  Hipparchos  als  zuerst  aufgehender  stern  übersehen 
worden,  ein  solches  versehen  ist  aber  bei  einem  sterne  dritter  grösze 
kaum  glaublich,  gerade  für  diesen  stern  besitzen  wir  eine  ziemlich 

genaue  rectascensionsangabe:  er  steht  nach  s.  53,  17  =  253''  ganz 
wenig  östlich  von  dem  durch  den  195n  grad  des  äquators  gehenden 

stundenkreis,  verbinden  wir  hiermit  die  polentfernung  44'/^**,  so 
würde  er  vor  2000  jähren  an  der  stelle  eines  jetzt  3"  südlich  von 
ihm  stehenden  Sternchens  6r  grösze  gestanden  haben  und  zu  Hip- 
parchs  zeit  nicht  vor  ß  Bootis  aufgegangen  sein,  allerdings  müste 
diese  starke  eigenbewegung  erst  noch  bestätigung  erbalten  durch 
nachrichten  über  anderweitige  beobachtungen  dieses  sternes,  welche 
mir  nicht  zu  geböte  stehen. 

33.  Irrtümliches  ausschlieszen  eines  anderweitig  zu  dem  stern- 
bilde des  Pferdes  gerechneten  sternes  scheint  vorzuliegen,  wenn  bei 

dem  untergange  dieses  bildes  s.  41,  9  =  236  =*  Y  equi  Algenib  als 
zuletzt  untergehender  stern  genannt  wird,  dann  steht  ein  stern, 

welcher  nur  a  Andromedae,  ö  ev  rrj  KecpaXrj  Tfjc  'Avbpojuebac,  sein 
kann,  da  derselbe  6inmal  s.  51,  24  =  250*^  in  Übereinstimmung  mit 
Ptolemaios  als  ToO  ittttou  6  ev  tuj  6|UcpaXuj  bezeichnet  wird ,  noch 
hoch  über  dem  horizont.  da  aber  Y  equi  Algenib,  ö  erri  tfic  öccpuoc, 

fast  gleichzeitig  mit  a  Andromedae  culminiert,  so  könnte  an  ge- 
nannter stelle  eine  änderung  durch  spätere  band  aus  ToO  iTTTTOU  6 
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em  Tf\c  öcqpuoc  glaubhaft  erscheinen,  wenn  man  die  annähme  zu- 
läszt,  dasz  einem  sachverständigen  abschreiber  die  bezeichnung  des 
Ptolemaios  vorschwebte,  von  welchem  a  Andromedae  unter  den 

Sternen  des  Pferdes  als  6  im  ToO  6|a(paXoö,  KOivöc  xfic  KeqpaXfic 

Tfjc  'Avbpo|Liebac  aufgeführt  wird. 
34.  Mit  weniger  bedenken  dürfte  eine  freisprechung  des  Hip- 

parcbos  erfolgen  können,  wenn  sich  die  aufgangsverhältnisse  des 

Wolfes  mit  t  in.  23«  —  ̂   21«  +  llp  3"  —  ̂   10»  s.44,  6  =  239« 
als  ganz  falsch  angegeben  herausstellen,  dasz  hier  eine  spätere  text- 
verderbnis  vorliegt,  geht  nicht  nur  aus  dem  einzig  an  dieser  stelle 
gebrauchten  ZluYOÜ  statt  XTI^OJV  hervor,  sondern  auch  daraus  dasz 

die  als  culminierend  aufgeführten  sterne  zu  -{-  Q  24''  —  <Q_  28**  ge- 
hören, woraus  hinwiederum  für  anfang  und  ende  des  aufganges  die 

angäbe  \  d!=;2P  —  IT^  18"  zu  gewinnen  ist. 
35.  Gleichfalls  einer  spätem  band  ist  der  fehler  zuzuschreiben, 

wenn  s.  50,  37  =  249"  der  Untergang  der  Jungfrau,  deren  zuletzt 
untergehender  stern  \x  virginis,  'der  nördliche  fusz',  ist,  mit  ̂ 7" 
statt  =i!=;  26*^  beendigt  wird,  wodurch  sich  dann  als  correspondieren- 
der  fehler  -f-  /^  4''  statt  /^  16"  eingestellt  hat,  auf  welchen  ekliptik- 
grad  die  als  zuletzt  culminierend  genannten  sterne  von  selbst  führen. 

Die  beiden  an  letzter  stelle  mitgeteilten  Verderbnisse  scheinen 
darauf  hinzudeuten,  dasz  der  text  des  Hipparchos  wiederholt  einer 
mehr  oder  weniger  sachverständigen  revision  unterzogen  worden  ist, 
durch  welchen  umstand  es  vielleicht  erklärlich  wird,  dasz  eine  an 
peinlich  genau  zu  nehmenden  Zahlenangaben  überreiche  schrift  in 
verhältnismäszig  so  correcter  fassung  überliefert  ist.  jedenfalls  dürfte 
eingehenderes  nachforschen  in  dieser  richtung  für  die  beurteilung 
des  uns  vorliegenden  textes  noch  von  groszer  Wichtigkeit  werden. 
Dresden.  Karl  Manitius. 

98. 
ZU  DEN  SCHOLIEN  ZU  APOLLONIOS  ARGONAUTIKA. 

Zu  I  38  wird  erklärt:  TÖ  be  0uXXr|iov  öpoc  MaKeboviac.  die 
localbezeichnung  ist  unrichtig.  Asterion  wohnte  nach  Apollonios  an 
den  ufern  des  Apidanos  in  TTeipeciai  (welches  nach  schol.  I  583 
=  ITeipecia  =  TTeipacia  Stephanos  Byz,  u.  TTeipacia)  nahe  dem 
<t>uXXriiov  öpoc.  nun  ist  TTeipacia,  wie  Stephanos  sagt,  eine  ttöXic 
MaYVrjciac,  der  Apidanos  wird  als  7TOTa|u6c  öeccaXiac  von 
dem  scholiasten  selbst  bezeichnet,  da  nun  das  gebirge  0uXXr|iov 
nahe  der  stadt  TTeipacia  liegen  soll,  so  kann  es  nicht  heiszen  öpoc 
MaKeboviac,  sondern  öpoc  MaYvnciac. 
Leipzig.  Eugen  Dittrich. 
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(88.) 
BEMERKUNGEN  ZUR  TRADITION  ÜBER  GERMANICUS. 

(Fortsetzung  von  s.  717—736.) 

Mit  groszer  ausführlichkeit  erzählt  Tacitus 

die  feldzüge  in  Deutschland. 

das  interesse  am  beiden  derselben  und  an  den  Germanen  wirkt  zu- 

sammen, das  detail  dieser  Schilderung  in  eine  historische  darstellung 
der  thaten  des  Germanicus  aufzunehmen,  etwa  wie  es  Luden  in 
seiner  deutschen  geschichte  gethan  hat,  wird  sich  wohl  heute  nie- 

mand mehr  entschlieszen.^^  auf  die  viel  behandelte  frage  nach  der 
topographischen  festlegung  dieser  kriegszüge  gehe  ich  nicht  im  ein- 

zelnen ein  und  bemerke  nur,  dasz  ich  dem  Taciteischen  bericht  auch 
in  dieser  hinsieht  erheblich  skeptischer  gegenüberstehe  als  zb. 

FKnoke,  der  zuletzt  \'m  einem  umfangreichen  buche  (Berlin  1887) und  einem  scharfen  polemischen  nachtrag  (ebd.  1889)  die  peinliche 
genauigkeit  der  Taciteischen  localbeschreibung  darzuthun  versucht 
hat.  Knoke  hat  das  zweifellose  verdienst  in  der  unmasse  von  litte- 

ratur,  welche  sich  über  diesen  gegenständ  verbreitet,  Ordnung  ge- 
schalfen  und  mit  hypothesen,  welche  zum  groszen  teil  einem  mehr 
oder  minder  deutlich  zur  schau  getragenen  localpatriotismus  ihren 
Ursprung  verdanken,  aufgeräumt  zu  haben,  dasz  aber  die  beschreibun- 
gen  des  Tac.  so  verschieden  gedeutet  werden  konnten,  zeigt  dasz  sie 
nicht  präcis  genug  sind;  die  allgemeinheit  desausdrucks  ermöglichte 
es  gegenden  aufzufinden,  welche  den  beschriebenen  wenigstens  nicht 
unähnlich  sind,  musz  doch  selbst  Knoke  s.  23  zugestehen  dasz  die 
undeutlichkeit,  mit  welcher  die  feldzüge  des  ersten  Jahres  erzählt 

■werden,  die  verschiedensten  auslegungen  zulasse,  dasz  die  darstel- 
lung ann.  II  25  zu  oratorisch  sei,  um  bestimmte  Schlüsse  zu  ergeben 

(s.  559),  und  auf  s.  225  findet  sich  eine  argumentation,  welcher  ich 

völlig  zustimme :  'da  es  nun  Tacitus  im  allgemeinen  vermeidet  uns 
über  die  richtung  der  märsche  und  die  zwecke  derselben  klar  zu 

machen,  so  ist  die  annähme  nicht  ungerechtfertigt'  usw.;  mit  dieser 
vorsichtigen  äuszerung  steht  es  allerdings  im  Widerspruch,  wenn 

^^  auffallen  musz  es,  dasz  GKaufmann  (deutsche  geschichte)  die 
Taciteische  Schilderung  auch  in  einzelheiten  so  genau  wiedergegeben  hat. 
bei  FDahn  (gesch.  der  germ.-rom.  völker)  nimt  dies  weniger  wunder, 
dasz  Dion  auszer  LVII  18  die  feldzüge  des  Germanicus  nicht  erwähnt 
kann  ich  nicht  für  so  zufällig  halten;  dasz  er  dieselben  überhaupt  nicht 
erzählen  wollte,  meint  Froitzheim;  aber  Dion  legt  in  allen  andern  teilen 
seines  werks  auf  die  kriegsgeschichte  besondern  wert,  so  dasz  wir  nur 
annehmen  können,  dasz  er  die  ruhmredige  tradition  welcher  Tac.  folgt 
nicht  kannte.  Binder  s.  78  zieht  aus  Dions  schweigen  den  schlusz,  dasz 
dieser  einer  quelle  folgte,  die  nur  Augustus  und  die  damit  in  Zu- 

sammenhang stehenden  ereignisse  behandelte,  eine  der  vielen  gewagten 
behauptungen  in  seiner  schrift. 
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Knoke  im  übrigen  seine  ansichten  mit  groszer  apodiktischer  gewis- 

heit  vorträgt." 
DieTaciteischen  Schilderungen  der  feldzüge  und  der  Schauplätze, 

auf  denen  sie  sich  abspielen,  können  nicht  beurteilt  werden  wie  die- 
jenigen in  einem  modernen  generalstabswerk ;  diese  art  der  kriegs- 

beschreibung  ist  eine  errungenschaft  der  jüngsten  zeit,  die  Deutsch- 
land dem  echt  historischen  sinne  seines  groszen  Strategen  verdankt.^^ 

die  oft  wiederholten  belege  für  die  mangelhaften  topographischen 
angaben  bei  antiken  historikern,  von  den  Griechen  den  Polybios  und 
von  den  Römern  Caesar  ausgenommen,  übergehe  ich  und  will  nur 
hinweisen  auf  Dions  unklare  und  dürftige  Schilderung  der  feldzüge 
in  Dalraatien  und  Pannonien,  bei  der  man  es  nicht  merkt,  dasz  der 

autor  diese  provinzen  als  Statthalter  kennen  gelernt  hatte,  auf  Vel- 
lejus  elende  beschreibung  derjenigen  kämpfe,  an  denen  er  selbst  teil 
genommen,  und  Tacitus  betreffend  auf  die  ergebnisse  der  arbeit 
Eglis  über  die  feldzüge  in  Armenien  (Büdinger  unters.  1 .325  ff.) ;  man 

kann  kaum  annehmen,  dasz  in  diesen  partien  Corbulos  memoiren  be- 
nutzt sind,  es  müsten  denn  dieselben  nach  der  topographischen  und 

strategischen  seite  unglaublich  mangelhaft  gewesen  sein  oder  Tacitus 
sie  äuszerst  flüchtig  ausgeschrieben  haben,  wenn  Knoke  zugesteht, 
dasz  die  erzählung  im  übrigen  mit  ungescbichtlichen  dementen 
durchsetzt  ist,  so  ist  es  doch  gewagt  zu  behaupten,  dasz  damit  die 

frao"e  nach  der  topographischen  auslegung  derselben  nichts  zu  schaffen 
habe  (nachtrag  s.  15  f.);  noch  merkwürdiger  ist  die  folgende,  mir 
nicht  recht  verständliche  bemerkung:  welches  interesse  der  Römer 
den  Schlachtfeldern  zugewandt,  gehe  auch  daraus  hervor,  dasz  beim 

5^  auch  über  den  umstand,  dasz  sich  seit  jenen  kämpfen  vor  fast 

19  jahihnnderten  die  physiognomie  g^erade  der  deutschen  landschat't  sehr wesentlich  verändert  hat,  kann  ich  nicht  so  gleichgültig  denken  wie 
Knoke,  der  unter  umständen  aber  auch  Veränderungen  annimt,  so 
s.  420.  54,  wo  behauptet  wird,  die  Ems  sei  früher  wasserreicher  ge- 

wesen, so  dasz  die  römische  flotte  sehr  wohl  bis  Rheine  habe  vordringen 
können,  und  zwar  unter  berufung  auf  Guthe,  der  seinerseits  aber  wieder 
die  in  rede  stehende  Tacitus-stelle  als  beleg  für  seine  ansieht  citiert. 
Knoke  ist  allerdings  sehr  glücklich  in  der  auffinduug  von  beweisen  für 
die  Stabilität  dieser  Verhältnisse:  in  der  gegend,  wo  Germanicus  das 
augurium  der  acht  adler  erlebt  (II  17),  kann  der  wanderer  auch  heute 
noch  solche  vögel  sehen,  und  sie  sind  ihm  erschienen!  —  Ich  gestehe 
übrigens  gern  zu,  dasz  mit  der  annähme  gröszerer  oder  geringerer  Ver- 

änderungen erst  recht  unfug  bei  solchen  Untersuchungen  getrieben  w^erden 
kann.  vgl.  auch  die  zutreffenden  bemerkungen  von  Pflugk-Harttung  im 
rhein.  mus.  XLI  75,  ohne  dasz  ich  deshalb  die  in  diesem  aufsatze  gezoge- 

nen folgerungen  unterschreiben  möchte.  =^  wie  militärs  heute  über  die 
Taciteischen  schlachtbeschreüungen  urteilen,  weisz  ich  nicht;  anführen 

darf  ich,  dasz  der  general  von  Müffling  in  seiner  schrift  "'über  die Römerstraszen  am  rechten  ufer  des  Niederrheins'  alles  unklar  oder  in 
sich  widersprechend  findet  (Spengel  ao.  s.  725).  —  Wir  nehmen  es  auch 
ohne  wesentlichen  protest  hin,  wenn  uns  nachgewiesen  wird,  dasz  Tac, 
wo  es  sich  um  feldzüge  in  Africa,  Armenien,  Britannien  handelt,  nicht 
exact  topographisch  beschreü^t;  dasz  er  aber  um  unser  Vaterland  sich 
nicht  eingehender  bekümmert  habe,  scheint  vielen  undenkbar. 
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triumph  abbildungen  derselben  im  zuge  aufgeführt  seien ^^;  das 
könnten  aber  keine  phantasiebilder  römischer  Zeichner  gewesen  sein, 
denn  jeder  soldat,  der  die  kämpfe  mitgemacht,  würde  solche  künstler 

ausgelacht  haben.  —  Nächstens  hören  wir  vielleicht  noch,  dasz  dem 
Tacitus  modelle  ähnlicher  art,  wie  sie  von  den  kriegsschauplätzen 
dieses  Jahrhunderts  im  Berliner  zeughaus  zu  sehen  sind,  zu  geböte 
gestanden  haben. 

Trotz  der  groszen  ausführlichkeit,  mit  welcher  die  feldzüge  des 
Germanicus  erzählt  werden,  sind  die  eigentlichen  topographischen 
angaben  gering;  die  Schwierigkeiten,  denen  die  Römer  begegnen, 
die  Schilderungen,  wie  die  kämpfe  sich  abwickeln,  die  gefahren, 

die  bestanden  werden,  treten  in  den  Vordergrund.""  wir  müssen  an- 
nehmen, dasz  weder  Tacitus  noch  seine  leser  auf  eine  genaue  local- 

beschreibung  wert  gelegt  haben,  dazu  sind  auch  die  chronologischen 

angaben  überaus  dürftig  und  ungenügend;  die  ereignisse  eines  feld- 
zugs  scheinen  sich  in  wenigen  wochen  abzuspielen,  und  Niebuhr  sagt 

nicht  mit  unrecht:  'Germanicus  feldzüge,  ohne  alles  masz  von  ort 
und  zeit,  sehweben  wie  ein  träum  vorüber'  (rhein.  mus.  II  [1828] 
s.  293).  wer  Tac.  deshalb  tadelt,  geht  von  einer  falschen  Voraus- 

setzung von  dem  wesen  der  antiken  geschichtschreibung  und  der 

absieht  unseres  autors  bei  der  abfassung  seiner  werke  aus.  Tac.  be- 
zeichnet einmal  als  den  zweck  derannalen:  ne  virtutes  slleantur^  und 

suchte  man  nach  einem  abschnitt,  in  welchem  diese  tendenz  beson- 
ders hervortritt,  so  könnte  man  kein  besseres  beispiel  wählen  als 

die  capitel,  welche  wir  im  folgenden  einer  nähern  Untersuchung 
unterziehen  wollen. 

Die  vortrefflichkeit  und  beliebtheit  des  feldherrn"',  seine  that- 

=9  wie  es  sitte  war,  s.  zb.  lo.sephos  b.  lud.  VII  5,  5.  Appian  b.  civ. 
II    101    ua.  ''''    vgl.   Eglis   hemerkung    ao.  s.  325   über    die    züge    in 
Armenien:  'statt  derartiger  genauer  aut'zeichnungen  findet  mau  eine 
weitläufige  ausfülirung  von  der  strenge  des  Corbulo.'  auch  in  der  Ger- 

mania zeigt  CS  sich  dasz  Tat-,  eine  eingehendere  künde  der  landschaft 
nur  hat,  soweit  die  Rheingegenden  in  betracht  kommen;  vom  norden 
wird  vor  allem  das  unermeszliche  betont,  und  die  Chauken  werden  als 
ein  friedliches,  entsagungsvolles  volk  geschildert,  das  aber  gerade  des- 

halb so  auszerordentlich  tapfer  und  mächtig  ist  (c.  oö),  also  eine  Ver- 
einigung von  tugenden  repräsentiert,  die  unvereinbar  scheinen  (vgl. 

Raumstark  'über  das  romanhafte  in  Tac.  Germania'  s.  43 — 45);  ich  gebe 
hier  Plinius  darstellung  n.  h.  XVI  1,  2  den  Vorzug.  Germanien  ist  ein 
land  aut  silvis  horrida  mit  paludibus  foeda  (c.  5,  vgl.  hisi.  IV  73),  wie  es 
auch  Mela  beschrieben  (III  3  terra  ipsu  mullis  impedita  ßuminibus ,  midtis 
7nontibus  aspera  et  magna  ex  parte  silvis  ac  paludibus  invia).  bei  den 
schlachten  spielt  die  von  waldhöhen  umgebene  ebene  eine  ebenso  grosze 
rolle  (I  64.  II  11  in  planitiem  saltibus  ciratmiectam,  II  16.  19  locnm  ßumine  et 
silvis  clausum,  arta  intus  planitie  et  uniida)  wie  die  sümpfe  (I  61.  63.  64  uö.). 

^'  am  schönsten  tritt  dies  hervor  in  der  scene  II  13,  wie  Germa- 
nicus nachts  unerkannt  durt-h  das  lager  geht  und  die  gespräche  der 

Soldaten,  die  ihn  loben  und  in  allen  tonarten  seine  Vorzüge  preisen, 
belauscht,  wobei  er  sogar  noch  das  glück  hat  zu  erfahren,  wie  sie  die 
Verlockungen  der  Germanen  zu  ihnen  überzutreten  von  sich  weisen, 
(wenn  Arminius  solche  anerbietungen  machen  läszt,  so  hat  er  sich  sicher 
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kraft  und  umsieht ^^  sollen  in  den  Vordergrund  gestellt  werden;  dazu 
sind  diese  breiten  Schilderungen  recht  eigentlich  eingelegt,  auf  den 
ersten  blick  scheint  es,  als  habe  Tacitus  eine  fülle  von  detail  ver- 

arbeitet; bei  näherer  Untersuchung  ergibt  sich,  dasz  die  individuellen 

Züge,  mit  denen  Germanicus  gezeichnet  wird,  mehr  und  mehr  ver- 
schwinden und  statt  dessen  das  Idealbild  eines  feldherrn  erscheint, 

wie  es  ähnlich,  auch  im  einzelnen,  von  Agricola  und  Corbulo  ent- 
worfen wird. 

Wie  diesen  so  wird  auch  dem  Germanicus  wegen  seiner  umsieht 
lob  gespendet;  durch  keine  auch  noch  so  überraschende  feindliche 
Operation  wird  er  überrascht,  alles  ist  vorbedacht,  alles  ihm  bekannt, 
dafür  einige  proben,  unerwartet  sind  die  Marsen  überfallen;  dasz 
dem  römischen  beer  der  rückzug  abgeschnitten  wird ,  weisz  Ger- 

manicus und  ordnet  deshalb  sein  beer  zum  marsche  wie  zur  schlacht: 

I  51  quod  gnarum  duci  incessitque  üineri  et  proelio.  vgl.  XIII  40, 
wo  es  von  Corbulo  heiszt :  non  ignaro  duce  nostro  qui  viae  pariter  et 
pugnae  composueral  exercitum.  so  müssen  durch  die  überlegene  füh- 
rung  der  Römer  den  feinden  ihre  plane  zum  eignen  verderben  aus- 

schlagen: II  20  niMl  ex  Ms  Caesari  incognitum:  consüia  locos, 
prompta  occulta  noverat  astusque  hostiiA/m  in  perniciem  ipsis  vertehat ; 
vgl.  Agr.  37  ita  consilium  Britannorum  in  ipsos  versum.  er  sucht 
auch  seine  feinde  mit  Überfällen  heim  (I  55.  II  7;  vgl.  Agr.  18.  20) 
und  bleibt  bei  Tacitus  stets  herr  der  Situation,  selbstredend  wird 

das  vertrauen  der  Soldaten  ebenso  gestärkt  im  hinblick  auf  solch 

einen  führer,  wie  das  entsetzen  der  feinde  vergröszert,^^  Corbulo 
erträgt  alle  Strapazen  wie  ein  gewöhnlicher  soldat  XIV  24,  sein 
beispiel  wirkt,  er  lobt  die  eifrigen,  tröstet  die  verwundeten  XIII  35 ; 

so  handeln  auch  Germanicus  I  71  und  Trajan  Vlin.  paneg.  13®^^;  der 
wirklich  grosze  feldherr  musz  selbst  den  schwierigsten  posten  ein- 

nehmen :  II  20  quod  arduum  sihi,  cetera  legatis  23ermisit]  ebenso  ver- 
fährt Corbulo  XIII  39,  und  wie  Germanicus  dem  Tiberius  die  ehre 

läszt,  unter  dessen  anspielen  er  die  siege  erfochten  (II  22),  so  ist 

auch  dem  Agricola  jede  überhebung  fremd  (Agr.  8  nee  Agricola  um- 
quam  in  suam  famam  gestis  exsultavit:  ad  auctorem  ac  ducem  ut 
minister  fortunam  referebat,  vgl.  c.  18), 

nur  an  die  germanischen  hilfsvölker  im  beere  der  Römer  gewandt;  aber 
zu  bemerken  ist  dasz,  wie  Tac.  hervorhebt,  diese  aufforderungen  in 
lateinischer  spräche  geschahen.)  man  glaubt  eine  scene  aus  einem  epos 
zu  lesen. 

"^  seine  allwissenheit  und  kluge  disposition  tritt  auch  hervor  I  63 
irudebanturque  in  paludem  gnaram  vincentibus  ^  iniquam  nesciis,  ni  Caesar 
productas  legiones  insiruxisset ,  seine  weise  vorsieht,  trotz  ernster  be- 
fürcbtungen  um  so  glänzender  I  60,  II  14  qiiae  sapientia  provisa  aptaque 
imminetiti  pugnae,  vgl,  kist.  V  17  qiiae  provideri  astu  ducis  oportuerit,  pro- 

visa usw.  Sali,  lug.  49,  2,  3  (GSchönfeld  de  Taciti  studiis  Sallustiaiiis, 
Leipzig  1884,  s,53).  seine  persönliche  tapferkeit  hebt  besonders  Sueto- 
nius  hervor  Gai.  3  hostem  comminus  saepe  percussit.  ^'  I  63  inde  hostibus 
terror,  fiducia  militi,  vgl,   Agr.  26.         ̂ ^^  vgl.  Mommsen  RG,  V  398. 
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Über  den  historischen  wert  der  eingelegten  reden ®\  welche 
Tac.  von  freund  und  feind*'^  halten  läszt,  braucht  man  eigentlich 
kein  wort  zu  verlieren,  der  gedankengang  derselben  erhebt  sich  nicht 

über  die  bei  solchen  gelegenheiten  üblichen  phrasen^®,  und  ich  ver- 
zichte auf  eine  ausführlichere  bemerkung  über  parallelen  von  der- 
artigen rhetorischen  leistungen,  die  den  ansprüchen  genügen,  welche 

Dion.  von  Halik.  iud.  de  Thuc.  36  stellt,  dasz  sie  seien  toTc  Trpocuü- 
TTOic  TTpeTTOViec  Kai  TOic  TrpdY|uaciv  oiKeToi.  andeuten  möchte  ich 
nur,  dasz  Germanicus  natürlich,  um  seinen  Soldaten  mut  zu  machen 

—  sie  dürften  nach  ihrer  bei  einleitung  des  krieges  gezeigten  kampf- 
lust  dies  eigentlich  nicht  nötig  haben  —  die  Germanen  herabsetzt 
(II  14);  einzelne  äuszerungen,  die  ihm  bei  diesem  bestreben  ent- 

schlüpfen und  dem  Verfasser  der  Germania  recht  übel  anstehen,  be- 
sprechen wir  weiterhin,  Arminias  (II  lö)  dagegen  feuert  die  seinigen 

an,  indem  er  die  römischen  gegner  mit  denjenigen  identificiert, 

welche  aus  der  Varusschlacht  geflohen."  noch  plumper  ist  freilieh 
die  mahnung  des  Agricola,  dasz  von  den  Britannen  die  tapfersten 
bereits  auf  dem  schlachtfelde  gefallen  und  nur  elende  feiglinge 
übrig  geblieben  seien  {Agr.  34).  ganz  ähnlich  sind  übrigens  Bou- 
diccas  ermahnungen  XIV  35  und  Caratacus  rede  XII  34. 

Wie  die  kampfesbegeisterung  der  römischen  Soldaten  zu  be- 
urteilen ist,  haben  wir  oben  ausgeführt;  Tac.  läszt  sie  (II  13) 

wünschen  veniret  dies,  daretur  pugna,  ebenso  wie  Agricola  seine 

truppen  dai'an  erinnert,  wie  oft  sie  eine  schlacht  ersehnt  und  auf 
dem  marsche  gesagt  hätten:  quando  dahitur  Jiostis,  quando  aeies? 
(c.  33).  sie  wünschen  deshalb  durch  eine  glänzende  entscheidung 
allen  anstrengungen  ein  ende  zu  bereiten,  und  wie  Caecina  sie  auf- 

fordert im  kämpfe  bis  aufs  messer  alles  zu  wagen  (I  67),  so  läszt 
Tac.  auch  den  Agricola  (c.  34)  seine  rede  schlieszen  mit  den  worten 
transigiie  cum  expeditionihus  ̂   imponite  quinq^iaginta  annis  magtvum 
diem  usw.  vgl.  den  schlusz  von  II  14.  dasz  endlich  die  rede  des 

Germanicus  zur  beschwichtigung  des  aufstandes  I  42  geai-beitet  ist 
nach   demselben  muster  wie   die   strafrede   des   Scipio   bei   Livius 

"  EWalter  de  Taciti  studiis  rhetoricis  (Halle  1873)  s.  20  ff.  ganz 
dürftig  ist  die  diss.  von  Rodenwaldt  de  orationum  Tacitearum  fide 
historica  (Jena  1875).  FAnaeker  de  orationibus  Agr.  Tac.  opevibus  in- 

textis  (Marburg  1889).  "'^  so  auch  ann.  XIV  35.  36.  Agr.  30.  33.  ««  die anspräche  des  Arminius  II  15  hat  in  kürze  denselben  inhalt  wie  die  breit 
ausgeführte,  nach  dem  muster  einer  chrie  gearbeitete  rede  des  Calgaeus, 
über  deren  rhetorischen  wert  Spengel  ao.  s.  699  sich  ausspricht,  den 
anfang  von  Calgaeus  rede  musz  man  vergleichen  mit  XIV  35  und  Sali. 
Cal.  58,  18  cu7n  vos  considero  usw.  FWalter  Studien  zu  Tacitus  und  Cur- 
tius  (progr.  des  Wilhelmsgyran.  in  München  1887)  s.  7  weist  auf  die  reden 
des  Alexander  und  Dareus  bei  Curtius  IV  14  hin,  die  aber  doch  erheb- 

liche abweichungen  hieten.  "  oder  sie  sonst  als  ungefährliche  feinde 
hinstellt  I  59,  besonders  den  Germanicus  als  unerfahrenen  jüngling 
{imperitum  adulescentulum) ,  eine  äuszerung  die  aus  dem  munde  eines 
gleichaltrigen  (II  73.  88)  sehr  merkwürdig  klingt,  dieselben  gedanken 
kehren  wieder  in  Sacrovirs  rede  II  45.     vgl.  Liv.  XXVII  13. 
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XXVIII  27  (vgl.  Suet.  d.  lul  70),  zeigt  selbst  eine  flüchtige  ver- 

gleichung  der  beiden  rhetorischen  elaborate/®  (gefälschte  reden 
Suet.  d.  lul  55.) 

Weiterhin  erheben  sich  folgende  bedenken  gegen  die  historische 
Zuverlässigkeit  der  Taciteischen  darstellung.  es  fällt  auf,  dasz  Ger- 

manicus trotz  der  argen  verw^ilderung  und  disciplinlosigkeit  des 
heeres  während  des  aufstandes  (I  32.  44.  48.  49)  sofort  den  feld- 
zug  beginnt,  noch  mehr  aber,  dasz  er  sich  in  das  innere  Germaniens 

vpagt,  obgleich  die  Jahreszeit  weit  vorgeschritten  ist.  trat  doch  ge- 
rade in  jenem  jähre  der  winter,  wenigstens  im  Südosten  Europas, 

sehr  früh  ein  (I  30  praematura  hiems,  Dion  LVII  4),  und  Tac.  selbst 
läszt  den  Germanicus  die  rückkehr  der  Agrippina  auch  ablehnen  oh 
imminentem  liiemem  (I  44). 

Wir  wollen  glauben,  dasz  der  heimtückische  Überfall  der  nichts 
ahnenden  Marsen  gelingt,  da  man  den  weitern,  beschwerlichem  und 
ungebahnten  weg  wählte,  der  rückzug  zeigt,  dasz  man  trosz  mit 
sich  führte,  und  so  sind  zweifei  gestattet,  ob  ein  derartiger  marsch 

in  solcher  Jahreszeit  zur  üben-aschung  der  feinde  überhaupt  möglich 
war.  die  aufnähme  der  offensive  gegenüber  den  Germanen  muste 
eben  traditionell  eingeleitet  werden  durch  eine  heldenthat  ähnlich 

der  des  Ärminius,  als  er  die  sorglosen  Römer  überfiel."^  eine  solche 
Überraschung  wiederholt  sich  auch  beim  angriff  auf  die  Chatten  I  56, 
so  dasz  dieselben  sich  kaum  zur  wehr  setzen  können,  und  doch  lesen 

wir  gerade  von  diesem  stamm  {Germ.  30),  dasz  er  der  kriegstüchtigste 
war.  die  Wahrheit  der  Taciteischen  erzählung  kann  man  auch  daran 
prüfen  dasz,  trotzdem  die  Chatten  friedensunterhandlungen  anbieten, 
Germanicus  im  gefühle  seiner  unüberwindlichkeit  davon  nichts  wissen 
will  und  nicht  einmal  die  in  der  Varusschlacht  gefangenen  Römer 
befreit,  wie  wir  XII  27  gelegentlich  erfahren  (Seneca  ep.  47,  10). 

Die  Marsen  werden  überwältigt ,  weil  sie  in  aller  Sorglosigkeit 
das  den  barbaren  eigentümliche  leben  führen  und  betrunken  sind 
(I  51),  so  dasz  der  römische  soldat  mit  leichter  mühe  die  wehrlosen 

töten  kann.''"  auch  dieser  zug  kehrt  in  den  römischen  kriegsberichten 
öfter  wieder,  wie  es  hier  heiszt  sine  vulnere  milites  qui  semisomnos 
inermos  aut  palanüs  ceciderant,  so  III  39  neque  aciem  aut  proelium 
dici  decuerit,  in  quo  semiermi  ac  palantes  trucidati  sunt  sine  nostro 
sanguine;  und  IV  48:  die  auf  selten  der  Römer  stehenden  Thraker 

*"   die  empörung  der  Soldaten  im  lager  von  Sucre   dient  der  anna- 
listischen tradition  dazu  Scipios  gewalt  über  die  truppen  zu  kennzeichnen. 

^^  von  Lollius  misgeschick  ganz  zu  schweigen  (Dion  LIV  20). 
^°  mit  recht  hat  JGrimm  diese  expedition  'heimtückisch  und  grausam' 
genannt;  Tac.  freilich  rühmt  II  73  des  Germanicus  milde  ge^jen  feinde, 
erzählt  er  doch  auch  ohne  jede  spur  von  entrüstung  die  roheit  des  Cor- 
bulo,  der  die  in  holen  versteckten  barbaren  ausräucherte  (XIV  23),  ein 
verfahren  das  oberst  Pelissier  gegen  die  Araber  in  Africa  mit  gleichem 
erfolg  angewandt  hat.  man  sieht,  so  durchaus  ist  die  anschauung  des 
Aristoteles,  gegen  barbaren  brauche  man  nicht  anders  zu  handeln  als 
gegen  wilde  tiere,  auch  in  unserm  Jahrhundert  noch  nicht  überwunden. 
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thun  ihre  pflicht  nicht  {mox  versi  in  luxum  et  raptis  opulenti  omittere 
stationes^  lascivia  epularum  aut  somno  et  vino  prociimhere),  XI 16  von 
Italicus:  vinolentiam  ac  libidines  grata  harharis  usurpans;  vgl.  Mst. 

IV  797'  übrigens  sollte  man  meinen,  dasz  eine  so  gewaltige  kriegs- 
macht  (12000  legionare,  26  cohorten,  8  reiteralen)  unter  diesen 
günstigen  Verhältnissen  die  Marsen  vernichtet  hätte ;  aber  schon  im 
nächsten  jähre  musz  Caecina  wiederum  gegen  sie  kämpfen  (I  56), 
und  im  j.  16  wird  ein  neuer  feldzug  unternommen  (II  25);  den  aus 
der  Varianischen  niederlage  diesem  stamme  zugeteilten  adler  erobert 
vollends  erst  P.  Gabinius  unter  Claudius  zurück  (Dion  LX  8). 

Die  erfolge  der  Römer  werden  ins  grosze  gemalt",  ihre  ver- 
loste, soweit  sie  nicht  durch  naturgewalten^^  veranlaszt,  verschwiegen 

oder  verdeckt. '''  Tacitus  folgt  in  dieser  be/.iehung  dem  gewöhnlichen 
bulletinstiP^;  statt  ohne  ein  wort  über  diese  dinge  hinwegzugehen, 
wird  der  blutlose  sieg  noch  besonders  vermerkt  und  so  der  leser  erat 

'''  Huch  in  anderer  beziehimg  werden  die  barbaren  mit  den  gleichen 
färben  geschildert:  die  patibula  der  Germanen  161.  IV  72  kehren  XIV  33 
bei  den  Britaunen  wieder,  ebenso  die  Opferung  der  gefangenen  I  61. 
X[V  30.  die  tripiidia  IV  47.  Mst.  V  17,  verliebe  für  schmausereien  I  50. 
65.  II  56.  hist.  IV  79.  dasz  gegner,  die  durch  speise  und  trank  er- 

müdet sind,  überwältigt  werden,  ist  ein  auch  bei  Livius  sich  wieder- 
holender zug,  elienso  vgl.  Sali.  lug.  76.  85;  schlachtgesänge  der  bar- 

baren  sind  oft  erwähnt,  so  ann.  I  65.  IV  47.  hist.  II  -li.  IV  18.  V  15, 
vgl.  Livius  V  39  iihdatus  cantusque  dissonos.  zur  sache  Holtzmann- 
Hold(  r  german.  altertümer  s.  112  ff.  überhaupt  werden  die  barbarischen 
Völker  von  den  römischen  autoren  nach  einer  gewissen  Schablone  ge- 

zeichnet, vgl.  ua.  Horatius  von  den  Geten  ca.  III  24,  11  ff.,  Vergilius 
von  den  Skythen  geory.  III  356.  376  und  dazu  Liebert  de  doctrina  Taciti 

(Würzburg  1868)  s.  75,  TliWiedemann  in  'forschungen  zur  deutschen 
geschichte'  IV  (1864)  s.  171  ff.  "  und  doch  behauptet  Tac.  in  einer 

eingangs  erwähnten  stelle  IV'  32,  dasz  der  friede  nur  mäszig  gestört 
gewesen;  wie  sich  das  zusammenreimt,  wird  uns  nicht  verraten. 

'"  der  einflusz  solcher  unvorhergesehenen  ereignisse  und  das  finstere walten  des  Schicksals  spielt  auch  in  der  kriegsgeschichte  der  kaiserzeit 
eine  rolle,  wobei  wir  uns  erinnern,  dasz  die  schlacht  von  Cannae  nach 
der  einen  tradition  verloren  gieng  durch  die  hinterlist  der  feinde  (Appian 
VII  26,  Liv.  XXII  48)  und  durch  den  unglücklichen  umstand,  dasz  der 
Südwind  den  Römern  den  staub  in  die  äugen  blies  (Flut.  Fab.  16j.  in 
der  Varusschlacht  wird  hei  Dion  LVI  20  das  unwetter  besonders  hervor- 

gehoben, während  bei  Vellejus  II  118  und  Tac.  I  55  die  Verblendung 
des  führers  und  das  Schicksal  ihren  anteil  an  der  niederlage  tragen 

(über  den  ausdruck  vi  Arminii  vgl.  Nipperdey  zdst.).  "'^    so  wenn  es 
lakonisch  heiszt  I  51  hostem  redigunt  in  operta  caeduntqite.  ''^  Strabon 
III  4,  13  s.  163  oi  cxpaxriYol  Kai  ol  cuYYPacpeTc  ̂ aöiujc  lirl  toOto  qp^povTai 
TÖ  vjjeOcjua  KaWiuiriZovTec  xäc  irpotEeic  das  sagt  derselbe  Strabon,  der  von 
seinem  freunde  Gallus  sich  liatte  aufbinden  lassen,  dasz  der  ganze  feld- 

zug gegen  Arabien  nur  7  tote  auf  Römerseite  gekostet  habe  und  in  einer 
Schlacht  10000  feinde  und  2  Römer  gefallen  seien  (XVI  4,  24  s.  781). 
vgl.  Lukianos  drastische  Schilderung  itOuc  hei  iCT.  CUTTP-  20.  28:  ein 
scribent  hatte  erzählt,  dasz  27  feinde  aus  schrecken  vor  der  stimme  des 
Statins  Priscus  gefallen  seien,  viel  anders  ist  es  auch  nicht,  wenn 

Agricola  [Agr.  34)  rühmt,  dasz  e'ine  legion  die  Britannen  aus  dem  felde 
gesclilagen  habe   clamore. 
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recht  auf  die  unwahrscheinlichkeit  aufmerksam/''  die  stellen  I  51. 
III  39  sind  oben  s.  798  erwähnt ;  von  verwundeten  ist  allerdings  die 
rede  I  64.  68.  60.  71,  also  vor  allem  in  der  erzählung  von  Caecinas 

kämpfen";  I  70  wird  von  den  fluten  nur  lastvieh  und  gepäck  ver- 
schlungen; trotzdem  die  Germanen  lanzen  haben,  die  auch  in  der 

ferne  treffen  (I  64),  werden  I  65  meist  pferde  verwundet,  und  obwohl 
nach  der  schlacht  bei  Idisiaviso  die  leichen  und  waffen  der  feinde 

10000  schritt'''  decken,  hören  wir  nichts  von  gefallenen  Römern 
II  18.  man  gedenkt  hier  des  glänzenden  sieges  des  Suetonius  in 
Britannien  XIV  37  quippe  sunt  qiii  paulo  minus  quam  odoginta  milia 

Britannorum  cecidisse  tradant,  militum  quadringentis  ferme  inter- 
fectis  nee  multo  amplius  vulneratis,  wo  es  auf  der  band  liegt,  dasz 
diese  80000  Britannen  als  ein  totenopfer  fallen  müssen  für  die 

70000  hingemordeten  Römer  (XIV  33).  —  Folgerichtig  läszt  deshalb 
Tac.  n  5  den  Germanicus  überlegen,  suum  militem  haud  perinde 
vulneribus  quam  spatiis  itinerum,  damno  armorum  adfiei.  wo  aber 
die  Römer  schlappen  erleiden,  ist  Germanicus  nicht  zur  stelle,  also 
auch  nicht  verantwortlich  zu  machen. 

Die  Germanen,  deren  tapferkeit  Tac.  in  der  Germania  c.  6.  14 

gerühmt  haf^®,  werden  II  14.  17  feige  genannt;  so  überwuchert  die 
historische  phrase  selbst  bei  einem  so  hervorragenden  historiker  die 

geschichtliche  Wahrhaftigkeit  ̂ '°  {Germ.  14  iam  vero  infame  in  om/nem 
vitam  ac  probrosum  superstitem  principi  suo  ex  acie  recessisse;  iUum 

defendere ,  tueri ,  sua  quoque  fortia  facta  gloriae  eius  adsignare  prae- 
cipuum  sacramentum  est;  dagegen  ann.  II  14  sine  pudore  flagitii, 
sine  cura  ducum  abire^  fuger e.  pavidos  adversis,  inter  secunda  non 
divini,  non  humani  iuris  memores).  ihre  taktik  ist  Germ.  6  (vgl. 
c.  30)  geschildert:  cedere  loco  dummodo  rursus  instes^  consilii  quam 
formidinis  arbitrantur,  vgl.  Dion  LIV  33  und  Tac.  ann.  I  56  non 
auso  hoste  terga  abeuntium  lacessere,  quod  Uli  moris,  quotiens  astu 

magis  quam  per  formidinem  cessitJ^' 

^^   so    läszt  auch  Vellejus  den  Tiberius  siegen   JI  97.   121.  ''   bei 
den  auxilien  werden  Verluste  g-emeldet,  so  II  8,  wo  batavische  liilfsvölker 
durch  eigne  Unvorsichtigkeit  ertrinken,  II  11,  wo  der  anführer  derselben 
Chariovalda  und  viele  vornehme  des  Stammes  mit  ihm  fallen,  wie  viele 
Opfer  an  toten  und  gefangenen  diese  feldzüge  gekostet,  ist  nicht  zu 
berechnen;  am  ende  des  krieges  verfügt  Germanicus  noch  über  ungefähr 

70000   mann    (II  '25).  ̂ ''  die  Übertreibung,    welche   darin  liegt,   geht 
übrigens  aus  dem  nächsten  capitel  deutlich  hervor.  '^  vgl.  hüt.  V  19 
gentes  periculorum  avidas.  docli  wird  dem  Arminius  II  17  nachgesagt, 
dasz  er,   um  unerkannt  zu  fliehen,    sein  gesicht  mit  blut   gefärbt  habe. 

®^  gerechter  beurteilt  Tac.  im  allgemeinen  die  feinde  in  den  schlacht- 
beschreibungen  II  21;  doch  läszt  er  sie  II  17  um  zu  fliehen  auf  die 
bäume  klettern,  wo  sie  von  pfeilschützen  zum  scherz  herabgeschossen 
werden  {quidam  turpi  fuga  in  summa  arborum  nisi  ramisque  se  occidtantes 
admotis  sngittnriin  per  ludibrium  figehantur).  -'  meist  suchen  sie  den 
Römern  den  rückzug  zu  verlegen  I  51.  63.  II  19,  sobald  diese  in  die 
Wälder  kommen,  die  scene  wiederholt  sich  in  jedem  feldzug.  die  Römer 
musten  viel  trosz  mitschleppen  und  konnten  sich  deshalb   nur  langsam 
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Eine  grosze  rolle  spielen  bei  der  detailmalerei  der  schlachten 
die  Vorzüge  der  römischen,  die  mängel  der  barbarischen  waiFen. 
darauf  weist  Germanicus  II  14  hin,  vgl.  Germ.  6;  aber  hier  wird 
ihre  praktische  brauchbarkeit  ebenso  hervorgehoben  wie  dort  ihre 
untauglichkeit  behauptet,  man  vgl.  damit  die  Schilderung  Ägr.  36; 
wie  II  21,  da  der  räum  beschränkt  war  {artls  locis),  die  Germanen 

ihre  langen  Speere  nicht  brauchen  können,  obwohl  Germ.  6  ausdrück- 
lich gesagt  wird,  dasz  sie  je  nach  den  Verhältnissen  mit  ihnen  in  der 

nähe  wie  aus  der  ferne  kämpfen  können,  sind  die  Schwerter  der 
Britannen,  wo  der  räum  zu  eng,  nicht  wirksam  {Ägr.  36  in  arto 

pugnam  non  tolerahant).^'  dasz  Tac.  die  Germanen  vor  dem  glänz 
der  römischen  waffen,  denen  sie  so  oft  siegreich  entgegengetreten, 
erschrecken  läszt  I  68,  ist  ein  zug  der  rhetorischen  ausschmückung, 
der  sich  auch  Ägr.  32  wiederfindet,  indem  Calgacus  die  seinen 
mahnt :  ne  terreat  vanus  aspedus  et  auri  fulgor  atque  argenti ,  quod 
neqiie  tegit  neque  vulnerat.  während  Germanicus  II  5  überlegt,  dasz 
Wälder  und  sümpfe  den  Germanen,  ebenen  den  Römern  günstig  sind, 
äuszert  er  bald  darauf  eine  andere  ansieht:  no7i  campos  modo  militi 
Bomano  ad  proeUum  bonos,  sed  si  ratio  adsit,  Silvas  et  saltus  (11 14), 
für  die  die  begründung  hinzugefügt  wird,  ebenso  kehrt  die  phrase, 
dasz  erst  die  nacht  dem  wüten  der  römischen  Soldaten  in  feindesblut 

ein  ende  macht  (II  21  ceterae  adnodem  cruore  hostium  satiatae  simt, 

vgl.  I  64.  68)  ua.  Ägr.  37  wieder  (finis  sequendi  nox  et  safietas  fuit).^^ 
durch  die  ganze  erzählung  hindurch  ist  zu  bemerken  die  wirksame, 
durch  den  rhetoren  entliehene  mittel  gesteigerte  gegenüberstellung 
der  Germanen  und  der  Römer,  des  Arminius  und  des  Germanicus.  wie 
anschaulich  wird  zb.  I  64  der  gegensatz  zwischen  der  vorteilhaften 
läge  jener,  denen  alle  umstände  günstig  sind,  und  der  mislichen 
Situation,  in  welcher  Caecinas  beer  sich  befindet,  ausgemalt;  vgl.  im 

anfang  von  I  65^'  die  plastische  Schilderung  der  verzweifelten  Situa- 
tion der  Römer  und  des  jubeis  der  Germanen. 

In  jedem  capitel  lassen  sich  den  dichtem  entlehnte  Wendungen**^ 

vorwärts  bewegen  (II  5  lonqiim  impedimentorum   agmen  opportunian  ad  in- 
sidias,  defensanlibus  iniquum). 

^^  die  Römer  können  aber  mit  ihren  waffen  das  unbewelute  antlitz 
der   barbaren   zerfleischen:    II  21    nuda  ora  foderet;    Agr.  36  ora  fodere. 

'3  vgl.  die  Schilderung  der  naciit  I  65.  Agr,  38  und  hist.  V  15  nox 
apud  barbaros  cantu  mit  clamore ,  nostris  per  irain  et  minas  acta. 

^*  I  68  exprobrantes  non  hie  silvas  nee  pahides,  sed  aequis  locis  aequos  deos, 
worin  Spengel  ao.  s.  720  den  gegensatz  zu  I  65  sieht,  wo  Arminius  die 
legionen  erst  in  die  sümpfe  geraten  läszt,  ehe  er  sie  angreift. 
^^  einige  kehren  bei  Livius  wieder.  Tac.  ann.  I  70  hauriuntur  gurgitibus 
=  Liv.  V  38  hausere  gurgiles.  Tac.  I  64  corpora  gravia  loricis  =  Liv. 
V  38  graves  loricis.  Tac.  I  60  ne  bellum  mole  una  ingrueret  =  Liv.  V  37  cum 
tantu  moles  viali  instar el  —  adeo  obcaecat  animos  fortiina,  ubi  vim  siiam  in- 
gruenlem  refringi  non  vult  usw.  Tac.  II  14  addicentibus  auspiciis  =  Liv.  I  36 
nisi  aves  addixissent.  Tac.  II  21  volitantem  acie  (vgl.  I  59)  =  Liv.  IV  19. 
XXVIII  44  uö.  —  Tac.  I  65  dira  quies  =  Lucanus  VII  26  dira  quies  et 
imagine  maesta  diurna.  die  einwirkung  der  poesie  des  Vergilius  auf  Tac. 

Jahrbücher  für  class.  philo).  1891  hfl.  11.  51 
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und  Schilderungen  nachweisen,  welche  als  romanhafte,  mit  der  ernsten 

geschichtschreibung  nicht  verti-ägliche  ausschmückung  der  erzählung 
anzusehen  sind.-''  ich  beabsichtige  nicht  dieselben  zu  sammeln,  doch 
will  ich  noch  aufmerksam  machen  auf  die  naturschilderungen  I  70. 
II  23.  24:  man  glaubt  einen  erzähler  zu  hören,  der  alles  erlebt  hat 

und,  um  die  schrecken  zu  erhöhen,  etwas  aufschneidet";  die  schroffen 
felsen,  welche  an  der  Nordseeküste  II  23  erwähnt  werden,  waren 
nie  vorhanden. 

Für  diese  erzählung  dürfte  gelten,  was  Tac.  Agr.  25  sagt: 
.  .  sua  quisque  facta,  suos  casus  attollerent  ac  modo  silvarum  ac  mon- 
tium  profunda,  modo  tempestatum  ac  fluctuum  adversa,  lünc  terra  et 
hostis,  Mnc victus  Oceanus  militari  iactantia  compararentur,  und 
wir  verstehen  es,  wenn  Plinius  den  Caninius  ßufus,  der  Trajans 
kriegsthaten  erzählen  will,  glücklich  preist,  dasz  er  einen  solchen 
gegenständ  gefunden :  nam  quae  tarn  recens ,  tam  copiosa ,  tarn  lata, 
denique  tam  poetica  et  quamquam  in  verissimis  rebus ,  tam  fäbulosa 
materies  (episf.  VIII  4).  ein  schöneres  thema  als  kriegszüge  in  fernen 
gegenden  kann  sich  kein  historiker  wünschen ,  der  nach  der  weise 
der  dichter  und  rhetoren  den  leser  unterhalten  will,  ferner  ist  die 

wundervolle,  an  wirksamen  effecten  reiche  Schilderung  des  besuches 

auf  dem  Varianischen  schlachtfelde  hervorzuheben  (I  61.62)^^,  ebenso 
der  rückzug  des  Caecina,  dessen  schrecken  auszumalen  Tac.  seine 

ganze  kunst  verwendet  hat  (I  64 — 68) ,  wie  die  Germanen ,  um  die 
von  den  Eömern  aufgeführten  verschanzungen  zu  zerstören,  die 

bäche  von  den  bergen  in  das  thal  leiten,  wie  qualvoll  die  nacht  ver- 
läuft und  dem  feldherrn  des  Varus  bild  als  mabnung  emporsteigt,  mit 

welchen  unerträglichen  mübseligkeiten  die  legionen  zu  kämpfen 
haben,  der  feldherr  mit  der  mutlosigkeit  der  truppen.  deren  panik 

bereits  einen  solchen  grad  erreicht  hatte,  dasz  sie,  als  ein  wild  ge- 
wordenes pferd  durch  das  lager  stürmt,  die  feinde  schon  in  dem- 

selben wähnen  und  erst  als  Caecina  sich  vor  dem  thore  niederwirft, 
die  flucht  einstellen,  das  alles  ist  mit  einer  anschaulichkeit  ganz 
nach  den  von  Quintilian  VIII  3,  67  aufgestellten  regeln  ausgemalt 
und  mit  einer  virtuosen  technik  der  spräche  erzählt,  die  den  leser  un- 

widerstehlich fortreiszt. 

untersucht  H.  Schmauss  'Tacitus  ein  nachahmer  Vergils'  (Erlangen  1887), 
ein  titel  der  mir,  sofern  bewuste  entlehnung  damit  gemeint  sein  soll, 
incorrect  scheint. 

^^  vgl,  den  träum  II  14,  das  nugurium  der  8  adler  II  17.  —  Das 
Eoszlebener  programm  von  M.  Anton  'num  ad  veritatem  Tacitus  in  ann.  I 
et  II  narravit  de  expeditionibus  Germanici?'  (Halle  1850)  kenne  ich  niclit. 

®^  ann.  II  24  ut  quis  ex  longinqno  revenei'at,  miracula  narrabant ,  vim 
turbinum  et  inauditas  volucres,  monstra  inaris,  ambignas  hominum  et  beluarum 
formas ,  visa  sive  ex  metu  credita.  auch  hier  dürfen  wir  wohl  an 
Lukianos  satire  in  den  (i\r|6eTc  icTopiai  erinnern,  welche  proben  solcher 
Übertreibungen  vorführt.  ^^  vgl.  Nipperdeys  bemerkuug  zu  I  62  {qui 
aderat  exercitus). 
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Wir  brechen  hier  ab  und  wenden  uns  zu  der  frage,  wie  Tac. 
die  abberufung  des  Germanicus  beurteilt.  Tiberius  hatte  in  mancher 
hinsiebt  grund  mit  Germanicus  verhalten  unzufrieden  zu  sein;  das 
auftreten  desselben  während  des  aufstandes  wird  kaum  den  beifall 

des  kaisers  gehabt  haben,  wie  anders  hatte  Drusus  sich  seiner  auf- 
gäbe gewachsen  gezeigt,  da  er  sich  durch  drohungen  kein  Zugeständ- 

nis abtrotzen  liesz!'®  Germanicus  hingegen  hatte  durch  seine  nach- 
gibigkeit  den  kaiser  in  die  üble  läge  gebracht,  aus  gründen  der 
billigkeit  auch  den  pannonischen  legionen  nachträglich  die  gleichen 
concessionen  zu  machen  (I  52).  es  unterliegt  keinem  zweifei,  dasz 
der  aufstand  in  Pannonien  für  das  ansehen  der  kröne  günstiger  ver- 

laufen war  als  der  am  Rhein. 

Wenn  Tacitus  I  36  die  erwägungen  des  Germanicus  in  einem 
kritischen  momente  kurz  znaainmenhszt periculosa  severitas,  flagitiosa 
largitio.,  so  ist  die  phrase  nur  zum  teil  richtig,  ebenso  wie  der  fol- 

gende satz  seu  nihil  militi  sive  omnia  concederentur^  in  ancipiti  res 
publica,  es  handelte  sich  weder  darum  nichts  noch  darum  alles 
zuzugestehen,  sondern  berechtigten  klagen  gehör  zu  schenken  und 
übelständen  abzuhelfen,  wie  es  Blaesus  und  Drusus  versprochen 

hatten  [J.  19.  25).  ein  strengeres  vorgehen  hätte  gewis  erfolg  ge- 

habt''" (oben  s.  735),  da  das  obere  beer  treu  geblieben  war^'  —  nur 
die  I4e  legion  hatte  kurze  zeit  geschwankt  (I  37)  —  und  die  auxilia 
sich  an  der  revolte  nicht  beteiligt  hatten  (I  36).  vor  allem  aber  hätte 
es  Germanicus  ebenso  wie  Drusus  (I  28)  verstehen  müssen  die  sache 
der  Veteranen  von  der  der  jungen  Soldaten  zu  trennen:  denn  gerade 
die  jungen  nach  der  Varianischen  schlacht  in  Rom  ausgehobenen 

truppen^'  waren  die  hauptanstifter,  besonders  die  aus  denselben  er- 
richtete erste  legion."  dagegen  wurden  erst  nachdem  der  aufruhr 

zu  ende  war,  die  Veteranen  nach  Rätien  gesandt  (I  44). 
Tacitus  selbst  läszt  die  besorgten  freunde  den  Germanicus 

bitten,  er  solle  sein  leben  oder  wenigstens  seine  gattin  und  den  söhn 
retten,  läszt  sie  aber  auch  sagen:  satis  super que  missione  et 
pecunia  et  niolUbus  consultis  peccatum  (IAO),    der  versteckte  tadel , 

^^  I  29  negat  se  terrore  et  mmis  vinci:  flexos  ad  iiiodesiiam  si  videat, 
si  supplices  audiat,  scriptin^rim  patri,  ui  placatus  legionum  preces  exciperet. 
vgl.  Vellejus  worte  über  Dru.sus  II  125  {prisca  antiquaque  severitate  usus); 
leider  ist  in  seinem  urteil  über  Germanicus  das  wichtigste  wort  un- 

sicher: Haase  liest  wie  Salmasius  2d  pleraque  gnave  Germanicus,  Halm 
mit  der  ßip.  ignovit;  ignaue  hat  das  apographum  Amerb.  und  die  ed. 
pr.  Bas.  die  pannonischen  legionen  unterwerfen  sich  sogar,  ehe  Tiberius 
antwort  auf  ihre  durch  Blaesus  söhn  überbrachte  petition  eingegangen 
ist  (I  30).  ^"  Voculas  strenge  hist.  IV  25.  '"  noch  später  rühmte 
sich  der  befehlshaber  desselben  Silius  seiner  Verdienste  ann.  IV  18  im- 
modice  iactantis  suum  mililem  in  obsequio  duravisse ,  cum  alii  ad  seditiones 
prolabereniur ;  neque  marisurum  Tiberio  imperium,  si  iis  quoque  legionibus 

cupido  novandi  fuisset.  "^^  I  31  vernacula  imdiitudo,  nuper  acta  in  urbe 
ditectu,  lasciviae  sueta  laboruyn  intolerans  implere  ceterorum  rüdes  animos. 
vgl.  Dion  LVI  23.  LVII  5.  aber  I  35  erscheinen  die  Veteranen  als  die 

ärgsten  schreier,         -^  vgl.  I  42  signis  a  Tiberio  acceptis  .  .  ipsius  tirones. 

51* 
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der  darin  liegt,  war  nur  zu  berechtigt;  aber  anderseits  macht  sich 
Tac.  auch  die  vorwürfe  derjenigen  zu  eigen,  welche  den  Tiberius 
tadeln,  dasz  er  nicht  selbst  den  aufstand  zu  beschwichtigen  suche, 
sondern  dies  der  noch  nicht  gekräftigten  autorität  zweier  Jünglinge 
überlasse  (I  46).  daneben  werden  hier  einige  invectiven  gegen  den 
kaiser,  der  statt  dessen  die  stadt  knechte,  angebracht,  auf  die  an 
dieser  stelle  einzugehen  keine  veranlassung  vorliegt,  die  gründe, 
welche  für  das  verweilen  des  Tiberius  in  Rom  sprachen,  hat  Tac. 

selbst  (I  47)  so  treffend  ausgeführt,  dasz  denselben  nichts  hinzuzu- 
setzen ist. 

Wenn  das  lob ,  das  der  kaiser  dem  Germanicus  im  senat  spen- 
dete, trotz  vieler  worte  —  dieselben  sind  uns  aber  nicht  mitgeteilt 

—  nicht  so  voll  klang  wie  das  dem  Drusus  gezollte  (I  52)"*,  so  ist 
dies  nach  dem  bisher  ausgeführten  schon  begreiflich.  Tac.  zeiht 

allerdings  wie  stets  so  auch  in  diesem  fall  den  Tiberius  der  heüchelei®\ 
da  diese  nun  einmal  der  hervorstechende  charakterzug  des  herschers 
gewesen  sein  soll;  gerechter  geurteilt  ist  es,  wenn  wir  sagen  dasz, 
wenn  Tiberius  über  das  ihm  misfällige,  vielleicht  auch  tadelnswerte 

in  öflPentlicber  senatssitzung  schweigend  oder  schonend  hinweg- 
gegangen wäre,  diese  höflichkeit  so  wenig  jenes  prädicat  verdienen 

würde,  wie  so  mancher  andere  erlasz  von  kaisern  und  königen  in 
alter  und  neuer  zeit,  aber  Tiberius  kann  thun  v^as  er  will,  selbst 

gunstbezeugungen ,  dem  Germanicus  erwiesen,  vermögen  dem  Tac. 
nicht  seine  liebe  zu  dem  söhne  zu  beweisen. 

Weiter  hatte  Tiberius,  wie  mir  scheint,  allen  grund  sich  über 

die  Stellung  der  Agrippina  zu  beschweren,  die,  wie  Tac.  I  69  er- 

zählt, in  bedrängter  zeit  die  pflichten  des  feldherrn  übernommen.®'' 
Tiberius  verhelte  seine  klagen  darüber  nicht  (^nihil  relictum  impera- 
toribiis^  iibi  femina  manipulos  intervisat ,  signa  adeat,  largitionem 
temptet) ,  dasz  Agrippina  beim  beer  schon  eine  gröszere  rolle  spiele 
als  legaten  und  feldherrn  (potiorem  iam  apud  exercitus  Agrippinam 
quam  legatos,  quam  duces) ;  wir  sahen  ja,  dasz  nach  der  darstellung  des 
Tac.  die  beilegung  des  aufstandes  nur  der  anhänglichkeit  der  Sol- 

daten an  die  enkelin  des  Augustus  zu  danken  war.  daraus  konnte 
Agrippina  leicht  Verdienste  um  Tiberius  herleiten,  die  dem  kaiser 
durchaus  nicht  gleichgiltig  waren,  fühlte  er  sich  doch  auch  durch 
Silius  Prahlerei  (s.  803)  unangenehm  berührt  (IV  18   destrui  per 

^*  Dion  LVII  6  stimmt  damit  nicht  überein  und  weisz  sogar  dasz  der 
kaiser  den  Germanicus  und  die  Agrippina  brieflich  ihres  auftretens 
halber  gelobt;  von  der  senatssitzung  aber  sagt  er:  Kol  ̂ iiaivouc  ̂ v  TfV 

ßouXfj  ToO  repluaviKoO  ttoWoüc  eiioiricaTo  Kai  öuciac  km  toTc  -n-paxOelciv 
ölt'  aÜToO  üjCTTep  Kttl  t-nl  toTc  öttö  ApoOcou  y^v^cöai  ̂ cr|Y»1caT0. 
^*   vgl.  Tac.  II  42   nee   ideo   sincerae   caritatis  fidem  adsecutus.  ^^  sie 
rettete,  indem  sie  den  abbruch  der  Rheinbrücke  verhinderte,  das  beer 
des  Caecina,  desselben  mannes  der  später  den  antrag  stellte,  dasz  keinen 
Statthalter  seine  gattin  in  die  provinz  begleiten  dürfe  (III  33.  34).  ist  es 
nicht  ironie,  wenn  man  gerade  ihm  erwidert  non  Caecinam  dignum  tanlae  rei 

censorem'i    Tib.  misbilligt  auch  Livias  öffentliches  handeln  (Suet.  Tib.  50). 
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Tiaec  fortunam  suam  Caesar  imparemqiie  tanto  merito  rebatur).  wie 
scharf  übrigens  unser  historiker  in  andern  fällen ,  wo  es  sich  nicht 
um  die  gattin  des  Germanicus  handelt,  über  die  einmischung  der 

frauen  in  militärische  angelegenheiten  urteilt,  zeigen  seine  bemer- 

kungen  über  Plancina^^  und  die  gattin  des  Calvisius  Sabinus.^" 
Einen  besondern  anlasz  zum  tadel  bot  sodann  der  besuch  des 

Varianischen  Schlachtfeldes  durch  Germanicus.  ^^  durch  dies  ab- 
weichen von  der  marscbroute  war  eine  grosze  Verzögerung  der 

kriegerischen  Operationen  eingetreten  '°°,  welche  auf  dem  rück- 
marsche  besonders  dem  Caecina  sehr  verderblich  geworden  war;  er 
sollte  auf  den  pontes  longi  zurückkehren,  inzwischen  war  es  aber 
dem  Arminius  gelungen  auf  kürzerm  wege  nach  den  umliegenden 
bewaldeten  anhöhen  zu  gelangen  und  so  die  rückzugslinie  des  römi- 

schen heeres  zu  gefährden,  die  erzählung  der  weitern  Operationen 
(I  64  f.)  ist  so  unbestimmt  gebalten,  dasz  man  herausfühlt,  zu  irgend 
welchen  entscheidenden  schlagen  ist  es  nicht  gekommen,  der  rück- 
marsch  wird  angetreten,  ohne  dasz  der  feind  zum  stehen  gebracht 
war,  aus  furcht  von  Arminius  abgeschnitten  zu  werden,  daher  mahnt 
Germanicus  den  Caecina ^owf es  longos  quam  maturrime  superare. 

ganz  unbegreiflich  bleibt  bei  dem  bericht  des  Tac,  weshalb  Germa- 
nicus, der  weisz  wie  gefährlich  der  heimweg  ist"",  auf  den  er  Caecina 

schickt,  nicht  zur  Unterstützung  desselben  den  Arminius  in  irgend 
einer  weise  beschäftigt,  sondern  sein  beer  in  Sicherheit  bringt,  dasz  der 
schleunige  rückzug  des  Caecina  einer  flucht  sehr  ähnlich  sah,  kann 

auch  Tac.  nicht  verhüllen,  überhaupt  mislingt  der  ganze  sommer- 
feldzug  des  j.  15,  Germanicus  fällt  in  einen  ihm  von  Arminius  be- 

reiteten hinterhalt'^^,  als  er  dem  in  unwegsame  gegenden  (avia) 
entweichenden  germanischen  führer  folgt,  und  das  beer  entgeht  kaum 

der  Vernichtung,  bei  Tac.  heiszt  es  freilich :  manibus  aequis  disces- 
sum-^  in  Wahrheit  entscheidet  sich  Arminius  dafür,  wenigstens  dem 
teile  des  heeres  unter  Caecina  desto  sicherern  Untergang  zu  bereiten, 

und  umgeht  dasselbe,  dazu  hatte,  was  auch  Tac.  zugesteht,  der  auf- 
enthalt  auf  dem  schauplatze  der  furchtbaren  niederlage  das  beer 

mutlos  gemacht'"^  (I  61  permofo  ad  miserationem  omni  qui  aderat 

'•'''  II  55  nee  Plancina  se  intra  decora  feminis  tenebat,  sed  exercüio 
equitum,    decursibus   cohortium   interesse.  '^^   hist.  I  48    [Calvisii  Sabini) 
uxor  mala  cujndine  visendi  situm  castrorum,  per  noctem  militari  habiiu  in- 
gressa,  cum  vigilias  et  cetera  militiae  munia  eadem  lascivia  teiriptasset ,  in 
ipsis  principiis  stuprum  ausa  est.  s"  Tiberius,  der  doch  auch  am  Rhein 
gekämpft,    hatte  denselben  unterlassen.  •<"'  denn  der  weg^  war  zum 
teil  erst  zu  bahnen  gewesen:  Caecina  wird  vorausgeschickt  ut  .  .  pontes 

et  aggeres  umido  pallidum  et  fallacibus  campis  imponeret  usw.  '°'  oben- 
drein stellt  sich  heraus,  dasz  dieser  bohlenweg  durch  die  sümpfe  im 

laufe  der  zeit  ungangbar  geworden  war,  so  dasz  zeitraubende  repara- 
turen  notwendig  wurden,  die  den  feinden  von  nutzen  waren,  die  viel- 

gerühmte  umsieht   des    Germanicus    erscheint    in   merkwürdigem   lichte. 
•02  I  63  rrtox  sigman  prorumpendi  dedit  iis,  quos  per  saltiis  occidtaverat. 
*"3  Tiberius  hatte  also  mit  seinem  tadel  ganz  recht,  was  Tac.  I  62 

zu  bezweifeln  scheint. 
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exercitu)]  kein  wunder,  dasz  dem  Caecina  später,  als  er  den  nahen 
Untergang  vor  äugen  sah,  das  bild  des  Varus  aus  den  sümpfen  sich 

zu  erheben  schien  (I  65).  ferner  tadelte  Tiberius  auch  dasz  Germa- 

nicus als  augur'"^  ("^gl-  H  83)  sich  an  der  bestattung  der  leichen 
beteiligt  hatte '"^  (I  62  neque  imperatorem  auguratu  et  vetustissimis 
caerimonüs  praediium  attredare  ferälia  dehuisse);  nach  Tac.  hatte 
er  nur  das  erste  rasenstück  zur  erbauung  des  grabhügels  hingelegt, 
Sueton  aber  berichtet  {Gai.  3),  dasz  er  auch  leichen  angefaszt  habe. 

Ob  auch  noch  in  andern  beziehungen  Tiberius  mit  der  krieg- 
führung  des  Germanicus  unzufrieden  gewesen,  geht  aus  der  panegy- 

rischen Schilderung  seiner  thaten  nicht  hervor.  '"^  man  kann  sich 
aber  in  dieser  hinsieht  kaum  einen  gröszern  gegensatz  denken  als 
den  zwischen  dem  kühnen  vorwärtsstürmen  des  Germanicus  und 

dem  vorsichtigen  operieren  des  Tiberius,  von  dem  uns  Vellejus 

II  113 —  115  eine  genaue  beschreibung  gibt,  womit  Dion  LVI  25 
und  Sueton  Tih.  18.  19  zu  vergleichen  sind,  jedenfalls  hatte  er  da- 

durch Rom  vor  neuem  schwerem  misgeschick  bewahrt;  der  oberste 
kriegsfürst  durfte,  nachdem  trotz  der  grösten  anstrengungen  kein 
resultat  erreicht  war,  welches  zu  der  entfaltung  der  Streitkräfte  und 
zu  den  schweren  Verlusten  im  Verhältnis  stand,  nicht  mehr  zulassen, 
dasz  der  ehrgeiz  des  Germanicus  die  Sicherheit  des  reiches  gefährde, 
ein  positiver  erfolg  war  nicht  zu  verzeichnen,  nach  jedem  siege  der 
Römer  hatte  sich  die  Widerstandsfähigkeit  der  Germanen  um  so 
kräftiger  erwiesen;  selbst  nach  der  Schlacht  bei  Idisiaviso,  als  Ger- 

manicus bereits  hoffte,  sie  würden  ihre  Wohnsitze  jenseit  der  Elbe  (!) 
aufschlagen,  versuchen  sie  noch  den  Römern  den  rückzug  zu  ver- 

legen (II  19).  man  ahnte,  dasz  nur  die  Vernichtung  des  ganzen  volkes 
dem  kriege  ein  ende  machen  werde  (II  21);  als  Germanicus  im  j.l6 
den  das  jähr  zuvor  auf  dem  Varianischen  schlachtfelde  errichteten 
grabhügel  zerstört  vorfand,  wagte  er  nicht  ihn  zu  erneuern  (II  7). 

jede  spur  der  Römer  im  innern  von  Germanien  wurde  von  dem  frei- 
heitsmutigen volke  sofort  vernichtet,  die  römischen  hilfskräftewai'en 

in  dem  an  opfern  so  reichen  kriege  erschöpft,  dasz  die  provinzen  so 
bereitwillig,  wie  Tac.I  71  behauptet,  ersatz  für  die  Verluste  gewährt 
haben,  ist  zu  bezweifeln;  wenig  später  (II  5)  gesteht  Germanicus: 

">*  öfter  auf  Inschriften  erwähnt  CIL.  X  460.  513.  1198.  1415.  4572. 
XIV  3942.  IX  2326;  flame7i  Aug.  ebd.  X  513.  1415.  1625.  5050;  pontifex 

nur  ebd.  X  513.  V  4308.  ^^'^  Kaffay  ao.  s.  78  sag-t  'und  solchen  unsinn 
sollte  Tiberius  vorgebracht  haben',  mit  unrecht,  zur  sache  Dion  LIV  28 
(Mommsen  röm.  staatsr.  I^  421).  35.  Seneca  ad  Marc.  15.  Plut.  Sulla  19 
(vgl.  Eutropius  V  4).  sehr  bezeichnend  ist,  wie  sich  Tac.  I  62  über  die 
drei  wahrscheinlichen  Ursachen,  welche  Tiberius  zum  tadel  hatte,  aus- 

drückt, 'dem  saclilichen  motiv  wird  ein  anderes  von  blosz  persönlicher 
natur  vorausgeschickt'  sagt  Ranke  treffend  (weltg.  III  2  s.  296). 
""'  ein  versehen  wird  II  8  erwähnt,  doch  vgl.  Nipperdeys  commentar  zu 
der  stelle,  der  bau  einer  brücke  war  jedenfalls  notwendig,  wenn  man 
sieht,  wie  Tac.  II  11  urteilt:  Caesar  nisi  poniibus  praesidiisque  impositis 
dare  in  discrimen  legiones  haud  imperatorium  ratus.  auch  Wietersheim  ao. 
s.  442  sucht  Germanicus  zu  verteidigen. 
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fessas  Gallias  ministrandis  equis,  und  wohl  auch,  was  verschwiegen 
wird,  durch  lieferung  anderer  dinge,  vgl.  III  40.  bei  jedem  feld- 
zuge  hatte  das  römische  beer  in  der  gefahr  geschwebt  das  Schicksal 
der  Varianischen  armee  zu  teilen;  nur  die  umsichtigere  haltung  der 
feldherrn,  die  disciplin  der  legionen  und  zuweilen  der  zu  sieges- 
bewuste  Übermut  der  Germanen  hatte  die  Römer  gerettet  (I  68  ut 
rebus  seatndis  avidi.,  ita  adversis  incauti,  vgl.  I  65). 

Treffend  zog  Tiberius,  als  er  wiederholt  den  Germanicus  zur 
rückkehr  mahnte,  das  facit  der  kämpfe:  satis  iam  eventuum^  satis 

casmim''^^ ;  prospera  Uli  et  magna  proelia:  eoruni  quoque  meminisset^ 
quae  venu  et  fluctus .  .gravia  tarnen  et  saeva  damna  intulissent  (II  26). 
eine  so  grobe  selbstteuschung,  dasz  Germanicus  geglaubt  haben 
sollte,  in  einem  weitern  feldzug  würde  er  Germanien  unterwerfen 
(II  26  nee  diibium  habebatur  labare  hostes  petendaeque  piacis  consilia 
suniere,  et  si  proxima  aestas  adiceretur^  posse  bellum  patrari)^  müssen 
wir  selbst  nach  der  so  günstig  gefärbten  darstellung  des  Tac.  für 
unmöglich  halten:  ist  doch  gerade  in  den  capiteln  vorher  das  grosze 
Unglück,  das  die  flotte  vernichtet,  erzählt,  nach  dem  die  Germanen, 
wenn  sie  überhaupt  an  ein  aufgeben  des  kampfes  gedacht  hätten, 
jedenfalls  wieder  mut  schöpfen  musten,  aber  nach  Tac.  auffassung 
teilt  eben  Germanicus  dasselbe  geschick  wie  andere  feldherrn,  die 
angeblich  aus  neid  auf  ihre  kriegsthaten  jedesmal  kurz  vor  dem  nun 
endlich  sichern  erfolge  abberufen  sind;  so  ergieng  es  Agricola,  so 

Corbulo  (XI  19.  20)."'  wie  viel  treflFender  und  einsichtsvoller  urteilt 
er  über  die  unbezwingbarkeit  der  deutschen  stamme  in  der  Germania 
c.  37:  tamdiu  Germania  vincitur  .  .  triumphati  magis  quam  vidi 

swwi'"^und  c.  33,  nachdem  er  erzählt  hat,  in  welch  gründlicher  weise 
die  Germanen  das  vernichtungswerk  unter  sich  vollziehen  "",  maneat 
quaeso  duretque  gentibus,  si  non  amor  nostri,  at  certe  odium  sui,  quando 
urgentibus  imperii  fatis  nihil  iam  praestare  fortuna  maius  polest  quam 
Jiostium  discordiam ! 

Hier  aber  kennt  Tac.  nur  6in  motiv  für  die  abberufung:  Tibe- 
rius ist  von  angst  und  neid  erfüllt,  als  Germanicus  siege  erringt 

(I  52  bellica  quoque  Germanici  gloria  angebatur,  II  5  aversa  patrui 

voluntas*^\  II  26  quamquam  . .  se  per  invidiam  parte  iam  decori  abs- 

'"'  eupliemistiscli  für  niederlao^en;  von  einer  clades  spricht  Germanicus 
I  71,  denn  das  war  der  verlust  der  flotte.  '"''  Dion  LX  30.  auch  A.  Didius 
teuscht  sich  über  seine  erfolg'e  in  Britannien,  wenn  er  sich  XIV  29 
rühmt  sitbiecturum  ei  (Neroni)  provinciam  fuisse,  si  bierinio  proximo  vixissei, 
wie  die  weitem  schweren  kämpfe  zeigen,  ehe  die  insel  erobert  ward. 
Tac.  kisi.  I  2  perdomila  Britannia  et  statim  omissa  enthält  eine  Unwahr- 

heit, '"ä  damit  übereinstimmend  Florus  II  .30  quippe  Germani  vidi 
magis  quam  domiti  erant.  man  hat  in  jenen  werten  des  Tac.  eine  ironische 
anspielung  auf  den  triumph  des  Domitian  sehen  wollen;  sie  sind  über- 

haupt kurzgefaszt  der  inhalt  der  Römerkriege  gegen  die  Germanen. 

""  super  sexngiiUa  milia  (Bructerorujyi)  7wn  armis  telisque  Romanis,  sed  quod 
magnificentius  est,  oblectationi  oculisque  ceciderunt.  "^  vgl.  oben 
s.  721. 
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traMintellegeret  {Germanicus) \  dasz  ein  sieggekrönter feldherr unter 
umständen  eine  gefahr  für  seinen  thron  werden  konnte,  ist  zuzu- 

geben; aber  wie  weit  war  Germanicus  noch  nach  allem  was  wir  ge- 
hört von  diesem  ziele  entfernt!  es  waren  ganz  andere  erwägungen, 

welche  des  kaisers  entschlieszung  zur  unabweisbaren  notwendigkeit 

machten"^;  bei  Tacitus  sind  dieselben  nicht  einmal  angedeutet,  sie 
ergeben  sich  aber  aus  der  läge  des  römischen  reiches  und  des  prin- 
cipats  überhaupt. 

Nach  Vellejus  II  123  hatte  Augustus  den  Germanicus  zum 
Rhein  gesandt  reliqua  hellipatraturum.  die  nähere  erleuterung  dieser 
Worte  ergibt  sich  aus  Tac.  I  3  bellum  ea  tempestate  nullum  nisi  adversus 
Germanos  supererat,  aholendae  magis  infamiae  oh  amissum 

cum  Quintilio  Varo  exercitum  quam  cupidine  profe- 

rendi imperii  aut  dignum  oh  praemium.^^^  mit  völliger 
deutlichkeit  geht  aus  diesen  wie  aus  den  I  43  dem  Germanicus  in 

den  mund  gelegten  worten  'ein  anderer  feldherr  hätte,  wenn  ihr 
mich  in  den  tod  getrieben,  Varus  und  die  drei  legionen  gerächt' 
hervor,  dasz  die  mission  des  Germanicus  keineswegs  die  entfaltung 
einer  groszen  offensive  gegen  die  deutschen  stamme  bedeuten  sollte, 
dasz  es  sich  vielmehr  ebenso  wie  bei  der  sendung  des  Tiberius  im 
jähre  nach  der  Varusschlacht  lediglich  darum  handelte,  genugthuung 

für  die  niederlage  in  irgend  welcher  form  zu  erlangen,  dies  ziel  er- 
klärt Tiberius  durch  die  feldzüge  des  Germanicus  zur  zeit  für  erreicht 

II  26:  posse  et  Cheruscos  ceterasque,rehellium  gentes,  quoniam  Bo- 
manae  ultioni  consultum  esset,  internis  discordüs  relinqui.*'* 

Nach  Mommsens  darlegungen"^  würde  es  überflüssig  sein  die 
weise  selbstbeschränkung,  welche  Augustus  sich  in  der  äuszern  politik 
auferlegte,  näher  zu  beleuchten,  sie  entsprang  der  Überzeugung, 
dasz  Rom  bei  seinen  uns  heute  fast  unbegreiflichen  militärischen 
Verhältnissen,  die  eine  Vermehrung  des  geringen  stehenden  heeres 
aus  finanziellen  gründen  unmöglich  machten,  trotzdem  eine  lange 

"2  Ranke  vveltgesch.  III  31  ̂ denn  welclies  auch  der  ausgang  der 
kriege  in  Deutschland  sein  mochte,  so  berührte  derselbe  die  höchste 
gewalt  in  Rom  zu  nahe,  um  leichthin  versucht  zu  werden,  wenn  sie 
unglücklich  verliefen,  so  wurden  die  zustände  in  Gallien  und  Italien 
selbst  bedrohlich,  aber  auch  ein  glücklicher  erfolg  war  gefährlich,  da 
ein  solcher  dem  Caesar  in  Rom  leicht  einen  nebenbuhler  verschaffen 

konnte',  vgl.  ebd.  III  2  s.  297,  wo  derselbe  gedanke  ausgeführt  wird 
mit  dem  zusatz:  'das  ist  aber  doch  weit  entfernt  von  dem  persönlichen 
neid,  der  nach  Tacitus  das  wesentliche  motiv  bei  Tiberius  bildet  und 

im    Germanicus    als    solches   empfunden   wird'.  "^   Knoke   ao.  s.  19 
schlieszt  aus  dieser  stelle,  dasz  die  feldzüge  seit  lange  geplant  waren, 

vgl.   aber  oben  s.  732.  "*  der  verlorene  adler  der  19n  legion  wurde 
von  L.  Stertinius  wenn  auch  nicht  erobert,  so  doch  gefunden  (I  60), 
ein  anderer  durch  verrat  des  führers  der  Marsen  Mallovendus  gewonnen 
(II  25);  II  41  wird  von  recepta  signa  gesprochen,  vgl.  die  münze  bei 
Eckhel  VI  209  Germanicus  Caesar  signis  recept{is)  devictis  Germ{anis). 
Cohen  I  139  pl.  VIII  5.  Müller- Wieseler  I  357.  vgl.  oben  s.  799. 
"s  Mommsens  essay  'die  germanische  politik  des  Augustus'  (im  neuen 
reich  I  537—556)  und  röm.  gesch.  V  50  ff. 
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grenze  am  Khein,  an  der  Donau,  am  Euphrat  zu  decken  war,  vom 

glück  der  waffen  mehr  zu  fürchten  als  zu  hoffen  habe,  keine  her- 
schaft aber,  welche  auf  Usurpation  beruht,  kann  eine  einbusze  an 

militärischem  prestige  gleichgiltig  hinnehmen"^,  und  so  gefährdete 
jede  niederlage  geradezu  die  Sicherheit  der  regierung.  mit  recht 
gieng  deshalb  Augustus  in  späterer  zeit  kriegerischen  Verwicklungen 

aus  dem  wege"^  und  legte  diese  ansichten  nach  Dion  LIV  9  auch  in 
einem  schreiben  an  den  senat  dar.  im  osten  war  man  durch  diplo- 

matische Verbandlungen  unter  kluger  benutzung  der  umstände  zu 
einem  Rom  befriedigenden  ziele  gelangt:  sollte  es  nicht  bei  der  unter 
den  germanischen  Völkern  steten  feindseligkeit  auch  hier  möglich 
sein  auf  ähnlichem  wege  die  römische  nationalehre  zu  befriedigen? 

In  diesem  sinne  entwickelte  Augustus  sein  auswärtiges  programm 

für  die  nachfolger"-;  Tac.  begleitet  dasselbe  mit  der  glosse  incertum 
metu  an  per  invidiam^^^,  die  nicht  gerade  für  tiefere  politische  ein- 

sieht spricht,  aber  erklärlich  wird  durch  die  anschauungen  des 
historikers,  welche  weiterhin  näher  dargelegt  werden,  die  imponie- 

rende macht  der  immensa  pacis  romanae  maiestas,  von  welcher 

Plinius  n.  h.  XVII  1  spricht,  ist  dem  bewunderer  Trajans  nicht  auf- 
gegangen. 

Von  Tiberius,  der  die  Vorschriften  des  Augustus  wie  ein  gesetz 

beobachtete  ''^",  konnte  man  nicht  erwarten ,  dasz  er  in  der  auswär- 
tigen Politik  andere  bahnen  gehen  werde:  kannte  er  ohnehin  gerade 

die  germanischen  Verhältnisse  wie  kaum  ein  anderer,  die  deutschen 

Stämme  ihrem  eignen  zwist'''  zu  überlassen  und  daraus  vorteil  zu 
ziehen  war  sein  plan  (Tac.  Ägr.  13  consilium  id  Angiisius  vocahat, 

Tiberius  praeceptuni) :  denn  jeder  römische  angriff  muste  die  feind- 
lichen bi'tider  zusammenschmieden  5  überdies  reichte  die  römische 

heeresmacht  zur  Überwältigung  Germaniens  nicht  hin,  da  ein  krieg 
in  diesen  gegenden  ohne  einen  gleichzeitigen  angriff  auf  Marbods 

"^  man  erinnere  sich,  dasz  Augustus,  als  die  nachricht  von  der 
niederlage  des  Varus  kam,  aufstände  befürchtete  und  weitgehende  vor- 
sichtsmaszregeln  traf,  worüber  Suet.  Aug.  23,  Dion  LVI  23.  24  das 

nähere  geben,  treffend  sagt  Ranke  ao.  III  s.  29  von  Augustus:  'sein 
thron  beruhte  auf  der  meinung  von  der  unbezwingliclikeit  seiner  kriegs- 
heere.'  *'^  Suet.  Aug.  21  ?iec  ulli  genti  sine  iustis  et  necessariis  causis 
bellum  iniulit  usw.  c.  25  proelium  quidem  mit  bellum  suscipiendum  omnino 
negabat  nisi  cum  maior  emolumenli  spes  quam  damni  melus  ostenderetur 

ua.    stellen    zb.    c.   41.  "^    Tac.    ann.    I    11    addideratque    consilium 
coercendi  inter  terminos  imperii.  Dion  LVI  33  YViü|ur]v  &'  aÖTOic  ̂ 6uuk€ 
ToIc  xe  TTapoöciv  äpKecöfivai  Kai  )uri6a|iLuc  etti  iiXeTov  ti'iv  äpxr)v  eirau- 
Erjcai  eöeXficar  öuccpüXaKTÖv  re  yäp  aütriv  ececöai  Kai  Kivbuveüceiv  ^k 

TOÜTOU    Kai   xä  övxa  dtroX^cai  fe'qpr).  "^  man  möchte  bei  diesen  und 
vielen  andern  subjectiven  erwägungen  des  Tac.  mit  Lukianos  Triic  öet 

icx.  cuYTp.  c.  17  sagen:  xö  yctp  xoioOxov,  ei'irep  äpa,  ri|uiv  e'öei  Koxa- 
Xmeiv  Xo^iZiecGai  f]  auxöv  eiiieiv.  '^°  Tac.  I  77  neque  fas  Tiberio  in- 
fringere  dicta  eius  {Augusti),  IV  37  qui  omnia  facta  dictaque  eins  vice  legis 
observem.     Strabon  VI  4,  2  s.  287.  '-'    stellen,   an  denen  von  feind- 
schaften  unter  den  Germanen  die  rede  ist,  hat  LErhardt  älteste  ger- 

manische Staatenbildung  s.  74  gesammelt. 
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reich  aussichtslos  war,  an  eine  solche  umfassende  offensive  aber  nicht 
gedacht  werden  konnte. 

Nach  diesen  gesichtspunkten  handelte  Tiberius  überhaupt  gegen- 

über den  feinden'*^;  wenn  er,  wie  II  88  erzählt  wird,  das  anerbieten 
des  Chattenfürsten  Adgandestrius,  den  Arminias  zu  vergiften,  mit 
den  stolzen  worten  zurückwies:  non  fraude  neque  occultis,  sedpalam 
et  armatum  populum  Romanum  hostes  suos  ulcisci ,  so  ehrt  ihn  dies 

auch  in  den  äugen  des  Tacitus.'^^ 
Gewis  ist  dasz  es  eine  partei  gab,  welche  Tiberius  voi'sichtige 

politik  nicht  billigte;  zum  echo  derselben  macht  sich  Tacitus,  wenn 
er  behauptet:  nihil  aeque  Tiherium  anxium  hahehat  quam  ne  com- 

posita  turharentur^^'^  (II  65)  oder  klagt:  quanto  sit  angustius  im- 
peritaium  (IV  4  vgl.  oben  s.  717) ;  IV  74  wird  ihm  sogar  vorgeworfen, 
er  habe  die  von  den  Friesen  den  Römern  beigebrachten  Verluste  ver- 

heimlicht, um  keinem  den  krieg  übertragen  zu  müssen  {dissimulante 
Tiherio  damna,  ne  cui  bellum  permitteret),  wobei  übrigens  der  senat 

ebenfalls  wegen  seiner  mangelnden  sorge  für  die  ehre  des  reichs  ge- 
tadelt (neque  senatus  in  eo  cura,  animperii  extrema  dehonestarentur), 

zugleich  aber  auch  entschuldigt  wird,  die  antwort  auf  solche  vor- 
würfe, wie  sie  auch  gelegentlich  des  aufstandes  in  Gallien  vorgebracht 

waren  (III 44),  hatte  Tiberius  ein  für  allemal  damals  gegeben,  indem 
er  anfang  und  ende  des  kriegs  zugleich  dem  Senat  meldete  und,  wie 
Tac.  ausdrücklich  hinzusetzt,  durchaus  wahrheitsgemäsz  erklärte, 
die  pflichttreue  und  tapferkeit  der  legaten  habe  genügt;  was  ihn 
angehe,  so  habe  er  sich  keiner  verSäumnis  schuldig  gemacht:  es  sei 
mit  der  majestät  eines  herschers  über  ein  so  gewaltiges  reich  nicht 
verträglich,  wenn  er,  sobald  sich  eine  oder  zwei  Völkerschaften 

empörten,  gleich  die  hauptstadt  verlasse  (III  47).'"  aus  demselben 
gründe  hatte  er  seinerzeit  abgelehnt  den  legionenaufstand  durch 
sein  persönliches  erscheinen  zu  beschwichtigen,  als  Rom  wie  immer 
in  der  kaiserzeit,  wenn  in  provinzen  unruhen  ausbrachen,  von  einer 
nur  zu  erklärlichen  panik  erfaszt  wurde  (I  47  at  per  filios  pariter 
adiri  maiestate  salva ,  cui  maior  e  longinquo  reverenfia  .  .  quod  aliud 

suhsidium,  si  imperatorem  sprevissent?),  erwägungen  denen  kein  ver- 
nünftiger die  billigung  versagen  wird,  weil  sie  nicht  von  schwäche 

'^^  II  64  laetiore  Tiberio,  quia  pacem  sapientia  firmaverat  quam  si  bellum 
per  acies  confecisset,  —  Ob  ihn  die  schuld  mangelnder  energie  trifft  beim 
kriege  gegen  Taefarinas,  wie  Tac.  IV  23  meint,  wollen  wir  hier  nicht 
untersuchen.     Suet.    Tib.   37.  '^s   Archelaus    wurde    allerdings    nicht 
gerade  rücksichtsvoll  behandelt,  persönliche  gründe  spielten  dabei  eine 
rolle  (II  42),  Rhescuporis  von  Flaccus  getötet  (II  67).  die  treulosigkeit 
gegen  die  Sugambrer  ist  dem  Tiberius  weniger  schuld  zu  f^eben  als 
dem  Augustus  (Dion  LV  6):  Suet.  Tii.  37.  49.  '^^  hierhergehört  auch 
das  Sündenregister,  welches  Sueton  Tib.  41  dem  Tiberius  vorhält;  das- 

selbe enthält  Ungerechtigkeiten:  dasz  Tiberius  Armenien  nicht  ohne 
Schwertstreich  den  Parthern  überlassen,  zeigt  die  erzählung  des  Tacitus 

VI  31 — 37.  '^^  einen  ähnlichen  gedanken  spricht  Mucianiis  Tac.  hist. 
IV  85  aus. 
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dictiert,  sondern  von  dem  stolzen  gefühl  der  eignen  macht  und 
einer  groszartigen  auffassung  seines  herscherberufes  eingegeben  sind, 
dazu  kommt  folgendes,  als  Tae.  schrieb,  konnte  Trajan  es  wagen 
sich  auf  lange  zeit  aus  der  hauptstadt  zu  entfernen,  ohne  befürchten 
zu  müssen  bei  der  rückkehr  von  seinen  kriegszügen  einen  andern 
zum  herscher  erhoben  zu  sehen:  war  er  doch  überhaupt  erst  andert- 

halb jähr  nach  seiner  thronbesteigung  nach  Eom  gekommen,  die 
Verhältnisse  unter  Tiberius  lagen  ganz  anders ,  nur  die  anwesenheit 
des  kaisers  war  im  stände  ehrgeizige  gelüste  niederzuhalten,  doch 

ich  kann  diese  gründe  nur  andeuten  und  musz  es  mir  versagen  die- 
selben im  einzelnen  jetzt  noch  näher  zu  begründen. 

Dem  Politiker,  der  durch  kluges  abwarten,  steht  in  der  person 
des  Germanicus  der  miiitär  gegenüber,  der  durch  kämpf  und  sieg 

die  entscheidung  herbeiführen  will'-®,  ein  gegensatz  der  sich  so  oft 
in  der  geschichte  wiederholt  hat.  freilich  rechnet  Germanicus  auch 
auf  die  Stammesfeindschaften  der  Germanen,  aber  darin  findet  er 

gerade  die  veranlassung  einzugreifen '",  um  unter  benutzung  der 
persönlichen  zwiste  erfolge  zu  erzielen,  die  innere  läge  unter  den 
deutschen  Völkern  schien  nicht  ungünstig,  aber  Germanicus  annahmen 
erwiesen  sich  als  trügerische,  er  baut  auf  die  Versprechungen  des 
Segestes  und  sieht  zu  si^ät,  dasz  derselbe  kaum  mehr  anhang  hat  als 
seine  sippe,  so  dasz  ihn  der  römische  feldherr  aus  den  bänden  seiner 
landsleute  (vis populär ium  I  57)  befreien  musz;  jedenfalls  hatte  ihn 

der  alte  intrigant  (I  57.  58)'^-  über  seinen  einflusz  und  seine  be- 
deutung  geteuscht;  Arminias  Stellung,  auf  den  gewaltigen  sieg  über 
Varus  gegründet,  war  nicht  unbestritten  unter  den  stammesgenossen, 
aber  die  gefangennähme  der  Thusnelda,  der  übertritt  des  Segestes 
zu  den  Römern  gewinnt  auch  seinen  oheim  Inguiomerus,  der  zur 
römischen  partei  gehörte  (I  60  vetere  apud  Eomanos  auctoritate),  für 
den  Jüngern  neffen;  wenn  derselbe  auch  seine  selbständige  Stellung 
zum  ausdruck  brachte ,  so  dasz  noch  späterhin  sich  meinungsdiffe- 
renzen  zwischen  ihnen  erheben  (I  68),  der  offene  zwist  bricht  doch 
erst  nach  dem  abzug  der  Römer  aus  (II  45).  Germanicus  greift  die 
Chatten  an,  aber  trotz  der  zwischen  ihnen  und  den  Cheruskern  be- 

stehenden ewigen  feindschaft  (XII  28)  stehen  die  letztern  ihnen  bei. 
Die  Germanen  hatten  die  aufstandsbewegungen  der  legionen 

nicht  benutzt  um  vorteile  zu  erzwingen,  eine  gefahr  die  nahe  ge- 
legen hatte  (I  36);  als  sie  jetzt  durch  Germanicus  angriffe  aus 

tiefstem  frieden  (I  50)  aufgerüttelt  wurden,  waren  sie  in  der  abwehr 

des  angriffs  im  ganzen  einig,  statt  in  streifzügenvon  der  operations- 
basis  am  Rhein  aus  den  glänz  und  die  macht  der  römischen  Waffen 

'28  was  Tncitus  [Agr.  5)  von  Agricola  sagt:  intravit  animitm  militaris 
gloriae  cupido,  ingrata  tempoiihus,  quibun  sinistra  erga  evdnenies  interpretatio 
nee  minus  periculum  ex  magna  fama  quam  ex  mala,  gilt  ebenso  vou  Ger- 

manicus. '2'  I  55  nam  spes  incesserat  usw.  '^^  den  Arminias  wie 
den  Segestes  charakterisiert  Tac.  I  55  insignem  utrumque  perfidia  in  nos 
aut  fide. 
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zu  zeigen  und  sich  im  wesentlichen  auf  den  schütz  der  grenze  zu  be- 

schränken, drang  Germanicus  auf  den  spuren  seines  vaters  Drusus  '^* 
tief  in  die  germanischen  wälder  ein;  ehe  die  gewaltigen  heeres- 

massen'^",  deren  Verpflegung  nur  unter  dem  aufgebet  eines  unge- 
heuren, bei  den  märschen  aber  äuszerst  hinderlichen  trosses  möglich 

war,  die  Weser  erreichen  konnten,  musten  sie  —  denn  der  sommer 
war  kurz  und  der  winter  lang  (II  5)  —  umkehren  wie  einst  Drusus 
und  schwebten  in  steter  gefahr  die  rückzugslinie  sich  abgeschnitten 
zu  sehen. 

Unerklärt  bleibt  in  dem  berichte  des  Tac.  der  umstand,  dasz 
Tiberius  der  aufnähme  einer  offensiven  politik  durch  Germanicus 
ruhig  zusah  und  es  duldete,  dasz  im  j.  15  und  16  grosze  kriegszüge 
unternommen  wurden,  die  im  Widerspruch  mit  der  proclamierten  de- 

fensive standen,  man  pflegt  das  verfahren  des  Germanicus  kurz  als 
einen  eigenmächtigen  bruch  mit  des  letztern  politik  zu  bezeichnen 
(so  auch  Schiller  röm.  kaisergesch.  I  s.  261);  dasz  Tiberius  dies  drei 
jähre  lang  geduldet  haben  sollte,  ist  mir  undenkbar,  irgend  eine 

Verständigung  mit  dem  kaiser  musz  vorausgesetzt  werden  '^' ;  immer- 

'^^  besonders  der  feldzug  des  j,  16  beginnt  als  eine  Wiederholung 
des  Drusischeu  zuges  im  j.  12  vor  Cb.,  wie  Tac.  II  8  selbst  sagt,  aber 
der  erfolg  jener  Unternehmung  war  nur  durch  äuszerst  günstige  Ver- 

hältnisse bedingt  gewesen,  indem  die  nördlichen  zwischen  Ems  und  Rhein 
wohnenden  Germanen  zu  gleicher  zeit  die  Chatten  bekriegten  und  zum 

anschlusz  an  ihren  bund  zwingen  wollten  (Dion  LIV  33).  '^"^  welches 
aufgebot  von  macht  oft  gegen  einen  stamm  geführt  wurde,  zeigt  I  49. 
56,  vor  allem  II  25;  noch  nach  den  furchtbaren  kämpfen  und  Unglücks- 

fällen des  j.  16  konnten  30000  mann  gegen  die  Chatten,  eine  noch 

gröszere    zahl    gegen    die   Marsen  ziehen.  '^'  aus  II  16.  20  erfahren 
wir  gelegentlich,  dasz  Tiberius  dem  Germanicus  auch  zwei  praetorische 
cohorten  nach  Deutschland  zur  Unterstützung  gesandt.  Patsch  in  den 
archäologisch -epigraph.  mitt.  XIV  104  sträubt  sich  die  dort  erwähnten 
duae  praetoriae  cohortes  auf  die  kaisergarde  zu  beziehen  und  denkt  an 

die  aus  der  republik  beibehaltene  cohors  praetoj-ia  des  feldherrn.  der 
plural  ist  damit  nicht  erklärt,  auch  würde  Tac.  sich  einer  groben  nach- 
lässigkeit  und  ungeuauigkeit  schuldig  machen,  wenn  er  uns  nicht  an- 

deutete, dasz  er  an  dieser  stelle  unter  cohortes  praetoriae  etwas  anderes 
verstanden  wissen  wollte  als  an  allen  andern.  Patsch  folgert  aber  auch 
aus  Sueton  Gai.  4  e  Germania  vero  post  compressam  seditionem  revertenti 
{Germanicu)  praeiorianas  cohortes  universas  prodisse  obviam,  dasz  im  j.  16 
—  denn  auf  dies  jähr  bezieht  sich  II  16  —  alle  cohorten  in  Rom  ge- 

wesen; durchaus  kein  zwingender  schlusz.  Sueton  spricht  von  einer 
rückkehr  des  Germanicus  nach  Unterdrückung  des  aufstandes,  wir  kön- 

nen also  nur  an  einen  frühern  besuch  in  Rom,  etwa  im  winter  14  auf 
15  denken;  im  andern  fall  würde  Sueton  gewis  sich  anders  ausgedrückt 
haben,  durch  die  entsendung  der  cohorten  wollte  Tiberius  den  feldherrn 
ebenso  auszeichnen  wie  seiner  zeit  den  Drusus  (I  24),  vgl.  III  2.  — 
Mommsen  RG.  V  s.  46  sucht  die  oben  angeregte  frage  dahin  zu  ent- 

scheiden, dasz  Germanicus  erklärt  habe  die  gährung  der  legionen  durch 
einen  frischen  kriegszug  ersticken  zu  müssen;  es  habe  bis  zu  einem 
gewissen  grade  vom  commandanten  der  Rheinarmee  abgehangen,  wie 
weit  gegen  die  Germanen  vorgegangen  werden  sollte;  da  der  erste  vor- 
stosz  keinen  tadel  fand,  vielmehr  dem  feldherrn  dafür  danksagungen 
und  ehrenbezeigungen  decretiert  wurden ,  sei  er  weiter  gegangen. 
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hin  mag  Germanicus  aber  weiter  gegangen  oder  durch  die  ereignisse 
gedrängt  worden  sein  als  ursprünglich  im  plane  lag. 

Zwei  gänzlich  verschiedene  Systeme  krieg  zu  führen  waren  auf 

einander  geti-offen,  wie  an  mehreren  stellen  (zb.  II  14.  21)  angedeutet 
wird;  Arminius  hatte  sich  als  der  genialere  feldherr  erwiesen,  der 
durch  seine  gründliche  bekanntschaft  mit  der  beschaffenheit  des 
landes  unterstützt  die  Römer  allemal  dann  angriff,  wann  sie  es  am 
wenigsten  brauchen  konnten,  und,  wie  wir  an  einer  andern  stelle 
(II  45)  von  Tac.  erfahren,  die  disciplin  der  feinde  sich  zum  muster 

genommen  hatte,  des  vornehmsten  grundes  aber,  welcher  die  römi- 
schen feldzüge  scheitern  liesz ,  gedenkt  Tac.  nicht,  wohl  aber  der 

zeitgenössische  Strabon  (I  1,  17  s.  10),  der  als  beispiele  für  die  aus 
Unkenntnis  der  gegend  misglückten  kriegszüge  neben  den  Unterneh- 

mungen gegen  die  Parther  auch  die  gegen  die  Germanen  und  Kelten 

nennt  (ibc  b'  auToic  Tr\v  em  fepinavouc  xai  KeXioüc,  ev  eXeci  xai 
bpujuoic  aßdxoic  epiiiiuaic  te  TOTro|uaxouvTUJV  tujv  ßapßdpuuv  Kai 
Tct  eyfvc  TTÖppuu  ttoioüvtujv  toTc  dYVOoOci  Kai  idc  öbouc  erriKpuTTTO- 
juevuuv  Kai  xdc  euKopiac  rpocpfic  le  Kai  toiv  dXXuuv).  er  hätte  übri- 

gens auch  mit  demselben  rechte  den  feldzug  seines  freundes  Gallus 
nach  Arabien  nennen  können,  es  ist  eine  merkwürdige  erscheinung, 
dasz  die  Kömer,  welche  den  weltkreis  unterwarfen,  solche  stümper 
in  der  geographie  geblieben  sind;  ich  darf  in  diesem  Zusammenhang 
an  ein  wort  Rankes  erinnern,  mit  welchem  er  die  feldzüge  des  Drusus 

begleitet:  'man  nimt  das  ideale  ziel  der  welteroberung  wahr,  welches 
aus  einem  ungeheuren  geographischen  Irrtum  entsprang,  man  meinte 
nach  Osten  weiterschiffend  in  das  caspische  meer  gelangen  zu  können, 
das  einen  busen  des  indischen  Weltmeers  bilde,  welches  die  erde 
umkreise,  mit  diesem  auf  ein  unerreichbares  gerichteten  ehrgeiz, 
welcher  die  phantasie  erfüllte,  trat  nun  ein  anderer  in  Verbindung, 
der  durch  die  dringendsten  militärischen  erwägungen  hervorgerufen 
wurde,  man  wollte  nicht  allein  die  küsten  beherschen,  sondern  das 

innere  Germanien  erobern.' 

Tiberius  ersuchte  den  Germanicus  nach  vierjähriger  führung  ''^ 
des  commandos  zurückzukehren,  um  den  wohlverdienten  triumph  zu 
feiern;  als  dieser  darauf  um  Verlängerung  seines  Oberbefehls  für  das 
j.  17  bat,  um  was  er  begonnen  zu  ende  zu  führen  (II  26  effickndis 

coeptis),  erneuerte  Tiberius  seine  aufforderung '^^  und  bot  ihm  das 
consulat  an'^^;  sollte  aber,  so  setzte  er  hinzu,  noch  krieg  notwendig 

'^^  über  den  ungenauen  ausdruck  II  5  tertium  iam  antu/m  bellum 
gerenti  vgl.  Mommsen  im  Hermes  XIII  250.  Violet  'der  gebrauch  der 
Zahlwörter  in  Zeitbestimmungen  bei  Tacitus'  (Leipzig  1882)  s.  152  be- 

urteilt die  stelle  falsch.  '^^  Tacitus  sagt  modestiam  eins  adgredilur, 
wozu  vgl.  Knoke  ao.  s.  360,  nachtrag  s.  63.  '^*  hier  liegt  eine  un- 
genauigkeit  des  Tac.  vor,  wie  Mommsen  ao.  bemerkt  hat;  es  handelt 
sich  um  das  consulat  des  j.  18,  und  es  ist  nicht  klar,  wie  die  Verwal- 

tung dieser  Stellung  in  diesem  jähre  mit  der  Verlängerung  des  commandos 
für  das  j.  17  colliJieren  sollte,  vielleicht  hat  Tiberius  das  consulat 
zunächst  für  das  j.   17  angeboten,  dann  erst  für  das  j.  18  gegeben. 
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sein,  so  möge  er  seinem  bruder  Drusus  die  gelegenheit  rühm  zu 
ernten  gönnen,  auch  der  letzte  grosze  feldzug  des  j.  16  war  ge- 

scheitert, auf  den  Germanicus  grosze  boffnungen  gesetzt  hatte  (II  5), 
indem  der  truppentransport  zur  see  und  die  flüsse  hinauf  vorteile 
versprach,    alle  opfer  waren  umsonst  gebracht. 

Mit  recht  konnte  der  kaiser  dem  Germanicus  gegenüber  an 

seine  eigne  kriegerische  thätigkeit  erinnern;  neunmal '^^  habe  ihn 
Augustus  nach  Germanien  gesandt,  und  mehr  habe  er  erreicht  durch 
diplomatie  als  durch  gewalt;  er  wies  dabei  auf  die  Unterwerfung  der 
Sugambrer,  der  Sueben  und  den  frieden  mit  Marbod  hin.  Vellejus 

erzählt  jene  scene  (II  107)  der  begegnung  mit  einem  alten  vor- 
nehmen Germanen,  die  von  dem  imponierenden  eindruck,  den  die 

barbaren  durch  Tiberius  auftreten  erhalten,  ein  so  lebhaftes  zeugnis 

gibt,  ihm  war  es  seiner  zeit  auch  geglückt  die  Elbe  zu  erreichen'^®, 
einen  ström  der  stets  den  ehrgeiz  der  römischen  heerführer  lockte; 
ihn  zu  überschreiten  hatte  Augustus  nach  Strabon  VII 1, 4  s.  29 1  seinen 
feldherrn  untersagt.  Germanicus  hat  die  Elbe  nicht  im  entferntesten 
gesehen ,  aber  er  redet  von  ihr  (II  14  propiorem  iam  Älhim  quam 
Bhenum) ,  er  läszt  ihren  namen  auf  dem  tropäum  prangen  (II  22 
dehellatis  inter  Bhenum  Älbimque  nationibus)  und  triumphiert  über 
die  Völker  zwischen  Rhein  und  Elbe  (II  41);  man  sieht,  die  hyperbeln 
wachsen  mit  jedem  feldzuge,  denn  vorher  übertreibt  Tac.  nur  inso- 

fern ,  als  Germanicus  das  land  zwischen  Lippe  und  Ems  verwüstet 
haben  soll  (I  60).  indes  es  war  das  letzte  mal,  dasz  die  römischen 
Siegesnachrichten  von  der  Elbe  sprachen,  in  der  Germania  c.  41 

sagt  Tac.  mit  feiner  ironie :  in  Hermunduris  Älbis  oritur,  flumen  in- 
clutum  et  notum  olim;  nunc  tan  tum  auditur. 

Man  pflegt  zu  sagen,  dasz  es  für  den  feldherrn  nur  eine  recht- 
fertigung  gebe:  den  erfolg,  diese  ist  dem  Germanicus  versagt  ge- 

blieben, wohl  aber  hat  die  geschichte  dem  Tiberius  recht  gegeben, 
seit  die  angriffe  der  römischen  beere  aufhörten,  vollzog  sich  rasch 
die  auseinandersetzung  unter  den  deutschen  stammen  (II  44  vacui 

externa  metu)^^'^\  Inguiomerus  gieng  schon  im  nächsten  jähre  zu 
Marbod  über  (II  45),  Arminius  ward  im  j.21  ermordet  (II  88);  viel 

mehr  wissen  wir  nicht. '^®  im  j.  47  erbaten  sich  die  Cherusker  «von 
Rom  den  neffen  des  beiden  als  könig  (XI  16),  und  als  Tacitus  die 
Germania  schrieb,  galt  dieser  einst  so  furchtbare  stamm  als  feige 
{inertes  et  stulti  c.  36). 

'3=  vgl.  KSchrader  in  diesen  Jahrb.  1887  s.  863.  ^^^  vgl.  Vell.  II  106 
und  Mommsen  res  gestae  divi  Aug.^  s.  102.  Schiller  röm.  taisergesch. 
I  s.  221.  Mommsen  RG.  V  s.  33.  *"  bei  den  Germanen  hat  der  tod 
des  Germanicus  nicht  die  kampflust  erweckt,  die  man  erwarten  könnte, 
wenn  selbst  im  osten  nach  Tac.  darstellung  Artabanus  nur  aus  furcht 
vor  diesem  helden  treu  geblieben  war  und  nach  dessen  hinscheiden  seine 
alten  plane  wieder  aufnahm:  denn  das  wehrlose  greisenalter  des  Tiberius 
fiöszte  ihm  keine  besorgnisse  ein  (ann.  VI  31).  richtig  ist,  dasz  in  dem 
verödeten  kaiserhause  keine  persönlichkeit  mehr  da  war,  welcher  man 
ein  groszes  commando  im  osten  anvertrauen  konnte.  '^^  näheres  bei 
Mommsen  RG.  V  54  ff.,  Schiller  KG.  I  s.  268  ff. 
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Es  war  ein  weltgeschichtlicher  moment  sonder  gleichen,  als 
Tiberius  das  aufgeben  der  offensive  gegenüber  den  Germanen  befahl 

und,  um  dieser  politik  den  nötigen  nacbdruck  zu  geben,  den  ehr- 
geizigen und  thatenfrohen  feldherrn  in  den  bei  solchen  gelegenheiten 

üblichen  Conventionellen  formen  abrief.  Augustus  hatte  nach  den 

erfolgen  des  Drusus  und  Tiberius  an  eine  provinz  Germanien  denken, 
können,  davon  war  ferner  nicht  mehr  die  rede,  was  Florus  II  30 
von  der  Varusschlacht  sagt:  hac  clade  factum  est,  ut  imperhim  quod 
in  litore  Oceani  non  steterat,  in  ripa  Rheni  fluminis  staret,  wurde  zur 

vollen  Wahrheit'^'*,  wenn  auch  der  machteinflusz  Roms  darüber  hinaus 
reichte.""*  es  läszt  sich  verstehen,  wenn  die  Zeitgenossen  die  trag- 
weite  dieser  entschlieszung  des  Tiberius  nicht  begriffen;  dasz  aber 
ein  historiker  von  der  bedeutung  des  Tacitus ,  der  in  der  Germania 
mit  prophetischem  blicke  die  von  den  Germanen  drohende  gefabr 
nahen  sieht,  drei  menschenalter  später  die  abberufung  des  Germa- 

nicus nur  durch  kleinliche  persönliche  beweggründe  zu  motivieren 
vermag  und  es  alles  ernstes  wiederholt,  dasz  Tiberius  nur  aus  neid 
handelt  (s.  oben  s.  719),  um  dann  den  rivalen  im  Orient  untergehen 
zu  lassen,  beweist,  in  wie  engen  grenzen  sich  die  politischen  reflexio- 
nen  selbst  eines  so  hervorragenden  geistes,  wie  Tacitus  es  war ,  be- 
wegen. 

Neue  ehren  werden  dem  heimkehrenden  Germanicus  bereitet'^', 
ein  bogen  ward  neben  dem  tempel  des  Saturnus  errichtet  (II  41), 
am  26  mai  17  folgte  ein  glänzender  triumph  (II  41.  Strabon 

VII  1,  4  s.  291.  Ov.  fast.  1  283  ff.).'^'  Tiberius  schenkte  im  namen 
des  gefeierten  jedem  mann  aus  dem  volke  300  sestertien  und  er- 

klärte, er  werde  mit  Germanicus  im  nächsten  jähre  das  consulat 
bekleiden  (II  42),  eine  hohe  ehrenbezeugung  (Mommsen  Staatsrecht 

11^  1098).'" 
Dumpfe  ahnungen  nahenden  unheils  haben  nach  Tacitus   die 

139  Claudius  (XI  19.  20)  ruft  Corbulo  zurück,  als  er  die  jenseitigen 
Germanen  angfreifen  will;  über  seine  äuszere  politik  XII  20.  29;  von 
Britannien  abgesehen  sind  gröszere  eroberungen  im  ersten  jh.  nach  Ch. 
nicht  gemacht,  und  nehmen  wir  die  zeit  Trajans  aus,  so  gilt  für  alle 
herscher  was  Eutrop  von  Antoninus  Pius  sagt  (VIII  4):  defendere  magis 

provincias  quam  amplificare  studens.  '""^  Germ.  29  protulit  enim  magjüiudo 
populi  Romani  ultra  Rhenum   nltraque   veteres  ierviinos  imperii  reverenliam. 

**'  auch  hier  sprechen  die  thatsachen  gegen  Tac.  behauptung,  dasz 
Tiberius  alles  was  Germanicus  gethan  verkleinert  habe,  er  wurde  reich- 

lich für  seine  entsagung  entschädigt,  dasz  er  auf  dem  siegestropaeum 
(II  22)  nur  den  namen  des  Tiberius  genannt:  de  se  nihil  addidil  vietu 
invidiae  an  ratus  conscientiam  facti  satis  esse.  vgl.  die  von  Zimmer- 

mann de  Tacito  Senecae  philosophi  imitatore  (Breslau  1889)  s.  13  an- 
geführten stellen  aus  Seneca.  "^  Suet.  Gai.  1  hoste  mox  devicto 

triurnp/iavit,  eine  stelle  die  man  in  diesem  Zusammenhang  nicht  zu  pein- 
lich prüfen  darf.  vgl.  die  gutgemeinte,  aber  verfehlte  SL-hrift  von  ALins- 

mayer:  der  triumphzug  des  Germanicus  (München  1875).  Fröhlichs  den- 
selben gegenständ  behandelnde  arbeit  war  mir  nicht  zugänglich. 

'^^  Tacitus  bleibt  uns  für  seine  bemerkung  (III  31),  dasz  diese  ehre  ne- 
que  patruo  laetus  neque  natura  tarn  conexus  gewesen,  den  beweis  schuldig. 
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herzen  der  dem  triumph  zuschauenden  erfüllt;  man  dachte  an  andere 
lieblinge  des  volkes,  wie  Drusus  und  Marcellus  (hreves  et  infaustos 
populi  Romani  amores  Tac.  II  41).  diese  betrachtung  konnte  man 
später  sehr  wohl  machen.  Strabon  weisz  dagegen  nur  von  gefühlen 
der  räche,  die  das  volk  bewegten,  zu  erzählen, 

(schlusz  folgt.) 
Jena.  Wilhelm  Liebenam. 

(75.) 
ALTE  VERWÜNSCHÜNGSFORMELN. 

Bernhard  Schmidts  verdienstvoller  abhandlung  'alte  Ver- 
wünschungsformeln' (oben  s.  561  ff.)  möchte  ich  zwei  kleine  bemer- 

kungen  folgen  lassen. 

Zu  s.  567  'im  parnasischen  Arachova  werden  k rankheiten 

und  sonstige  übel  in  die  berge  oder  auf  die  wilden  bäume  (ct' 
ciYPiö  bevbpa)  oder  in  die  einöde  verwiesen.'  der  volksaberglaube, 
insbesondere  der  germanische,  kennt  förmliches  übertragen 
einer  k  rankheit  auf  einen  bäum,  entweder  kriecht  der  kranke 

durch  den  vorher  gespaltenen  bäum  hindurch ,  oder  er  bindet  einen 

faden,  den  er  selbst  eine  gewisse  zeit  lang  an  dem  leidenden  körper- 
teile  getragen  hat,  um  den  bäum,  genaueres  gibt  Mannhardt  Svald- 
und  feldculte'  I  14 — 22  und  32  f.  an  anderer  stelle  werde  ich  dem- 

nächst zeigen,  dasz  auch  dieser  aberglaube  schon  um  das  dritte  jh. 
nach  Ch.  in  Vorderasien  erscheint. 

Zu  s.  568  ff.  Ktti'  alfac  dYpiac  oder  elc  aiYOtc  diYpiac,  und  s.570 
'wer  eine  person  oder  sache  zu  den  wilden  ziegen  gehen  heiszt,  ver- 

weist sie  damit  in  menschenleere,  öde,  felsige  gegenden,  denn  da 

hausen  diese  tiere.'  in  dem  biblischen  ritual  des  israelitischen  sühne- 
tages  (Leviticus  16)  kommen  zwei  Ziegenböcke  vor,  von  denen  der 
eine  in  üblicher  weise  als  opfer  für  gott  dargebracht,  der  andere 
durch  den  hohenpriester  sinnbildlich  mit  den  Sünden  des  volkes 

beladen  und  alsdann  dem  blNT5>  '"'gazel  in  die  wüste  geschickt 
wird  :  'und  der  Ziegenbock  soll  ihre  sünden  in  eine  zerklüftete  gegend 

tragen',  der  name  des  dämons,  bTNTr  ''"'Zasel^  wird  wohl  noch  am 
besten  abzuleiten  sein  von  ty  'äz  'stark,  trotzig'  und  blN  "äzal  'fort- 

gehen ,  sich  entfernen ,  zu  ende  gehen ,  verschwinden',  so  dasz  er 
bedeutet:  'der  starke  entfernt  sich'  oder  'schwindet  da- 

hin', dh.  d6r  vor  welchem  selbst  der  starke  flieht  oder 
zunichte  wird;  also  der  schreckliche.  —  Übrigens  bezeichnet 

Ü"^"i"'yip  s^^irtm,  eigentlich  'Ziegenböcke',  auch  bocksgestaltige  dämo- nen  der  wüste. 
MÜLHAUSEN  IM  ElSASZ.  HeINRICH  LewY. 
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99. 
ZUR  PSEÜDODEMOSTHENISCHEN  REDE  WIDER  EUERGOS 

UND  MNESIBULOS. 

Zu  denjenigen  Demostheniscbeu  privatreden,  die  wegen  ihres 
schlechten  stiles  und  zerfahrenen  satzbaus  in  alter  und  neuer  zeit 

für  unecht  gehalten  worden  sind,  gehört  unter  andern  auch  die  rede 
wider  Euergos  und  Mnesibulos  (XLVII).  Hieronymus  Wolf  bemerkt 

zu  der  Übersetzung  der  rede :  'multas  habet  haec  oratio  molestas 
repetitiones  .  .  et  genus  orationis  vagum  atque  laxum  Kai  ümiov, 
ut  Graeci  vocant,  Kai  dvaßeßXri|uevov  et  (ut  mihi  quidem  videtur) 

minime  Demostbenicum  est  ac  potius  molestum  et  inamoenum'  usw. 
so  gerechtfertigt  dieses  urteil  im  allgemeinen  ist,  so  scheint  mir  doch 

an  einigen  stellen  die  gerade  bei  dieser  rede  ziemlieh  unsichei'e  Über- 
lieferung schuld  zu  sein  au  dem  harten  tadel,  welchen  die  erklärer 

gegen  den  Verfasser  ausgesprochen  haben. 

§  63  lautet  in  der  Überlieferung  folgendermaszen:  6  ö'GuepYOC 
ouToci  ei)9uc  EK  T^c  TTÖXeiuc  jueG'  eie'puuv  6|uoiujv  aiiTUj  eXGujv  eic 
dYpöv,  Tot  uTTÖXoma  CKeur),  eiTi  (so  cod.  S)  ir]  TTporepaia  ev  tuj  ttupyuj 

fjv  Kai  ouK  exuxev  e'Euu  övia,  eTTeibii  b'  gyuj  fiXGov,  öid  t»iv  xpeiav 
KairivexGn?  cKßaXujv  xriv  Gupav  rjVTrep  Kai  if)  irpoTepaia  eSeßaXov 

KaKUJC  evecTiiKuTav,  ujx^^o  pou  Xaßüjv  xd  CKeuii  •  üj  oute  biKiiv  djqpXrj- 
Keiv,  ouie  cujußöXaiov  riv  )lioi  Trpöc  aurov  oubev.  mit  recht  wird 
dieser  satz  von  ASchaefer  (Dem.  u.  s.  zeit  III  2  s.  199)  als  besonders 
tadelnswert  hervorgehoben,  indes  läszt  sich  der  satzbau  durch  eine 
ganz  geringe  änderung  und  im  übrigen  sogar  noch  mit  genauerm 
anschlusz  an  die  hss.  erheblich  verbessern,  die  hss.  haben  nemlich 

nicht  eneibri  b'  ifib  f)X9ov,  sondern  eTreibn  i-fuj  fiXGov.  auffällig  ist 
ferner  in  dem  condicionalsatze  ei  xi  .  .  övxa  die  beziehung  des  jjlur. 
övxa  auf  den  singular  xi,  wie  schon  GHSchäfer  in  seinem  commentar 
bemerkt:  «xi  parum  quadrat  ad  sequentia  Kai  ouk  exuxev  eStu  övxa.» 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1891  hft.  12.  52 
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ich  glaube  demnach,  dasz  für  övta  zu  lesen  ist:  öv,  et,  wobei  das 
relativum  et  auf  das  vorhergehende  CKeur]  bezogen  werden  kann,  die 

stelle  lautet  alsdann:  6  b'  GuepYOC  outoci  eu9uc  ek  ific  TröXeuuc  .  . 
eXBüüv  eic  otYpöv  TCt  inröXoma  ciceun,  ei  xi  if)  irpoTepaict  ev  tuj 

TTVjpYtu  fiv  Ktti  ouK  eiuxev  e'Euj  öv,  ä,  eTreibf]  if\h  fjXGov,  biet  iriv 
Xpeiav  KaTrjve'xOri ,  eKßaXdiv  ifiv  0upav  .  .  uJxeTÖ  jaov  Xaßujv  ict 
CKeur).  hierdurch  wird  der  satzbau ,  wenn  auch  nicht  gerade  schön, 
so  doch  wenigstens  erträglich. 

Die  fortsetzung  der  eben  behandelten  stelle  lautet  so :  eKTivov- 
Toc  be  juou  TLU  ©eocprmuj,  iL  ibqpXriKeiv  Tr]V  biKriv,  erreibiT  eHerivov 
TToXXOuv  napövTUJV  jLiapxupuJv  xiXiac  juev  Km  eKaiöv  bpaxMctc  usw. 
hierbei  macht  GHSchäfer  seiner  entrüstung  in  folgen  den  worten  luft: 

'mirabilis  constructio:  cktivovtoc  be  |UOU  — ,  erreibri  eHeiivov  — . 
sed  talia  condonanda  huic  scriptori,  qui  magis  quam  alius  ullus  in 

deliciis  habet  cramben  repetitam.'  in  der  that  ist  die  getadelte  satz- 
construction  kaum  noch  griechisch  zu  nennen,  daher  möchte  wohl 
auch  hier  zu  emendieren  sein,  ich  glaube  dasz  das  be  vor  juou  eine 
zeile  zu  hoch  geraten,  daher  hier  zu  streichen  und  nach  eTreibr]  ein- 

zuschieben ist.  die  Worte  eKXivovTÖc  juou  xlu  0eoqpr|)aLU ,  iL  ujqpXri- 
K€iv  xfiv  biKriv  müsten  alsdann  noch  zu  der  vorhergehenden  periode 
gerechnet  und  der  gen.  abs.  CKxivovxöc  jUOu  entweder  dem  part. 
^XGuJV  oder  den  worten  ujx€tö  juou  XaßiLv  xct  CKeur)  untergeordnet 
werden,  hierfür  scheint  eine  stelle  weiter  unten  §  66  zu  sprechen, 
wo  der  Inhalt  von  §  63  kurz  zusammengefaszt  wird  mit  den  worten 
Kai  TrdXiv  au6niuepöv  eiceXriXuGfcav  eic  xf]v  okiav  Ikxivovxoc  xf]v 
biKTiv.  die  neue  periode  würde  dann  erst  mit  den  worten  eireibii  be 
eHexivov  usw.  beginnen,  möglicherweise  ist  aber  die  stelle  auch 
tiefer  verderbt  und  vor  eTreibf)  vielleicht  eine  lücke  anzunehmen, 
wie  dies  sicher  gleich  nachher  der  fall  ist.  denn  nach  den  worten 

eKttxöv  bpaxMUC  ist  mit  Böckh  (staatshaushaltung  I^  s.  417'^)  einzu- 
schieben (jr]\  KaxabiKriv,  OYboriKOVxa  be  küi  eKaxöv  bpax|udc>: 

denn  sonst  würde  die  von  dem  Sprecher  bezahlte  gesamtsumme 

1313  "^  2°  nicht  zu  den  einzelnen  posten  stimmen. 
§  72  KeXeuei  Yotp  6  vÖ)lioc,  oi  ävbpec  biKacxai,  xouc  TipocriKOv- 

Tttc  eireEievai  |uexpi  dveijjiabüjv ,  Kai  ev  xuj  öpKUj  biopi^exai*  ö,  xi 
(mit  R.  Ddf.)  TTpocr|KUJV  ecxi,  Kav  okexric  r\,  xouxuuv  xctc  eixiCKnvjjeic 

eivai.  diese  stelle  ist  ausführlich  besprochen  von  APhilippi  (der  Ai'eo- 
pag  und  die  epheten  s.  80  ff.),  der  die  frühern  falschen  erklärungen 
zurückweist  und  zu  dem  ergebnis  kommt,  dasz  das  xouxuuv  vor  xdc 
eTTiCKriipeiC  verderbt  sei.  er  meint,  wenn  man  dafür  xOuv  becTTOXUJv 
schriebe  und  die  worte  Ktti  .  .  7Tpocr|KUUV  ecxi  als  parenthese  faszte, 
so  wäre  alles  in  Ordnung,  der  sinn  der  stelle  würde  dann  sein: 

'denn  das  gesetz  gebietet,  ihr  richter,  dasz  die  verwandten  bis  zum 
grade  der  dveijJiaboi  die  mörder  verfolgen  sollen  (und  in  dem  eide 

wird  genau  bestimmt,  was  ein  verwandter  ist),  und  wenn  der  er- 

*  statt  biopiZieTai  hat  Blass  in  seiner  ausgäbe  eirepuJTäv  nach  Pollu.x 
VIII  118;  vgl.  darüber  Schömann  jahrb.  1876  s.  131  f. 
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mordete  ein  sklav  ist,  dasz  den  berren  (becTTOTUJV  für  toutuuv)  die 

klage  zukommt.'  Lipsius-Meier-Schömann  att.  proc*  s.  750  anm.  9, 
der  im  übrigen  diese  erklärung  billigt,  bält  gleichwohl  das  toutuuv 
nicht  für  anstöszig  und  will  es,  so  viel  ich  sehe,  wahrscheinlich 
zusammenfassend  auf  kuv  oiKCTric  ̂   und  auf  touc  irpocriKOVTac 
erteSievai  bezogen  wissen,  ähnlich  wie  in  §  70  oube  y«P  ev  tlu  vö)auj 

ecTi  coi*  ou  fäp  ecTiv  ev  Yevei  coi  r\  dvGpuuTTOC  oObe  BepötTraiva, 
eH  uJv  cu  XeTeic*  oi  he  vö|uoi  toutujv  KeXeüouci  Triv  btujHiv  eivai. 
indes  wenn  auch  diese  erklärung  möglich  ist,  so  musz  Philippi  doch 
zugegeben  werden,  dasz  unsere  stelle  bedeutend  an  klarheit  gewinnen 
würde,  wenn  die  herren  ausdrücklich  als  diejenigen  hervorgehoben 
würden ,  die  bei  der  ermordung  von  sklaven  die  Verfolgung  der 
mörder  übernehmen,  das  folgende  ejLioi  he  ome  Yevei  irpocfiKev  n 

avGpuuTTOC  oübe'v . .  ovb'  au  GepaTiaivd  fe  würde  dann,  wie  Philippi 
mit  recht  bemerkt,  weit  besser  in  den  Zusammenhang  passen,  ich 

vermute  daher,  dasz  für  toutuuv  nicht  mit  Philippi  becrcOTÜuv,  son- 
dern vielleicht  das  den  buchstaben  nach  näher  liegende  KUpiuJV  zu 

lesen  ist.  dasz  das  wort  Kupioc  ebenfalls  vom  Verhältnis  des  herrn 
zum  sklaven  gebraucht  wird,  beweist  unter  anderm  eine  stelle  in 

unserer  rede  §  15  oux  r^Kec  e'xuuv  Trjv  dvGpuuTiov  irpöc  töv  biaiTii- 
Tfjv  Küi  TrapeSibouc  tö  cujjua  .  .  Kupiöc  fe  uuv  auTfjc; 

§  21  TouTOu  Toivuv  ToO  i|;r|cpic)aaToc  YCT^vrijuevou,  r\  |uev  dpxn 

eneKXripuuce  Kai  Trape'buuKe  touc  oqpeiXovTac  Td  CKeur)  tv]  iröXei,  oi 
be  Tujv  veuupiuuv  eTTi|ueXr|Tai  toTc  Tpuipdpxoic  toic  eKuXeouci  töte 
Kai  ToTc  emiueXriTaTc  toTc  ev  Taic  cuju)aopiaic.  schon  Wolf  und 
GHSchäfer  haben  an  dieser  stelle  anstosz  genommen;  ersterer  wollte 
nach  lY}  TTÖXei  die  worte  toTc  tujv  veuupiuuv  eTTi|LieXriTaic  einschieben, 
letzterer  dieselben  wenigstens  ergänzen.  Baiter  dagegen  (or.  Att.) 
bemerkt:  *be  malim  abesse:  vide  §  22.  48  et  26  coli,  cum  §  27.» 

welches  verfahren  das  richtige  ist,  hängt  wesentlich  von  der  bedeu- 
tung  des  wortes  dpxn  ab.  der  volksbeschlusz,  von  dem  hier  die  rede 
ist,  rührte  von  Chairedemos  her;  danach  sollte  das  rückständige 
schiifsgerät,  dessen  man  dringend  bedurfte,  für  die  Staatsverwaltung 
wieder  eingefordert  werden,  dies  geschah  nach  den  worten  des 

Sprechers  in  der  weise,  dasz  die  namen  der  Schuldner  von  den  werft- 
vorstehern  (e7Ti|ueXriTai  tiuv  veuupiuuv)  den  zur  abfahrt  bestellten 

trierarchen  (toic  eKirXe'ouci  TÖTe)  und  den  symmorienaufsehern  (etri- 
laeXrjTai  tuuv  cujajuopiuJv)  übergeben  wurden,  nach  dem  gesetz  des 
Periandros  von  ol.  105,  4  =  357,  dem  zufolge  die  sjmmorien  für 
die  trierarchie  gebildet  wurden,  waren  nun  die  symmorienaufseher 
und  jene  trierarchen  angewiesen,  die  namen  derer,  welche  gerate 
schuldig  wären,  von  den  werftvorstehern  anzunehmen,  und  aufgrund 
eines  weitern  Volksbeschlusses  sollten  dann  die  Schuldner  an  die  ein- 

zelnen verteilt  werden,  damit  diese  die  einforderung  bewirkten  (vgl. 

§  21  6  be  v6)Lioc  6  tou  TTepidvbpou  iivd^KaZie  KairrpoceTaTTe  napa- 

XaßeTv  touc  öqpeiXovTac  Td  CKeun,  Ka9'  öv  ai  cuju|uopiai  cuveToxörj- 
cav.    TTpöc  be  TOUTOic  eTepov  i|jri9icjua  br|]Liou  r\va-jKale  tö  Ttpöc 

52* 
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/aepoc  rijuiv  bibövai  tluv  ocpeiXövTuuv  eKacTOv  elcnpaEacGai.  Böckh 
Staatshaushaltung  r  651  f.).  nach  dieser  darstellung  sind  unter  der 
behörde,  die  die  namen  der  Schuldner  den  trierarchen  und  den  sym- 
morienaufsehern  übergibt,  die  werftvorsteher  zu  verstehen,  deshalb 
will  auch  Baiter  (desgl.  Blass)  das  be  nach  oi  streichen,  damit  oi  tujv 
veiupiuDV  emiaeXriTai  apposition  zu  r\  dpxn  werde;  statt  dessen  möchte 
sich  vielleicht  noch  mehr  empfehlen  den  ganzen  ausdruck  oi  Tujvveuj- 
piUJV  errijaeXriTai  als  glossem  zu  f)  dpxr|  zu  streichen  und  eireKXri- 
puuce  Ktti  rrapebuJKe  unmittelbar  mit  den  dativen  toTc  Tpiripdp- 
XOic  und  TOic  eTrijueXriTaTc  zu  verbinden  (f]  |U€V  dpxr]  eireKXripuüce 

Kai  TiapebujKe  touc  öcpeiXoviac  id  CKeuri  tv]  -rröXei  toTc  xpiripdpxoic 
ToTc  CKTiXeouci  TÖxe  Kai  xoTc  ertiiiieXriTaic  toTc  ev  xaic  cuMMopiaic). 
ein  ähnliches  schon  von  GHSchäfer  erkanntes  glossem  findet  sich 

zwei  Zeilen  weiter  unten :  es  sind  dies  die  worte  Ka9'  öv  ai  cujujuo- 
piai  cuvexdx6ricaV;  die,  wie  schon  ihre  Stellung  verrät,  oifenbar  eine 
in  den  text  gedrungene  erklärung  zu  ö  be  vö|aoc  ö  xoO  TTepidvbpou 
bilden.  Baiter  bringt  zum  belege  dafür,  dasz  der  Sprecher,  wenn  er 
von  der  dpxH  schlechthin  redet,  die  werftvorsteher  meint,  eine  anzahl 
parallelstellen  bei:  §  22.  48.  26.  27,  vgl.  auch  §  24.  unter  diesen 
ist  indes  6ine,  die  nicht  ganz  zu  seiner  auffassung  stimmt.  §  22  heiszt 

es:  TeTPaMMEVOuc  ouv  auxouc  djuqjoxepouc  ev  xf]  cxriXi;]  öqpeiXov- 
xac  xd  CKeüri  xri  iröXei  fi  dpxn  TrapaXaßoOca  irapd  xfjc  rrpoxepac 
dpxnc  fmiv  irapebujKe  Kaxd  xe  xöv  vö)aov  Kai  xd  vjjricpicjLiaxa.  wenn 
hier  f^  dpxn  die  werftvorsteher  sind,  wer  ist  dann  die  irpoxepa  dpxr|, 
von  der  jene  die  Schuldner  übernehmen?  meiner  ansieht  nach  kann 
dabei  nur  an  die  an  verschiedenen  stellen  der  rede  (§  26.  27j  neben 
den  Werftvorstehern  genannten  diTOCXoXeic  gedacht  werden,  eine 
auszerordentliche  behörde,  die  dazu  bestimmt  war  für  das  schnelle 

auslaufen  der  frieren  sorge  zu  tragen,  sie  sind  es  auch,  die  in  ge- 
meinschaft  mit  den  werftvorstehern  das  gerichtliche  verfahren  gegen 
die  säumigen  Schuldner  einleiten  (§  26  TrpoceKaXecdjuriv  irpöc  xe 

xouc  dnocxoXeac  Kai  Trpöc  xouc  xüjv  veuupiujv  emjueXrixdc  •  ouxoi 
tdp  eicfiYov  xöxe  xdc  biabiKaciac  eic  xö  biKOCxripiov  irepi  xuuv 
CKeuuiv).  man  sieht  also,  dasz  der  Sprecher  mit  f]  dpXH  schlechthin 
nicht  blosz  die  werftvorsteher,  sondern  auch  die  dTTOCXoXeic  be- 

zeichnet, und  es  ist  denkbar,  dasz  diese  zunächst  als  oberste  behörde 
mit  der  einforderung  des  rückständigen  schififsgerätes  beauftragt 

worden  sind ,  dasz  sie  dann  die  sache  weiter  gaben  an  die  werftvor- 
steher, während  diese  wiederum  die  trierarchen  und  die  symmorieu- 

aufseber  damit  betrauten  (vgl.  Dareste  "^les  plaidoyers  civils  de  D6- 
mosthöne'  I  s.  382).  diese  dreifache  abstufung  des  Verfahrens  deuten 

die  worte  in  §  22  an:  f)  dpxn  TrapaXaßoOca  uapd  xfic  Trpoxe'pac 
dpxnc  fi)LiTv  rrapebuJKe:  mit  xfic  Trpoxepac  dpxnc  sind  die  dirocxo- 
XeTc,  mit  ri  dpxrj  die  werftvorsteher  und  mit  fi|aiv  die  trierarchen 
und  die  symmorienaufseher  gemeint,  ebenso  wie  diese  stelle  läszt 
sich  nun  aber  auch  die,  von  der  wir  ausgegangen  sind,  auffassen: 
nur  müssen  dann  mit  Wolf  und  GHSchäfer  hinter  xfj  iröXei  die  worte 
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TOiC  Tijuv  veiupiuuv  eTTi|ueXriTaTc  eingeschoben  bzw.  ergänzt  werden, 
mir  scheint  diese  letztere  auffassung  der  von  Baiter  vorzuziehen, 
besonders  wegen  §  22 ,  der  gewissermaszen  den  inhalt  unseres  § 
kürzer  zusammenfaszt.  hierzu  kommt  noch,  dasz  auch  an  einer  andern 

stelle  unserer  rede  mit  fi  apxn  ohne  weiteres  die  dtTTOCToXeic  be- 
zeichnet werden :  §  35  Xaßujv  Tiapd  Tfjc  dpxnc  unripeinv  fjXöov  eTTi 

TrjV  oiKiav.  Thalheim  (zu  KFHermanns  griech.  rechtsalt.  ̂   s.  115 
anm.  2)  meint  zwar,  dasz  hier  unter  der  dpxil,  welche  den  UKriptiric 
mitsendet,  der  demarchos  zu  verstehen  sei;  dem  widerspricht  aber 
§  .33  (TTpoc(i€iv  Trpöc  xe  louc  dTTOcxoXeac)  und  §  37  (r|Eiouv  .  . 

auTÖv  dKoXouGeiv  rrpöc  touc  drrocToXeac).  vgl.  Lipsius-Meier- 
Schömann  att.  process  s.  965  anm.  580. 

§  76  eTieibfi  5'  eneicBriv  aÜTuJ  KO|uicac0ai  ifiv  biKriv.  für  das 
sinnlose  eTTcicBriv  schlägt  Wolf  i^rreixOriv ,  Sauppe  ttictöv  r\v  vor. 
am  rande  einiger  hss,  findet  sich  die  Variante  tTTriYT^iXa,  die  von 
Reiske  aufgenommen  worden  ist.  GHSchäfer  bemerkt  dazu:  «Reiskii 
scripturam  satis  tuetur  p.  1159,  16  =  §  66  KaiTOi  ttOuc  dv,  ei  }xr\ 
TT6TTopic)uevov  TG  fjv  Ktti  eTtriYTcXKeiv  auToic,  euGuc  dv  dTteXaßov;» 
noch  besser  wird  die  lesart  eirriYTtiXa  gedeckt  durch  §  81  erraYTCi- 

XavTOC  b'  ejaoO  KO|aiZ;ec0ai  auioTc  ttiv  biKriv.  die  corruptel  eTreicGriv 
erklärt  sich  sehr  leicht  daraus,  dasz  der  Schreiber  das  vorhergehende 
eneibri  aus  versehen  wiederholte. 

§  40  ßoOXojuai  vjAxv  Kai  touc  judpiupac  napacxecGai,  o'i  eiböv 
}jie  TTpöiepov  TrXriYevia  uttö  toO  0eocpri|Liou.  r\  b'  akeia  toOt'  eciiv, 
öc  dv  dpSri  x^ip^JU"^  dbiKuuv  rrpÖTepoc,  dXXuuc  te  Kai  Katd  töv  vÖ)liov 
Kai  Kttid  xd  vpri(pic|aaTa  id  ujueTepa  eicTTpaTiovia.  bei  dieser  in 
den  ausgaben  beobachteten  interpunction  ist  das  part.  eicTTpdtTOVTa 
ohne  grammatische  beziehung.  GHSchäfer  bemerkt:  «quod  hunc 
accusativum  regat  verbum  latet  in  antecedentibus.  scilicet  potuerat 
sie  scribi:  öc  dv  dpHac  x^ipuJV  dbiKUJV  TraiaHri,  dXXuJc  le  Kai  .  . 

eicrrpdTTOVTa.»  noch  einfacher  ist  es  jedenfalls,  wenn  man  das  punc- 

tum nach  Geoqprjjuou  streicht  und  die  worte  f]  b'  aiKCia  .  .  TTpöiepoc 
in  parenthese  stellt,  so  dasz  eicrrpdTTOVTa  ebenso  wie  |ue  .  .  rrXri- 

Yevxa  von  eibov  abhängt:  o'i  eiböv  )ae  rrpÖTepov  rrXrifevTa  uttö  toO 
0eocpr||aou  (n  b'  akeia  tout^cctiv,  öc  dv  dpHv]  x^ip^Juv  dbiKiuv  rrpÖ- 

Tepoc) dXXuuc  Te  Kai  KaTd  töv  vöjuov  küi  KaTd  Td  ijjr|cpic|LiaTa  Td 
ujaeTcpa  eicrrpdTTOVTa. 

Schlieszlich  sei  noch  eine  stelle  erwähnt,  an  der  die  schon 
genannte,  sonst  recht  gute  Übersetzung  unserer  rede  von  Dareste 
gegen  den  sinn  des  griechischen  textes  verstöszt.  §  4  judXiCTa  )Liev 

ouv  dv  rißouXöjuriv  yix]  e'xeiv  rrpdY|u«Ta*  ei  b'  ouv  dva^KaZioi  Tic, 
rrpöc  TOiouTouc  r]bv  ecTiv  eicie'vai,  o'i  jufi  dYVOJTec  eiciv  u)uTv. 
vOv  be  rrXeiuuv  |noi  Xö-foc  ecTai  egeXe-fXOVTi  töv  Tpörrov  auTÜJV  r\ 

Tiiv  luapTupiav  vpeubfi  oijcav.  dies  übersetzt  Dareste:  ''je  voudrais 
par  dessus  tout  ne  pas  avoir  d'affaires;  mais,  si  Ton  m'y  force,  je 
suis  heureux  d'avoir  ä  attaquer  des  hommes ,  qui  ne  vous  sont  pas 
inconnus.    j'aurais  plus  ä  dire  aujourd'hui  pour  devoiler  leur  carac- 
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töre  que  pour  demontrer  la  faussete  de  leur  t6moignage.'  hierdurch 
wird  fast  das  gegenteil  von  dem  was  der  redner  sagen  will  ausge- 

drückt, der  fehler  liegt  in  dem  'je  suis  heureux'  für  das  griechische 
fibu  6CTI.  der  redner  will  nicht  sagen,  dasz  er  froh  sei  mit  leuten 
zu  thun  zu  haben,  die  den  richtern  nicht  unbekannt  seien,  sondern 
dasz  dies  im  allgemeinen  angenehm  ist,  während  er  sich  leider  bei 

dem  vorliegenden  processe  nicht  in  diesem  falle  befindet,  die  ge- 
dankenfolge ist  diese:  am  besten  ist  es  gar  keine  gerichtlichen  händel 

zu  haben;  wird  man  aber  dazu  gezwungen,  so  ist  es  wenigstens  an- 
genehm, mit  leuten  zu  thun  zu  haben,  die  den  richtern  schon  als 

schlechte  menschen  bekannt  sind,  in  dieser  läge  befinde  ich  mich 
leider  jetzt  nicht,  sondern  meine  rede  wird  sich  viel  mehr  damit  zu 
beschäftigen  haben,  ihren  schlechten  Charakter  zu  zeigen  als  ihr  falsches 
Zeugnis  nachzuweisen,    nur  so  gibt  das  vOv  be  einen  sinn. 

Dresden.     Conrad  Rüger. 

(10.) 
zu  XENOPHONS  APOMNEMONEUMATA. 

III  10,  12  findet  sich  folgende  Überlieferung:  boKeic  )UOi,  e'cpii 
6  CujKpdTric,  TÖ  eupu9juov  oü  Ka9'  eauTÖ  Xeyeiv,  dXXd  irpöc  töv 
Xpuu|ix€VOV,  ijJCTTep  dv  61  (pairjc  dcrriba,  w  dv  dpjuÖTTii,  toutuj 

eupu0)Liov  eivai,  Kai  x^ctM^ba  Kai  laXXa  üjcauioic  eomev  e'xeiv  tuj 
CO)  XÖYUJ.  der  panzerschmied  Pistias  antwortet  auf  die  frage  des  So- 
krates ,  wie  er  denn  einen  für  einen  nichtproportionierten  körper 
l^assenden  panzer  proportioniert  mache,  mit  den  werten  ujcrrep  Kai 

dpjLiÖTTOVTa  (sc.  TTOio)) ,  eqpr)  •  ö  dp|UÖTTUJV  ydp  ecxiv  eupu9|uoc,  dh. 
'insofern  ich  ihn  eben  passend  mache,  sagte  er;  denn  der  passende  ist 
proportioniert.'  nun  folgen  die  obigen  worte,  die  anstatt  einer  ab- 

gerundeten Periode  ein  anakoluth  enthalten,  welches  durch  einschie- 
bung  eines  a  zwischen  idXXa  und  iLcaÜTUJC  leicht  entfernt  werden 
könnte,  so  dasz  die  antwort  des  Sokrates  folgendermaszen  lauten 

würde:  'du  scheinst  mir  das  proportioniertsein  nicht  an  und  für  sich 
zu  meinen,  sondern  in  bezug  auf  den  der  (den  gegenständ)  trägt, 
wie  wenn  du  sagtest,  ein  schild  sei  für  denjenigen,  welchem  er  passt, 
proportioniert  und  ein  gewand  und  die  übrigen  gegenstände,  welche 

sich  nach  deiner  rede  ebenso  zu  verhalten  scheinen.'  somit  ist  diese 
stelle  nicht  anders  zu  behandeln  als  Plat.  apol.  41*^,  wo  es  anstatt 
f]  dXXouc  juupiouc  dv  xic  emoi  jedenfalls  r|  dXXouc  laupiouc  ouc  dv 
TIC  eiTTOi  heiszen  musz  (vgl.  Jahrb.  1888  s.  758),  was  auch  AThChrist 

in  seine  ausgäbe  aufgenommen  hat,  und  Grorg.  483",  wo  nach  dem- 

selben princip  zu  schreiben  ist  r)  dXXa  juupia,  d  dv  Tic  e'xoi  TOiaÖTa 
XeY€iv  und  Christ  ebenfalls  das  relativpronomen ,  wenn  auch  an  an- 

derer stelle,  nemlich  vor  dXXa,  eingeschaltet  hat. 
RUDOLSTADT.  KaRL  JuLIUS  LiEBHOLD. 
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100. 
ZUR  PSEUDOLUKIANISCHEN  SCHRIFT  ÜGPI  OPXHCeQC. 

Den  unter  Lukians  naraen  erhaltenen  panegyrikos  rrepi  6pxr|- 

ceuuc  hat  meines  wissens  zuerst  IBekkei'  dem  Satiriker  abgesprochen, 
während  Dindorf  und  Fritzsche  an  seiner  echtheit  festhielten,  später 
hat  zuerst  Sommerbrodt  (ausgew.  sehr.  III  s.  139)  ein  bedenken  in 
dieser  richtung  ausgesprochen,  welches  jüngst  auch  JBieler  (progr. 

des  gymn.  Andr.  in  Hildesheim  1891  s.  14),  freilich  in  sehr  zurück- 
haltender weise,  aufgenommen  hat.  es  verlohnt  sich  daher  zu  unter- 

suchen, ob  und  wie  weit  die  zweifei  der  kritiker  nach  dieser 
Seite  berechtigt  sind,  und  welche  tendenz  dem  gesamten  dialog  zu 
gründe  liegt. 

HRichard  hatte  in  seiner  abh.  'über  die  Lykinosdialoge  des 
Lukian'  (progr.  des  realgymn.  d.  Johanneums  in  Hamburg  1886  s.  37) 
dem  panegyrikos  eine  gegen  die  philosophen  polemisierende  tendenz 
vindiciert.  dasz  aber  in  der  persönlichkeit  des  kynikers  Kraton  die 

Oberflächlichkeit  der  damaligen  Philosophie  überhaupt  getadelt  wer- 
den solle,  die  über  die  tanzkunst  den  stab  breche,  bevor  sie  ihre  aus- 

übung  gesehen,  halte  ich  aus  zwei  gründen  für  ganz  unwahrschein- 
lich, erstens  nemlich  ist  es  gerade  Kraton,  der  dem  Lykinos  zum 

Vorwurf  macht,  er  habe  sich  von  Piaton,  Chrysippos  und  Aristoteles 
und  von  allem  ernsten  streben  abgewendet  (§  3),  und  zweitens  ist 
die  bekehruug  des  kynikers  doch  keine  so  durchschlagende,  wie  sie 
§  63  von  Demetrios  berichtet  wird.  Kraton  ist  doch  noch  weit  ent- 

fernt von  jenem  opxncTOjuaveiv,  von  dem  Lykinos  selbst  ergriffen 

scheint,  und  ei'klärt  auf  dessen  ausgedehnte  lobrede  nichts  weiter, 
als  dasz  er  bereit  sei  ihm  einmal  in  das  theater  zu  folgen  und  mit 
eignen  äugen  und  obren  zu  prüfen,  was  jener  so  laut  gepriesen. 

Ebenso  kann  ich  der  von  WChrist  (GLG.  s.  546)  vertretenen 
ansieht  nur  insofern  beipflichten,  als  ich  mit  ihm  diese  der  dialogi- 

sierten form  teilweise  entkleidete  schrift  für  eine  ernsthaft  gemeinte 
Verteidigung  des  theaters  und  der  pantomimik  jener  zeit  ansehe; 
dasz  aber  Lukianos,  seine  syrische  abkunft  nicht  verleugnend ,  die 
vorliegende  schrift  abgefaszt  habe,  kann  ich  nicht  glauben,  zur  be- 
gründung  meiner  ansieht  möge  hier  eine  kurze  inhaltsangabe  platz 
finden. 

Nach  einigen  einleitenden  worten,  in  denen  Kraton  seiner  gering- 
schätzung  jener  kunst  ausdruck  gibt  (KaTaYeXotCTa  iLc  dXriGujc 
TrpdY)naTa  Kai  fiKicia  eXeuöepiu  dvbpi  Kai  oiuj  coi  TTpeirovia  §  2) 
und  die  frage  des  Lykinos,  ob  er  selbst  solchen  aufführungen  bei- 

gewohnt habe  (§  5),  mit  einem  heftigen  ausfall  gegen  die  ausartun- 
gen  des  pantomiraos  beantwortet,  gibt  letzterer  in  §  6  eine  regel- 

rechte disposition  der  nunmehr  folgenden  lob-  und  Verteidigungsrede 

mit  den  worten:  dKoOcai  |aoü  ti  Tiepi  opxi'iceoic  Xe'TOVTOC  Kai  tujv 
ev  auTf]  KaXüjv,  Kai  ibc  ou  Teprrvri  )uövov,  dXXd  Kai  ujcpeXi)aöc  ecTi 
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Toic  Beuüjuevoic  Kai  öca  Ttaibeuei  Kai  öca  bibdcKei  Kai  iLc  pu6- 

^iZ!ei  Tüjv  öpuuvTuüv  rdc  vjjuxdc  KaXXicToic  Gedjuaciv  i^'jvixva.Zovca 
Ktti  dpicToic  dKOuc)naciv  evSiarpißouca  Kai  koivöv  ti  Mjuxfic  Kai 
cu))aaTOC  KdWoc  enibeiKVUjuevn«  der  zweck  seiner  au8einander- 
setzung  also  ist,  die  nutzen  bringende  und  veredelnde  Wir- 

kung der  tanzkunst  für  kör per  und  geist  darzuthun; 

nun  entrollt,  nachdem  Kraton  versprochen  ruhig  zuzuhören,  der  be- 
geisterte Lykinos  in  echt  rhetorischer  weise  eine  umfassende  genea- 

logie  der  pantomimik,  deren  Ursprung  er  auf  Eros,  den  alten  natur- 
gott  der  Hesiodischen  kosmogonie,  zurückführt  (§  7),  verfolgt  dann 
ihre  entwicklung  besonders  in  Homerischer  zeit,  sowie  bei  den 
barbaren  Asiens  und  Africas ;  ja  selbst  in  Italien  und  bei  den  Römern 
habe  sie  von  alters  her  eine  statte  gefunden  (§  20  f.).  sodann  beruft 
sich  Lykinos  in  humoristischer  weise  und  mit  besonderm  nachdruck 
auf  die  Zeugnisse  der  alten  dichter  und  weisen,  welche  von  jeher  die 
tanzkunst  als  eine  erzieherin  zur  eupu6)nia  und  eu)Lioucia  gepriesen 

hätten  (§  23—25). 
Nach  einigen  in  antiquarischer  hinsieht  interessanten  bemer- 

kungen  über  die  arten  des  tanzes  in  der  tragödie  und  komödie  und 
über  die  Verteilung  der  rollen  im  pantomimos  (§  26  ff.)  folgt  alsdann 
in  einem  zweiten  hauptabschnitt  die  fortsetzung  der  apo- 
logie  und  eine  beschränkung  des  themas  insofern,  als  der  redner 
nur  die  pantomimik  der  gegenwar t  verherlichen  und  deren 
Vorzüge  ins  licht  zu  stellen  sich  vornimt  (ifiv  vöv  öpxHCiv  Ka6e- 
CTU)cav  CTTttivecai  §  34).  um  aber  die  Schwierigkeiten  dieser  seit 

Augustus  zur  höchsten  Vollendung  gediehenen  kunst  und  ihrer  aus- 
übung  klar  zu  legen  (ujc  )ud6r]C  ou  tujv  pabiuuc  Kai  tujv  eupeTaxei- 

picTUJV  ouav  xfiv  xe'xvriv),  definiert  sie  der  redner  §  36  als  eine 
eTTiciriiuTi  |ai)ur|TiKiri  Kai  beiKiiKr]  Kai  tüjv  evvoriöevxuuv  eEa^opeu- 
TiKrj  Kai  TUJV  dqpavujv  caqpiiviCTiKri ,  was  APauly  (Lueians  werke, 

Stuttgart  1828,  11  s. 883)  sinngemäsz  so  übersetzt:  ^das  wesen  jener 
kunst  besteht  im  getreuen  ausprägen  und  darstellen  von  gedanken 

und  empfindungen  und  im  offenbaren  selbst  des  geheimsten.'  sodann 
läszt  Lykinos  eine  höchst  nüchterne  aufzählung  der  aus  den  alten 

dramen  überkommenen  iiTtoGeceiC  besonders  mythologischen  In- 
halts folgen,  welche  den  pantomimen  zu  gründe  lagen;  in  schema- 

tiscber  weise  sind  diese  Stoffe  nach  Völkerschaften  und  ländern  clas- 
sificiert  und  umfassen  auch  die  mythologischen  Verwandlungen  und 
die  jammerscenen  der  unterweit  {xY\y  ev  dbou  aTiacav  Tpatiubiav 
§  60).  nachdem  weiter  einige  beispiele  besonders  künstlerischer 
leistungen  einzelner  öpxilCTai  aus  der  zeit  des  Nero  erwähnt  (§  63 

—  65)  und  auch  den  der  orchestikverschwisterten  künsten  der  auletik 
und  kitharodik  einige  worte  gewidmet  sind  (§  68),  weist  Lykinos 
daraufhin,  dasz  allein  im  mimischen  tanze  die  Vorzüge  einer 

harmonischen  durchbildung  des  körpers  wie  des  geistes  zum  aus- 
druck  gelangen  (§  69),  und  schildert  sodann  im  dritten  hauptteil 
die   erfordernisse,    denen   der  öpx^CTric   zur  perfecten 
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ausübung  seiner  kunst  genügen  müsse,  gerade  dieser  ab- 
schnitt (§  74  flf.)  bietet,  wie  unten  gezeigt  werden  soll,  hinsichtlich 

seiner  echtheitmanigfache  bedenken,  die  auch  durch  die  unverhältnis- 
mäszig  kurze  darlegung  der  Schattenseiten  der  orchestik  (§  80)  und 

durch  den  tadel,  welcher  die  Übertreibungen  eines  die  Aias-tragödie 
darstellenden  opxiiciric  triflft  (§  83),  nicht  gehoben  werden  können, 
mit  nochmaligem  hinweis  auf  die  Zauberkraft  dieser  kunst  und  unter 
berufung  auf  den  altmeister  Horaeros  (§  85)  schlieszt  Lykinos  ab. 
Kraton  ist  erstaunt  und  sein  Interesse  geweckt. 

Die  Verteidigungsrede  des  Lykinos  ist  von  einer  art  begeiste- 
rung  getragen  und,  von  einigen  Weitschweifigkeiten  und  hyperbeln 
abgesehen,  auch  wohl  durchdacht;  auch  in  der  art  der  behandlung 
und  der  dictlon  enthält  sie  manches,  was  an  Lukians  Schreibweise 
erinnert,  die  nicht  seltenen  beziehungen  aufstellen  der  alten  dichter 
und  Schriftsteller  (Homeros,  Hesiodos,  Pindaros,  Thukydides^  Piaton, 
Aristoteles),  der  hinweis  auf  sprichwörtliche  Wendungen,  sowie  das 
heranziehen  einzelner  worte  aus  andern  dialekten  als  dem  attischen, 
endlich  auch  die  neigung  verse  zu  parodieren  würden  sich  mit  der 

autorschaft  Lukians  wohl  vertragen,  und  dennoch  kann  die  vor- 
liegende schrift  nicht  der  feder  des  Satirikers  entstammen. 

Gerade  ein  mann  wie  Lukianos,  der  nach  Christs  eignem  urteil 
(ao.s.543)  wie  kein  anderer  die  Schattenseiten  einer  im  trügerischen 
glänze  einer  erlogenen  bedeutung  sich  sonnenden  sophistik  durch- 

schaut und  rücksichtslos  die  schwächen  und  modekrankheiten  seiner 

zeit  gegeiszelt  hat,  kann  auch  gegen  die  ausartungen  der  pantomimik 
nicht  blind  gewesen  sein,  dazu  kommt  folgendes  moment:  der 

eigentliche  träger  des  dialogs,  Lykinos,  ist  so  befangen  in  einer  ein- 
seitigen bewunderung  der  pantomimik  und  so  völlig  blind  gegen 

ihre  ausartungen,  dasz  er  unmöglich  identisch  sein  kann  mit  Lukians 
pseudonymos,  den  wir  aus  andern  unzweifelhaft  echten  dialogen  als 
den  vorurteilsfreien  Skeptiker  oder  den  sarkastischen  spÖtter  kennen 

und  dessen  hauptwaffe  sophistische  redefei'tigkeit  und  feine  Ironie 
sind,  der  Lykinos  unseres  dialogs  aber  kann  unmöglich 
der  Interpret  Lukianischer  an  sichten  sein,  nur  einige 
momente  mögen  dies  begründen,  wenn  Lykinos  mit  vollem  ernst 
die  rettung  des  Meriones  vor  Aineias  lanze  auf  seine  gewandtheit  im 
tanzen  zurückführt  (§8),  wenn  er  den  bekannten  waffentanz  rrup- 
piXioc  von  Achilleus  berühmtem  söhne  herleitet,  wenn  ferner  Pro- 

teus als  |Ui).iriTiKÖc  dvBpuuTTOC  gleichsam  der  meister  aller  opxricxai 
genannt  und  der  siegeszug  des  Dionysos  nach  Indien  der  kraft  seiner 
Oiacoi  zugeschrieben  wird  (§  19.  22),  so  liegt  auf  der  band,  dasz  so 
seltsame  ansichten,  im  tone  der  Überzeugung  vorgetragen, 
dem  von  Jugend  auf  mit  griechischer  litteratur  beschäftigten,  auf- 

geklärten Luk.  nicht  in  den  mund  gelegt  werden  können,  und  weiter, 
jene  schon  erwähnte  ermüdende  aufzählung  der  in  den  pantomimen 

dargestellten  Stoffe  (§  37 — 61)  hat  bei  Luk.  eine  analogienur  in  der 
aufzählung  der   dTTOcpGeTMütTa  des  kynikers  Demonax  in  dem  viel 
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umstrittenen  AiijUiuvaKTOC  ßioc.  obwohl  ich  erst  jüngst  im  progr. 
des  gymn.  in  Dessau  1891  s.  7  ff.  die  ansieht  vertreten  habe,  dasz 
Luk.  einen  solchen  ßioc  verfaszt  hat,  so  bin  ich  doch  darin  mit  den 

kritikern  einig,  dasz  die  vorliegenden  §§  13 — 63,  veelche  jene  lang- 
weiligen durch  stereotype  formeln  mit  einander  verknüpften  anek- 

doten  und  Sentenzen  enthalten,  Luk.  werk  nicht  sein  können. 
Weiter  entspricht  jenes  übertriebene  prunken  mit  anti- 

quarisch-mythologischer gelehrsamkeit,  wie  es  auszer  in 
den  erwähnten  aufzählungen  besonders  in  §  26  —  32  zu  tage  tritt, 
nicht  der  schriftstellerischen  eigenart  des  Luk.  was  dieser  über 
tragödie  und  komödie  uns  an  wertvollen  notizen  überliefert  hat,  das 

findet  sich,  wie  ich  früher  in  diesen  jahi'b.  1886  s.  117  ff.  nach- 
gewiesen habe,  durch  die  verschiedensten  Schriften  zerstreut,  es 

soll  darum  den  vorliegenden  notizen  ihre  bedeutung  für  die  tech- 
nische einrichtung  des  dramas  nicht  abgesprochen  werden,  vielmehr 

sehe  ich  in  dem,  was  der  unbekannte  autor  unserer  schrift  über  die 

arten  des  tanzes  in  der  tragödie  und  komödie  und  über  die  aus- 

dehnung'  des  auf  römischem  boden  erwachsenen  pantomimos  und 
seine  künstlerische  durchbildung  sagt,  den  historisch-antiquarischen 
wert  des  ganzen  werkes,  und  die  gewisheit  darüber,  dasz  auch  argu- 
mente  von  satyrspielen  zur  darstellung  durch  den  mimischen  tänzer 

verwertet  wurden,  verdanken  wir  —  soviel  mir  bekannt  —  allein 
unserer  schrift.  aber  gegen  Luk.  autorschaft  spricht  besonders  der 
letzte  teil  derselben,  wenn  in  §  70  die  Platonische  dreiteilung  der 
HJUXn  auch  auf  den  opxrjCTric  übertragen  und  ihm  selbst  die  kenntnis 
Pythagoreischer  philosopheme  zugesprochen  wird,  wenn  mit  einer 
für  den  aufgeklärten  mann  kaum  verständlichen  einseitigkeit  die 
rechte  Vereinigung  des  Teprrvöv  mit  dem  xpncijuov  allein  für  den 
pantomimos  in  anspruch  genommen  (§  71)  und  dieser  als  ein  XP^M^t 

TTttvapiuöviov  gepriesen  wird  (§  72),  so  liegt  die  i'hetorische  Über- 
treibung klar  vor  äugen,  dasselbe  gilt  in  noch  erhöhtem  masze  von 

den  anforderungen,  die  §  74 — 81  an  den  opxnCTrjC  gestellt  werden : 
)uvr||uoviKÖv  re  y«P  küi  euqpuä  Kai  Huveiov  Kai  oSuv  eTTivoiicai  Kai 

KaipoO  )ud\iCTa  ecioxdcGai  qprijui  beiv  auTÖv,  eti  be  KpixiKÖv  re  ttoit]- 
ludrojv  KOI  dcjudTUJV  Kai  laeXuuv  tOuv  dpiciiuv  biaTVuucTiKÖv  Kai  tujv 
KaKUJC  7T6TTOir||uevujv  eXeYKTiKÖv.  indem  diese  dem  öpxncTric  dieselbe 
darstellungsgabe  vindicieren,  wie  sie  einst  nur  den  hervorragendsten 
TJTTOKpiTai  der  alten  tragödie  und  komödie  eigen  gewesen,  gestaltet 
sie  sich  zu  einer  so  idealen  und  thatsächlich  unerreichbaren,  dasz  auf 
der  band  liegt,  so  habe  nur  ein  rückhaltloser,  einseitiger 

bewunder  er  des  pantomimos  in  rhetorischer  Übertrei- 
bung sprechen  können,  nicht  aber  der  nüchterne,  vorurteilsfreie 

Lukianos.  v/äre  dieser  der  Verfasser  der  schrift  und  ein  Schwärmer 

für  jene  kunst  gewesen ,  so  würde  er  sicherlich  auch  ihre  ausübuug, 

'  vgl.  Sommerbrodt  ''de  triplici  pantomimorum  genere'  in  den  Scae- 
iiica  (Berlin  1876)  s.  35  ff. 
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nicht  blosz,  wie  es  in  dem  vorliegenden  werke  geschieht,  das  an- 
schauen ihrer  leistungen  empfohlen  haben,  zu  beachten  ist  end- 

lich, dasz  abgesehen  von  zwei  stellen  (dXieuc  §  36,  GeuJv  bidX.  18, 1), 
deren  ironische  färbung  nicht  zu  verkennen  ist,  der  tanzkunst  bei 
Luk.  sonst  nirgends  erwähnung  geschieht. 

Sprechen  demnach  die  manigfachsten  bedenken  in  bezug  auf 
in  halt  und  tendenz  der  schrift  gegen  Luk.  autorschaft,  so  wird 
eine  sprachliche  analyse  derselben  diese  zweifei  nur  bestärken, 
wohl  sprechen,  wie  oben  erwähnt  (s.  825),  einzelne  momente  für 
Lukianischen  Ursprung,  aber  die  schrift  bietet  doch  in  stilistischer  und 
lexicalischer  hinsieht  viel  eigenartiges,  gewis  sind  manche  in  prosa 
sonst  ungebräuchliche  worte  wie  KußiciriTiTp,  6pxr|CTrip,  ebiubri, 
TTivuTÖc,  9€0|uaxeuj,  vrinevOric,  reKVoqpaYia  aus  dem  bestreben  des 

Verfassers  den  'color  poeticus'  nachzuahmen  erklärlich;  andere  wie 
KttpuaiiZiuj  (§  10),  TTpociepvibiov  (§  27),  BepiiiaiJCTpiZiuj  (§  34), 
\jTTTiac)Liöc  (§  71)  lassen  sich  durch  die  eigentümlichkeit  des  behan- 

delten Stoffes  entschuldigen;  trotzdem  bleibt  noch  viel  auffälliges, 
darunter  die  äiraH  eipruueva:  cuvavacpaivoiuai  (§  7),  rrpoeKcpoßeuj 

(§  18),  biapBpöoi  (§  25),  irpoceHeupiCKO),  7TporropiZ;uj,  rrpoTaiuieuo- 
|uai  (§  61),  sowie  die  adject.  composita:  frpuuTÖYOVOC  (§  7),  upö- 
Xpovoc  und  jueiaxpovoc  (§  80)  und  die  von  verbaladjectiven  abge- 

leiteten biopariKÖc  (§4),  eSaYopeuTiKÖc,  cacpriviCTiKÖc  (§36),  ferner 
die  seltenen  Wortbildungen  xaKi\ajwji.{)j  (§  70),  epavi^ojuai  (§  49), 
KXau0)uupi2o|uai  (das  sonst  nur  Hermot.  23  begegnet),  dKpoxeipi- 

Z!o|aai  (§  10)  und  opxriCTOjuave'uj  (§  85).  zu  bemerken  sind  auch 
die  subst.  d)LiTreXoupTia  (§  40)  und  KpeoupYia  (§  54),  sowie  die  in 

prosa  seltenen  worte  OKXacic  (§  41)  und  TTirjcic  (§  38);  dazu  kom- 
men mit  a  priv.  dnapdTiXTOC  (§  5)  und  dcuKoqpdviriTOC  (§  59).  — 

Eücksichtlich  der  bedeutung  sind  besonders  auffällig:  CoXoiKia 

(§  27)  =  verstosz,  für  das  gew.  coXoiKiC|uöc,  öqjiiuaGric  (§  33)  = 
anspruchsvoll,  veavieiJO)aai  (§  70)  =  spreche  thöricht,  eTTiKXricic 

(§  11)  =  anruf,  eEopxeo|uai  (§  15)  =  verrate  durch  tanzen;  an  son- 
stigen redewendungen  stehen  vereinzelt:  Xfipov  KttiacKebdcai  Tivöc 

(§  6),  Tfic  TOJV  CTTOubaiujv  dYe'Xric  eHeXr|Xac9ai  (§  2),  das  schwer- 
fällige eic  Ai'yutttov  Karaßi^vai  xuj  Xöyuj  (§  19)  und  das  mir  sonst 

unbekannte  XPUCoOv  dpviov  (§  43);  merkwürdig  ist  in  stilisti- 
scher hinsieht  auch  die  Vorliebe  des  autors  für  adjectiva  auf  -uubtic, 

wie  KeqpaXaiuubric,  vavvuubric,  CKeXeiujbiic  (§  61  und  75),  sowie  der 
häufige  gebrauch  des  adv.  juaKpuJ  zur  Verstärkung  des  comi^arativs 
statt  des  üblichen  ttoXO  oder  ttoXXuj.  sonstige  grammatische 

eigentümlichkeiten  sind:  die  dvacipocpri  der  präp.  Txepi  (=  irepi, 
§  7)  und  die  weitgehende  freiheit  im  gebrauch  der  consecutiv- 
partikeln.  in  seinen  frühern  Schriften  bevorzugte  Luk.,  wie  schon 
ASchwidop  (observ.  Lucian.  spec.  II,  Königsberg  1853)  dargethan, 
das  kürzere  ibc:  in  denen  des  alternden  Satirikers  findet  sich  fast  nur 

ujcre.  dasz  letzteres  zur  einleitung  von  Sätzen  im  sinne  unseres  'da- 
her, demnach'  bei  Luk.  oft  gebraucht  ist,  zeigt  Sommerbrodt  ausgew. 
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sehr.  III  s.  154.  hier  aber  begegnet  eine  seltene  manigfaltigkeit :  so 
steht  ujc  =  üjcxe  m.  inf.  §  19.  36.  63.  76,  in  den  beiden  letzten 
fällen  nach  vorangehendem  ouTiu,  r|  UJCie  nach  einem  comparativ 
§  32  und  OÜTUUC  ÜJCie  §  84,  beide  m.  inf.  dagegen  steht  ujcre  m. 
ind.  §  8  und  14,  im  letzten  falle  nach  tocoutov,  während  ujcie  av 
m.  opt.  §  8  überliefert  ist;  von  einem  bestimmten  princip  des  ge- 
brauchs  ist  also  keine  rede.  —  KaiTOi=  KaiTTep  m.  part.  findet  sich 
zwar  oft  bei  Luk.,  mit  der  negation  )ari  aber  nur  TT.  öpx-  §  64.  viel- 

leicht lassen  sich  diese  sprachlichen  beobachtungen  noch  weiter  ver- 
mehren, sicherlich  genügen  sie  die  zweifei  an  der  unechtheit  der 

Schrift  zu  verstärken. 

Wer  aber  ist  der  Verfasser  des  panegyrikos  Trepi  opxrjceuJC? 

wie  das  genus  dicendi  lehrt,  höchst  wahrscheinlich  ein  stil ge- 
wandter rhetor  der  Asianischen  schule,  der,  vielleicht  ein 

Schüler  des  gefeierten  Satirikers,  mit  der  schriftstellerischen  eigenart 

desselben  wohl  vertraut  war.  dasz  das  werk  eine  beabsichtigte  gegen- 
schrift  zu  des  Ailios  Aristeides  invectiven  gegen  die  tanzkunst  ge- 

wesen ,  ist  nicht  anzunehmen ,  da  ihm  jeder  polemische  Charakter 

abgeht,  bezüglich  seiner  entstehung  vermute  ich  folgendes :  bekannt- 
lich waren  ungeachtet  des  früher  von  Trajan  erlassenen  Verbotes  die 

pantomimen  besonders  durch  den  unheilvollen  einflusz  der  üppigen 
kaiserin  Faustina  unter  Marc  Aureis  regierung  in  groszera  umfange 

wieder  aufgelebt  und  konnten  trotz  des  zorneseifers  derältern  kirchen- 

väter  nie  völlig  unterdrückt  werden.^  möglieh,  dasz  der  Verfasser, 
der  auch  sonst  manches  von  der  verliebe  hochgestellter  persönlich- 

keiten (zb.  des  Nero)  für  den  pantomimos  zu  berichten  weisz  (§  63  f.), 
durch  seinen  panegyrikos  dem  zuge  der  zeit  entgegenkommen  und 

sich  die  Zuneigung  hoher  gönner  sichern  wollte,  gerade  der  um- 
stand ,  dasz  ihm  die  nachahmung  der  Lukianischen  Schreibweise  in 

manchen  einzelheiten  wohl  gelungen  ist,  sowie  der  aus  des  berühm- 
ten Satirikers  schritten  wohl  bekannte  name  des  Lykinos  mag,  wie 

dies  jüngst  Bieler  bezüglich  des  dialogs  KuviKÖc  wahrscheinlich  ge- 
macht hat,  auch  hier  einen  gelehrten  samler  geteuscht  und  ihn  ver- 

anlaszt  haben,  die  culturhistorisch  wichtige  und  interessante  schrift 
den  echten  Lukianischen  einzureihen. 

*  vgl.  JLKlein  geschichte  des  dramas  II  s.  664  ff. 
Dessau.  Paul  Schulze. 
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101. 
METRISCHES  ZU  PLAÜTÜS  CASINA. 

1.    ARGUÄIENT  UND  PROLOG. 

Cas.  arg.  1  wird  uns  im  senar  ein  hiatus  vor  schlieszendem 
creticus  übei'liefert.  ist  dieser  zu  halten  oder  zu  ändern?  was 
metrische  technik  betriift,  so  musz  man  einen  unterschied  macheu 

zwischen  den  akrostichischen  argumeuten,  die  uns  die  sog.  Pala- 
tinische recension  zu  allen  20  stücken  mit  ausnähme  der  Bacchides 

erhalten  hat,  und  den  nicht-akrostichischen,  die  wir  nur  zu 
fünf  comödien  besitzen:  Amph.  I,  Aul.  I,  Marc.  II,  Mgl.  II  und 

Pseud.  II.  diese  letztern  sind  älter:  denn  sie  zeigen  die  cäsuz-en  ganz 
so  gebaut  wie  die  trimeter  Senecas ,  Martials  usw. ,  dh.  sie  meiden 
in  der  cäsur  die  elision,  gestatten  aber  noch  keinen  hiatus  weder  in 
den  gewöhnlichen  hauptcäsuren  noch  an  einer  andern  stelle,  die 

Terentius- argumenta  des  Sulpicius  Apollinaris,  dessen  zeit 
Th Vogel  de  Gellii  vita  usw.  (Zittau  1860)  richtig  bestimmt  hat  (vgl. 

auch  ROpitz  de  argumentorum  metr.  lat.  arte  usw.  [Leipziger  Stu- 
dien VI]  s.  227),  zeigen  hierin  dieselbe  technik  wie  Phaedrus.  die 

akrostichischen  argumenta  gehören  ihrer  metrischen  technik  nach 
in  die  zweite  hälfte  des  zweiten  nachchristlichen  jh. 
(vgl.  meine  grundzüge  altröm.  metrik  s.  171  f.).  die  hauptcäsur, 
gewöhnlich  die  penthemimeres,  verträgt  nicht  die  geringste  elision 
mehr,  aber  es  wird  uns  in  den  176  die  cäsurelision  meidenden 
senaren  der  cäsurhiatus  22  mal  überliefert,  wozu  noch  ein  paar  fälle 
mit  hiatus  bei  eigennamen  kommen,  ist  die  Überlieferung  dieser 
argumente  wirklich  so  schlecht,  dasz  etwa  dreiszig  schwere  Verderb- 

nisse —  denn  schwer  müsten  diese  meistens  sein,  da  bei  jeder  ab- 
änderung  elision  zu  vermeiden  wäre  —  gar  nicht  auffallen,  wie  man 
gewöhnlich  annimt,  wenn  man  diese  hiate  sämtlich  wegcorrigiert? 
das  läszt  sich  nicht  behaupten,  denn  der  fall,  dasz  uns  von  allen 
hss.  übereinstimmend  fehlerhafte  lesarten  geboten  werden,  ist  recht 
selten,  die  meisten  versehen  stellt  man  sofort  richtig,  versehen  der 
dittographie  oder  falsche  worttrennung  oder  wie  sie  bei  der  Um- 

schreibung aus  majuskel-  in  minuskelschrift  überall  vorkommen,  so 
auch  Truc.  10  Uta  st.  illam,  ähnlich  wohl  Cist.  10  itaque  st.  illamque, 
oder  ganz  leichte  Schreibfehler,  wie  auch  Capt.  4  inihi  st.  in  ih;  dh. 

in  ihus,  Mgl.  7  liceret  st.  Ucere  wegen  des  folgenden  quiret. '  es  blei- 
ben also  in  den  176  versen  folgende  etwas  schwerere  versehen: 

Cas.  3  gewöhnliche  Wortstellung  statt  der  gewähltem;  zweimal  die 
kürzere  form  statt  der  längern :  Epid.  2  condudam  st.  conditcficiam 
und  Men.  4  servo  st.  servolo]  einmal  ist  der  eigenname  in  den  test 

*  auch  Amph.  215  liegt  wohl  nur  e'w  ähnlicher  Schreibfehler  der 
Verderbnis  propere  .  ,  conducerent  zu  gründe,  nenilich  jyroperarent  .  . 
conducerent  st.  properarent  .  .  conducere.  Epid.  arg.  2  vielleicht  con- 
ductam  is  aliam. 
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gekommen,  der  offenbar  wie  so  oft  über  das  pronomen  geschrieben 
war:  Amph.  9.  gerade  lücken  finden  sich  nur  ganz  unbedeutende: 
Mgl.  5  suum  st.  simmque^  Capt.  4  fehlt  das  letzte  wort  des  verses 
{suum),  vgl.  Asin.  arg.  8.  daraus  geht  hervor,  dasz  diese  argumenta 
keinesfalls  schlechter  überliefert  sind  als  der  über  300  jähre  ältere 
Plautustext,  sondern  wie  ganz  natürlich  besser,  denn  auch  die  cäsur- 
hiate  sind  hier  sämtlich  richtig,  wie  sie  uns  in  einer  guten  metri- 

schen Inschrift  des  j.  169  nach  Ch.  wiederholt  bezeugt  sind,  vgl.  ao. 

s.  173;  also  Trin.  1  Thensaürum  abstrusiim  \  ähiens  peregre  Chdr- 
mides,  ebd.  6.  Epid.  2.  3.  4.  7.  Cure.  2.  Aul.  1.  Merc.  1.  6.  Poen.  2. 
3.  5.  Capt.  1.  Pseud.  4.  6.  Men.  2.  3  (indit  Uli  nach  Men.  prol.  42). 
Mgl.  3.  Amph.  2.  ßud.  4.  Most.  5. 

Anders  ist  es  mit  der  frage,  ob  auch  sonst  noch  eine  hiatus- 
begünstigende cäsur  anzuerkennen  sei.  hierbei  könnten  überhaupt 

nur  noch  zwei  versstellen  in  betracht  kommen:  vor  der  letzten  dipodie 
und  vor  dem  letzten  creticus.  erstere  sicher  mit  unrecht,  denn  die 

argumenta  acrosticha  zeigen  hier  ebenso  regelmäszig  elision  wie  an 
andern  stellen :  Amph.  9.  Aul.  9.  Mgl.  7.  13  usw.,  aber  nirgends  einen 

hiatus,  dagegen  gibt  ihn  die  Überlieferung,  abgesehen  vom  prosodi- 
schen  hiatus  wie  Cure.  2.  Mgl.  15  vor  schlieszendem  creticus: 

Cas.  1  conservam  uxorem  \  düo  conservi  \  e'xpetunt,  Truc.  4.  Aul.  1, 
Poen.  6.  Merc.  7.  8.  jedenfalls  ist  hier  wenigstens  eine  in  den  argu- 
menten  viel  gebrauchte  cäsur  anzunehmen,    die  teilung  des  senars: 

v^_w_w  I  _w   I  _v^_  ist  weitaus  die  üblichste,    wegen  der  be- 
tonung  schlosz  man  nicht  gern  mit  iambischem  wort,  findet  bin- 
dung  über  diese  zweite  cäsur  hinaus  statt,  so  handelt  es  sich  vielfach 
um  längere  Wörter  mit  cretischem  tonfall.  Schlüsse  wie  imprudens 
patris  oder  decipitur  dolis  sind  selten ,  in  der  spätem  dichtung  ganz 
verpönt,  vgl.  Westphal  allg.  theorie  der  griech.  metrik  s.  92.  noch 
am  ersten  finden  sich  Wortverbindungen  wie  ex  fuga  und  hünc  senem 
am  versende,  doch  scheint  diese  zweite  cäsur  nicht  so  streng  in  Ver- 

meidung der  elision.  solche  fälle  zwar  wie  aüro  uxore  et  \  filio  (vgl. 
Epid.  5.  Aul.  9.  Cist.  3.  Capt.  6)  kommen  auch  in  der  hauptcäsur, 
selbst  bei  Seneca  vor.  auch  Trin.  7  mit  dem  Schlüsse  se  a  patre  und 
Amph.  3  cum  Jiosübus,  wo  es  sich  um  einsilbige  Wörter  handelt, 
bzw.  auch  se  a  patre,  wie  Aul.  I  2  cum  opibus  gemessen  werden 
kann,  wird  man  nicht  geltend  machen,  aber  Amph.  9  und  Mgl.  13 
schlieszen:  atque  invicem  und  ipse  in  domo,  und  Men.  10  lautet:  i  se 

cognoscunt  frdtres  postremo  invicem.  allein  in  diesen  versen  mit  aus- 
nähme von  Amph.  9  {at-que  oder  ac)  läszt  sich  als  einzige  haupt- 

cäsur die  hephthemimeres  annehmen,  wie  allenfalls  auch  Pseud.  3, 

so  dasz  selbst  diese  elisionen  nicht  gegen  die  annähme  einer  hiatus- 
begünstigenden cäsur  vor  der  vorletzten  hebung  entscheiden  können. 

Somit  bestätigt  unsere  Untersuchung,  was  man  bereits  aus  ein- 
zelnen sprachlichen  beobachtungen  schlosz,  dasz  diese  argumente 

dem  zweiten  nachchristlichen  jh.  angehören. 
Es  leuchtet  ein,  welche  bedeutung  solche  beobachtungen  über 
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die  verschiedene  metrische  behandlung  der  cäsuren  haben  können 
für  die  bestimmung  des  alters  solcher  partien  Plautinischer  stücke, 

die  nachweislich  nicht  vom  dichter  selbst  herrühren,  dies  sind ,  ab- 
gesehen von  einigen  gröszern  interpolationen,  verschiedene  pro  löge, 

geholfen  diese  noch  der  alten  classischen  zeit  an,  dann  gestatten  sie 
elision  in  den  cäsuren,  aber  keinen  hiatus.  die  technik  des  ersten 

nachchristlichen  Jh.,  vertreten  durch  Seneca,  Martialis  und  die  nicht- 
akrostichischen  argumente,  erlaubt  an  diesen  stellen  weder  elision 
noch  hiatus;  einer  etwas  altern  technik  folgt  Phaedrus  und  noch 

Sulpicius  Apollinaris,  endlich  das  zweite  nachchristliche  jh.,  beson- 
ders vertreten  durch  eine  Inschrift  des  j.  169  und  die  akrostichischen 

argumente,  vermeidet  gleichfalls  die  elision  in  den  cäsuren,  läszt 
aber  hier  auch  hiatus  zu,  wofür  schon  der  Senecatext  einige  belege 

gibt,  vgl.  ao.  s.  172.  untersuchen  wir  nun  das  alter  des  Casina- 
prologs,  den  Ritschi,  zuletzt  opusc.  II  s.  629  ff.  noch  in  die  gute 
alte  zeit  setzt,  für  die  einzelne,  wenn  auch  allgemein  gehaltene 

äuszerungen  sprechen,  wie  v.  14  und  17  —  20.  wenn  wir  die  beiden 
nicht  mit  der  metrischen  technik  zu  entschuldigenden  hiate  v.  7 
und  13  durch  eine  dem  relicuos  analoge  messung  von  antiqiios  (wie 
auch  Bacch.  261)  für  beseitigt  ansehen,  v.  23  durch  einen  zusatz 
wie  shtml  oder  Schölls  papae,  v.  59  durch  eine  leichte  ergänzung: 

propterea  (^ea}  una  und  endlich  v.  79  durch  die  annähme  der  ge- 
wähltem Wortstellung  ̂ i(d/am  ülam  st.  i.  p.,  so  scheint  der  hiatus 

in  der  bauptcäsur  immer  noch  v.  8.  42.  49.  73,  sowie  nach  A  v.  55 
vorzukommen  und  vor  scblieszendem  creticus  v.  47.  48.  allein  alle 

diese  hiate  können  nicht  beweisen,  dasz  der  prolog  in  der  technik 
des  zweiten  jh.  nach  Ch.  abgefaszt  sei.  denn  es  fehlt  das  nötige 
correlat  als  bestätigung,  da  elision  in  der  cäsurstelle  unzweifelhaft 
vorkommt,  wie  v.  36.  77.  80.  danach  sind  diese  hiate  sämtlich  wie 
die  vor  scblieszendem  creticus  unzulässig,  und  sie  lassen  sich  auch 
leicht  entfernen,  v.  42  und  73  durch  die  ganz  richtigen  messungen 
ädJt  und  ibi  mit  latenter  hauptcäsur,  v.  55  nach  Pal.,  wie  dieselben 
bss.  auch  v.  62  ciblegavit  richtig  gegen  ablegat  des  A  bieten,  ähnlich 
ist  wohl  v.  49  amdvit  efflicüm  zu  schreiben,  endlich  v.  8  erfordert 
der  sinn  ein  ante  vor  alias ,  also :  aeqnömst  placere  ante  alias  veteres 
fdbulas. 

Ebenso  sind  im  Plautinischen  stücke  selbst  alle  hiate  in  der 

senarcäsur  zu  verwerfen,  und  zwar  ist  v.  590  nach  A,  766 
nach  Pal.,  92  nach  A  zu  lesen,  auch  v.  347  möchte  ich,  da  er  von 

Festus  und  Fulgentius  wesentlich  übereinstimmend  mit  den  Plautus- 
hss.  citiert  wird,  gar  nichts  einschieben  oder  umstellen,  sondern  mit 

latenter  cäsur  messen:  non  ego  istuc  verhimi  empsim  titwilUcio,  wo- 
durch nicht  blosz  der  neueste  einschub  von  Sonnenschein  (mi  nach 

empsim)  überflüssig  wird,  sondern  auch  der  letzte  zuverlässige  an- 
hält fällt,  diesen  hiatus  für  Plautus  zu  retten,  den  noch  neuerdings 

OSeyffert  (Berl.  philol.  Wochenschrift  XI  [1891]  sp.  883  f.)  zu  ver- 
teidigen gesucht  hat,  indem  er  meine  beweisführung  als  nicht  über- 
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zeugend  hinstellt,  ohne  sie  vollständig  zu  würdigen,  denn  er  wendet 
sich  nur  gegen  eine  seite  derselben,  wenn  er  behauptet,  die  neben- 
überlieferung  der  grammatiker  bestätige  diese  hiate  unserer  Plautus- 
hss. ,  was  ich  nur  für  Nonius  zugegeben  habe.  Seyffert  trägt  nur 
solche  stellen  nach,  die  ich  als  nicht  beweisend  vor  der  drucklegung 
aus  meinen  samlungen  gestrichen  habe:  Men.  19  und  Poen.  89  aus 

zwei  prologen  mit  unplautiuischer  technik  und  die  nicht  voll  be- 
weisende Noniusstelle  zu  Men.  89.  denn  die  andern  stellen,  die  er 

anführt,  auch  Truc.  52,  lassen  sich,  wie  er  selbst  zugibt,  als  logische 
hiate  fassen,  doch  Aul.  70.3  haben  wir  beide  übersehen,  so  lassen 

sich  immerhin  allenfalls  fünf  stellen  anfühi'en,  wo  Nonius  diesen 
hiatus  der  Plautus -hss.  bestätigt:  Aul.  703  (P).  Stich.  502  (AP). 
Rud.  534  (AP,  allerdings  auch  sonst  nicht  ganz  vollständig).  Poen. 
791  (mit  Variante  bei  Nonius)  und  Men.  89.  dagegen  Asin.  76  findet 

sich  dieser  hiatus  nur  bei  Nonius,  nicht  in  den  Plautus-hss.  daraus 
geht  mir  hervor,  nicht  was  Seyflfert  mir  insinuiert,  dasz  die  Überein- 

stimmung zufällige  folge  der  grenzenlosen  liederlichkeit  und  Verderb- 
nis des  Nonius  ist,  sondern  dasz  dieser  hiatus  sich  nicht,  wie 

die  andern  von  mir  gebilligten  hiate,  über  das  dritte  nach- 
christliche jh.  zurückdatieren  läszt,  was  ja  gerade  zu 

meiner  von  Seyffert  bekämpften  annähme  stimmt,  und  es  läszt 

sich  wirklich  nachweisen,  dasz  an  manchen  stellen  dieser  hiatus  ei'st 
später  in  unsern  Plautustext  kam.  denn  zu  Aul.  399  erleidet  es 
nicht  den  geringsten  zweifei,  dasz  Nonius  den  echten  Plautinischen 
vers  gibt  mit  der  latenten  cäsur  der  alten  technik  und  mit  dem 
altertümlichen,  schon  bei  Terentius  und  Lucretius  durch  exossare 
ersetzten  ausdruck  exdorsuare.  andere  stellen  s.  in  meiner  altröm. 

metrik  s.  174  ff.,  wo  auch  der  gleiche  Vorgang  im  trochäischen  sep- 
tenar  erläutert  wird. 

2.    DIE  CANTICA. 

Die  bedeutung  des  Zeichens  C  bzw.  CilOf  steht  fest;  mit  DV 
werden  die  nicht  mit  musik  begleiteten  partien  bezeichnet,  gegen 
Dziatzko ,  der  D  V  als  zeichen  für  melodramatischen  Vortrag  nahm, 
machte  ich  ao.  s.  384  eine  senarpartie  aus  dem  Sticbus  geltend,  die 
ohne  mitwirkung  des  tibicen  vorgetragen  wird,  sowohl  für  diese 
auffassung  des  Zeichens  DV  als  auch  dafür  dasz  es  DF- partien  in 
trochäischen  septenaren  gab  (vgl.  ao.  s.  387  f.)  läszt  sich  eine  septenar- 
scene  der  Casina  anführen:  IV  3,  die,  wie  einige  andere  mit  DT  vor- 

gezeichnet, ohne  flötenbegleitung  war,  weil  der  ̂ *&icew  sich  selbst 
am  dialog  beteiligte  (v.  800.  808.  814).  denn  will  man  die  worte 
iam  oboluit  Casinus  xorocul  nicht  einer  der  erst  auftretenden  frauen 
geben,  so  musz  sie  der  tibicen  sprechen. 

Das  wesentlichste  bleibt  zunächst  die  versabteilung.  ich 
halte  auch  hier  den  grundsatz  fest,  dasz  die  Überlieferung  den  vorzug 
vor  jeder  subjectiven  combination  verdient,  sobald  sie  sich  metrisch 
und  rhythmisch  rechtfertigen  läszt.  auch  ist  es  klar,  dasz  A  in  bezug 
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auf  verseinteilung  von  ganz  besonderm  gewicht  sein  musz.  dies 
läszt  sich  schon  in  den  gewöhnlichen  dialogpartien  verfolgen ,  wo 
die  versabteilung  in  den  Palatini  vielfach  ganz  fehlt,  allein  auch 

besonders  B  gibt  die  richtige  versabteilung  öfters  durch  grosze  an- 
fangsbuchstaben  uä.,  zb.  Epid.  II  1  vgl.  ao.  s.  498  f.,  oder  Trin. 
264  f.  vgl.  ao.  s.  501 — 503  ua.  dem  A  sind  die  kurzverse  eigen, 
wie  Stich.  1  ff.  und  6  ff.,  Persa  17,  Epid.  94.  98  ff.  vgl.  ao.  s.  513. 
519.  567.  ähnliche  monometer  gibt  A  auch  Gas.  729.  732.  740, 

vgl.  auch  753  f.,  713  f.,  wo  B  i-egelmäszig  je  zwei  in  einer  zeile 
bietet,  sonst  aber  zeigt  B  in  Übereinstimmung  mit  A  hierin  vielfach 

richtige  spur,  wie  gleich  im  anfang  des  ersten  canticums  die  be- 
zeichnung  der  baccheischen  tetrameter  durch  grosze  anfaugsbuch- 
staben,  v.  145,  ebenso  152  eines  cretischen  trimeters;  ebenso  158; 
165 — 167  wie  in  A  als  anapästischer  octonar  und  dimeter,  wohl 
auch  174.  184.  185.  187.  189  bei  Personenwechsel;  187  durch  eine 
linie,  über  deren  alter  wir  nichts  erfahren,  richtiger  als  A,  der  corde 
fälschlich  in  den  nächsten  vers  zu  nieo  hiuüberschreibt.  denn  wir 

haben  hier  nicht  pentameter  (ao.  s.  222),  sondern  tetrameter  anzu- 
nehmen, deren  abteilung  in  A  durch  zusammenschiebung  gramma- 

tisch zusammengehörender  worte  gestört  ist,  wie  öfters  gerade  bei 
baccheischen  tetrametern,  vgl.  ao.  s.  490.  richtiger  scheint  auch  die 

abteilung  des  B  in  v.  733—736.  dasselbe  gilt  von  v.  191—195, 
nur  dasz  wohl  einmal  die  linie  vor  quae  meo  statt  vor  quae  meast 

gesetzt  wurde,  längere  verse  erscheinen  in  B  gewöhnlich  richtig  in 

6iner  zeile  geschrieben,  wie  anapästische  langverse  203  —  212.  217  f., 
der  octonar  182,  wo  A  gar  keine  versabteilung,  also  ununterbrochene 

taktfolge  bietet,  so  finden  sich  in  B  richtig  in  besondere  zeileu  ge- 
schrieben auszer  den  bereits  angegebenen  noch  folgende  baccheische 

tetrameter:  684  ff.  737  f.  828.  834.  840  f.  855,  besonders  auch 

taktwechselnde  verse,  wie  815—818.  829.  830.  961.  nur  die  kürzern 
verse,  senare,  cretische  tetrameter  uä.  sind  gewöhnlich  aus  raum- 
ersparnis  in  der  zeile  fortgeschrieben,  doch  ist  wenigstens  der  be- 

ginn des  zweiten  verses  oft  durch  grosze  anfangsbuchstaben  be- 
zeichnet, was  ein  ähnliches  verfahren  sein  mag,  wie  wenn  Leo  in 

seiner  Plautusausgabe  beim  Wechsel  des  versmaszes  den  ersten  vers 
mit  accenten  versieht,  doch  finden  sich  auch  andeutungen  über  vers- 

umfang in  spätem  teilen,  wie  216  nach  allöometrischem  TrapaieXeu- 
TOV,  627  und  643  vor  dem  letzten  erotischen  tetrameter,  ferner  bei 

eintritt  neuen -maszes  644,  wo  anapästisches  versmasz  auf  cretische 
tetrameter  folgt,  662  umgekehrt  bei  cretikern  nach  anapästen,  691 
bei  trochäen  nach  baccheen,  zugleich  ein  beweis  für  das  allöometrische 
epodikon,  das  Scholl  zu  baccheischem  tetrameter  erweitert,  648  wohl 
weil  m  paiica  reftr  als  anapästischer  monometer  genommen  wurde, 

während  A  die  richtige  lesart,  bei  der  kein  rhythmuswechsel  ein- 
tritt, erhalten  hat;  ähnlich  ist  es  wohl  auch  v.  712,  wohl  nicht  zur 

bezeichnung  des  monometers  unter  lauter  trimetern,  sondern  weil 
scheinbar  eine  trochäische  tripodie  unter  iambis eben  dimetern  steht; 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1891  hft.  12.  53 
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ein  ähalicher  Irrtum  liegt  vermutlich  auch  vor  v.  747  Ut  ebria  est. 
V.  696  ist  mitten  im  gedieht  richtig  der  anfang  eines  baccheischen 
tetrameters  angedeutet,  vielleicht  weil  der  vorausgehende  vers  nach 
der  Überlieferung  iambisch  schlieszt.  auch  die  stichisch  gebrauchten 

paroemiaci  741  —  745  werden  in  B  in  den  drei  ersten  versen  richtig 
durch  grosze  anfangsbuchstaben  notiert. 

Aus  diesen  und  ähnlichen  stellen  geht  hervor,  dasz  in  der  Pala- 
tinischen recension  vielfach  ganz  richtige  reste  der  guten  alten  vers- 

abteilung  vorliegen,  die  im  wesentlichen  mit  A  übereinstimmen  und 
da  wo  A  uns  im  stich  läszt  die  grundlage  der  versabteilung  bilden 
können. 

Erster  malischer  abschnitt,  v.  144 — 251. 

144 — 164.  die  monodie  der  Cleostrata  bietet  nach  drei 

baccheischen  teti-ametern  zweimal  den  taktwechselnden  vers,  der 
aus  cretischem  dimeter  und  sog.  ithyphallicus  dh.  brachykatalekti- 
schem  trochäischen  dimeter  besteht,  denn  wenn  man,  wie  dies  auch 
Scholl  thut,  V.  893  senex  in  anapästen  und  v.  627  cave  in  cretikern 
uä.  miszt,  so  wird  man  auch  hier  die  messung  senex  in  trochäen  und 
täce  ätque  äbt  in  cretikern  nicht  verwerfen  können,  ähnlich  v.  168 

und  169  übt  dönit  und  sopör  mänüs  anstatt  an  letzterer  stelle  iam- 
bische  tripodien  anzunehmen  mit  der  harten  messung  eines  pyrrhi- 
chischen  domi  in  innerer  Senkung,  vgl.  ao.  s.  56  f.  das  st  bezeugt  A 
ausdrücklich  als  extra  metrum ,  indem  er  es  am  ende  von  147  gibt, 

ähnlich  B  v.  212.  ein  noch  deutlicheres  zeugnis  dafür,  dasz  inter- 

jectionen  ganz  extra  metrum  stehen,  gibt  A  zu  v.  619,  wo  attat  ''in 
medio  versu  seorsum  habet  A'.  an  diese  beiden  taktwechselnden 
verse  schlieszen  sich  zwei  cretische  tetrameter  und  ein  trimeter, 
sämtlich  akatalektisch ,  letzterer  ausdrücklich  in  A  und  B  bezeugt, 

wie  auch  v.  159  von  Scholl  richtig  zum  akatalektischen  trimeter  er- 
gänzt ist,  wozu  weniger  der  sinn  als  das  metrum  nötigt,  da, per- 

sequentem  ein  falscher  schlusz  ist,  vgl.  ao.  s.  565  f.  so  stellt  sich 

ein  baccheisch-cretisches  gedieht  heraus  mit  troehäisch-iambischen 

gliedern;  die  iLieTaßoXi'i  kot'  dvxOeciv  und  die  catalexen  sowie  die 
epimixis  allöometrischer  reihen  sind  regelrecht  gebraucht,  zweifel- 

haft bleiben  nur  zwei  verse:  152 — 154  seit  Spengel  gegen  A  in  drei 
verse  zerlegt  und  zwar  in  trochäische  tripodie  und  zwei  iambische 
monometer :  unrichtig,  müste  man  zerlegen,  so  lägen  drei  baccheische 

dimeter  viel  näher,  der  erste  akatalektisch,  die  zwei  andern  kata- 
lektisch.  allein  der  vers,  wie  er  in  A  steht,  kann  ein  brachykata- 
lektischer  trochäiseher  sein :  flägitium  illud  hominis,  ego  illum  fdme, 
ego  illum  siti,  vgl.  Most.  328,  oder  einfach  ein  iambischer  senar: 
flägitium  tllud  Jiominis.  ego  illum  fame,  ego  illüm  siti,  der  sich  auch 
anderwärts  unter  cretikern  findet  (wegen  des  proceleumaticus  vgl. 

meine  altröm.  metrik  s.  354),  wie  Epid.  166.  167.  170.  177.  ähn- 
lich ist  160  Stabulüm  nequitiae  wohl  auch  iambisch  zu  fassen,  nicht 

anapästisch,    wie  dieselbe   clausel    auch   Ter.  Ad.  610*   diserüdor 
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animi  iiä.  die  zwei  vorletzten  verse  sind  nach  A  zwei  trochäische 
senare : 

mlnc  huc  meas  fortünas  eo  quaestum  ad  Vietnam, 

sed  foris  concrepuit  atque  ipsa  e'ccam  egreditur. 
das  in  der  Palatinischen  recension  zugesetzte  ea  vor  ipsa  und  foras 

nach  egreditur  ist  ebenso  auszuwerfen  wie  foras  v.  630,  wo  A  egre- 
ditur^ Fall,  egreditur  foras  bieten,  da  in  beiden  fällen  der  vers  durch 

die  Zusätze  gegen  den  nachbarvers  zu  lang  wird,  zweifelhaft  bleibt 
endlich  der  letzte  vers  der  raonodie,  wo  auch  die  beiden  recensionen 
abweichen.  Schölls  cretischer  tetrameter  ist  falsch,  da  er  keine  cäsur 
hat  und  eine  unerlaubte  auflösung  des  zweiten  fuszes  bietet,  das 

pol  der  Palatini  ist  wohl  ein  ebenso  müsziger  zusatz  wie  im  vorher- 
gehenden verse  ea  und  foras:,  auch  Poen.  1183  scheint  ein  solches 

pol  überflüssigerweise  zugesetzt,  vgl.  ao.  s.  285.  verwerfen  wir  auch 
das  nur  in  A  überlieferte  huc^  für  das  keinesfalls  das  in  E  erst  von 

dritter  band  an  ganz  anderer  stelle  hineincorrigierte  hoc  eine  be- 
stätigung  enthält,  so  haben  wir  einen  trochäischen  dimeter,  der  nach 
den  beiden  senaren  ein  nicht  unpassender  schluszvers  ist:  nön per 
tempiis  iter  mi  incepi ,  während  man  mit  beibehaltung  dieses  Imc  an 
einen  brachykatalektischen  senar  denken  könnte. 

165 — 216.  das  wechselgespräch  zwischen  Myrrhina  und  Cleo- 
strata  ist  anapästisch  und  cretisch  gehalten,  die  worte  der  auftre- 

tenden Myri'hina  geben  gleich  beide  demente :  anapästischen  octonar 
und  dimeter  sowie  cretischen  tetrameter  mit  trochäischem  oder  iam- 

bischem  epodikon.  der  nächste  teil,  171 — 181  durchweg  anapästisch 
mit  trochäischem  epodikon  (182.  183)  ist  gut  abgeteilt;  nur  ist  der 
erste  monometer  fälschlich  in  dieselbe  zeile  mit  dem  vorhergehen- 

den epodischen  dimeter  gestellt,  was  wohl  auch  eine  weitere  zu- 
sammenrückung des  nächsten  verses  zur  folge  gehabt  hat.  das  her- 

schende  metrum  ist  die  Verbindung  eines  anapästischen  monometers 
mit  dem  sog.  versus  Reizianus  gleichfalls  in  anapästischer  form: 
Myrrhina  salve.  IT  Salve  mecastor.  \  ita  sölent  omnes  quae  sunt  male 
nuptae.  \  nam  ego  ibam  ad  te.  IT  Et  pol  ego  tstuc  ad  te.  \  nam  qiiöd 

iitist  aegre ,  idem  miliist  dividiae.  dasz  hier ,  wo  gar  kein  rhythmus- 
wechsel  vorliegt,  innerhalb  des  verses  synaphie  stattfindet,  ist  ganz 
natürlich ;  geschieht  dies  doch  sogar  in  den  taktwechselnden  versen, 

wie  in  den  aus  cretischem  dimeter  und  trochäischer  tripodie  zu- 
sammengesetzten, vgl.  ao.  s.  223.  solche  Verbindungen  werden  gern 

stichisch  gebraucht,  und  auch  hier  lassen  sich  v.  176  und  179  den 
übrigen  gleich  gestalten,  wenn  man  sich  entschlieszt  zu  der  annähme, 

dasz  die  verbalform  est  fälschlich  ans  ende  geschrieben  ist,  was  nach- 
weislich öfter  geschehen  ist,  vgl.  ao.  s.  145.  492.  565,  also  sat  est 

semper  statt  satis  semper  est,  da  man  gegen  die  form  satist  bedenken 
hat,  und  animost  aegre  statt  animo  aegre  est.  dagegen  v.  174  wird 
man  den  überlieferten  paroemiacus  nicht  zu  Sed  quid  Kid  est  quody 

tu  es  tristis  amaio?  erweitern,  w-eil  er  als  zweiter  der  periode  an- 

53* 



836  RKlotz:  metrisches  zu  Plautus  Casina. 

ders   gebaut  sein  kann,    mit  Versetzung  der  beiden  est  lautet  die 
stelle  nach  A  und  B : 

Cl.    Myrrhina  salve.  \  My.  Salve  mecastor. 
sed  quid  tu  es  trist is^  amäho?  \ 

Cl.   Ita  sölent  omnes,  quae  sunt  male  nuptae.  \ 
dornt  et  föris  aegre  quod  sit,  sat  est  semper.  | 
nam  ego  ibam  ad  te.    My.  Et  pol  ego  istuc  ad  te.  \ 
sed  quid  est  quod  tuo  nunc  änimost  aegre?  \ 
nam  quöd  tibist  aegre,  idem  mihist  dividiae.  \ 

An  diesen  anapästischen  teil  reiht  sich  nach  A  eine  trochäische 
taktcombination,  die  nach  B  in  octonar  und  pentapodie  zu  zerlegen 
ist.  eine  lücke  ist  weder  durch  den  sinn  noch  durch  das  metrum 

angedeutet,  auch  braucht  man  den  octonar  nicht  anapästisch  zu 
messen ,  und  Schölls  Umstellung  amo  neminem  statt  neminem  amo 
ist  nicht  erforderlich,  da  in  Credo  ecastor:  nam  vicinam  neminem 
amo  merito  magis  quam  te  die  messung  neminem  umö  ebenso  zulässig 
ist  wie  die  Wendungen  pröp)ter  amorem  uä.,  da  die  elision  die  silben 
gleichfalls  enger  bindet,  wie  Cist.  351  üss.  tSrtio  omnts  efflixero, 
Hec.  367  tlico  omnts  simul,  Gas.  634  ne  cädam  amabo,  vgl.  ao.  s.  46. 
344.  565. 

Darauf  folgt  ein  gedieht,  das  nach  einem  proodischen  baccheischen 
tetrameter  184  aus  cretischen  tetrametern  besteht  185 — 194  und 

199 — 202.  nur  195  ff.  bilden  eine  allöometrische  partie  in  trochäen, 
nach  Ussing  zwei  septenare.  doch  hat  Scholl  gegen  den  zweiten 

vers  gewichtige  bedenken  erhoben,  in  v.  203  —  212  läszt  sich  die 
versabteilung  des  B  (A  fehlt  hier)  nur  in  folgender  messung  halten : 

Cl.    Tu  quidem  advorsum  tüam  amicam  \  omnia  loqueris. 
My.  Taee  sis  stulta  et  mihi  aüsculta.   noli  sis  tu  Uli  advörsari. 

sine  amet,  sine  quod  lubet  id  faciat,   quandö  tibi  nihil  domi 
delicuomst. 

Cl.   Satin  sdna  es?  nam  tu  quidem  advorsus  tuämtsta  remloquere. 
My.  Insipiens, 

semper  tu  huic  verbo  vitato  abs  tuo  viro.    Cl.   Quoi  verbo? 
My.  Ei  föras,  mulier. 

das  kann  ein  stilgerechtes  tetrametersystem  sein  mit  katalektischem 
tetrameter  als  TrapaieXeuTOV ,  in  dem  jedoch  tüam  istaec  oder  tüäm 
isiaec  sich  schreiben  läszt,  und  mit  senar  als  erstem  vers.  auch  hier 

scheint  der  den  senar  in  dimeter  und  monometer  zerlegende  cäsur- 
hiatus  annehmbar,  so  dasz  keine  zwingenden  indicien  für  dimeter- 
einteilung  vorliegen ,  die  jedoch  nicht  ausgeschlossen  ist. 

Endlich  halte  ich  auch  die  schlusz partie,  213  —  216,  nach 
der  versabteilung  in  B,  wie  auch  Scholl  thut.  es  sind  katalektische 
cretische  tetrameter;  nur  215  das  TTapaieXeuTOV  ist  etwas  anders 
gebaut,  nach  B  ist  es  unrhythmisch,  nach  Scholl,  der  die  lesarten 
von  B  VE  und  JF  combiniert,  ein  cretischer  dimeter  mit  trochäischer 
tripodie.  allein  verwirft  man  einmal  das  offenbar  fälschlich  ans  ende 
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gesetzte  erit  (vgl.  oben  v.  177.  179)  des  EVE,  so  mag  man  sich 
hier  auch  ganz  für  J  P  entscheiden : 
Cl.    Tdce.    M\\   Quid  est?    Cl.  Eni.    My.    Qiiis  est,  quem  vides? 

Cl.  Vir  eccwm  it. 

iniro  abi  adpröpera^  amdbo.   My.  'Impetras:  dheo. 
Cl.    Möx  magis  quom  ötium  et  mihi  erit  et  ühi , 

igittir  tecüm  loquar:  nunc  vale.  My.  Vdleas. 
das  ist  ein  katalektiscbes  tetrametersystem  mit  einem  akatalektischen 
vers  als  TrapateXeuTov,  dergleichen  Systeme  Plautus  auch  sonst  baut, 

vgl.  ao.  s.  494.  die  autorität  von  J  F  darf  man  allerdings  nicht  über- 
schätzen, aber  diese  hss.  geben  doch  auch  sonst  richtiges,  wo  EVE 

offenbar  falsches  bieten,  wie  326  ego  edepol  illani,  956  scapidis,  681 
diceretn  mit  A  statt  dicam  der  übrigen,  dasz  die  gewähltere  Wort- 

stellung mit  der  gewöhnlichen  vertauscht  wurde  wie  hier  und  177. 
179  (s.  0.),  beobachten  wir  in  allen  hss.;  in  unserm  stücke  zb.  150. 
841.  974,  wo  die  Palatini  die  richtige,  A  die  falsche  Wortstellung 
hat:  advorsatur  suo,  bona  multa,  ornaiu  hoc  uä. ;  nur  733  scheint 
nach  A  richtiger  zu  sein  :  quis  hie  est  homo,  53  findet  sich  sogar  drei- 

fache lesart:  A  istanc  uxorem,  EVE  istam  uxorem  unmetrisch,  JF 
uxorem  istam ,  wonach  letzteres  wohl  nur  conjectur  ist, 

217 — 228.  Lysidamus  monolog  ist  anapästisch  und  zwar  ein 
regelrechtes  system  aus  zwölf  tetrametern,  deren  letzter  katalektisch 
ist.  zwar  ist  220  und  221  auch  katalektisch  überliefert,  allein  im 
ersten  verse  fehlt  non  nach  iino :  eos  So  condimento  uno  non  ütier 

omniius  quödpraestat.,  und  im  zweiten  ein  escam  oder  rem,  das  jedoch 
n&oh  placitur am  und  vor  credo  zu  stellen  ist,  damit  die  cäsur  gewahrt 
wird,  dann  haben  wir  nach  drei  iambischen  oetonaren  229  —  231 

eine  rein  gehaltene  cretische  strophe  aus  vier  tetrametern  mit  allöo- 
metrischem  epodikon,  nemlich  einem  iambischen  katalektischen  senar 
und  anapästischen  septenar.  dagegen  238  und  239  sind  wohl  nicht 
anapästische  tetrameter  katalektisch  und  akatalektisch ,  mit  dedtsti 
als  anapäst,  sondern,  da  man  unbedenklich  ciüex  wie  senex  (s.  oben 
zu  147)  messen  kann,  vielmehr  zwei  trochäische  octonare,  wie  die 
folgenden  verse.  so  haben  wir  eine  grosze  trochäische  taktcombina- 
tion :  neun  octonare,  dann  einen  septenar,  an  den  sich  regelrecht 
iambische  glieder  reihen,  zum  abschlusz  einen  iambischen  octonar. 

auch  der  trochäische  septenar  v.  247  wird  uns  richtig  in  der  masz- 
gebenden  hs.  E  überliefert,  dessen  ersten  teil  mit  Studemund  und 
Scholl  cretisch  zu  messen  liegt  in  dieser  keine  cretiker  enthaltenden 

partie  kein  grund  vor  auszer  —  dem  cäsurhiatus ,  der  jedoch  nach 
ao.  s.  147  — 155  ganz  legal  ist.  zweifelhaft  bleibt  nur  noch  die 
constituierung  des  vielleicht  allöometrischen  TTapaieAeuTOV,  nach 
unserer  Überlieferung  ein  vers,  den  Scholl  zerlegt  in  1)  fc/fce,  es, 
disperde  rem  dh.  trochäische  tripodie,  2)  anapästische  tripodie: 
ohe  idm  satis  uxör  est  und  3)  paroemiacus:  comprime  te,  nimiiim 
tinnis,  schwerlich  richtig,  denn  der  zweite  vers  ist  unmetrisch  ge- 

baut,   eine  anapästische  tripodie  dh.  brachykatalektischer  dimeter 
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kommt  zwar,  wie  wir  sehen  werden,  wirklich  öfters  in  unserm  stücke 
vor:  644.  645,  756.  757.  951,  955  Jioc  iäm  tibi  istuc  cerebrüm  | 
dispercutiam ,  exceträ  ki,  \  ludibrio  pessüma  ädliüc.  ego  iam  intus 
ero:  fdctte  \  cendm  mihi  ut  ebrtä  sit.  nam  sälus  nullast  scäpüUs; 
allein  er  musz  immer  die  letzte  Senkung  rein  gebildet  haben,  was  ja 

nur  eine  consequenz  des  von  mir  ao.  s.  232  dargelegten  schlusz- 
gesetzes  bei  gewöhnlicher  katalexis  ist,  wonach  bei  einsilbigem 
schluszwort  die  gleiche  reinhaltung  der  letzten  Senkung  ausnahm- 

loses gesetz  ist,  zb.  quid  sit,  prope  scirepütö  me.  tantüm  dent,  minus 
mhtlö  sit.  mortalis  iiti sis.  dieselbe  consequenz  zeigt  die  Plautinische 
metrik  auch  in  dem  entsprechenden  katalektischen  Schlüsse  des  cre- 
tischen  versmaszes  (ao,  s.  565  f.)  in  versen  wie  exsequi  certa  res  est 

tit  äheäm.  nehmen  wir  dagegen  das  rrapaTeXeuTOV  als  versus  Rei- 
zianus,  den  wir  auch  sonst  als  epodikon  finden  (vgl.  ao.  s.  521), 
auch  öfter  in  unserm  stücke,  wie  635.  874  ua.,  so  erklärt  sich  der 
asynartetische  schlusz  in  cömprime  vollständig,  also: 

üt  te  l)oni(s  Mercürius  perdat,  myropola,  qtiia  hanc  mihi  dedisti  \ 
bis    mädes  ecastor:  vide  palliolum  ut  rügat.    IT  Di  me  et  te  infelicent,  | 

si  ego  in  os  meum  vini  guttam  indidi.    f  Immo  age  i'it  luhet,-  \ 
hibe,  es,  disperde  rem.    [T  Ohe  \  iam  sdtis,  uxor,  est:  cömprime  \ 

te,  nimium  tinnis.  \ 
relinque  aliquantum  orätionis,  cräs  quod  mecum  litiges. 

dann  folgen  trochäische  septenare. 

Zweiter  melischer  abschnitt,  v.  621 — 758. 

Dieser  beginnt  mit  einem  monolog  der  Pardalisca  in  sieben  rein 
erotischen  tetrametern  mit  cretischem  diraeter  und  trochäischem  di- 
meter  als  schluszvers,  die  nächste  partie  ist  nicht  so  verwickelt, 
wie  ich  noch  ao.  s.  423  und  496  nach  der  bisher  bekannten  Über- 

lieferung annahm,  sondern  630—634  sind  fünf  brachykatalektische 
trochäische  tetrameter,  worüber  ao.  s.  423  f.  wenn  Scholl  auch  noch 
v.  629  zu  demselben  verse  erweitert,  so  ist  das  unnötig,  da  in  einer 

regelrechten  strophe  der  ei'ste  vers  kürzer  sein  kann  (vgl.  oben  zu 
V.  203),  hier  als  solcher  in  A  eingerückt,  ein  trochäischer  senar, 
der  sich  öfter  auch  akatalektisch  wie  hier  nachweisen  läszt  (vgl.  ao. 
s.  578),  der  schlusz  ist  ein  ähnlicher  wie  der  im  zuletzt  behandelten 
gedichte,  der  Reizianus  hier,  wie  auch  anderwärs  (vgl,  ao.  s.  524) 
mit  einem  trochäischen  dimeter,  da  mi  statt  mihi  in  der  hebung  un- 

bedenklich und  sogar  v.  356  ausdrücklich  überliefert  ist.  daran  reihen 
sich  noch  zwei  iambische  octonare  an,  also: 

Eripite  isti  glädium  quae  suist  impos  animi. 
[T  Ndm  quid  est,  quod  haec  huc  timida  atque  exanimata  exsüidt?  |  bis 
f  Vae  tibi,   [f  Immo  vae  tibi  sit.    [f  Ne  cadam,  amabo ,  tene  me.  [ 

2  oder  mit  dem  allerdings  nur  in  B  von  zweiter  band  eingetragenen, 
aber  sinngerecbten  hodie:  si  ego  in  os  meum  hodie  vini  guUam  usw. 
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IT  Quidquid  est,  elöquere  ml  \  cito.   IT  Cöntine  pedus.  \ 
face  ventuni,  amabo,  pdllio.   IT  Timeo  höc  negotl  quid  siet,  \ 

nisi  Jiac'c  mcraco  se  nspiam  percüssit  flore  Liberi. 
das  etbos  der  brachykatalexis  ist  für  die  -vorliegende  Situation  sehr 
passend,  vgl.  ao.  s.  422  ff.    sodann  haben  wir  drei  reine  cretische 
tetrameter  und  eine  anapästische  partie,  nach  Scholl  septenar  und 
paroemiacus.  allein  die  versabteilung  ist  hier,  abgesehen  davon  dasz 
das  erste  wort  lioc  in  A  noch  zur  vorhergehenden  zeile  geschrieben  ist 
und  in  B  usw.  ganz  fehlt,  übereinstimmend  in  A  und  B  die  folgende: 

hoc  idm  tibi  istuc  cerebrüm     dispercutiam,  exceträ  tu, 
liidibrio  pessüma  ädJmc     qiiae  me  habuisti. 

das  sind  ganz  richtig  gebaute  brachykatalektische  dimeter  mit  einem 
kürzern  schluszgliede,  wohl  dem  gewöhnlichen  Reizianus:  quaemed 
habuisti]  hier  wie  auch  später,  wo  sie  Scholl  richtig  erkannt  hat, 
V.  746.  747  zwei  in  6ine  zeile  geschrieben. 

V.  646  —  708  sind  baccheische  Strophen,  da  man  v.  662.  663 
und  685  schwerlich  dimeter  mit  allöometrischem  trochäischem 

gliede:  dömi  per  aedes.  sinit  adire.  ego  huc  facete  annehmen  wird; 
allerdings  mit  einigen  proodika  oder  epodika,  nemlich  im  anfang 
646.  647  sowie  660.  661  anapästische  dimeterpaare,  sodann  v.  674 
ist  zweifelhaft,  da  in  A  die  versabteilung  gestört  scheint:  vielleicht 

nach  katalektischem  baccheischen  trimeter  (auch  v.  656  ist  ein  kata- 
lektischer  tetrameter  nach  A  und  Pall.)  zwei  trochäische  dimeter  ein- 

fach katalektisch  und  brach jkatalektisch,  v.  677 — 682  ein  trochäischer 
octonar  und  ein  von  Scholl  nach  Brix  angenommenes  trochäisches 
System  aus  katalektischen  dimetern.  mit  dem  allerdings  im  zweiten 
teile  nicht  mehr  entzifferten  verse  683  beginnt  wohl  wieder  der  her- 

schende  baccheische  rhythmus:  Peru  hercle  ego  mise'r.  v.  691  ist 
wieder  als  trochäisches  kolon  überliefert,  ein  brachykatalektischer 
senar:  sed  etiamne  habet  nunc  Casina  giddium ,  den  Gellius  bis  auf 
das  mmc  in  seinem  Wortlaut  bestätigt,  weshalb  SchöUs  einschub 
insana  nach  Casina  wenig  wahrscheinlich  ist.  der  nächste  allöo- 
metrische  vers  703  ist  von  Scholl  gleichfalls  abgeändert  durch  ein- 
setzung  eines  ere  hinter  das  weder  durch  die  Pall.  noch  durch  A 
überlieferte  saepiuscide  des  Priscian,  wodurch  auch  nur  ein  fehler- 

hafter baccheischer  tetrameter  entsteht  (vgl.  ao.  s.  302).  in  v.  702 
und  703  ist  gar  nichts  zu  ändern,  sondern  es  ist  am  Schlüsse  einer 

periode  ein  katalektischer  baccheischer  tetrameter  und  die  gewöhn- 
liche Verbindung  eines  iambischen  dimeters  und  versus  Reizianus  als 

epodikon,  also :  ut  nübat  mihi  —  ülud  quidem  dicere  ||  volebam  nostro 
vilico.  IT  Saepicule  peccas.  die  letzte  baccheische  strophe  schlieszen 
zwei  trochäische  octonare;  wir  haben  demnach  einen  ähnlichen 

strophenbau,  wie  derao.s.503 — 508  an  Amph.219 — 246  erläuterte, 
am  ende  der  ganzen  scene  steht  ein  von  Scholl  nach  spuren  in  A 

hergestelltes  iambisches  monometer System  aus  zehn  akata- 
lektischen  und  einem  katalektischen  verse. 

Die  anapästische  partie  der  nächsten  scene,  v.  719 — 
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728,  besteht  aus-zwei  teilen,  einem  tetrametersystem,  das  nach  dem 
iambischen  monometersystem  besonders  wirksam  ist;  aus  fünf  octo- 

naren,  einem  monometer  als  Trapaie'XeuTOV  und  einem  schlieszenden 
septenar;  dann  folgt  ein  zweites  system  vom  umfange  dreier  octo- 
nare,  die  sich  auch  in  dimeter  zerlegen  lassen. —  Schwieriger  ist  die 
Versbestimmung  im  zweiten  abschnitt  dieser  scene  729 — 758.  allein 
auch  hier  musz  A  unbedingt  führer  sein,  der  wiederholt  kleine  glieder 
abweichend  von  B  bietet  und  nur  bisweilen  zwei  verse  in  einer  zeile 

hat ,  wie  stets  übereinstimmend  mit  B  744  und  745 ,  749  und  750. 
nur  im  schluszteil  755  —  758  trennt  A  die  taktwechselnden  verse 

falsch,  auch  v.  734 — 736,  die  A  in  einer  reihe  gibt,  gibt  B  richtiger 
in  drei  zeilen.  demnach  haben  wir  hier  ein  taktwechselndes 

canticum  anzuerkennen,  da  sich  trochäen,  anapästen,  iamben,  bac- 
cheen,  cretiker,  dactylen  und  logaöden  in  form  des  Reizianus  finden, 
die  Stimmung  der  singenden  personen  ist  eine  solche ,  die  eine  Illu- 

stration durch  rhythmische  metabole  verträgt,  vgl.  ao.  s.  529  ff. 

den  anfang  messe  ich  ganz  nach  A  erst  ti*ochäisch,  dann  anapästisch: 
Ly.    Dabo  tibi  |  (leya  x«x6v, 

üt  ego  opinor,  nisi  resistis.    Oh.  'Ä  Zsv. 
potin  ä  me  äbeas^ 
nisi  me  vis  \  vomere  hödie. 

dh.  ein  trochäischer  dikatalektischer  dimeter  (nach  A  zwei  mono- 
meter, wie  Epid.  94  und  98,  vgl.  ao.  s.  512  f.),  und  brachykatalek- 

tischer  senar;  sodann  anapästischer  monometer  und  dikatalektischer 

dimeter  (in  A  gleichfalls  als  zwei  katalektische  monometer  ge- 
schrieben), beide  metra  mit  binnenkatalexis  sind  stilgerecht  ver- 

wendet, der  katalexisreiche  trochäische  dimeter  enthält  eine  arge 
drohung  und  erinnert  sogar  in  seinem  bau  an  den  berühmten  becjLiioc 
v^voc  der  Erinyen,  vgl.  Aisch.  Eum.  341  eiri  be  tlu  |  xeöujuevuj  | 

TÖ&e  jue'Xoc  |  irapaKOTTd  |  irapacpopd  usw.  auch  die  doppelte  kata- 
lexis  des  anapästischen  dimeters  wird  im  griechischen  drama  mit 
ähnlicher  Wirkung  gebraucht;  zb.  haben  wir  Aisch.  Fers.  696  f.  == 

702  f.  c€ßo|Liai  jaev  rrpocibecGai,  |  ceßo)iiai  b'  dviia  XeEai  |  ceGev 
dpxciiuJ  Ttepi  idpßei  zwei  solche  dikatalektische  dimeter  mit  einfach 
katalektischem,  dh.  dem  sog.  paroemiacus.  ähnliches  bei  Euripides 

Alk.  93  —  99.  —  v,  733  ist  ein  iambischer  dimeter  nach  A  und  B, 
und  V.  734 — 736  gibt  A  als  fortlaufende  taktcombination ,  während 
B  deutlich  zwei  verse  überliefert,  also  ganz  wie  oben  v.  182  f.  dasz 
diese  genauere  abteilung  in  B  richtig,  ist  wohl  anzunehmen,  allein 
zweifelhaft  bleibt,  was  für  iambische  kurzverse  wir  haben,  etwa 
einen  zweiten  dimeter  wie  der  vorhergehende  (Erus  siim.  [f  Qui 
erus?  f  Qiioius  tu  servos  es)  oder  zwei  hyperkatalektische  dimeter: 

Ertissum.  ^  Quis  erus?  ̂   Quöius  tu  servo's.  ̂   Servos  ego?  ̂   Ätque 
meus.  IT  Nön  sum  ego  Über?  —  Dann  gibt  A  nach  drei  baccheischen 
tetrametern  {Memento  bis  mi  patröne.  em)  wieder  einen  anapästi- 

schen dikatalektischen  dimeter,  wie  738,  den  jedoch  Scholl  durch 
herübernehmen  der  in  A  am  ende  des  vorhergehenden  tetrameters 
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überlieferten  inteijection  (em)  zu  einem  gewöhnlichen  paroemiacus 
gemacht  hat,  vielleicht  richtig,  wenigstens  das  folgende  sind  ent- 

schieden paroemiaci.  v.  744  entfernt  Scholl  mit  recht  das  erste  cito 
nach  propere,  wir  haben  demnach  eine  anapästische  strophe,  be- 

stehend aus  mindestens  fünf  paroemiaci  dh.  einfach  katalektischen 

dimetern  in  stichischer  folge,  an  die  sich  noch  zwei  brachykatalek- 
tische  schlieszen,  der  schluszvers  ist  wieder  ein  einfach  katalektischer 
dimeter,  davor  als  allöometrischcs  TrapaieXeiiTOV  ein  paar  verwandte 
dactylische  dimeter,  also: 

anap.         Quid  mi  öpust  servo  tarn  nequam?  |  bis 
ite  et  cito  deproperäte.  \ 
ego  tarn  intus  ero:  fäctte 
cendm  mihi  ut  ehrtä  sit. 

dact.  sed  lepidc  nitideque  volo. 
TrapaieX.  nü  moror  harharicö  hliteo. 

anap.         stasne  c'tiam?   i  sis.    f  Ego  hie  häbeo. 
Die  letzte  partie,  750 — 758,  hat  Scholl  in  der  ersten  hälfte 

ganz  selbständig  behandelt,  indem  er  gegen  die  Überlieferung  paroe- 
miaci fortführt,  allein  der  eintritt  einer  neuen  partie  ist  durch  den 

proodischen,  rein  cretischen  tetrameter,  der  übrigens  als  akatalektisch 
gesichert  scheint,  wenn  auch  das  schluszwort  (tihi)  in  den  Pall.  fehlt 
und  in  A  nach  SchöUs  angäbe  nicht  sicher  ist.  näm  quid  est  ceterum 
quöd  morae  sit  ohne  das  tibi  hätte  einen  falschen  schlusz,  vgl.  ao. 
s.  555  f.  im  ende  der  ganzen  scene  haben  wir  unzweifelhaft  dreimal 

die  folge  von  iambischem  dimeter  und  versus  Reizianus  in  logaödi- 
scher  form,  vgl.  ao.  s.  518.  das  TrapaieXeuTOV  ist  nach  den  Pall. 
ein  katalektischer  iambischer  senar,  nach  A  ein  paar  versus  Reiziani, 
allerdings  mit  sehr  kühner  Wortstellung:  tarn  mi  mea  vita  \  tua  quam 
tibi  carast.  aber  auch  die  übrigen  verse  sind  nach  der  abteilung  in 
A  dieselben  glieder,  nemlich  dreimal  Reiziani:  scio:  sie  sine  habere:  \\ 
nugäs  agunt:  novi  ||  ego  illäs  malas  merces.  der  erste  vers  ist  ein 
iambischer  (oder  logaödischerV)  dimeter:  Gladüim  Casinam  mtus 
habere  ait,  wohl  auch  der  zweite:  qui  me  ätque  te  interimät  -_: 

prood.  Ol.  Nüm  quid  est  ceterum  quöd  morae  sit  tibi? 
Ly.  Gladiüm  Casinam  intus  habere  ait, 

qui  me  ätque  te  interimät.    Ol.  <Cßcio,y 
scio.    sie  sine  habere. 

nugäs  agunt:  novi 
ego  illäs  malas  merces. 
quin  tu  i modo  mecüm  domum.  JjY.  Äf  pol  malum  metuo. 
i  tu  modo,  perspicitö  prius     quid  intus  agatur. 

Ol.  Tarn  mi  mea  vita     tua  quam  tibi  carast. 
Ly.  Verum  i  modo.    Ol.  Si  tu  iubes,     inibitur  tecum. 

die  versus  Reiziani  sind  sämtlich  in  der  strengen  logaödischen  form 
gebaut,  vgl.  ao.  s.  517  f.  denn  auch  der  zweisilbige  auftakt  (sdo. 

sie]  ego  illäs  und  tua  quam)  läszt  sich  in  den  logaöden  ähnlich  er- 
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klären  wie  der  dactjlus  statt  des  trochäus  im  logaödischen  dimeter, 
vgl.  ao.  s.  437. 

Die  dritte  melische  partie,  v.  815 — 962. 

Das  brautzugslied,  815 — 824,  hat  nach  Scholl  als  charak- 
teristisches motiv  die  Verbindung  eines  anapästischen  dimeters  mit 

dem  sog.  ithyphallicus  dh.  brachykatalektischem  trochäischen  di- 
meter, nach  dem  ethos  dieser  reihen  sehr  passend,  vgl.  Rossbach- 

Westphal  metrik  III'  2  s.  162.  194  ua.  diese  Verbindung  kann  wie 
in  ähnlichen  taktwechselnden  versen  (vgl.  ao.  s.  511  ff.)  asynartetisch 
sein,  wie  v.  815  nach  Schölls  Vermutung,  aber  es  kann  auch  synaphie 
stattfinden,  wie  bei  der  ganz  gewöhnlichen  Verbindung  eines  creti- 
schen  dimeters  mit  trochäischer  tripodie  (ao.  s.  181.  198.  213).  so 
ist  es  V.  829,  wo  Cleostrata  den  refrain  bedeutsam  wiederholt:  Age 
Olympio,  quando  vis  uxorem,  |  dccipe  hanc  a  fiöbis,  wie  auch  in  den 
versen  178.  180  (s.  oben),  zweifelhaft  bleibt  nur  der  auf  drei  ana- 

pästische dimeter  folgende  v.  822;  als  gewöhnlicher  dimeter  ist  er 
zu  lang,  als  anajjäst  hätte  er  auch  eine  auffallende  auflösung  im 
zweiten  fusze  (vgl.  ao.  s.  283  ff.),  er  wird  also  eine  Variation  der 
trochäischen  partie  sein,  die  nach  den  drei  anapästischen  dimetern 
etwas  länger  ist :  vir  te  vestidt ,  tu  vtrüm  desxoölies ,  also  eine  penta- 
podie  dh.  brachykatalektischer  senar  statt  der  gewöhnlichen  tripodie 
dh.  brachykatalektischen  dimeters. 

Einfach  ist  der  bau  der  nächsten  partie.  das  iambische  proodi- 
kon  besteht  aus  katalektischem  tetrameter  und  trimeter,  v.  825  und 
826.  in  letzterm  verse  bildet  den  zweiten  fusz  ein  anapästisches 
wort  nach  der  Überlieferung  in  A  und  Pall.:  denn  dem  tacet  statt 

taceo  in  B^  und  E'  hat  auch  Scholl  mit  recht  keine  bedeutung  bei- 
gelegt, dagegen  v.  838  gibt  nur  A  malo  st  säptes  cavebis,  B  malo 

si  säpis  cavebis,   beides  an  sich  richtig,^    das  nächste  sind   kleine 

3  überhaupt  darf  man  dieser  anapästenfrage  nicht  eine  principielle 
bedeutung  beilegen,  wie  dies  Scholl  praef.  ad  Men.  s.  XX  gethan  hat. 
ein  solcher  anapästischer  wortfusz  findet  sich  zwar  nicht  häufig  in  unserer 
Überlieferung,  aber  unerhört  ist  er  nicht,  öfters  findet  er  sich  unbe- 

stritten im  zweiten  fusze  iambischer  dimeter,  wie  Aul.  421.  424.  437.  443, 
vgl.  auch  439.  445,  wo  sein  häufiges  vorkommen  durch  die  Verbindung 
mit  dem  versus  Reizianus  sich  erklären  mag.  allein  er  kommt  auch  im 

senar  bisweilen  vor  in  der  form  wie  Poen.  1093  leno  hie  habttat  vicinus.  \ 

ff  Male  faxim  lubens.  Heaut.  912  quemqudmne  nniinö  tarn  \  cömi  esse  |  mit 

lern  putas,  wo  ein  zeilenschlusz  wie  Capt.  509  mei  si'mt  Hin  captivi,  den 
auch  Scholl  anerkennt,  als  analogie  für  den  cäsurschlusz  gelten  kann, 
auch  so,  dasz  ein  einsilbiges  wort  vor  cäsurschlusz  folgt,  das  ja  meist 

enklitischer  natur  ist,  wie  Ad.  486  seid,  (f  Mueräm  me,  \  differor  dolö- 
ribus.  Trin.458  Nisi  quid  me  aliud  vis,  \  Philto,  respondi  tibi,  wofür  sich 
als  analogie  cäsurschlüsse  in  langzeilen  anführen  lassen,  wie  Capt.  262 
nön  tgitür  nos  ua.,  natürlich  auch  in  langversen  wie  Persa  282  Caedere 
hodie  tu  I  lestibus  usw.,  deren  beide  hälften  den  dimetern  gleich  stehen, 
weshalb  solche  anapästische  wortschlüs^e  in  der  innern  Senkung  des 
lateinischen  senars  seltener  sind,  ist  ao.  s.  566  hinreichend  erklärt. 
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baccheische  tetrametergruppen  mit  allöometrischen  epodika,  nemlich 

V.  829  f.  hauptmotiv  des  brautzugliedes,  v.  833,  836.  838  katalek- 
tische  iambische  diraeter,  das  gewöbnliche  allöometrische  glied  in 
baccheen  (vgl.  ao.  s.  488  f.,  492  ua.),  wie  katalektische  iamben  auch 
das  proodikon  gaben,  als  TTapateXeuTOV  dient  ein  anapästischer 
dimeter  841  Venus  mültipotens ,  bona  mülfa  mihi,  sonst  aber  sind 
alles  baccheische  tetrameter  bis  842.  den  schlusz  der  scene  bildet 

eine  kleine  strophe  aus  drei  versus  Reiziani  und  einem  katalektischen 
iambischen  dimeter  als  epodikon,  sodann  noch  acht  senare. 

Die  cantica  des  letzten  actes  sind  teilweise  lückenhaft,  über 

den  anfang  der  ersten  scene  s.  ao.  s.  487.  aus  der  mitte  hat  sich  nur 
ein  cretischer  tetrameter,  869 ,  vollständig  erhalten,  endlich  läszt 
sich  mit  hilfe  von  A  sicher  als  vorletzter  vers  ein  cretischer  dimeter 

mit  trochäischer  tripodie  und  als  clausel  ein  versus  Reizianus  ge- 
winnen. 

V  2.  die  monodie  des  Olympio,  875—893,  besteht  aus 
drei  teilen,  der  erste,  875  —  882,  ist  eine  anapästische  tetrameter- 
partie,  anfangs  katalektisch,  später  mindestens  von  v.  879  an  akata- 
lektisch.  denn  auch  v.  880,  den  Scholl  als  septenar  miszt,  ist  ein 
octonar:  ita  ridimla  auditu  iteratu  j  ea  sunt,  quae  ego  intus  türbavi, 
mit  cäsurhiat,  den  Scholl  in  dieser  versart  auch  sonst  gestattet,  zb. 
V.  226.  dagegen  kann  man  schwanken,  ob  man  v.  878  mit  Scholl 
nach  A  dem  akatalektischen  ersten  teile  oder  mit  den  Fall,  dem 
katalektischen  zweiten  zurechnen  soll,  ich  ziehe  das  letztere  vor, 

weil  A  die  gewöhnliche  Stellung  des  est  beim  verbum,  die  Fall,  oflfen- 
bar  die  gewähltere  bieten:  sed  ego  insipiens  nova  nunc  facio:  pudet 
quem  prkis  non  pudltmn  ümquamst.  die  zweite  partie,  cretisch  mit 
trochäischem  Schlüsse,  ist  lückenhaft,  die  dritte,  v.  890 — 893,  ist 
ein  gewöhnliches  anapästisches  system  :  enim  idm  magis  (insto,y  iam 

ädpropero  \  bis  forem  ohdö,  ne  senex  me  opprimeret.  denn  den  paroe- 

miacus  braucht  man  nicht  zu  ändern,  obgleich  ihn  üssing  für  '^hand- 
greiflich corrupt'  erklärt;  selbst  Schölls  zusatz  ofeice  nach  o?^cZo  ist 

nicht  nötig.  894 — 929  sind  lückenhaft  und  unsicher,  897  f.  scheint 
ein  iambisches  dimetersystem,  da  für  monometer,  die  Scholl  ver- 

mutet, jeder  anhält  fehlt;  930 — 933  nach  OSeyffert  iambische  octo- 
nare.  über  das  ende  der  scene,  934  —  936,  dreimal  die  Verbindung 
eines  trochäischen  dimeters  mit  dem  Reizianus,  s.  ao.  s.  518.  Scholl 
hat  in  äuszerster  consequenz  seiner  hypothese  über  Zeileneinteilung 
und  lückenhaftigkeit  des  arohetypus  (vgl.  darüber  vf.  im  litt,  centralbl. 
1891  sp.  383  f.)  diese  drei  trochäischen  dimeter  durch  Interpolation 
zu  iambischen  erweitert,  doch  geben  die  textesworte  keinen  anhält 
dazu,  die  spatien  in  B  bedeuten  offenbar  den  Personenwechsel  oder 
die  trennung  der  kola,  wie  so  oft,  zb.  für  letzteres  Most.  344,  wo 
deshalb  niemand  eine  lücke  vermutet,  und  endlich  warum  soll  neben 

der  sicher  Aul.  378.  Foen.  457  vorkommenden  activen  wendung 
adü  manum  nicht  die  passive  manus  addita  est  alicui  hier,  wo  der 
vers  ein  manus  aditast  gar  nicht  verträgt,  und  Fersa  796,  beidemal 
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mit  metrum  und  Überlieferung  übereinstimmend,  gebraucht  worden 

sein,  das  doch  auch  lateinisch  ist  (im  sinne  'jemandem  eins  ver- 
setzen'), da  man  aäde  virgas  viro  sagte  ua. ,  um  von  andern  Verbin- 

dungen zu  schweigen,  wieVergils  Teucris  adäita  luno  und  des  Luci- 
lius  si  mihi  non  praetor  siet  additus  atque  agitet  me  oder  pugnum 
impingere  alicui  uä.  bei  aller  anerkennung  der  forschungen  über 
Plautiniscbe  spräche  darf  man  den  Sprachgebrauch  der  lateinischen 
comödie  nicht  engherzig  allzu  sehr  beschränken,  ähnlich  ist  es  mit 
der  construction  von  curare  Cure.  517  uva. 

937 — 962.  die  letzte  melische  scene  bietet  drei  hauptteile: 
erstens  eine  dactylische  strophe,  937  ff.  aus  vier  dimetern  mit  tro- 

chäischem epodikon,  einem  katalektischen  dimeter  und  einem  tripo- 
dienpaare.  die  mittelste  partie,  943  —  950,  lückenhaft  überliefert, 
ist  wohl  durchweg  trochäisch  bis  v.  949  {ntro  ad  uxorem  meam,  mit 
cretischem  tetrameter  als  epodikon,  von  OSeyffert  nach  Nonius  her- 

gestellt, die  schluszpartie  beginnt  offenbar  mit  v.  951,  den  Scholl 
nach  Brix  ,  mit  Versetzung  der  zwei  letzten  worte  in  den  nächsten 
vers,  als  cretischen  tetrameter  constituiert:  sed  ecquis  est,  qut  hömö 
mulmis  velit  füngier  \  allein  dieser  vers  hat  zwei  fehler,  da  der  zweite 
fusz  keine  unreine  Senkung  haben  darf  und  das  fehlen  der  haupt- 
cäsur  sich  durch  nichts  entschuldigen  läszt  (vgl.  ao.  s.  221.  239). 
überhaupt  findet  sich  in  diesem  schluszteile  kein  cretischer  oder 
baccheischer  rhythmus.  auch  werden  bei  cretischer  messung  die 

Sätze  zei'rissen  und  gegen  die  einzige  autorität  von  B  abgeteilt,  die 
letzten  verse  haben  wir  auch  wieder  in  A,  und  es  zeigt  sich,  dasz 
gerade  die  versabteilung  in  B  richtig  ist,  nur  dasz  B  einmal,  wie 
auch  sonst  gewöhnlich ,  einen  in  A  auf  besonderer  zeile  geschriebe- 

nen kurzvers  mit  dem  nachbarvers  verbindet,  nach  der  Überlieferung 
lautet  die  stelle: 

I.  sed  ecquis  est  {ecquisfi)  qui  homo  munüs  velit      fungier  pro  me? 
quid  nunc  agäm  nescio,  nisi  ut  improbos     famulös  imiter  ac  domo 

fugiam. nam  sälus  nüllast  scäpulis,     si  dömum  redeo. 

das  ist  ein  rein  anapästischer  teil,  ein  octonar,  eingeschlossen  von 
zwei  gleich  zusammengesetzten  versen,  nemlich  der  Verbindung  eines 
brachykatalektischen  dimeters  und  akatalektischen  raonometers.  alles 

ist  regelrecht  gebildet:    denn  auch  das  zusammenstoszen   der  auf- 
gelösten hebung  mit  der  zweisilbigen  Senkung  im  octonar  ist  zulässig 

wie  im  griechischen  vorbilde,  vgl.  ao.  s.  283. 

IL  nügas  istic  dicere  licet:  |  vdpulo  hercle  egö  |  invitus  tarnen, 
etsi  malum  merui. 

hac  dabo  protinam  ̂ me}  et  fügiam.     T  Heus,  sta  ilico,  amator. 
IT  Occidi,  revocör.   quasi     non  aüdiam,  abibo. 

ein  trochäisch- anapästischer  teil,  insofern  eine  trochäische  vers- 
gruppe,  möglicherweise  dimeter  und  zwei  tripodien  ganz  wie  kurz 

vorher  941  f.  B  die  gleichen  verse  in  ̂ iner  zeile  gibt,  andere  m'ög- 
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lichkeiten  nicht  ausgeschlossen^,  als  proodikon  und  ein  trochäischer 
dimeter  mit  dem  Reizianus  epodisch  verwendet  erscheint,  während 
alles  übrige  anapästisch  ist  in  ähnlichem  auf  bau  wie  der  erste  teil : 
ein  paroemiacus  eingefaszt  von  zwei  Reiziani.  dasz  diese  rhythmen 
zur  Illustration  der  verunglückten  ausreiszversuche  des  blamierten 
ehegatten  vortrefflich  passen,  geht  aus  dem  hervor,  was  ich  ao.  s.422 
über  katalexen  und  s.524  über  die  anapästischen  kurzverse  und  ihre 
Verbindung  mit  dimetern  des  dvicov  Y£VOC  gesagt  habe. 

3.  ERGEBNISSE. 

Die  vorliegende  betrachtung  über  die  Überlieferung  der  raeli- 
schen  partien  der  Casina  bestätigt  meine  in  der  altrömischen  metrik 
ausführlich  entwickelte  auffassung  der  formalen  kunst  der  römischen 
dramatiker  in  allen  stücken,  hier  machen  wir  nochmals  auf  den 

reichtum  der  metrischen  und  rhythmischen  formen  aufmerksam,  zu- 
nächst finden  sich  alle  versarten  vei'treten:  iamben  trochäen  ana- 

päste  dactylen  ci'etiker  baccheen,  auch  logaöden  ua. 
Von  dactylen  finden  sich  nur  katalektische  dimeter  v.  748  f. 

und  937  —  940,  jedesmal  je  zwei  in  6ine  zeile  geschrieben,  aber  be- 
sonders manigfaltig  ist  das  anapästische  versmasz  vertreten,  so 

durch  monometer  akatalektisch  v.  731  von  A  in  besonderer  zeile 

geschrieben,  vgl.  auch  951  und  955,  ferner  in  stichischer  Verbindung 
mit  dem  versus  Reizianus  in  anapästischer  form ,  also  ein  senar  mit 

ziemlich  ausgedehnter  schluszkatalexe,  v.  171  — 181.  der  Reizianus 
auch  anderwärts ,  sogar  ganz  selbständig ,  wiederholt  bis  zu  dreimal 

hinter  einander  v.  753—754.  842—845,  vgl.  958—961  ua.,  oder 
wie  auch  son^t  gewöhnlich  mit  iambischen  oder  trochäischen  di- 

metern, stichisch  v.  934 — 936.  755 — 758,  oder  auch  als  epodikon 
V.  250.  635,  oder  auch  ganz  selbständig  als  epodikon  v.  874,  endlich 
als  schluszkolon  zu  brachykatalektischen  anapästischen  dimetern, 
wodurch  seine  eigentliche  natur  als  hyperkatalektischer  monometer, 
dh.  dimeter  mit  noch  weiter  gehender  katalexis  klar  wird,  über- 

haupt dimeter  finden  sich  in  allen  formen :  auszer  gewöhnlichen 
akatalektischen  auch  katalektische  in  stichischer  folge  die  periode 
beherschend  v.  741—749,  dikatalektische  v.  732.  740  mit  charak- 

teristischem ethos,  ferner  brachykatalektische,  mit  reinem  schlusz- 
anapäst  in  Übereinstimmung  mit  den  schluszregeln  der  gewöhnlichen 
anapästischen  katalexis  und  der  cretischen  katalexis  in  syllabam, 
V.  746.  747  sowie  644.  645,  auch  wohl  951.  955,  an  der  letzten 
stelle  mit  folgendem  monometer,  an  der  zweiten  als  weiter  geführte 
katalexis  der  paroemiaci,  an  der  ersten  abgeschlossen  durch  den 
Reizianus,  der  ja  nur  die  nächste  stufe  der  katalexis  ist.    endlich 

*  etwa  Umstellung:  nügas  dieere  istic  licet:  \  vupulo  \  hercle  ego  invitüs 
tarnen,  ein  trochäisches  System  mit  monometer,  aber  wohl  nicht  als 

schluszverse  des  Brixischen  Systems,  wegen  der  messung  dieere  isttc 
s.  ao.  s.  46.  565  u.  oben  s.  836. 
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auszer  den  gewöhnlichen  septenaren  und  octonaren  zeigt  sich  auch 
der  senar,  wie  bei  andern  versarlen  als  erstes  glied  einer  periode 
längerer  verse,  so  203  vor  octonaren  und  septenaren,  wie  ähnlich 
der  trochäische  senar  zb.  v.  629  im  anfang  einer  septenarstrophe. 

Dieselben  oder  ähnliche  formen  trifft  man  auch  in  den  übrigen 
rhythmen.  hier  heben  wir  nur  bei  den  trochäen  den  dikatalektischen 
dimeter  hervor,  v.  729.  730,  beim  päonischen  taktgeschlecht  die 
trimeter,  wie  v.  151  in  bester  Überlieferung,  vgl.  auch  v.  159.  673, 
einfach  katalektische  tetrameter,  sogar  stichisch  gebraucht,  v.  213 
—  216  cretisch,  v.  702  baccheisch. 

Meine  theorie  bewährt  sich  aber  nicht  blosz  in  bezug  auf  den 
behaupteten  reichtum  metrischer  formen,  sondern  auch  an  dem 
rhythmischen  auf  bau  der  perioden  und  Strophen  melischer  par- 
tien.  besonders  treten  die  beiden  entgegengesetzten  kunstmittel  des 

gebrauchs  der  ununterbrochenen  taktfolge  und  der  katalexe  hervor. 
Es  erscheinen  Systeme  aller  art,  erstens  in  monometern 

iambisch,  durchweg  akatalektisch  mit  katalektischem  schluszkolon, 
V.  708 — 718,  in  dimetern  iambisch:  v.  897  ff.,  trochäisch  v.  678 — 
682;  dagegen  v.  953  —  957  scheint  kein  trochäisches  System  aus 
katalektischen  dimetern  mit  monometer  als  TrapaieXeuTOV ;  ferner 

anapästisch  v. 890— 893  regelrecht;  v.  171  — 181  hyperkatalektisch; 
dagegen  katalektische  dimeter  als  hauptmasz  v.  741  ff.,  endlich  in 
tetrametern  anapästisch  mit  septenar  als  schluszvers,  also  ganz  regel- 
mäszig  V.  217—228,  mit  septenar  als  irapaTeXeuTOV  v.  204—212, 
mit  monometer  und  septenar  als  schlusz  v.  719 — 725;  trochäisch  in 
brachykatalektischen  tetrametern  v.  630 — 634,  mit  katalektischem 
dimeter  v.  912  ff.  unregelmäszig  gegliederte  taktfolgen  zeigen  sich 
v.182.  183  trochäisch  im  umfang  von  772  dipodischen  takten,  wohl 
auch  v.  734  ff.  beidemal  in  A  in  ununterbrochener  Wortfolge  ge- 

schrieben, während  B  eine  Zerlegung  in  einzelne  reihen  gibt,  ein 

mittelding  zwischen  beiden  compositionsarten  ist  das  grosze  tro- 
chäische octonarsystem  v.  238  ff.,  das  bis  v.  247  als  regelrechtes 

System  mit  einem  septenar  schlieszt ,  in  dessen  katalexe  jedoch  eine 
freier  verteilte  taktfolge  eingreift,  nemlich  zwei  iambische  dimeter 
mit  einem  iambisch  gebauten  Reizianus  als  TrapareXeuTOV  in  6iaer 
zeile  überliefert  und  ein  iambischer  octonar. 

Ebenso  manigfaltig  ist  das  entgegengesetzte  effectmittel  ent- 
wickelt, die  katalexe,  besonders  die  brachykatalektische  form,  mit 

der  ja  noch  Priscianus  de  metris  Terent.  s.  422,  10  K.  zu  operieren 
versteht;  in  der  Casina  sogar  durch  metrische  thatsachen  exact  be- 

wiesen, der  von  mir  ao.  s.  423  f.  nach  dem  vorgange  der  Griechen 

angenommene  brachykatalektische  trochäische  tetrameter  steht  auszer 
allem  zweifei,  er  wird  sogar  fünfmal  hinter  einander  gebraucht, 
v.630ff.,  auch  v.912ff.  dreimal;  dann  auch  gleich  gebildete  dimeter, 
zb.l48. 149.  816.  818.  824.  830  und  trimeter  v.822,  ebenso  brachy- 

katalektische anapästische  dimeter,  und  zwar  mit  wie  feinem  Ver- 
ständnis für  manigfaltigkeit  der  katalexe ,  ist  oben  erleutert.    aber 
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auch  die  innere  katalexis  (vgl.  ao.  s.  512  f.)  ist  sicher  gestellt,  nem- 
lich  am  ende  der  dipodien  in  trochäischen  und  anapästischen  dimetern 

mit  trefflicher  Wirkung,  v.  729 — 732.  ähnliches  gilt  von  den  sog. 
hyperkatalektischen  bildungen,  wie  im  monometer,  zb.  Reiziani  oft, 
in  dimetern  anapästisch  v.  171  ff.,  iambisch  v,  734  ff.  unzweifelhaft 
ist  auch  die  katalexis  im  päonischen  rhythmus,  so  v.  213  ff.  cretisch, 
V.  702  baccheisch,  auch  charakteristisch  im  TTapaieXeuTOV,  v.  207. 

Auch  die  andern  compositionsarten  lassen  sich  nachweisen,  in 

dem  gewöhnlichen  stichisch  gebauten  dialog  werden  die  nichtmusi- 
kalischen und  musikalischen  scenen  ziemlich  oft  mit  den  richtigen 

alten  zeichen  DT  und  C  unterschieden,  einmal  kommt  auch  ein  di- 
verbium  in  trochäischen  septenaren  vor,  IV  3,  vgl.  ao.  s.  387  ff.  in 
den  eigentlichen  melischen  teilen  gibt  es  auszer  einfach  stichischem 
aufbau  vielfach  solche,  die  gegliedert  und  gehoben  werden  durch  die 

verschiedenartigsten  allöometrischen  kola.  zahlreich  sind  die  epo- 
dika  am  Schlüsse,  wie  trochäische  nach  cretikern  v.  161  ff.  195. 
628,  nach  baccheen  v.  677.  691.  706.  859,  nach  anapästen  v.  729, 
nach  dactylen  v.  941;  iambische  nach  cretikern  v.  236.  703,  nach 
baccheen  v.  833.  836.  838,  nach  anapästen  v.  229,  nach  Reiziani 
V.  846  (katalektischer  dimeter) ;  cretischer  tetrameter  nach  trochäen 
V.  950 ;  endlich  anapästische  glieder  nach  cretikern  v.  644 ,  nach 

baccheen  v.  660,  Reiziani  nach  cretisch-trochäischen  versen  v.  874; 
desgleichen  als  TTapaieXeuia,  wäe  dactylen  bei  anapästen  v.  748, 
anapästen  bei  baccheen  v.  841  ua.  und  proodika,  wie  baccheischer 
tetrameter  vor  cretischen  v.  184,  cretischer  tetrameter  im  anfang 
einer  aus  iambischen  dimetern  und  Reiziani  gebildeten  strophe  v.  750, 
anapästischer  septenar  vor  trochäischen  octonaren  v.  237. 

Auch  das  der  comödie  eigentümliche  princip  takt wechseln- 
der versa  meist  in  stichischem  gebrauch  (vgl.  ao.  s.  511  ff.)  ist  in 

verschiedenen  formen  vertreten :  cretische  dimeter  mit  trochäischer 

tripodie,  zb.  sicher  v.  872.  873,  häufig  Reiziani  mit  dimetern  des 

bmXdciov  Y£VOC,  so  besonders  in  logaödisch  strenger  form  mit  iam- 
bischen dimetern  v.  755 — 757  stichisch  und  vorher  v.  751 — 754  in 

freierer  folge,  ebenso  mit  trochäischen  dimetern  v.  933  —  935  stichisch, 
V.  957 — 962  in  freierer  anordnung,  desgleichen  diese  Verbindungen 
auch  epodisch  v.  249.  635,  vgl.  874;  anapästische  dimeter  mit  dem 
sog.  ithyphallicus  dh.  trochäischem  brachykatalektischen  dimeter 
im  brautzuglied,  v.  815—818.  822  und  823.  829  und  830. 

Alle  diese  metrischen  und  rhythmischen  formen  werden,  worauf 

wir  wiederholt  hingewiesen  haben,  stilgerecht  gebraucht  und  ver- 
wertet, ebenso  ist  auch  die  eigentliche  rhythmische  metabole  spar- 

sam und  angemessen  nur  auf  die  beiden  höhepunkte  der  handlung 
beschränkt,  nemlich  v.  719—758  und  875  ff.  und  963  ff. 
Leipzig.  Richard  Klotz. 



848  MKiderlin:  zum  neunten  buche  des  Quintilianus. 

102. 

ZUM  NEUNTEN  BUCHE  DES  QUINTILIANUS. 

2,  103  consummationem,  quam  Graecus  f  ÖMXXayriv  uocat,  cum 
plura  argumenta  ad  unum  effectiim  deducuntur  usw.  dasz  die  vulg. 
biaXXaYnv  nicht  beibehalten  werden  kann,  bedarf  keines  nach  weises. 
in  Bn  und  N  steht  AIAMATHN,  in  A  AIAMAPHN.  was  man  hieraus 
gemacht  hat,  passt  entweder  nicht  zu  consummationem ,  wie  bia)Lio- 
\r\V  (Zumpt)  und  biajudxtiv  (Bonneil) ,  oder  es  weicht  zu  sehr  von 
der  hsl.  Überlieferung  ab,  wie  TraXiXXoYiav  (Kayser)  und  cuXXoYilv 
(Volkmann),  vielleicht  ist  zu  schreiben  biairXoKriv.  consummatio 
ist  zwar  keine  wörtliche  Übersetzung  von  ömTtXoKri,  aber  die  beiden 
Wörter  wurden  wenigstens  in  der  gleichen  bedeutung  gebraucht,  bei 

Hippokrates  bd.  II  s.  18,  11  (Kühn)  bedeutet  biairXoKri  die  Vereini- 
gung, Vermischung  von  saften,  bei  Celsus  I  3  bedeutet  consummatio 

die  Vereinigung,  Vermischung  von  speisen. 
3,  2  iierum  Schemata  lexeos  duorum  sunt  generum:  alterum 

loquendi  rationem  uocant^  alterum  maxime  conlocatlone  exquisitum 
est.  zu  den  worten  alterum  loquendi  rationem  uocant  bemerkte  Eegius : 

'huic  quidem  sensui  verborum  aliquid  mihi  deesse  videtur;  sed  quid 
adscribendum  sit,  non  facile  affirmarim';  Spalding  erklärte  'i.  e. 
alterius  nomine  appellant  certam  aliquam  loquendi  rationem'.  man 
müste  sich  vielleicht  mit  dieser  freilich  in  mehr  als  einer  hinsieht 

gezwungenen  erklärung  zufrieden  geben ,  wenn  die  worte  durch  die 
hss.  so  überliefert  wären,  das  ist  ja  aber  nicht  der  fall.  BnNM  und 

andere  hss.  geben  uocat,  A  aber  gibt  nouat.  ich  kann  nicht  ein- 
sehen, warum  die  letztere  lesart  nicht  aufgenommen  werden  sollte; 

sie  gibt  einen  ganz  befriedigenden  sinn:  '^die  eine  art  der  wortfiguren 
neuert  die  ausdrucksweise.'  vgl.  1,  14  ergo  figura  sit  arte  aliqua 
nouata  forma  dicendi\  auch  3,  10  aut  enim  partis  orationis  mutat 
(sc.  Schema). 

3,  9  m  satura  est:  'nosfrum  istud  uiuere  triste  aspexi',  cum  in- 
finito  uerho  sit  usus  pro  appellatione :  nostram  enim  uitam  uult  in- 
tellegi.  alle  hss.  geben  in  satura:  et  nostrum  istud .  .  aspexi.  obwohl 
bei  Persius  et  steht,  haben  doch  Halm  und  Meister  nach  einem  vor- 

schlage von  Spalding  et  in  est  verändert,  ich  glaube  nicht  dasz  die 
stelle  durch  diese  änderung  geheilt  ist.  denn  1)  weist  sit  usus  und 
uult  darauf  hin ,  dasz  vorher  der  name  des  dichters  genannt  worden 
ist.  2)  läszt  die  art,  wie  im  vorhergehenden  und  nachfolgenden  die 

übrigen  arten  der  wortfiguren  vorgeführt  werden,  bestimmt  er- 
warten, dasz  auch  hier  dem  beispiel  einige  worte  vorangeschickt 

worden  sind,  welche  darlegen,  um  welche  art  es  sich  hier  handelt. 
3)  ist  der  causalsatz  cum  infinito  .  .  apxoellatione  nicht  zu  erklären, 
wenn  nur  in  satura  est  und  das  beispiel  vorangehen,  alles  dies 
spricht  dafür,  dasz  nach  in  satura  eine  lücke  anzunehmen  ist.  sie 
liesze  sich  etwa  in  folgender  weise  ausfüllen:  in  satura  KPersi partis 
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orationis  mutat  figurd} :  et  nostrum  usw. ;  die  gleichen  ausgänge  von 
satura  und  figura  würden  den  ausfall  erklären,  für  diese  art  der 
ausfüllung  spricht  auch  das  folgende  (§  10) :  interim  etiam  duhitari 

potest,  cid  uitio  sbnile  sit  Schema,  tit  in  hoc:  'uirtus  est  uitiurn  fugere'  : 
aut  enim  (sc.  Schema)  partis  orationis  mutat  .  .  aut  casus  usw. 

3,  19  utimur  uulgo  et  comparatiuis  pro  absolutis,  iit  cum  se  quis 

infirmiorem  esse  dicet.  duo  inter  se  comparatiua  committimus :  'si  te., 
Catilina ,  comprehendi ,  si  interfici  iussero ,  credo  erit  uerendum  mihi, 
ne  non  potius  hoc  omnes  honi  serius  a  me  quam  quisquam  crudelius 

factum  esse  dicat.'  es  fällt  auf,  dasz  statt  des  praesens  dicit  das 
futurum  dicet  gesetzt  ist;  es  fällt  ferner  auf,  dasz  der  zweite  satz 
nicht  durch  eine  conjunction  mit  dem  ersten  verbunden  ist.  beide 
bedenken  werden  beseitigt,  wenn  wir  schreiben:  dicit.  et  duo  inter 
se  comparatiua  committimus  (auch  zwei  comparative  verbinden  wir 

mit  einander).* 
3,  3G  f.  interim  uariatur  casibus  haec  et  generihus  retractatio  .  . 

et  apud  JRidilium  longa  Tiegioda,  sed  haec  initia  sententiarum  sunt: 

'pater  hie  tuus?  patrem  nunc  appellas?  patris  tut  filius  es?'  fit  casibus 
modo  hoc  Schema ,  quod  nolvitzoiTOv  uocant.  constat  \et]  aliis  etiam 

modis,  id  pro  Cluentlo:  'quod  antem  tempus  ueneni  dandi?  illo  die? 
illa  frequentia?  per  quem  porro  datum?  unde  sumptum?  quae  porro 

interceptio  pocidi?  cur  non  de  integro  autem  datum?^  wenn  hoc  Schema 
auf  das  unmittelbar  vorher  aus  Rutilius  angeführte  beispiel  bezogen 
wird,  so  brauchen  die  worte  fit  casibus  ■ .  uocant  meiner  ansieht  nach 
weder  geändert  (Schütz)  noch  gestrichen  (Halm)  zu  werden,  warum 

sollte  Quint.  nicht  sagen  können:  'diese  figur  {pater  —  patrem  — 
patris)  wird  nur  durch  die  casus  gebildet,  was  man  ttoXutttoitov 

nennt'  — ?  zu  mehreren  bedenken  aber  geben  die  folgenden  worte 
anlasz.  was  soll  subject  zu  constat  sein?  das  subject  des  vorhergehen- 

den Satzes  kann  es  nicht  sein,  und  an  ein  anderes  wird  sich  nicht 
wohl  denken  lassen,  können  et  und  etiam  neben  einander  stehen?  ich 

glaube  mit  Halm,  dasz  die  eine  der  beiden  partikeln  weichen  musz : 
denn  das  mittel,  zu  dem  Spalding  seine  Zuflucht  nahm  (er  setzte  nach 
aliis  einen  doppelpunkt),  kann  nicht  befriedigen,  was  soll  ferner 

das  zu  modis  gehörende  aliis'^  vorher  war  ja  nur  von  casus  die  rede, 
und  wenn  auch  die  alten  grammatiker  und  Quint.  den  grammatischen 
begriff  modus  in  einem  weitern  sinne  gebraucht  haben,  als  wir  zu 
thun  pflegen ,  so  haben  sie  doch  nie  die  casus  hierunter  begriffen, 

es  dürfte  daher  beachtung  verdienen,  dasz  A'  und  G  nicht  aliis,  son- 
dern alias  geben,  vielleicht  ist  zu  schreiben :  constant  alia  etiam  modis 

(andere  figuren  beruhen  auch  auf  den  modi).  die  aus  der  rede  für 

Cluentius  angeführte  figur  {dandi  —  datum  —  datum)  wird  nicht, 
wie  die  figur  bei  Rutilius,  ausschlieszlich  durch  die  casus  gebildet, 

*  zu  §  23  dürfte  zu  erwägen  sein,  ob  nicht  statt  quod  (GMS)  mit 
A^  qui  id  (A'  quid)  zu  schreiben  ist:  vgl.  §  25  hoc,  qui  tavi  parua  vwmenta 
nominibus  discreuerunt ,  (isrccßaaiv  uocant. 

Jahrbücher  für  class.  pliilol.  Iö91  hfl.  12.  54 
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sondern  auch  durch  die  modi :  denn  clandi  ist  gerundivum ,  äatiim 

participium. 
4,  6  fortius  uero  qui  incompositum  potest  esse  quam  uinctum  et 

dene  conlocatum?  qui  ist  conjectur  von  Regius,  A  gibt  quid^  nach 
d  aber  sind  zwei  buchstaben  radiert;  die  erste  band  scheint  quidex 

geschrieben  zu  haben.  G  gibt  quid,  MST  geben  qiiod.  Halm  dachte 

an  qui  aliquid,  ich  glaube  dasz  A.^  hinweist  aui  qui  rüde  et.  vgl. 
§  17  ut  oportuerit  esse  illa  rudihus  et  incompositis  similia  und  X  1,  66 
rudis  in  plerisque  et  incompositus. 

4,  90  ut  memini  quendam  non  ignobileni  poctam  talem  exarasse  : 

'astra  tenet  caelum,  mare  classes,  area  messeni.'  hie  retrorsuni  fit 
sotadeus,  itemque  e  sotadeo  exit  retro  trinietros:  ̂ caput  exeruit  mobile 
pinus  repetita.'  exit  ist  conjectur  von  Halm.  A  gibt  adiii,  A^  adiit^ 
GMS  adiu.  man  sieht,  dasz  exit  weit  von  den  hsl.  s2Duren  abweicht, 
näher  bleiben  wir  denselben,  wenn  wir  euadit  schreiben,  fiel  eu 

wegen  des  vorhergehenden  eo  weg,  so  blieb  adit  übrig.  —  Das  ge- 
dankenverhältnis  käme  besser  zum  ausdruck,  wenn  vor  Mc  retrorsum 

ein  doppelpunkt,  vor  itemque  aber  ein  punctum  gesetzt  würde. 
4, 140  itaque  tragoediae,  ubi  necesse  est,  adfectamus  etiam  tumo- 

rem  ex  spondeis  atque  iamhiSy  (^quihusy  maxime  continetur.  durch 
die  einsetzung  von  quihiis  hat  Spalding  die  stelle  dem  sinne  nach 
hergestellt,  ich  glaube  jedoch,  dasz  nam  his  nach  iambis  viel 
leichter  ausfallen  konnte  als  quihus,  und  nam  his  passt  gewis  ebenso 

gut  in  den  Zusammenhang  wie  quibus. 
4, 145  non  tamen  mirabor  Latinos  magis  indulsisse  compositioni 

quam  Ätticos,  cum  minus  in  uerbis  habeant  seueritatis  et  gratiae.  die 
hss.  geben  ueritatis  et  gratiae.  dasz  ueritatis  hier  nicht  richtig  sein 
kann,  war  leicht  einzusehen,  man  schrieb  daher  früher,  wohl  nach 
einer  conjectur  von  Regius,  uarietatis,  Halm  und  Meister  aber 
schrieben  nach  einer  conjectur  von  Spalding  seueritatis.  gegen 
beide  conjecturen  hat  Claussen  (quaest.  Quint.  s.  334)  gewichtige 
bedenken  erhoben  und  seinerseits  suauitatis  empfohlen.  Iwan  Müller 

schlug  dagegen  (Bursians  Jahresbericht  1876  s.  265)  ueneris  vor. 

mir  scheint  leuitatis  (glätte)  am  nächsten  zu  liegen,  vgl.  im  vor- 
hergehenden §  et  certe  nulhim  aptum  atque  idoneum  uerbum  per- 

mutemus  gratia  leuitatis  und  X  1,  52  leuitasque  uerborum 
et  compositionis  probabilis. 
München.  3Ioriz  Kiderlin. 
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(37.) 
ÜBER  DIE  BEDINGUNC4SSÄTZE. 

Unter  dieser  aufschrift  beklagt  sich  FPolle  in  diesen  jahrb.  oben 
s.  264  ff.  über  die  unbrauchbarkeit  der  fassung  der  regeln  über  die 
bedingungssätze  in  den  lat.  und  griech.  gramraatiken.  ich  möchte 
auszerdem  auch  noch  auf  eine  Unrichtigkeit  dieser  regeln  für  die 
lat.  spräche  aufmerksam  machen. 

Bekannt  ist  die  erscheinung,  dasz  mit  dem  gewöhnlichen  conj. 
imperf.  oft  der  conj.  praes.  wechselt  und  dasz,  wo  man  nach  der 
regel  den  conj.  plsq.  erwarten  sollte,  der  conj.  imperf.  gar  nicht 
selten  ist,  man  begnügt  sich  damit  diese  erscheinungen  zu  consta- 
tieren,  ohne  sie  auf  ihre  bedeutung  zu  prüfen,  höchstens  führt  man 
an,  dasz  eine  irreale  bedingung  der  gegenwartals  möglich  dargestellt 
werden  kann  und  dann  also  die  potentiale  form  gebraucht  wird,  und 

anderseits  dasz  man  sich  eine  vergangene  unwirklichkeit  'vergegen- 
wärtigt' und  dies  durch  den  conj.  imperf.  ausdrückt,  also  zwei  ver- 

schiedene auffassungen  für  eine  und  dieselbe  sache.  man  darf  nem- 
lich  nicht  auszer  acht  lassen,  dasz  ein  solcher  conj.  praes.  anstatt 
des  conj.  imperf.  mit  dem  gebrauch  des  conj.  imperf.  für  den  conj. 
plsq.  in  einem  innigen  Zusammenhang  steht ,  wie  zb.  aus  der  be- 

kannten stelle  bei  Cic.  Tiisc.  I  90  deutlich  zu  ersehen  ist :  cur  igitiir 

et  Camillus  doleret^  sl  Jiaec post  trecentos  .  .  annos  eventura  pu- 
taret,  et  ego  cloleani,  si  ad  decem  milia  annonim  gentem  aUquam 
tirhe  nostra  potituram  putem?  wenn  im  letzten  falle  durch  den 
conj.  praes.  die  gegenwärtige  möglichkeit  angezeigt  sein  sollte,  so 
müste  man  consequenterweise  auch  in  doleret,  si  imtar et  den  ausdruek 
einer  vergangenen  möglichkeit  suchen,  wenn  aber  dieses  doleret^  si 
putaret  eine  vergegenwärtigung  involviert,  was  bedeutet  dann  doleam, 
si  putem?  man  wird  wohl  das  richtige  treffen,  wenn  man  überhaupt 
diese  gebrauchsweise  von  den  übrigen  absondert. 

Für  die  lat.  grammatik  werden  im  allgemeinen  drei  verschiedene 
gebrauchsweisen  für  die  bedingungssätze  angenommen,  und  zwar  im 
ganzen  richtig,  obwohl  die  erklärung  nicht  immer  gerade  glücklich 

ist,  wie  es  Polle  mit  recht  betont,  seine  erörterungen  über  die  auf- 
fassung  des  sinnes  der  verschiedenen  arten  der  bedingungssätze  sind 

unbedingt  richtig,  aber  die  benennungen  'theoretischer  fall',  'prak- 
tischer fall'  dürften  doch  nur  verwirrend  wirken,  auch  wenn  sie 

ganz  zutreffend  wären,  auch  die  von  Polle  angenommene  vierteilig- 
keit der  bedingungssätze  ist  in  der  gegebenen  weise  für  die  lat.  gram- 

matik sicherlich  nicht  annehmbar,  man  musz  sich  schon  mit  der 

thatsache  befreunden ,  dasz  das  griechische  und  das  lateinische  wie 
in  so  vielen  andern  dingen,  so  auch  in  dieser  hinsieht  nicht  ganz 
conform  sind,  so  etwas  wie  griech.  edv  mit  dem  conj.  gibt  es  eben 
nicht  im  lat. ,  wenigstens  nicht  in  demselben  umfange  und  mit  der- 

selben regelmäszigkeit.  diese  form  ist  eine  speciell  griechische,  aber 

freilich  althergebrachte  erscheinung,  welche  sich  aus  einem  morpho- 

5i* 
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logischen  factum  der  indogermanischen  grammatik  heraus  gebildet 

hat.  für  das  lat.  könnte  allenfalls  nur  von  einem  'reste'  dieser  ge- 
braucbsweise  die  rede  sein,  insofern  sich  nemlich  beim  ind.  fut.  im 
hauptsatze  dann  und  wann  der  conj.  praes.  im  nebensatze  vorfindet; 
aber  die  regel  ist  und  bleibt  auch  hier  der  ind.  fut.  ob  aber  auch  der 
conjunctiv  der  Wiederholung,  wie  ersieh  seitLivius  herausbildete,  eine 
continuierung  mit  altererbtem  sprachgut  in  sich  schlieszt,  dürfte  doch 
sehr  fraglich  sein,  da  also  gegenüber  dem  griech.  edv  m.  conj.  im  latein 
nur  der  indicativ  die  regel  bildet ,  so  wäre  eine  absonderung  dieses 

falles  vom  ersten  (bei  Polle  'theoretisch'  genannt)  recht  wunderlich, 
es  kommen  mithin  für  das  latein  nur  drei  von  den  dem  griechischen 
analogen  formen  in  betracht,  von  denen  die  erste  durch  den  indicativ, 
die  beiden  andern  durch  den  conjunctiv  charakterisiert  sind. 

Gemäsz  der  bedeutung  dieser  beiden  lat.  modi  könnte  man  die 

form  mit  dem  indicativ  als  objectiv  bezeichnen,  die  mit  dem  con- 

junctiv als  subjectiv. '  durch  den  indicativ  wird  eine  bedingung 
schlechthin  vorgeführt ,  ohne  dasz  der  sprechende  irgend  eine  Stel- 

lung zu  ihr  zu  nehmen  braucht ;  er  zeigt  die  bedingung  blosz  an, 
ohne  sich  über  dieselbe  irgendwie  auszusprechen,  woher  es  sich  auch 
erklärt,  dasz  durch  die  form  mit  indicativ  manchmal  selbst  solche 
bedingungssätze  ausgedrückt  werden,  die  dem  sinne  nach  allenfalls 
auch  Potentiale  oder  irreale  gestalt  annehmen  könnten,  oder  mit 
andern  worten ,  dasz  die  erste  form  auch  anstatt  der  zweiten  oder 

gar  der  dritten  vorkommt,  dagegen  beim  conjunctiv  wird  vom  reden- 
den nicht  nur  die  bedingung  an  und  für  sich  vorgetragen,  sondern 

man  sieht  der  aussageform  auch  die  subjective  meinung  des  sprechen- 
den an.  zu  diesem  ende  stehen  dem  Lateiner  zwei  abarten  zur  Ver- 

fügung: will  er  die  vorgetragene  bedingung  als  eine  solche  bezeich- 
nen, die  er  von  seinem  persönlichen  Standpunkt  für  möglich  hält, 

so  gebraucht  er  den  conj.  praes.  oder  perf.,  während  durch  den  conj. 
imperf.  und  plsq.  die  unwirklichkeit  der  bedingung  angezeigt  wird, 

aber  freilich  handelt  es  sich  hier  nur  um  eine  subjective  möglich- 
keit,  die  man  von  der  logischen,  allgemein  gültigen  gar  sehr  unter- 

scheiden musz,  was  wohl  bei  weitem  nicht  immer  mit  der  nötigen 
schärfe  geschieht,  durch  den  conj.  praes.  oder  perf.  wird  ja  nicht 
behauptet,  dasz  etwas  überhaupt  möglich  sei,  sondern  es  wird  im 
gegenteil  gesagt,  dasz  das  als  bedingung  vorgetragene  möglicher- 

weise wirklich  existiert  oder  geschieht,  ebenso  wird  durch  den 
gebrauch  des  conj.  imperf.  und  plsq.  vom  sprechenden  seine  meinung 
angezeigt,  dasz  das  als  bedingung  angeführte  gerade  in  dem  gegebe- 

'  die  einteilung  der  bedingungssätze  in  objective  und  subjective 
findet  sich  bei  KWKrüger.  zur  objectiven  gruppe  zählt  er  auch  die  form 
mit  fedv.  dies  ist  aber  sicher  unrichtig;  hier  liegt  eben  im  conjunctiv 
der  ausdruck  einer  meinungsäuszerung  des  sprechenden,  und  zwar  der 
ausdruck  seiner  subjectiven  erwartung,  dasz  das  in  bedingung  gesetzte 
geschieht  oder  geschehen  wird,  während  dem  zwecke  der  objectiven 
äuszerung  der  gebrauch  des  ind.  fut.  mit  el  entsiJricht,  welcher  anstatt 
des  ̂ dv  ra.  conj.  vorkommt. 
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nen  falle  nicht  existiert  oder  nicht  geschieht,  obwohl  es  an  und  für 

sich  ganz  und  gar  möglich  sein  kann,  die  erklärung  dieser  zwei  ab- 
arten  mit  dem  conjunctiv  ist  vonPolle  evident  richtig  gestellt,  auch 

die  benennungen  dafür:  'potentialer  fall'  und  'irrealer  fall'  sind 
völlig  zutreffend,  beide  zusammen  können  aber  als  abarten  eines 
falles  höherer  Ordnung,  nemlich  des  subjectiven,  aufgefaszt  werden, 
im  gegensatz  dazu  könnte  man  in  Versuchung  kommen  den  durch 

den  indicativ  charakterisierten  fall  'objectiv'  zu  benennen,  aber  es 
kommt  auch  vor,  dasz  der  sprechende  zuweilen  eine  bedingung  nicht 
nur  objectiv  angeben ,  sondern  auch  als  wirklich  existierend  oder 
geschehend  anzeigen  will  oder  musz,  wenn  auch  vielleicht  nur  einem 
fremden  Standpunkte  zu  liebe,  für  diesen  fall  hat  er  kein  anderes 
mittel  als  eben  wieder  denselben  indicativ,  vgl.  zb.  Plautus  Cist. 
IV  2,  15  si  nemo  praeteriit  hac,  postquam  infro  abii,  cistella  hie 

iaceret  (=  'ich  will  die  thatsache  anerkennen,  dasz  niemand  hier 
vorbeigegangen  ist 5  aber  dann  sollte  doch  das  kästchen  da  liegen'); 
Cicero  de  fin.  II  27,  86  si  amitti  vita  potest,  heata  esse  non potest. 
in  diesem  sinne  nähert  sich  die  conjunction  si  der  bedeutung  nach 

dem  deutschen 'weil',  vs^as  auch  in  Verbindung  mit  quidem  (si  quidem) 
das  gewöhnliche  ist.  vgl.  mit  obigem  beispiel  aus  Cicero  zb.  folgende 
stelle:  Lael.  §  89  molesta  veritas,  si  quidem  ex  ea  nascitur  odium. 
demnach  sind  in  dem  durch  den  indicativ  charakterisierten  falle 

zwei  Unterarten  anzusetzen:  a)  die  stricte  objective,  bei  welcher  der 

redende  die  bedingung  einfach  aussagt,  ohne  sich  darüber  auszu- 
sprechen, ob  das  in  bedingung  gesetzte  factisch  existiert  oder  mög- 

licherweise existieren  kann  oder  aber  derzeit  gar  nicht  existiert; 
&)  eine  subjective,  bei  welcher  die  factische  existenz  der  in  bedingung 
gesetzten  handlung  angedeutet  wird,  da  beide  abarten  den  indicativ 
haben,  so  dürfte  es  das  passendste  sein  diese  form  schlechthin  als 
die  'indicativische'  zu  bezeichnen. 

Es  bleibt  aber  für  das  latein  noch  ein  fall  übrig ,  auf  den  wir 
schon  im  anfange  verwiesen  und  der  wie  ein  zwitterding  zwischen 
der  Potentialen  und  der  irrealen  form  aussieht,  ich  führe  zuerst 
einige  aus  den  grammatiken  bekannte  beispiele  auf:  Cic.  Cato  m. 
§  83  st  quis  deiis  mihi  largiaticr,  iit  ex  hac  aetate  repuerascam  et 
in  cunis  vagiam,  valde  reciisem]  Livius  XXXIX  37,  3  si  existat 
hodie  ah  inferis  Li/curgus,  gaudeat  ruinis  eorum  et  dicat  usw.; 
Cic.  in  Catil.  I  §  27  si  mecum  patria  .  .  si  cuncta  Ifalia.,  si  omnis 
res  piiblica  sie  loquatur  usw.  hier,  besonders  in  den  zwei  ersten 
stellen,  kann  füglich  von  einer  subjectiven  möglichkeit  gar  nicht  die 
rede  sein,  dh.  man  darf  gar  nicht  daran  denken,  dasz  der  schrift- 

steiler durch  die  form  des  verbums  seine  meinung  ausgesprochen 
hätte,  dasz  die  sache  am  ende  doch  möglicherweise  vor  sich  gehen 
könne,  die  nichtwirklichkeit  der  bedingung  ist  wenigstens  in  der 
stelle  aus  Livius  und  in  der  ersten  aus  Cicero  so  handgreiflich,  dasz 

man  nach  der  gewöhnlichen  regel  jedenfalls  den  conj.  imperf.  er- 
warten sollte  (was  auch  zb.  Kühner  ausf.  lat.  gramm.  II  923  aus- 
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drücklich  betont),  aber  in  solchen  offenbar  nur  fingierten  fällen  hat 
es  der  sprechende  gar  nicht  nötig  darauf  speciell  hinzuweisen,  dasz 
er  die  suche  für  nicht  existierend  hält;  der  sinn  der  worte  sagt  es 
von  selbst  deutlich  genug,  darum  also  ist  es  möglich  gewesen,  dasz 
sich  hier  noch  die  alte  form  der  bedingungssätze  unversehrt  erhalten 
konnte,  wonach  durch  den  conj.  praes.  überhaupt  nur  die  gegenwart 
oder  Zukunft,  durch  den  conj.  imperf.  aber  die  Vergangenheit  be- 

zeichnet wurde,  dieser  art  ist  also  auch  die  anfangs  angeführte 
Periode  aus  Cicero :  cur  igitnr  et  Camillus  doleret^  si .  .putaret^ 

et  ego  doleani,  si .  .putem'^  hier  ist  die  altlateinische  ausdrucks- 
weise rein  erhalten ,  weil  wir  es  offenbar  nur  mit  einem  fingierten, 

dh.  zu  rhetorischen  zwecken  blosz  gesetzten  falle  zu  thun  haben, 
dasselbe  gilt  zb.  auch  von  Cic.  Phil.  VIII  4,  14  num  igitur  eum,  si 
tum  esses,  temerariuni  civem  aut  crudelem  putares?  andere  bei- 
spiele  s.  bei  Dräger  II  693 ,  wo  diese  erscheinung  irrtümlicherweise 

als  eine 'repräsentation'  der  Vergangenheit  angesehen  wird,  während 
Kühner  ao.  s.  925  von  einer  'unentschiedenen  möglichkeit  in  der 
Vergangenheit'  spricht,  obwohl  zb.  der  Wortlaut  von  si  tum  esses 
äuszerst  wenig  zu  einer  solchen  auffassung  passt.  freilich  vom  spre- 

chenden selbst  hängt  es  ab  einen  solchen  fingierten  fall  geradezu 
als  unwirklich  darzustellen  und  dann  die  gewöhnliche  form  des  un- 
wirklichkeitsfalles  zu  gebrauchen,  eine  derartige  Variation  kann 
selbst  in  einer  und  derselben  periode  vorkommen,  zb.  G\Q..p.  Quinctio 
§  83  si  Alfenus  tibi  tum  satisdare  et  iudicium  accipere  v eilet,  deni- 
que  omnia,  quae  postulares,  facere  voluisset,  quid  ageres? 
zwar  in  dieser  stelle  ist  die  Variation  durch  rhetorische  rücksichten 

veranlaszt  (um  nicht  dasselbe  vellet  zweimal  zu  gebrauchen) ;  aber 
eine  solche  Variation  des  ausdrucks  könnte  selbstverständlich  nicht 

stattfinden,  wenn  es  nicht  an  sich  möglich  wäre  sich  nach  belieben 
so  oder  so  auszudrücken,  besonders  belehrend  in  dieser  hinsieht  ist 

Cic.  or.  §  141  quihus  si  nihil  responderem,  nisi  me  M.  Bruto 
negare  roganti  noluisse,  iusta  esset  excusatio;  sed  si  confitear 
{quod  utinam  possem!)  me  studiosis  dicendi  praecepta  traditu- 
rum,  qui  tandem  id  iustus  rerum  aestimator  reprehenderet? 

Auszerdem  ist  es  auch  als  ein  rest  der  altern  ausdrucksweise 

anzusehen,  wenn  der  conj.  imperf.  als  ein  bezogenes  tempus  zur  be- 
zeichnung  der  vergangenen  gleichzeitigkeit,  besonders  in  beziehung 
zu  einem  regelrecht  gebrauchten  conj.  plsq,,  gebraucht  wird,  zb.  Cic. 
p.  Archia  §  16  si  nihil  litteris  adiuvarentur,  numquam  se  ad 
earum  Studium  contulissent;  s.  Dräger  II  694. 

Es  dürfte  also  folgende  formulierung  der  erklärung  der  bedin- 
gungssätze auf  beachtung  anspruch  haben: 

1)  die  indicativische  form,  der  sprechende  führt  die  be- 
dingung  blosz  an ,  ohne  sich  über  dieselbe  irgendwie  auszusprechen, 
oder  aber  (und  das  musz  aus  dem  zusammenhange  ersichtlich  sein) 
er  stellt  sie  als  angenommenes  factum  auf.  im  ersten  falle  kann 
diese  form  auch  die  potentiale  und  selbst  die  irreale  vertreten. 
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2)  die  Potentiale  form,  durch  sie  wird  nicht  blosz  die  be- 
dingung  als  solche  angeführt,  sondern  auszerdem  noch  die  subjective 

meinung  des  sprechenden  hineingelegt,  der  das  in  bedingung  ge- 
stellte als  möglicherweise  existierend  oder  geschehend  auffaszt.  im 

hauptsatze  kommt  auszer  dem  conj.  praes.  auch  der  conj.  perf.  vor, 
und  zwar  in  derselben  weise  wie  beim  selbständigen  conj.potentialis 

(dh.  im  wesentlichen  in  derselben  bedeutung  wie  der  conj.  praes.'-), 
während  im  nebensatze  der  conj.  perf.  nur  als  bezogenes  tempus  ge- 

braucht wird  und  demnach  gewöhnlich  die  Vorzeitigkeit  im  Verhält- 
nis zu  einer  praesentischen  handlung  bezeichnet. 
3)  die  irreale  form,  durch  sie  wird  vom  sprechenden  das  in 

bedingung  gesetzte  als  in  der  that  nicht  existierend  oder  nicht  ge- 
schehend dargestellt,  dabei  wird  der  conj.  imperf.  in  bezug  auf  die 

gegen  wart,  der  conj.  plsq.  in  bezug  auf  die  Vergangenheit  gebraucht; 
auszerdem  kann  der  conj.  imperf.  auch  als  bezogenes  tempus  ver- 

wendet werden  zur  bezeichnung  der  gleichzeitigkeit  mit  einer  andern 
vergangenen  handlung,  hauptsächlich  aber  nur  im  Vordersätze. 

4)  die  fictive  form,  durch  sie  wird  irgend  ein  fingierter  dh. 
zu  rhetorischen  zwecken  eigens  erdachter  fall  ausgedrückt,  der  an 
und  für  sich  auch  reine  Unmöglichkeiten  in  sich  einschlieszen  kann, 
dabei  wird  in  bezug  auf  die  gegenwart  der  conj.  praes.,  in  bezug 
auf  die  Vergangenheit  der  conj.  imperf.  gebraucht;  auszerdem  kann 
auch  hier  im  Vordersätze  ein  conj.  perf.  als  bezogenes  tempus  der 
Vorzeitigkeit  stehen  (wie  im  potentialen  falle),  zb.  Cic.  de  off.  III  95 
si  gladium  quis  apud  te  sana  mente  de]30suerit,  repetat  insaniens 
{deposuerit  geht  dem  repetat  voran),  reddere  peccatum  sit.  der  redende 
kann  aber  auch  solche  fingierte  fälle  gerade  als  etwas  unwirkliches 

bezeichnen  und  dann  die  gewöhnliche  irreale  form  gebrauchen.'' 
Dazu  noch  als  anmerkung :  eine  eigentümliche,  der  griechischen 

mit  edv  analoge  form  gibt  es  im  latein  nicht,  da  die  Verallgemeine- 
rung und  Wiederholung  classisch  überhaupt  durch  den  indicativ  aus- 

gedrückt wird,  welcher  auch  beim  ausdrucke  der  erwartung  die  regel 
bildet,  im  letzten  falle  wird  gewöhnlich  in  beiden  sätzen  der  ind. 
futuri  gebraucht;  aber  im  Vordersätze  findet  sich  doch  auch  der  conj. 
praes.  (beide  gebrauchsweisen  selbst  in  derselben  periode  zb.  Cic. 
de  or.  II  176). 

^  der  Potentiale  conj.  perf.  nmsz  als  ein  rest  des  altern  tempus- 
systems  in  der  lat.  spräche  aufgefasat  werden,  so  dasz  hier  der  conj. 
praes.  =  griech.  opt.  praes.  mit  äv,  der  conj.  perf.  aber  =  griech.  opt. 
aor.  mit  äv;  die  letztere  gleichung  ist  völlig  richtig  nicht  nur  für  die 
Syntax,  sondern  auch  für  die  morphologie.  der  potentiale  conj.  perf. 
unterscheidet  sich  also  von  dem  conj.  praes.  nur  der  zeitart  nach  (im 
sinne   des  Curtiusschen    terminus).  ^   umgekehrt  (aber  wohl  nur  bei 
dichtem)  können  auch  eigentlich  irreale  fülle  als  blosz  fingierte  be- 

zeichnet werden,  zb.  Verg.  Ae7i.  I  58  {Aeolus  hoc)  7ii  faeiat,  maria  ac 
ierras  caelumque  .  .  ferant  {venti)  rapidi  secum  usw. 
Charkow.  Johann  Netusil. 
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103. 
ZU  SIDONIUS  APOLLINARIS. 

Vom  rhetor  Lampridius  in  Burdigala  berichtet  sein  bewunderer 

in  dem  briefe  an  Lupus  {epist.  VIII  11,  Lütjohann  Monum.  Gei'm. 
VIII  s.  141;  bei  Baret  ep.  15  s.  432)  in  geistreich  sein  sollenden 
antithesen  recht  hübsch,  aber  überschwänglich :  in  materia  contro- 
versiali  fortis  et  lacertosus,  in  saiyrica  soUicitus  ac  mordax,  in  tragica 
saevus  et  flebüis.  in  comica  tirbanus  muUiformisque ,  in  fescennina 
vernans  verhis ,  aestuans  votis ,  in  hucoUca  vigilax  [vigilanx  corr.  ex 
vigilans  cod.  Paris,  n.  9551  saec.  XII),  parcus,  carminahundus ^  in 
georgica  sie  rusticans  multum,  quod  nihil  rusiicus.  praeterea  quod  ad 
epigrammata  spectat,  non  copia  sed  aeumine  placens  . .  in  lyricis  autem 
Flaeeum  seeufus,  nunc  ferehatur  in  iambico  citus,  nunc  in  thoriambico 

gravis,  nunc  in  Alcaico  flexuosus,  nunc  in  Sappliico  inflatus.  raasz- 
voll  also  und  dichterisch  angehaucht  war  er  in  bukolischen  Stoffen; 
was  vigilax  soll ,  ist  mir  unverständlich,  nun  lesen  wir  aber  kurz 
vorher  in  dem  an  Lampridius  gerichteten  carmen : 

Arpinas  modo  quem  tonante  lingua 
ditat;  nunc  stilus  aut  Maronianus 
aut  quo  tu  Latium  heas  Horati , 
Alcaeo  melior  lyristes  ipso. 

wir  haben  hier  dieselbe  reihenfolge,  wie  oben :  Lampridius  ist,  wt^nn 
es  darauf  ankommt,  Cicero  =  in  materia  controversiali  fortis  et  lacer- 

tosus  (natürlich  'nicht  mit  thaten,  nur  mit  worten';  es  ist  bei  Arpinas 
nicht  etwa  an  Marius  zu  denken),  Virgilius  =  in  hucolica  .  .  rusticus, 
und  Horatius  =  in  lyricis  autem  usw.  in  6iner  person.  die  zweite 
parallele  scheint  gestört  zu  sein ;  man  möchte  sich  versucht  fühlen 
für  vigilax  ohne  weiteres  Virgilianus  zu  schreiben ;  diese  änderung 
würde  aber  eine  zweite  rusticanus  für  rusticans  nach  sich  ziehen, 

was  unstatthaft  ist ,  da  das  sehr  passende  rusticans  in  diesem  zu- 
sammenhange eine  thätigkeit  ausdrücken  soll,  es  bleibt  also  nur 

übrig  vigilax  in  Virgilians  zu  ändern,  das  sich  auch  durch  die 
gegen  überstellung  mit  den  gleichklingenden  participien  vernans, 
aestuans,  rusticans  empfiehlt. 
Halle.  Carl  Häberlin. 
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(33.) 
Zu  TACITÜS  GERMANIA. 

Es  gibt  unstreitig  wenige  stellen  in  Tacitus  Germania ,  welche 
bisher  der  auslegung  so  viel  Schwierigkeit  bereitet  haben  und  daher 

so  oft  besprochen  worden  sind,  wie  c.  2  z.  16 — 20.  auch  in  dieser 
Zeitschrift  oben  s.  209  flf.  ist  der  abschnitt  vor  kurzem  gegenständ 
einer  Untersuchung  von  KHachtmann  gewesen,  und  man  musz  es 
dankbar  anerkennen,  dasz  damit  die  frage  von  neuem  angeregt  und 
entschieden  gefördert  worden  ist.  dasz  indessen  nunmehr  die  sache 
zu  einem  befriedigenden  abschlusz  gekommen  sei,  zu  dieser  ansieht 
kann  ich  mich  gleichwohl  nicht  bekennen,  und  ich  bin  überzeugt, 
der  Verfasser  der  erwähnten  abh.  wird  es  mir  gewis  verzeihen, 
wenn  ich  mir  erlaube  noch  einmal  auf  diesen  gegenständ  zurückzu- 

kommen, zumal  es  sich  hierbei  herausstellen  wird,  dasz  bei  den  bis- 

herigen untei'suchungen  einige  wesentliche  ^junkte  nicht  recht  ge- 
würdigt oder  übersehen  worden  sind. 

Die  fragliche  stelle  lautet  bekanntlich  in  unsern  ausgaben: 
ceterum  Germaniac  vocahulum  recens  et  nuper  additum,  quoniani  qui 

primi  Rhemim  transgressi  Gallos  expulerint,  ac  nunc  Tungri,  tunc  Ger- 
mani  vocafi  sinf:  ita  nationis  nomen,  nongentis  evaluisse  paidatim,  ut 
omnes primum  a  vidore  ob  rnefuni^  mox  etiam  a  se  ipsis  invento  nomine 
Germani  vocarentur.  also  Germania  ist  nicht  die  alte  benennung  des 
landes.  dieselbe  ist  vielmehr  erst  neuerdings  in  aufnähme  gekommen, 

zuerst  wurde  nur  ein  einzelner  stamm,  die  spätem  Tungern,  Ger- 
manen genannt,  allmählich  fand  aber  dieser  name  weitere  Verbrei- 
tung, ja  derselbe  wurde  schlieszlich  zu  einer  gesamtbezeichnung 

aller  Deutschen ,  bis  endlich  diese  selbst  sich  ihrer  bedienten,  dies 
ist  die  ansieht  der  quidam,  welche  der  schriftsteiler  kurz  vorher  er- 

wähnt,   so  weit  ist  der  sinn  der  stelle  völlig  klar. 

Dagegen  haben  die  worte  primxim  a  vidore  oh  metum  die  ver- 
schiedenartigste auslegung  erfahren,  zunächst  der  ausdruck  a  vidore, 

welcher  von  den  einen  auf  die  zuerst  in  Gallien  eingewanderten 
Germanen,  die  spätem  Tungern,  bezogen  wurde,  während  andere 
dem  worte  einen  weitern  sinn  beilegten  und  überhaupt  alle  über  den 
Rhein  vorgedrungenen  Germanen  darunter  verstanden,  noch  andere 
wieder  änderten  a  vidore  in  a  vido  (so  auch  Hachtmann  ao.)  oder 
in  a  vidis  und  verstanden  den  ausdruck  von  den  durch  die  Deutschen 

besiegten  Galliern,  aber  auch  die  präposition  a  wurde  verschieden 
gedeutet,  indem  die  einen  sie  in  dem  sinne  faszten,  dasz  die  Deutschen 
von  dem  sieger,  dh.  durch  den  siege r  mit  dem  namen  Germanen 

benannt  woi'den  seien,  die  andern  aber  glaubten,  es  hätten  dieselben 
nach  dem  sieger  so  geheiszen.  dazu  kam  die  verschiedene  aus- 

legung der  worte  oh  metum,  welche  entweder  in  dem  sinne  'weil  sie 
furcht  hatten'  oder  '^weil  sie  furcht  erregen  wollten'  gedeutet  wurden. 
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ich  glaube  dasz  gegenüber  den  bisherigen  auslegungen  der  stelle 
folgendes  geltend  gemacht  werden  musz. 

Zunächst  ist  die  erklärung  von  a  Victore  in  dem  sinne 'nach  dem 
Sieger'  unstatthaft,  die  worte  stehen  zu  deutlich  in  einem  gegensatz 
zu  a  se  ipsis^  und  der  parallele  bau  der  beiden  sätze  gestattet  nicht 
die  i^räposition  das  eine  mal  in  diesem  und  das  andere  mal  in  jenem 
sinne  zu  fassen,  es  ist  dies  auch  mit  recht  von  Hachtmann  betont 

worden,  ich  mache  noch  darauf  aufmerksam,  dasz  gerade  die  gegen- 
tiberstellung  von  jjr/m?<m  und  mox  eine  solche  erklärung  aus€cblieszt. 
denn  die  worte  besagen,  dasz  zuerst  eine  benennung  a  Victore, 
nachher  aber  a  se  ipsis  erfolgt  sei.  wenn  wir  nun  a  Victore  in  dem 
sinne  verstehen,  dasz  die  Deutschen  nach  dem  siege r  benannt 
worden  seien,  so  hätte  der  Schriftsteller  nicht  sagen  können,  dasz 
dies  zuerst  (primum)  so,  nachher  (wioa;)  aber  anders  geschehen 
sei,  da  unter  der  gegebenen  Voraussetzung,  auch  wenn  die  Deutschen 
später  den  namen  Germanen  selbst  annahmen,  die  herkunft  des 
Wortes  von  dem  sieger  nach  wie  vor  bestehen  blieb,  wir  haben  also 

die  präp.  nur  in  dem  sinne  zu  fassen ,  dasz  dieselbe  wie  in  der  Ver- 
bindung a  se  i2^sis  die  handelnde  person  bezeichnet. 

Man  versteht  nun  unter  dieser  handelnden  person  gewöhnlich 
die  vorher  vom  Schriftsteller  erwähnten  Tungern.  aber  mit  vollem 
recht  bat  Hachtmann  geltend  gemacht,  dasz  alsdann  der  gegensatz 
zu  a  se  ipsis  nicht  zum  vollen  ausdruck  komme,  insofern  dann  doch 
auch  der  victor  zu  den  germanischen  Völkerschaften  gehören  würde, 
von  der  ansieht,  dasz  unter  diesem  begriff  überhaupt  alle  über 
den  Rhein  vorgedrungenen  Deutschen  zu  verstehen  seien,  ganz  zu 
schweigen,  der  gegensatz  zu  a  se  ipsis  erfordert  vielmehr,  dasz  wir 
uns  unter  dem  ausdruck  victor  ein  volk  denken,  welches  von  den  Ger- 

mauen überhaupt  verschieden  war. 
Mit  recht  weist  auch  Hachtmann  darauf  hin,  dasz  der  gebrauch 

der  passiven  form  vocarentur  anstosz  ei-regen  würde,  wenn  es  sich 
beide  male,  sowohl  bei  a  Victore  als  auch  bei  a  se  ipsis,  um  eine 

namengebung  handelte,  die  das  thätige  subject  an  sich  selbst  voll- 
zogen habe. 

Wollte  man  aber  etwa  bei  a  se  ipsis  an  die  rechtsrheinischen, 
bei  a  victore  aber  an  die  linksrheinischen  Germanen  denken,  so  steht 

einer  solchen  auffassung  der  ausdruck  onmes  im  wege ,  welcher  be- 
weist, dasz  die  hier  gemeinte  benennung  sich  auf  alle  germanischen 

stamme  ohne  ausnähme  erstreckt  hat. 

Nun  ist  man  auf  den  gedanken  gekommen,  dasz  die  benennung 
der  Deutschen  mit  dem  gesamtnamen  Germani  von  den  Galliern 
hergerührt  habe ,  und  KvBecker  hat  es  dem  entsprechend  für  nötig 

gehalten  die  worte  a  victore  in  a  victo  oder  a  victis  zu  ändern,  die- 
selbe conjectur  a  victo  empfiehlt  auch  Hachtmann,  und  es  läszt  sich 

nicht  leugnen,  dasz  damit  ein  klarer  gegensatz  zu  a  se  ipsis  erzielt 
ist.  gleichwohl  erscheint  mir  auch  dieser  verschlag  nicht  dazu  an- 
gethan,  der  stelle  die  richtige  deutung  zu  verschaffen,    abgesehen 
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davon  dasz  es  doch  immer  höchst  bedenklich  erscheint  zu  einer 

textesänderuug  seine  Zuflucht  zu  nehmen,  so  lange  noch  eine  andere 
lösung  der  frage  möglich  ist,  scheinen  mir  dabei  zunächst  die  worte 
evahnsse  ixmJaUm  nicht  gehörig  berücksichtigt  worden  zu  sein, 
nehmen  wir  einmal  die  lesart  a  vido  an,  so  würde  dieser  ausdruck 
doch  von  vorn  herein  nur  unter  der  Voraussetzung  zulässig  sein,  dasz 
in  demselben  ein  hinweis  auf  die  worte  qui  .  .  Gallos  expulcrint 
läge,  sonst  würde  der  ausdruck  völlig  unverständlich  sein,  dann 
aber  könnten  mit  a  vido  nicht  beliebig  irgend  welche  oder  alle 
Gallier,  auch  nicht  Gallier  aus  irgend  welcher  zeit,  sondern  nur  die- 

jenigen verstanden  werden,  welche  wirklich  von  den  Deutschen  nach 
ihrem  übergange  über  den  Rhein  aus  ihrem  gebiete  vertrieben  worden 
sind,  diejenigen  Gallier,  welche  den  Deutschen  den  gesamtnamen 
gaben,  würden  demnach  die  ersten  gewesen  sein,  mit  denen  die 
letztern  überhaupt  in  berührung  kamen,  wenn  das  nun  schon  an 
sich  höchst  wunderbar  erscheint,  insofern  nicht  anzunehmen  ist, 
dasz  die  aus  ihren  sitzen  vertriebenen  Gallier  gelegenheit  hatten  sich 
eine  so  ausgebreitete  kenntnis  von  den  deutschen  stammen  zu  ver- 

schaffen, dasz  sie  sie  alle  mit  einem  gemeinsamen  namen  benannten, 
so  steht  eine  solche  auffassung  zu  den  Worten  evaliiisse  panlatini  in 

schreiendem  Widerspruch:  denn  diese  besagen,  dasz  der  name  Ger- 
manen erst  allmählich  sich  geltung  verschafft  hat,  also  zu  der  zeit, 

wo  die  Gallier  aus  ihren  Wohnsitzen  vertrieben  wurden ,  eine  allge- 
meine bedeutung  noch  gar  nicht  erlangt  haben  kann. 

Dasz  aber  die  worte  evaluisse  paidaüm  nicht  etwa  mit  der  an- 
nähme sich  vertragen,  als  hätte  die  anwendung  des  namens  Germani 

im  sinne  einer  gesamtbezeichnung  von  den  zuerst  besiegten  Galliern 
ihren  ausgang  genommen  und  es  hätten  sodann  die  andern  gallischen 
stamme  einer  nach  dem  andern  diese  gesamtbezeichnung  ebenfalls  in 
gebrauch  genommen:  einer  solchen  auffassung  steht  die  Verbindung 
ita  nationis  nomen^  non  gentis  evaluisse  paulatim  im  wege,  worte 
welche  besagen,  dasz  der  name  Germani  anfangs  nichts  weiter  als 
ein  Stammesname  gewesen  ist,  bis  sich  derselbe  allmählich  zu  der 
bedeutung  eines  gesamtnamens  entwickelte,  der  ausdruck  evaluisse 

paulafim  bedeutet  also  nicht  die  allmähliche  geographische  Verbrei- 
tung eines  bereits  die  gesamtheit  bezeichnenden  namens,  sondern  die 

allmähliche  entwicklung  dieses  namens  selbst  aus  dem  begrifi"  eines Stammesnamens  zu  dem  eines  volksnamens.  denn  nicht  von  dem 

nomen  gentis,  sondern  von  dem  nomcn  nationis  wird  das  evaluisse 
paulatim  ausgesagt. 

Unter  diesen  umständen  nützt  es  auch  nichts,  wennHachtmann 
die  angebliche  corruptel  a  vidore  oh  mdnm  aus  a  vido  ceterorum  oh 
mdum  erklärt  und  meint,  die  worte  bedeuteten,  dasz  die  gesamtheit 
zum  ersten  male  von  dem  besiegten  aus  furcht  vor  den  übrigen 
(dh.  den  auf  der  rechten  seite  des  Rheins  wohnenden)  Germanen 
genannt  worden  sei,  ganz  abgesehen  davon  dasz  man  nicht  ein- 

sieht,  warum  die  besiegten  gerade   vor   diesen,    die   ihnen  nichts 
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zu  leide  thaten,  mehr  furcht  als  vor  ihren  besiegern  gehabt  haben 
sollen. 

Selbstverständlich  ist  das  aus  den  werten  evaluisse  paulatim 
entnommene  beweismittel  auch  gegen  die  ansieht  derer  zu  verwenden, 
welche  a  vidore  von  den  zuerst  siegreich  über  den  Rhein  vordrin- 

genden Germanen  verstehen,  denn  wenn  diese  bereits  alle  stamme 
iomnes)  der  Deutschen  so  nannten,  so  war  bei  ihnen  damals  der 
name  nicht  mehr  stammesname,  sondern  wurde  bereits  alsvolksname 
gebraucht,  er  konnte  sich  also  nicht  mehr  aus  dem  einen  begriff  zu 
dem  andern  entwickeln. 

Es  folgt  zugleich  aus  der  von  uns  gegebenen  erklärung  der 
Worte  evaluisse  paulatim^  dasz  die  conjunction  ut  nicht  in  dem  von 
Hachtmann  gewollten  sinne  verstanden  werden  kann.  H.  übersetzt: 

'so  sei  der  name  eines  volksstammes,  nicht  der  des  gesamten  volkes 
allmählich  zur  geltung  gekommen,  und  zwar  in  der  weise,  dasz  .  .', 
wonach  der  mit  ut  eingeleitete  satz  die  art  und  weise  bezeichnen 

soll,  in  welcher  das  evaluisse  paulatim  sich  vollzogen  habe,  diese  er- 
klärung würde  zulässig  sein,  wenn  es  hiesze:  gentis  nomen  evaluisse] 

es  heiszt  aber  gerade  umgekehrt  nationis  nomen,  non  gentis  eva- 
luisse. unter  diesen  umständen  kann  der  mit  ut  eingeleitete  satz  nur 

etwas  besagen ,  was  sich  zeitlich  an  die  mit  evaluisse  paulatim  ge- 
meinte thatsache  angeschlossen  hat,  dh.  das  herauswachsen  des 

Stammesnamens  zu  einem  (wenn  auch  noch  nicht  gleich  alle  stamme 
umfassenden)  volksnamen  hatte  sich  bereits  allmählich  vollzogen,  als 
man  schlieszlich  dazu  übergieng  ihn  auf  alle  stamme  ohne  ausnähme 
auszudehnen. 

Zu  dieser  auffassung  musz  auch  die  Stellung  des  wertes  omnes 

führen,  denn  offenbar  liegt  auf  diesem  worte  ein  besonderer  nach- 
druck,  so  dasz  der  satz  ut  omnes  .  .  vocarentur  zu  dem  vorhergehen- 

den in  einen  gegensatz  gestellt  wird,  der  Schriftsteller  will  sagen: 
bisher  fand  wohl  der  name  Germani  eine  weitere  Verbreitung,  alle 
zusammen  wurden  sie  aber  erst  a  Victore  so  genannt. 

Ein  weiteres  hindernis  für  alle  bisherigen  erklärungen  der  stelle, 
mag  man  nun  a  Victore  schreiben  und  diese  worte  von  den  siegreichen 
Deutschen,  oder  a  victo  schreiben  und  diese  worte  von  den  besiegten 
Galliern  verstehen,  liegt  in  den  worten  invento  nomine  Germani. 

denn  auch  die  bedeutung  dieses  ausdrucks  hat  man  bisher  nicht  ge- 
hörig beachtet,  zwar  hat  man  mit  recht  die  worte  stets  eng  ver- 

bunden in  der  weise,  dasz  man  invento  nomine  als  abl.  instr. ,  nicht 
etwa  als  abl.  abs.  ansah,  mit  recht  erklärte  man  stets  :  die  Deutschen 

seien  allesamt  mit  dem  namen  Germanen  {nomine  Germani)  benannt 
worden,  wobei  wir  einstweilen  von  der  verschiedenen  deutung  des 
ausdrucks  invento  absehen  können,  um  so  unbegreiflicher  ist  es, 
dasz  man  den  ausdruck  invento  bisher  immer  nur  als  zu  dem  zweiten 

gliede  des  satzes,  zu  den  worten  mox  etiam  a  se  ipsis  zugehörig  be- 
trachtet hat,  während  es  doch  auf  der  band  liegt  dasz,  wenn  die 

worte  nomine  Germani  vocarentur  auch  zu  primum  a  vidore  ob  metum 
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gerechnet  werden  müssen,  dies  nicht  minder  mit  dem  woi'te  invento 
der  fall  sein  musz.  hieraus  ergibt  sich  dasz  für  invento  nomine  jede 
erklärung  unzulässig  ist,  welche  nur  für  eins  der  beiden  Satzglieder 

passt.  so  kommt  die  Übersetzung:  'mit  dem  für  sie  erfundenen,  für 
sie  blosz  fingierten  namen'  in  Wegfall,  weil  sie  nur  auf  a  se  i2)sis 
rücksicht  nimt.  auch  kann  der  ausdruck  nicht  heiszen  'von  ihnen 

selbst  erfunden',  weil  bei  dem  anerkannten  gegensatz  der  beiden 
Satzglieder,  mag  man  nun  a  Victore  oder  a  victo  lesen,  alsdann  ein 
Widerspruch  in  den  angaben  des  Schriftstellers  entstehen  würde, 

endlich  kann  der  ausdruck  auch  nicht  wohl  bedeuten  'mit  dem  namen, 
den  man  bereits  als  stammesuamen  vorgefunden  hatte',  weil  diese 
auffassung  wohl  für  a  Victore  (oder  a  victo),  nicht  aber  auch  für  a  se 
ipsis  einen  sinn  geben  würde  und  man  in  diesem  falle  zu  dem  aus- 
kunftsmittel  greifen  müste,  bei  invento  nomine  das  eine  mal  an  einen 
Stammesnamen,  das  andere  mal  an  einen  gesamtnamen  zu  denken, 
eine  an  sich  nicht  unmögliche,  aber  doch  unbequeme  Interpretation, 

So  bleibt  denn  nichts  übrig  als  die  annähme,  dasz  die  zu  voca- 
rentur  gehörigen  handelnden  personen  beide  male  den  namen  anders- 

woher empfangen  haben  müssen,  dasz  sie  ihn  als  einen  solchen  vor- 
gefunden haben  müssen,  welcher  bereits  von  anderer  seite  gebraucht 

worden  war,  und  zwar  nicht  etwa  als  bloszer  stammesname  (weil 
sonst  invento  nomine  nicht  zu  mox  etiam  a  se  ipsis  passen  würde), 
sondern  bereits  als  volksname,  als  ein  nomen  quod  paulatim  evaluerat. 

Bei  dieser  Sachlage  können  unter  dem  ausdruck  a  Victore  nicht 

die  siegi'eich  vordringenden  Gei'manen  oder  irgend  welche  andere 
Germanen  verstanden  werden,  aber  auch  (bei  annähme  der  lesart 
a  victo)  nicht  die  von  den  Deiitschen  aus  ihren  Wohnsitzen  vertriebe- 

nen Gallier,  weder  die  einen  noch  die  andern  können  den  namen 

Germani  bereits  als  volksnamen  {nomen  quod  paulatim  evaluerat) 
vorgefunden  haben ,  sondern  dies  kann  nur  ein  von  beiden  verschie- 

denes volk  gewesen  sein. 
Die  richtigkeit  dieser  ansieht  leuchtet  noch  mehr  ein,  wenn  wir 

uns  des  gegensatzes  bewust  werden,  welcher  zwischen  den  worten 
ut  omnes  .  .  vocarentur  und  dem  vorhergehenden  besteht,  es  is-t 
bereits  an  einer  frühern  stelle  gezeigt  worden,  dasz  mit  dem  satze 
ut  omnes  .  .  vocarentur  eine  neue  Zeitfolge  eingeführt  wird,  die 
Stellung  der  worte,  die  hervorhebung  von  omnes  erfordert  aber  auch 
geradezu,  dasz  wir  uns  unter  denjenigen,  welche  die  namengebung 
auf  alle  deutschen  stamme  ausgedehnt  haben,  andere  leute  denken 
als  unter  denjenigen ,  welche  bisher  an  der  namengebung  oder  an 

der  Verbreitung  des  namens  beteiligt  gewesen  waren.' 
Es  ist  eine  genugthuung  für  mich,  der  ich  auf  selbständigem 

wege  zu  dem  hier  dargelegten  resultat  gekommen  bin,  dasz  bereits 

'  es  wird  mit  dem  satze  ut  omnes  invento  nomine  vocarentur  also  nicht 
nur  eine  neue  thatsache  eingefühlt,  sondern  es  beteiligen  sich  an  dieser 
thatsache  auch  neue  personen.    nur  dasz  diese  personen  durch  die  worte 
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Jacob  Grimm  (geschichte  der  deutschen  spräche,  1848,  s.  786) 

sich  folgendermaszen  ausläszt:  'mit  vidore  ist  nichts  anzufangen: 
entweder  müste  es  den  siegenden  heerführer  der  Deutschen  bezeich- 

nen .  .  oder,  was  ich  sonst  dachte,  den  weltbesiegenden 
Römer,  insofern  die  Römer,  als  sie  vom  einbruch  der  Deutschen 
hörten,  aus  furcht  vor  ihnen  den  oft  an  fremde  verschwendeten 

namen  amici,  consanguinei,  germani^  dh.  brüder  gebraucht  hätten, 

um  den  eindringiingen  zu  schmeicheln.'  er  setzt  freilich  hinzu: 
'allein  diese  bedeutung  muste  sich  von  selbst  aufdringen  und  konnte 
sagenhaft  bestehen,  ohne  dasz  sie  wirklich  auf  den  Ursprung  des 
namens  führt;  es  liegt  doch  etwas  unrömisches  in  solcher  Zuvor- 

kommenheit gegen  barbaren.'  indessen  trifft  diese  ausstellung  nicht 
die  annähme,  dasz  unter  victor  die  Römer  zu  verstehen  seien,  selbst, 
sondern  nur  die  deutung  des  wortes  Germani.  ebenso  steht  die 

weitere  bemerkung  Grimms :  'am  richtigsten  scheint  mir  daher  die 
benennung  von  den  gallischen  nachbarn  der  Deutschen  ausgehen  zu 

lassen'  durchaus  im  einklang  mit  der  von  mir  vertretenen  ansieht, 
demnach  dürfte  sich  das  Verhältnis  folgendermaszen  vollzogen  haben. 

Nach  der  ansieht  der  von  Tacitus  erwähnten  quidam  ist  der 
name  Germanien,  dh.  also  derjenige  name,  welcher  ganz  Deutschland 
umfaszte,  erst  neuerdings  in  gebrauch  gekommen  und  erst  vor  kurzem 
dem  lande  beigelegt  worden,  denn  ursprünglich  wurden  nur  die- 

jenigen ,  welche  zuerst  über  den  Rhein  giengen  und  die  Gallier  aus 
ihren  Wohnsitzen  vertrieben,  dieselben  welche  nachher  Tungern 
hieszen,  Germanen  genannt,  der  name  war  also  von  haus  aus  nur 
Stammesname,  ob  derselbe  deutschen  oder  keltischen  Ursprungs  ist, 
darüber  spricht  sich  der  Schriftsteller  nicht  aus,  und  es  ist  dies  auch 
für  unsere  frage  gleichgültig,  doch  steht  wenigstens  nach  den  worten 
des  Tacitus  nichts  im  wege  die  bezeichnung  für  deutsch  zu  halten, 
allmählich  macht  sich  nun  aber  der  stammesname  weiter  geltend, 
dh.  er  wurde  allmählich  im  weitern  umfange  gebraucht,  und  es  ist 
das  einfachste  anzunehmen,  dasz  es  die  Gallier  gewesen  sind,  welche 
diese  Umwandlung  vollzogen  haben,  dasz  derjenige  stamm,  welcher 
zuerst  über  den  Rhein  vordrang,  die  veranlassung  zu  der  Verbreitung 
des  namens  gegeben  habe ,  sagt  der  Schriftsteller  ausdrücklich,  die 
weitere  entwicklung  aber  wird  sich  so  vollzogen  haben ,  dasz  die 

Gallier  den  namen  nach  und  nach  auf  alle  diejenigen  stamme  aus- 
dehnten, welche  sich  im  lauf  der  zeit  in  den  linksrheinischen  landen 

sehen  lieszen.  dann  kamen  die  Römer  und  übertrugen  die  bezeich- 
nung Germanen  auf  alle  deutschen  volksstämme ,  wozu  sie  ja  auch 

zuerst  gelegenheit  hatten,  da  sie  die  ersten  waren,  welche  eine 
kenntnis  der  gesamten  germanischen  weit  erlangten,  die  Römer 
fanden  also  den  namen  (als  volksnamen)  bereits  vor  {invento  nomine). 

a  Victore  und  a  se  ipsis  in  zwei  gruppen  zerlegt  werden  und  so  von  dem 
Schriftsteller  der  auch  sonst  beliebte  kunstvolle  satzbau  erzielt  wird, 
dasz  das  zweite  glied  der  antithese  von  neuem  in  zwei  antithetische 
glieder  zerlegt  wird. 
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endlich  eigneten  sich  die  Deutschen  selbst  eine  benennung  an,  welche 
sie  (auch  wieder  im  sinne  eines  volksnamens)  ihrerseits  wieder  von 
den  Römern  überkommen  hatten  {invcnto  nomine). 

Dieser  Vorgang  ist  der  natürlichste  den  es  gibt,  ja  es  drängt 
sich  die  hier  gegebene  deutung  der  art  ohne  weiteres  auf,  dasz 

selbst  JGrimm,  obwohl  er  die  conjectur  a  victo  für  a  Victore  ange- 
nommen hatte,  doch  (ao. s.787)  sich  nicht  enthalten  kann  zu  sagen: 

*so  erschienen  den  belgischen  Galliern  die  Tungern,  und  mit  diesem 
namen  (Germanen)  wurden  sie  von  ihnen  belegt,  der  hernach  auch 
auf  andere  deutsche  stamme  und  allmählich  von  den  Römern 

auf  alle   übertragen    wurde.' 
Wir  würden  unter  diesen  umständen  kein  bedenken  tragen  für 

a  Victore  einfach  die  worte  a  Romanis  zu  setzen,  wenn  sich  heraus- 
stellen sollte,  dasz  die  erstere  bezeichnung  für  die  zweite  nicht  am 

platze  wäre,  ich  glaube  jedoch,  dasz  der  schriftsteiler  a  Victore  mit 

absieht  gesagt  hat.  für  ihn  lag  es  nahe  sich  dieses  ausdrucks  zu  be- 
dienen, nicht  deswegen  weil  die  Römer  an  sich  das  siegreiche  volk 

waren ,  sondern  weil  sie  es  waren  im  gegensatz  zu  den  vorher  er- 
wähnten Galliern,  welche  von  den  Deutschen  aus  ihren  Wohnsitzen 

vertrieben  wurden,  der  schriftsteiler  meint:  in  der  periode,  welche 
nach  dem  siegreichen  einbruch  der  Deutschen  in  Gallien  erfolgte, 
entwickelte  sich  der  stammesname  Germani  zu  einem  allgemeinern 
namen.  alle  zusammen  wurden  sie  aber  erst  von  ihren  siegern 

so  genannt,  in  dieser  gedankenverbindung  liegt  durchaus  nichts  be- 
fremdendes. 

Erst  bei  der  hier  gegebenen  erklärung  tritt  auch  die  bemer- 
kung  oh  niefum  in  ihr  richtiges  Verhältnis,  nach  den  bisherigen  aus- 
legungen  hat  mau  in  dem  ausdruck  immer  nur  die  veranlassung  zu 
der  namengebung  gesucht,  ja  man  hat  wohl  gemeint,  in  dem  worte 
Germani  habe  an  sich  etwas  furchterregendes  gelegen,  und  man  war 
der  ansieht,  entweder  hätten  sich  die  Deutschen  den  namen  beigelegt 
(a  Victore),  um  ihre  gegner  einzuschüchtern,  oder  auch,  die  Gallier 
hätten  ihn  denselben  gegeben  (a  victo)  aus  furcht  vor  ihren  gegnern. 
aber  abgesehen  davon  dasz  die  annähme,  die  benennung  Germani 

habe  einen  schreckenerregenden  sinn  gehabt,  lediglich  auf  einer  Ver- 
mutung beruht,  so  wird  bei  allen  diesen  auslegungen  nicht  bedacht, 

dasz  es  dem  schriftsteiler  an  dieser  stelle  gar  nicht  darauf  angekom- 
men ist  die  anfängliche  entstehung  oder  auch  die  ursprüngliche  Über- 

tragung des  namens  Germani  auf  eine  reihe  von  stammen  zu  erklären, 
sondern  vielmehr,  wie  es  kam,  dasz  man  sie  alle  mit  einander 

so  benannte,  denn  das  unterliegt  doch  w^ohl  keinem  zweifei ,  dasz 
der  nachdruck  des  satzes  auf  omnes  zu  legen  ist. 

Die  am  nächsten  liegende  erklärung  der  worte  ob  metum  ist 
jedenfalls  die,  dasz  dieser  ausdruck  sich  auf  die  kriegerische  achtung 
bezieht,  welche  sich  die  bisherigen  träger  des  namens  Germanen  bei 
andern  verschafft  hatten,  wie  denn  auch  in  dem  lexikon  von  Gerber 

und  Graef  der  hauptsache  nach  richtig   gesagt  wird:   'ob   metum 
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Gallorum  ex  Germanis',  die  Kömei*  fanden  nun  dieses  Verhältnis 
vor,  als  sie  nach  Gallien  kamen,  sie  hörten  von  der  furcht,  welche 
die  Gallier  vor  den  bisherigen  Germanen  besaszen.  es  heiszt  in  betreff 
dieser  furcht  bei  Caesar:  ingenti  magnitudine  corporum  Germanos, 
incredibili  virtute  atque  exercitatione  in  armis  esse  iwaedicahant^  saepe- 
numero  sese  cum  his  congressos  ne  voltum  quidem  atque  aciem  oculo- 
rum  dicehant  ferre  pottiisse.  aber  auch  die  Römer  standen  unter 
diesem  banne.  Caesar  selbst  weisz  uns  davon  eine  anschauliche  Schil- 

derung zu  geben,  unter  solchen  umständen  war  es  wohl  erklärlich, 
wenn  die  Römer  den  namen  Germanen ,  der  die  Gallier  so  sehr  in 
schrecken  setzte  und  der  auch  ihnen  den  höchsten  respect  einflöszte, 
zur  bezeichnung  aller  Deutschen  überhaupt  verwandten,  in  diesem 
zusammenhange  ist  der  satz  ut  omnes  primuni  a  vidore  ob  metum  in- 
vento  nomine  Germani  vocarentur  durchaus  verständlich. 

Auch  braucht  nur  darauf  hingewiesen  zu  werden,  dasz  der 
Schriftsteller  mit  der  bemerkung  oh  metum  eigentlich  nur  dieselbe 
begründung  wiederholt,  welche  von  ihm  (wenn  auch  für  einen  engern 
kreis)  mit  den  worten  quoniam  qui  primi  Bhenum  transgressi  Gallos 
expulerint  .  .  tunc  Germani  vocati  sint  bereits  gegeben  worden  war, 
hatte  er  anfangs  durch  den  siegreichen  erfolg  der  ersten  Germanen 
die  herkunft  des  volksnamens  aus  dem  stammesnamen  zu  erklären 

gesucht,  so  ist  es  nur  eine  erweiterung  desselben  gedankens,  wenn 
er  behauptet,  die  Übertragung  des  namens  auf  die  gesamtheit  sei 
wiederum  eine  folge  des  kriegerischen  rufes  gewesen,  der  bisher  mit 
diesem  namen  verbunden  gewesen  war. 

Dasz  aber  der  schriftsteiler  nicht  a  Romanis  ob  metum,  sondern 
die  Zusammenstellung  a  Victore  ob  metum  wählt,  dafür  war  nicht  nur 

der  gegensatz  zu  den  besiegten  Galliern  maszgebend^,  sondern  ein 
solches  Oxymoron  liegt  so  sehr  in  der  gewohnheit  des  Tacitus ,  dasz 
wir  uns  darüber  nicht  weiter  zu  wundern  brauchen. 

Die  stelle  wird  demnach  folgendermaszen  zu  übersetzen  sein: 
übrigens  sei  der  name  Germanien  noch  neu  und  erst  vor  kurzem 
(dem  lande)  beigelegt  worden,  da  bekanntlich  nur  diejenigen,  welche 
zuerst  über  den  Rhein  giengen  und  die  Gallier  (aus  ihren  sitzen) 
vertrieben,  die  welche  jetzt  Tungern  heiszen,  damals  Germanen  ge- 

nannt worden  seien,  so  habe  sich  das,  was  nur  stammesname  und 
nicht  etwa  volksname  gewesen,  erst  allmählich  geltend  gemacht, 
doch  so,  dasz  erst  alle  zusammen  wegen  des  gefürchteten  rufes  (den 
die  bisherigen  träger  des  namens  hatten)  zuerst  von  ihren  besiegern, 
nachher  sogar  von  den  Volksgenossen  selbst  mit  der  benennung,  die 
man  nun  einmal  vorfand,  Germanen  genannt  worden  seien. 

*  zugleich  weist  der  ausdruck  victoi'  aber  auch  auf  den  gegensatz 
zu  a  se  ipsis  bin  und  drückt  dieses  Verhältnis  jedenfalls  näher  als  das 
wort  Romani  aus. 
Zerbst.  Friedrich  Knoke. 
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(88.) 
BEMERKUNGEN  ZUR  TRADITION  ÜBER  GERMANICUS. 

(schlusz  von  s.  717—736  und  793—816.) 

Durch  senatsbeschlusz '"  erhielt  Germanicus 

das   commando   im    Orient 

über  alle  senatorischen  wie  kaiserlichen  provinzen ;  es  war  eine  ehren- 
volle mission ,  die  nicht  länger  aufgeschoben  werden  konnte:  hat 

doch  Tacitus  selbst  schon  zum  j.  16  erzählt,  dasz  die  königreiche 
und  provinzen  des  Ostens  in  Unordnung  geraten  waren,  dasz  dem 

Tiberius  diese  mislichen  Verhältnisse  angenehm  gewesen  seien "\ 
um  Germanicus  mit  gutem  gründe  aus  Deutschland  abzurufen,  ist 
eine  behauptung  des  Tac,  welche  nach  der  obigen  darlegung  keiner 
Widerlegung  bedarf;  ebenso  wenig  können  wir  im  rückblick  auf  die 
furchtbaren  Situationen,  denen  Germanicus  während  der  feldzüge  in 

Deutschland  ausgesetzt  gewesen,  der  darstellung  zustimmen '^^,  dasz 
Tiberius  diesen  Wechsel  bewirkt  habe,  um  für  Germanicus  einen 

gefährlichei'n  posten  in  nicht  zu  verkennender  absieht  auszuwählen, 
in  einen  bedenklichen  Widerspruch  verwickelt  sich  Tac. ,  wenn  er 
II  44  sagt,  der  kaiser  habe  sich  sicherer  geglaubt,  wenn  seine  söhne 
an  der  spitze  von  legionen  ständen  {se  tutiorem  rebatur  utroque  filio 

legiones  ohtinente):  hat  er  doch  I  7  (vgl.  oben  s.  719)  was  den  Ger- 
manicus angeht  gerade  das  gegenteil  behauptet,  die  mängel  einer 

geschichtschreibung,  die  nur  persönliche  und  nirgends  sachliche 
motive  anzuerkennen  geneigt  ist  und  in  unserm  fall  von  Voraus- 

setzungen ausgeht,  die  durch  thatsachen  keine  begründung  erfahren, 
treten  deutlich  hervor. 

Was  den  Tiberius  veranlaszte  gerade  Germanicus  mit  der  Sen- 
dung zu  betrauen,  hat  er  selbst  im  senat  dargelegt,  ohne  dasz  irgend 

ein  Widerspruch  erfolgt  wäre  (II  43).  im  dynastischen  Interesse  lag 
es  einem  mitgliede  der  kaiserfamilie  dieselbe  zu  übertragen,  pb 
Drusus  nur  nach  Ulyrien  geschickt  wurde,  wie  es  II  44  heiszt,  da- 

mit der  im  luxus  der  hauptstadt  verwöhnte  jüngling  sich  an  den 
kriegsdienst  gewöhne  und  die  Zuneigung  der  Soldaten  gewinne,  musz 
ebenfalls  als  unwahrscheinlich  bezeichnet  werden  nach  den  proben 
mannhaften  und  klugen  auftretens,  die  Drusus  im  aufstände  der 
pannonischen  legionen  gegeben  hatte,     die  weitere  erzählung  des 

^^*  ann.  II  43  decreto  patrum  permissae  Germanico  provinciae  quae  mari 
dividuntur ,  maiusque  imperium  quoquo  adisset  quam  iis  qui  Sorte  aut  missu 
principis  ohthierent.  losephos  ant.  lud.  XVIII  2,  5.  '*^  ann.  II  5  ceterum 
Tiberio  haud  ingratum  accidii  turbari  res  orientis,  id  ea  specie  Germanicum 
suetis  legionibus  abstraheret  novisque  provinciis  impositum  dolo  simul  et  casibvs 
obiectaret.  ^^^  vgl.  II  42  avioliri  iuvenem  specie  honoris  statuit  struxit- 
que  causas  aut  forte  oblatas  arripuit. 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1891  hlt.  12.  55 
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Tac.  II  45.  46  gibt  von  selbst  die  richtige  erklärung :  bei  dem  ge- 
waltigen ringen  zwischen  Ärminius  und  Maroboduus  sollte  der  prinz 

in  der  nähe  sein,  um  gegebenen  falls  eingreifen  zu  können;  wird 
doch  zum  Schlüsse  noch,  um  diese  ansieht  zu  bestätigen,  bemerkt: 
missus  tarnen  Drusus,  ut  rettulimus,  päd  firmator. 

Aus  welchen  quellen  die  auffassung  stammt,  dasz  die  Über- 
tragung des  Oberbefehls  im  osten  eine  Verbannung  des  Germanicus 

gewesen  (Tac.  II  82  ideo  nimirum  in  exfremas  terras  relegatum,  Suet. 
Gai.  1  ad  componendum  orientis  statum  expulsus),  unterliegt  keinem 
zweifei;  dasz  Germanicus  etwa  selbst  seine  mission  so  aufgefaszt, 
wird  durch  sein  weiteres  verhalten  widerlegt,  besonderes  gewicht 

legt  Tac.  II  43  auf  den  umstand,  dasz  Tiberius  gleichzeitig  den  bis- 
herigen Statthalter  Syriens  Q.  Caecilius  Q.  f.  M.  n.  Metellus  Creticus 

Silanus  abruft,  weil  dessen  tochter  Caecilia  Junia  mit  Germanicus 

ältestem  söhne  verlobt  war.'^''  wir  kennen  nicht  das  Verhältnis  des 
Silanus'*®  zu  dem  Schwiegervater  seiner  tochter,  das  Verlöbnis  der 
kinder  an  sich  berechtigt  noch  nicht  zu  der  annähme ,  dasz  Germa- 

nicus auf  dessen  verbleiben  wert  gelegt  habe,  zu  beachten  ist  ferner, 
dasz  Silanus  schon  seit  dem  j.  11  Syrien  verwaltete,  und  dasz  eine 
beendigung  seiner  Statthalterschaft  nach  so  langer  zeit  nicht  auffallen 
kann,  vor  allem  aber  scheint  mir  ein  Wechsel  der  personen  geboten 
gewesen  zu  sein,  weil  Silanus  durch  eine  treulose  handlung,  die  Tac. 
II  4  erzählt,  das  vertrauen  verloren  hatte;  gravierend  aber  scheint 
es  nach  Tacitus  für  Tiberius,  dasz  Silanus  ersetzt  wird  durch  Cn. 
Calpurnius  Piso.  dieser  war  unter  Augustus  triumvir  monetalis 
gewesen  (Eckhel  V  161),  im  j.  7  vor  Ch.  mit  Tiberius  consul 
(III  16),  hatte  dann  Hispania  Tarraconensis  verwaltet  (III  13)  und 
war  vielleicht  auch  proconsul  von  Africa  gewesen  (Seneca  de  ira 
1  18,  3.  19,  3),  wenn  es  auch  auffällig  ist,  dasz  die  ankläger  III  13 
nicht  auch  die  dort  verübte  grausamkeit  ihm  vorwerfen.  Tac.  schil- 

dert ihn  als  gewaltthätig  und  ungehorsam  (II  43  ingenio  violentum 

et  obsequii  ignarum)^^^,  der  seines  vaters'^"  trotz  und  stolz  geerbt 
habe,  freimütig  trat  er  dem  Tiberius  gegenüber  (I  74.  II  35)  und 
spielte  im  Senat  eine  wichtige  rolle  (I  79  vgl.  I  13).  durch  seine 
vornehme  und  reiche  gattin  Plancina,  die  tochter  des  gründers  von 

'^^  die  ehe  ward  nicht  vollzogen,  da  die  braut  bald  starb:  CIL.  VI  914 
lunia  Silani  [f.  sporijsa  Neronis  Caes[aris]  {hie  sita  [cremata]  est).  Nero 
heiratet  im  j.  20  die  tochter  des  Drusus,  Julia  (Tac.  III  29).  Altmöller 

'process  des  Piso'  (progr.  der  höhern  kath.  schule  zu  St.  Stephan,  Strasz- 
burg  1885)  s.  15  beurteilt  diese  fragen  unrichtig,  wenn  er  annimt,  dasz 
letztere  beide  schon  verlobt  wurden,  als  Germanicus  in  den  orient  gieng. 

'^^   im   process   des  Piso  wird  er  nicht  erwähnt.  '^''  Piso  selbst 
beruft  sich  im  j.  20  auf  sein  45jähriges  obsequium  und  auf  seine  freund- 
Schaft  mit  Augustus   und  Tiberius  (III  16).  '^^  dieser,    ein   eifriger 
republicaner,  kämpfte  bei  Pharsalus  gegen  Caesar,  in  Africa  auf  selten 
der  Pompejaner  {b.  Afr.  3.  18),  bei  Philippi  gegen  Antonius  und  Octa- 
vianus,  dann  aber  gab  er  wohl  durch  das  entgegenkommen  des  Augustus 
seine  Opposition  auf  und  bekleidete  sogar  das  consulat  (II  43). 
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Lugudunum  Munatius  Plancus,  wurde  sein  standesgefühl  noch  ge- 

hoben; er  wollte  niemandem  im  Staate,  kaum  dem  Tibex'ius  weichen, 
auf  dessen  söhne  er  als  tief  unter  ihm  stehende  herabsah. 

Wenn  diese  charakterzeichnung  zutreffend  ist,  so  war  anzuneh- 
men, dasz  eine  solche  persönlichkeit  sich  nicht  mit  einer  untergeord- 
neten Stellung  begnügen  würde,  und  der  keim  zu  conflicten  mit  dem 

obersten  befehlshaber  im  osten  war  vorbanden,  immerhin  war  bei 

der  schwierigen  aufgäbe,  die  des  Germanicus  im  osten  harrte,  die 
beigäbe  eines  altern,  erfahrenen  und  nach  allem  was  wir  hören 
tüchtigen  mannes  ein  gebot  der  klugheit. 

Tacitus  aber  geht  noch  weiter  und  behauptet  II  43,  es  unter- 
liege keinem  zweifei,  dasz  Piso  die  Statthalterschaft  erhalten  habe, 

um  die  hoffnungen  des  Germanicus  zu  zügeln  {ad  spes  Germanici 

coercendas)  '^' ;  da  Pisos  ernennung  aber  auf  Vorschlag  des  senats 
erfolgte  (III 12  adiutorem  Germanico  datum  a  se  auctore  senatu  rebus 
apud  ortcntem  administrandis) ,  würde  den  Tiberius  nur  mittelbar 
die  schuld  treffen  an  dem  nachfolgenden  verhängnisvollen  zwiste. 
um  den  kaiser  aber  in  höherm  grade  zu  belasten,  fügt  Tacitus 

hinzu,  dasz  einige  glaubten,  Piso  habe  in  der  that  von  Tiberius  ge- 
heime auftrage  erhalten,  und  es  stehe  fest,  dasz  Livia  die  Plancina 

aufgefordert  habe  Agrippiua  zu  verfolgen.  '^-  Tac  drückt  sich  vor- 
sichtig aus  (II  43  occidta  mandaia)  und  sagt  nicht,  ob  jene  auftrage 

sich  auf  die  Verwaltung:  oder  auf  Germanicus  bezogen;  deutlicher 

schon  ist  sein  bericht  III  16,  er  erinnere  sich  von  altern  leuten  ge- 
hört zu  haben,  es  seien  öfter  bei  Piso  Schriften  gesehen,  die  er  selbst 

nicht  veröffentlicht  habe,  aber  seine  freunde  hätten  behauptet,  sie 
enthielten  die  briefe  des  Tiberius  und  die  befehle  gegen  Germanicus 
{mandata  in  Germanicum).  vgl.  Suet.  Tih.  52.  Piso  habe  auch  die 
absieht  gehabt  diese  Schriftstücke  dem  senat  zu  übergeben  und  auf 
diese  weise  den  Tiberius  zu  beschuldigen,  sei  aber  durch  intriguen 
des  Sejanus  hintergangen.  Tac.  selbst  will  dies  nicht  verbürgen,  da 
er  aber  diese  erzählung  von  männern  gehört  habe,  die  noch  in  seiner 
Jugend  gelebt,  habe  er  sie  nicht  übergehen  wollen,  die  berufupg 
auf  eine  mündliche  quelle  (ebenso  II  43  credidere  quidam,  Suet. 
Tib.  52  putant  qiiidam)  ist  wichtig,  da  wir  daraus  ersehen,  dasz  diese 
schweren  anklagen  gegen  den  kaiser  nicht  in  dem  sonst  von  Tac. 

benutzten  berichte  standen ;  dasz  er  aber  gleichwohl  ein  solches  un- 
verbürgtes gerücht  aufgenommen,  ohne  es,  wie  er  in  einem  ähnlichen 

falle  IV  10.  11  thut,  bestimmt  und  klar  2u  widerlegen,  zeigt,  wie 

sehr  es  ihm  darauf  ankommt  im  leser  das  gefühl  zu  erwecken,  Tibe- 

1='  so  auch  in  der  darstellung  Schillers  röm.  KG.  I  272.  '^^  ich 
halte  es  allerdings  nicht  für  unmöglich,  dasz  Vorkehrungen  getroffen 
seien,  um  den  ehrgeiz  der  Agrippiua,  deren  auftreten  bei  den  rheinischen 
legionen  des  kaisers  misfallen  erregt  hatte,  in  gemessenen  schranken 
zu  halten;  das  ist  aber  doch  etwas  anderes  als  was  Tac.  sagt:  et  Plan- 
cinain  haud  dubie  Augusta  monuit  aemulaiione  muliebri  Agrippinam  insec- 
tandi  (II  43). 

55* 
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rius  trage  doch  mehr  schuld  an  den  unglücklichen  ereignissen,  als 
durch  eine  umfassend  angestellte  gerichtliche  Untersuchung  sich  er- 

geben habe,  die  innere  unwahrscheinlichkeit  dieser  Verleumdung  ist 
zu  offenbar  als  dasz  sie  mit  vielen  Worten  erwiesen  zu  werden  brauchte, 

der  kaiser,  von  dessen  mistrauischem  wesen  Tac.  nicht  genug  er- 
zählen kann,  sollte  den  hochfahrenden  aristokraten  zum  mitwisser 

verbrecherischer  anschlage  gemacht  haben,  denselben  Piso,  vor  dessen 
ehrgeiz  schon  Augustus  den  Tiberius  warnte?  das  psychologische 
rätsei,  welches  Tac.  Charakterschilderung  des  Tiberius  bietet,  wird 
immer  verwirrter. 

Was  Germanicus  im  Orient  in  officieller  mission  gethan ,  wird 
von  Tac.  nur  kurz  erzählt;  desto  breiter  ist  die  erzählung  gehalten,  wo 
es  sich  um  des  beiden  erlebnisse  auf  seinen  reisen  handelt  und  um 

die  Zerwürfnisse  mit  Piso ,  so  dasz  man  capitel  aus  einer  biographie 
des  Germanicus  vor  sich  zu  haben  glaubt,  in  II  56  ist  erwähnt,  dasz 

er  in  Armenien  den  Zeno,  söhn  des  Polemo,  als  könig  elbsetzt'^^ 
Cappadocien  zur  provinz  macht '^*  und  dem  Q.  Veranius  unterstellt, 
ebenso  in  Commagene  den  Q.  Servaeus  als  Statthalter  bestellt;  in 
II  58  die  Unterhandlungen  mit  dem  Partherkönig  Artabanus  und 
n  68  die  flucht  des  Vonones.  dagegen  ist  von  dem  persönlichen 
Schicksale  in  elf  capiteln,  wozu  noch  II  73  kommt,  berichtet,  ende 
des  j.  17  begibt  er  sich  auf  seinen  posten,  ohne  sich  irgendwie  zu 
beeilen;  er  stattet  seinem  bruder  Drusus  in  Dalmatien  einen  besuch 
ab,  tritt  das  consulat  am  1  jan.  18  in  Nikopolis  an,  verweilt  an  der 

berühmten  statte  der  Actischen  Seeschlacht,  läszt  sich  in  Athen '^^ 
ehren  erweisen  und  erwidert  dieselben,  fährt  von  Euböa  nach  Lesbos, 
besucht  Perinthos,  Byzantion,  die  Propontis,  wird  von  einer  fahrt 
nach  Samothrake  nur  durch  widrige  winde  abgehalten,  segelt  dann 
nach  der  wiege  des  Julischen  geschlechtes ,  nach  Ilion  und  landet  in 

Kolophon,  um  das  Orakel  zu  befragen.'^* 
Kein  wunder,  dasz  Piso  den  Germanicus,  der  einem  touristen 

gleich  die  Sehenswürdigkeiten  des  Ostens  in  augenschein  nahm '" 
{cupidine  veteres  locos  et  fama  celehratos  noscendi),  überholte;  nur  in 

'='  Strabon  XII  29  s.  556.  Suet.  Gai.  1  cum  Armeniae  regem  devicisset; 
vielleicht  ist  zu  lesen  imposuisset,  da  Tac.  von  einem  kriege  nichts  erzählt; 
Clason  s.  52  will  delegisset.  »^4  strabon  XII  1,  4  s.  534.  Dion  LVII  17 
erwähnt  die  thatsache  ohne  des  Germanicus  zu  gedenken.  '^^  nur  mit 
e'inem  lictor  erschien  er  in  der  stadt;  Sueton  verallgemeinert  dies  Gai.  3 
libera  ac  foederata  oppida  sine  lictoribus  adibat.  rechtlich  war  die  begleitung 
von  lictoren  in  souveränen  und  mit  den  Römern  verbündeten  Städten 

überhaupt  nicht  gestattet  (Mommsen  röm.  staatsr.  I'  373.  378),  das  ver- 
halten des  Germanicus  also  nicht  besondern  lobes  wert,  über  Germa- 

nicus in  Athen  vgl.  Schiller  röm.  KG.  I  s.  271  ff.  *^^  der  bericht  über 
die  reise  ist  äuszerst  detailliert,  selbst  die  nur  geplante  aber  nicht  aus- 

geführte fahrt  nach  Samothrake  ist  aufgenommen.  Weidemann  in  dem 

Programm  von  1873  s.  13  spricht  von  'reisejournal',  Binder  von  'dem 
tagebuchartigen  Charakter  der  reisebeschreibung'.  eine  ähnliche  aus- 
führlichkeit  V  10.  *^^   nur   nebenbei  wird   erwähnt   II  54  pariterque 
provincias  internis  certaminibus  aut  magistratuum  iniuriis  fessas  refovebat. 
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Athen  hatte  dieser  nach  Tac.  11 55  rast  gemacht,  um  den  bewohnem 
ihre  erbärmlicbkeit  vorzuhalten  und  den  Germanicus  zu  tadeln,  dasz 

er  ein  solches  volk  übei'haupt  seines  Umgangs  gewürdigt,  es  wird 
uns  schwer  zu  glauben ,  dasz  Piso  den  Athenern  so  alte  geschichten 
wie  ihre  Parteinahme  für  Mithradates  gegen  Sulla,  für  Antonius 
gegen  Augustus,  und  noch  weiter  zurückgehend  ihren  kämpf  gegen 
Macedonien  und  die  häufige  Vergewaltigung  ihrer  eignen  bürger 
sollte  vorgehalten  haben,  um  was  es  ihm  in  Wirklichkeit  zu  thun 
gewesen,  erwähnt  Tacitus  erst  zuletzt:  seinen  groll  gegen  die 
Athener  auszulassen,  weil  sie  einen  als  falscher  vom  Areopag  ver- 

urteilten gewissen  Theophilus  auf  seine  bitten  nicht  freigegeben 
hatten.  Pisos  unheilvolles  treiben  wird  von  Tac.  in  den  schwärzesten 

färben  geschildert:  er  untergräbt  auf  jede  weise  die  disciplin'^^  und 
sucht  die  gunst  der  Soldaten  zu  erschleichen. 

Germanicus  aber,  trotzdem  er  von  dem  unwesen  künde  hat,  steuert 
diesem  nicht,  weil  er  vor  allem  die  armenischen  angelegenheiten 

ordnen  will.''^  edelmütig  hatte  er  kurz  vorher,  als  Piso  bei  der  insel 
Ehodus  sein  geschwader  eingeholt  und  an  den  klippen  Schiffbruch 
litt,  dem  todfeind,  dessen  Verfolgungen  er  ahnte  (Jiaiid  nescius  quibus 
insectationilus  petüus  foret) ,  das  leben  gerettet,  ohne  dessen  groll 

besänftigen  zu  können.  '^° 
Man  wird  sich  nicht  verhehlen ,  dasz  gegen  die  richtigkeit  der 

darstellung  des  Tac.  sich  sehr  berechtigte  zweifei  erheben,  es  ist 
völlig  unglaublich ,  dasz  Germanicus  sich  den  Piso  hätte  zuweisen 
lassen,  wenn  er  von  vorn  herein  von  dessen  feindseligkeit  überzeugt 
gewesen;  ein  gedeihliches  zusammenwirken  war  dann  von  anfang 
an  ausgeschlossen,  trotzdem  darauf  alles  ankam.  Tac.  will  uns  eben 
glauben  machen,  dasz  Germanicus  sich  wie  ein  Opferlamm  in  den 
Orient  schicken  liesz;  eine  so  geringschätzige  meinung  haben  wir 
nicht  von  diesem  manne,  nicht  minder  auffällig  ist,  dasz  Germanicus 
den  Piso  gewähren  läszt :  denn  die  entscheidung  in  Armenien  drängte 

nicht,  wie  Germanicus  behagliche  reise  beweist,  und  von  einer  Ver- 
schärfung der  gegensätze  in  diesem  lande  wird  uns  nichts  berichtet. 

Erst  11 57  erzählt  uns  Tac.  von  einem  ernsten  conflicte  zwischen 

Germanicus  und  Piso,  der  daraus  entsprang,  dasz  der  letztere  dem 

befehle  einen  teil  der  legionen  nach  Armenien  zu  führen  nicht  nach- 
gekommen war.  wir  würden  es  begreiflich  finden,  wenn  Germanicus 

mit  aller  schärfe  gegen  den  ungehorsamen  legaten  verfahren  wäre; 

'^^  II  55  largitiojie,  ambitu,  inß?ws  manipularium  iuvando,  cum  veteres 
centwiones,  severos  tribunos  demoveret  locaque  eorum  clientibus  suis  vel  de- 
terrimo  cuique  attribueret,  desidiam  in  castris,  licentiam  in  urbibus,  vagum 
uc  lascivientem  per  agros  militem  sitieret.  über  Plancina  s.  s.  805.  ein 
besonderes  gewicht  legt  Tacitus  darauf,  dasz  Piso  parens  legionum  heiszt 
II  55;    er   kommt    darauf  II  80.    III  13   zurück.  '^^   II  55   nota  haec 
Germa7iico ,    sed   praeverti   ad   Armenios   instantior   cura  fuit.  '^^   man 
bemerke  wie  ein  anderer  lieblingsheld  des  Tacitus,  Corbulo,  gegen  Paetus 
handelt  ann.  XV  10  ff. 
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statt  dessen  läszt  er,  als  sich  beide  im  Winterlager  zu  Cyrrus  treffen, 
seinem  Charakter  gemäsz  milde  walten;  aber  gute  freunde  hetzen 
ihn  auf,  entstellen  den  wahren  Sachverhalt,  es  kommt  im  beisein  von 
zeugen  zu  einer  ausspräche ,  über  deren  inhalt  aber  Tacitus  nichts 

sagen  kann. '®'  beide  trennen  sich  in  hasz  von  einander.  Piso  hielt 
seinen  Unwillen  gegen  Germanicus  nicht  zurück,  tadelte  dessen  luxus 
(II  78)  und  dasz  er  von  dem  könig  der  Nabatäer  sich  und  Agripj)ina 
hatte  goldene  kränze  schenken  lassen ,  während  er  selbst  die  gäbe 

abwies  (II  57).  alledem  sah  Germanicus  ruhig  zu'"',  ein  ganz  rätsel- 
haftes verhalten,  für  welches  uns  nicht,  wie  Tacitus,  die  Sanftmut 

und  milde  des  gekränkten  als  erklärung  genügt.'"^ 
Wir  erwarten  nunmehr,  dasz  Germanicus  seinem  gegner  auf 

die  finger  sehe;  statt  dessen  unternimt  er  im  j.  19  eine  reise  nach 
Aegypten,  um  die  Oaujuara  des  landes  kennen  zu  lernen,  die  uns  von 
Tac.  ausführlich  geschildert  werden;  sorge  um  die  provinz  wurde 

vorgegeben.'®*  diese  Verletzung  eines  Staatsgesetzes "^  durch  einen 
prinzen  ist  geradezu  unbegreiflich;  Tac. entschuldigt  den  Germanicus 
mit  Unkenntnis  der  bestimmungen,  auch  sei  ihm  auf  der  reise  der 

tadel  des  Tiberius  "^®  über  diese  eigenmächtigkeit  nicht  zu  obren  ge- 
kommen (II  60),  eine  Verteidigung  mit  so  fadenscheinigen  gründen, 

dasz  es  nicht  verlohnt  dieselbe  zu  widerlegen;  auch  der  begeisterte 

Verehrer  des  Gei-manicus  wird  sie  sich  nicht  zu  eigen  machen,  seine 
vollmacht  erstreckte  sich  selbstredend  nicht  auf  Aegypten,  und  so 
war  es  ein  eingriff  in  die  kaiserlichen  befugnisse,  wenn  er  durch 

fi'eigebung  der  staatlichen  kornmagazine  die  getreidepreise  herab- 
setzte, um  die  herschende  hungersnot  zu  lindern  (Suet.  Til).  52. 

losephos  c.  Apion.  II  5).  wenn  Tac.  noch  hinzufügt:  multaque  in 

vulgus  grata  usurpavit,  so  läszt  sich  nicht  leugnen,  dasz  das  unvor- 
sichtige auftreten  des  Germanicus  dem  gebahren  eines  prätendenten 

nicht  fern  steht ,  obendrein  auf  einem  boden ,  der  für  usurpations- 
gelüste  recht  empfänglich  war.  hatte  er  doch  auch,  indem  er  münzen 
mit  seinem  köpfe  in  Asien  prägen  liesz,  das  bildnisrecht  usurpiert 

(näheres  bei  Mommsen  röm.  staatr.  11^  831),  so  dasz  es  sich  wohl 
begreift,  wenn  Piso  mit  seinem  tadel  nicht  zurückhielt;  um  die 
feindschaft  zwischen  beiden  männern  zu  erklären,  braucht  man  nicht 

*^*  II  57  sermo  coeplus  a  Caesare,  qualem  ira  et  dissimulatio  gignit,  re- 
sponsiim  a  Pisone  precibus  contumacibns ;   discesserimtque  apertis  odiis. 
"•^  II  57  quae  Germanico,  quamquam  acerba,  tolsrabantur  tarnen,  doch  wird, 
wie  II  58  erzählt  ist,  Vonones  in  Pompejopolis  interniert,  um  den  Piso 
zu    kränken:    datum   id   .   .    contumeliae   Pisonis.  ""'   diesen    cha- 
rakterzug  hebt  Suetonius  Gai.  3  besonders  hervor.  '**   II  59  Germa- 

nicus Aegyptum  proficiscitur  cognoscendae  antiquitatis ;  sed  cura  provinciae 
praetendebatur.  '^^  darüber  Tac.  II  59.  Dion  LI  17.  Mommsen  RG. 
V  554.  *^^    dasz  sich  des  kaisers  Unwillen  auch  auf  die  griechische 
tracht  welche  Germanicus  angelegt  bezogen,  ist  nicht  glaublich,  Tac. 
sucht  seinen  liebling  mit  dem  hinweis  auf  Scipio  zu  entschuldigen 
(Livius  XXIX  19,  11);  näher  lag  es  an  Tiberius  selbst  zu  erinnern,  der 
auf  Ehodus,  trotzdem  er  formell  als  legatiis  Augusii  dort  weilte,  griechische 
gewänder  getragen  (Suet.   Tib.  13). 
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an  geheime  befehle  des  Tiberius  zu  denken ;  sie  entspi-ang  aus  dem 
verhalten  des  Germanicus  im  osten  selbst,  der  als  prinz  sich  be- 

rechtigt glauben  mochte,  den  Staatsgesetzen  geringere  beachtung  zu 
schenken  als  pflicht  war.  die  schuld  Pisos,  welche  seine  Verurteilung 
zur  folge  hatte,  begann  erst,  als  er  die  provinz  Syrien  mit  gewalt 
sich  aneignen  wollte,  was  auch  Tiberius  ihm  nicht  vergeben  mochte 
(III  12.  14). 

Aber  auch  darin  handelte  Germanicus  unrecht,  dasz  er  seine  reise 
bis  zum  letzten  katarakt  bei  Syene  ausdehnte  und  durch  seine  lange 
abwesenheit  dem  Piso  freie  band  gab.  so  sah  denn  auch  Germanicus 
bei  seiner  rückkehr,  dasz  alle  seine  anordnungen  über  den  häufen 

geworfen  waren.'"  es  erfolgte  aufs  neue  eine  auseinandersetzung 
mit  Piso,  der  darauf  Syrien  zu  verlassen  beschlieszt,  aber  da  Germa- 

nicus erkrankt,  die  abreise  verschiebt;  als  er  dann  bis  Seleucia  ge- 
langt, hört  er,  dasz  der  genesen  geglaubte  aufs  neue  erkrankt  ist, 

und  gibt  seine  rückreise  nach  Rom  auf. 
Nach  Tac.  hegte  Germanicus  gar  keinen  zweifei,  dasz  Piso  ihn 

vergiftet  habe.'^-  zu  beachten  ist  aber,  dasz  diese  anschuldigung  ihm 
nur  dann  in  den  mund  gelegt  wird ,  sobald  sich  derselbe  gegen 
freunde  äuszert;  dem  Piso  gegenüber  läszt  er  ihn  nur  brieflich  die 
freundschaft  aufsagen  (vgl.  Suet.  Gai.  3)  und,  nach  dem  bericht 
einiger,  den  befehl  erteilen  die  provinz  zu  verlassen  (II  70  componit 

epistulas  quis  amiciüam  ei  remmtiäbat ;  addunt  plerique  iussum  pro- 
vincia  decedere),  wozu  das  erstere  noch  nötig  war,  nachdem  es  längst 
zum  offenen  bruch  gekommen  (II  57.  69),  ist  nicht  verständlich. 

In  beweglichen  worten  läszt  Tac.  den  Germanicus  abschied  vom 
leben  nehmen;  die  rede  (II  71)  trägt  den  Stempel  der  erfindung  an 
der  stirn.  was  der  sterbende  gesagt,  wird  II  72  kurz  und  nicht  in 
form  einer  wohlgesetzten  rede  mitgeteilt:  er  bittet  seine  gattin  ihren 

"wilden  sinn  zu  bändigen,  unter  des  Schicksals  wucht  sich  zu  fügen 
und  in  Rom  nicht  durch  ehrgeizige  gelüste  die  an  macht  gewaltigem 

zu  reizen,  was  die  gatten  sonst  noch  gesprochen,  kann  der  geschicht- 
schreiber  nicht  sagen,  aber  er  verfehlt  nicht  hinzuzusetzen,  es  habe 
sich  wohl  um  die  furcht  vor  Tiberius  gehandelt  [alia  secreto,  per 
quae  ostendere  credehatur  mefum  ex  Tiberio).  wir  dürfen  aber  mit 
gutem  gründe  diese  bemerkung  auf  sich  beruhen  lassen,  darauf  starb 

Germanicus  in  Daphne,  der  berühmten  vorstadt  von  Antiochia.'*^ 
An  rhetorischer  ausmalung,  prachtstücken  der  lebendigen  Schil- 

derung''", steht  dieser  dritte  teil  den  beiden  andern  nach;  das  ganze 

"''  II  69  at  Germanicus  Aegyplo  remeans  cuncta  quae  apud  legiones 
aut  urbes  iusserat  abolila  vel  in  contrarium  versa  cognoscit.  Suet.  Gai.  3 
Pisoni  decreta  sva  rescindenü.  "'-  die  ankläger  behaupten  später  {III  14), 
das  sei  bei  einem  gastmahl  geschehen,  eine  beschuldigung  die  zu  thöricht 
war  um  glauben  zu  finden,  vgl.  im  übrigen  Ranke  weltg.  III  66. 
"•^  Tac.  II  83  Epidaphnae,  quo  in  loco  vitam  finierat  \  über  diese  fehlerhafte 
bezeichnung  vgl.  Mommsen  RG.  V  457.  *'"  hervorzuheben  sind  II  82 
(einlaufen  der  trauerbotschaften  in  Rom),  III  1  (aiikunft  der  Agrippina 
in  Italien,  vgl.  II  75). 
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Interesse  wird  concentriert  auf  den  schlusz  des  dramas,  dessen  ent- 
wicklung  der  leser  mit  Spannung  verfolgt  hat.  die  teuflischen  plane 
den  beiden  zu  verderben  gelingen.  Tac.  läszt  den  Germanicus  in 
dem  glauben  sterben  von  Piso  vergiftet  zu  sein;  er  verrät  noch  mit 
keiner  andeutung,  dasz  der  später  angestrengte  process  die  Schuld- 

losigkeit des  angeklagten'^',  in  diesem  punkte  wenigstens  zweifellos, 
erwiesen  hat  (III 14),  und  erweckt  so  in  dem  leser  eine  ganz  falsche 

Vorstellung"^;  mit  rücksicht  auf  die  geheimen  befehle,  die  Tiberius 
angeblich  dem  Piso  mitgegeben,  musz  auch  auf  den  kaiser  ein  schatten 
des  verdachtes  fallen.  Tac.  ist  vorsichtig  und  spricht  dies  nicht  direct 
aus,  aber  er  weisz  anderseits,  dasz  der  kaiser  seine  freude  über  Ger- 

manicus tod  nicht  verbergen  kann  (III  2,  IV 1) '"  —  ist  doch  sein  ge- 
fürchtetster  feind  endlich  vernichtet!  —  wobei  uns  nur  auffällt,  dasz 
der  mann,  der  angeblich  das  heucheln  so  vortrefflich  versteht,  sich 
auf  einmal  verrät,  die  falsche  Voraussetzung,  auf  welcher  Tacitus 
seine  erzählung  aufgebaut  hat  (s.  719),  war  in  ihren  Wirkungen 
durch  das  ganze  stück  zu  verfolgen  und  tritt  am  schlusz  noch  einmal 
grell  zu  tage. 

Überschwengliche  huldigungen  wurden  dem  toten  Germanicus 
zu  teil  (II  72),  selbst  die  könige  des  ausländes  trauerten  nach  ihrer 

weise,  wie  Sueton  Gai.  5  anschaulich  schildert. '^^  in  Rom,  wo  man 
schon  auf  die  erste  künde  von  Germanicus  erkrankung  sich  wildem 
schmerze  hingegeben,  dann  auf  die  nachrieht,  welche  kaufleute  aus 
Syrien  mitbrachten,  dasz  es  besser  gehe,  neue  hoffuung  geschöpft 
hatte,  erregte  die  todesbotschaft,  wenn  wir  unsern  berichten  (Tac. 
II  82.  Suet.  Gai.  5.  Dion  LVII  18)  folgen  dürfen,  völlige  bestürzung. 
die  maszlosen  ehren,  welche  dem  toten  beschlossen  wurden,  mag  man 
bei  Tac.  II  83  nachlesen,  ebenso  den  empfang  der  Agiippina  mit  der 
asche  des  Germanicus  in  Italien  und  Rom  (III  1.  2).  Tiberius,  dem 
jede  lobhudelei  in  der  seele  verhaszt  war,  erhob  nur  Widerspruch  in 

"'  vgl.  Eankes  erörternng  dieser  frage  (weltgescli.  III  65.  66  und 
analekten  s.  299).  der  tod  des  Germanicus  war  jedenfalls  eine  folge  des 
raschen  klimawechsels.  die  art  der  krankheit  sprach  gegen  eine  ver- 

giftimg:  Plinius  n.  h.  X  §  187  genere  morhi  defensus  est  Piso.  ^''^  dasz man  dem  Tiberius  den  mord  schuld  gab,  sagt  Sueton  Tib.  52,  setzt  aber 
auch  den  grund  eines  solchen  verdachtes  hinzu  [quam  suspicionem  con- 
firmavit  ipse  postea,  coniuge  etiam  ac  liberis  Germanici  crudelem  in  modum 
affliciis);  das  ist  kein  wunder  bei  einer  gesellschaft,  die  sich  gegen- 

seitig durch  gift  vernichtete,  die  dem  Augustus  nachsagte,  er  habe  den 
Drusus  vergiften  lassen  (Suet.  Claud.  1),  der  Livia,  dasz  sie  den  gemahl 
getötet  (Tac.  ann.  I  5)  und  der  enkel  frühen  tod  veranlaszt,  dem  Gaius, 
dasz  er  den  Tiberius  vergiftet  (Suet.  Tib.  73),  vgl.  Tac.  ann.  III  19. 
devotiones  auch  IV  52.  XII  65.  XVI  31.  wenn,  was  mir  durchaus  glaublich, 

diese  dem  Tiberius  gehässige  darstellung  aus  den  memoiren  der  Agrip- 
pina  stammt,  die  damit  aber  nur  nacherzählte,  was  man  in  gewissen 
kreisen  als  wahr  annahm  (s.  880)  und  besonders  ihre  mutter  behauptete 
(Tac.  ann.  IV  54),  so  kann  es  nicht  auffallen,  dasz  eine  frau,  die  den 
gatten  vergiftet,  auch  dem  Tiberius  ein  ähnliches  verbrechen  nachzu- 

sagen sich  nicht  scheute.  "^  ebenso  Dion  LVII  18.  "*  vgl.  auch 
des  losephos  bericht  über  die  allgemeine  trauer  ant.  lud.  XVIII  6,  8. 
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6inem  punkte,  als  man  dem  toten  ein  goldenes  medaillon  von  her- 
vorragender grösze  unter  den  groszen  rednern  Roms  widmen  wollte, 

indem  er  erklärte:  neque  enhn  eloqnentiam  fortima  discerni,  et  satis 
inlustre^  si  veteres  inter  scriptores  haberetui\  ein  vernünftiges  urteil, 
welchem  nach  dem,  was  wir  von  Germanicus  litterarischen  leistungen 

wissen,  zuzustimmen  ist.'" 
Peinlich  genau  erzählt  Tacitus,  wie  die  asche  des  Germanicus 

eingeholt  und  beigesetzt  wurde,  wie  sich  die  mitglieder  des  kaiser- 
hauses  dabei  verhalten  haben  (III  1  —  3);  ausdrücklich  bemerkt  er, 
dasz  weder  bei  den  historikern  noch  in  den  aufzeichnungen  der  acta 
diurna  zu  lesen  sei,  dasz  Antonia,  die  mutter  des  toten,  sich  an  den 

feierlichkeiten  beteiligt,  mit  recht  folgert  er  seu  vaJeiudine  praepe- 
diebatur^  seu  vicius  luctii  animus  magnitudinem  mali  per  ferro  visu  non 
toleravit;  es  ist  ungemein  bezeichnend  für  Tac.  historische  kritik, 
dasz  er  diese  naheliegenden  gründe  für  die  leidtragenden,  welche, 
abgesehen  von  Agrippina  und  ihren  kindern,  dem  Germanicus  am 

nächsten  standen'",  nicht  gelten  läszt,  sondern  von  Tiberius  und 
Livia  behauptet,  sie  seien  ferngeblieben  inferius  maiestate  sua  rati, 
si  pälam  lamentarentur,  an  ne  omnium  octdis  vultum  eorum  scriäan- 
tibus  fdlsi  intellegerentur  (III  3),  und  demgemäsz  zu  dem  Schlüsse 
kommt,  diese  beiden  personen  hätten  auch  die  Antonia  gewaltsam 

verhindert  das  haus  zu  verlassen!  hier  spricht  nicht  mehr  der  ver- 
nünftig erwägende  historiker,  sondern  der  in  Vorurteilen  befangene 

gegner  des  Tiberius;  nach  solchen  proben  selbstgefällter  kritik 
{faciliiis  crediderim  .  .)  möchte  man  allerdings  beinahe  zur  ehre  des 

Tac.  dem  urteile  derjenigen  zustimmen,  welche  auch  solche  Wendun- 
gen als  aus  den  benutzten  quellen  stammend  zu  erweisen  suchen, 

zum  olück  hat  uns  Tac.  wenigstens  das  herliche  edict  erhalten,  wel- 
ches Tiberius  erliesz,  als  die  unmäszige  trauer  des  Volkes  in  den  gang 

des  ötfentlichen  lebens  störend  eingriff'",  eine  kundgebung  in  ihrer 
schlichten  einfachheit  so  ergreifend ,  wie  nur  jemals  eine  botschaft 

aus  kaiserlichem  munde  (III  6);  ich  sagte  'zum  glück',  denn  ein 
einziges  gewichtiges  urkundliches  document  ist  unendlich  mehr  wert 

als  grosze  darstellende  werke  voll  von  mutmaszungen  und  wahr- 
scheinlichen combinationen.  wie  urteilte  man  zb.  über  den  Charakter 

des  finstern  despolen  Philipp  II,  bevor  die  briefe  desselben  an  seine 
töchter  Isabella  und  Catharina,  welche  Gachard   1884  im  Turiner 

"'^  dasz  Tiberius  den  Clutorius  Priscus,  der  auf  den  tod  des  Germa- nicus ein  berühmtes  gedieht  verfaszt,  belohnte,  erfahren  wir  erst  III  49 
gelegentlich.  ''^  besonders  hebt  Tac.  hervor  die  trauer  der  Soldaten 
um  ihn  III  1.  4.  die  legionen  planen  sogar  abfall  (III  40  discordare 
milüem  audito  Germanici  exilu).  ''^  Tac.  III  6  verlegt  das  edict  kurz 
vor  die  feier  der  Megalesia  (4 — 10  april,  Marquardt  röm.  staatsv.  III* 
368.  501.  573);  Germanicus  war  gestorben  am  10  october  {kal.  Ant.  CIL. 
I  s.  329.  X  6638),  vgl.  bd.  XIV  244  (Mommsen  ber.  der  sächs.  ges.  d.  wiss. 
1849  s.  290).  nach  Öueton  Gai.  6  war  die  trauer  selbst  durch  die  fest- 

lichen tage  im  december  nicht  unterbrochen:  damit  sind  in  erster  linie 
die  Saturnalien  gemeint. 
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archiv  fand,  einen  einblick  in  das  Seelenleben  des  mannes  gewährten, 

der  seinen  söhn  Don  Carlos '^"^  vernichtete!  so  sollte  man  auch  bei 
der  beurteilung  des  Tiberius  ausgehen  von  seinen,  leider  nur  in 
geringem  umfang  erhaltenen,  authentischen  äuezerungen,  danach 
wägen  was  er  gethan  und  gewollt;  objectiver  würde  jedenfalls  dann 
die  Schilderung  seiner  herschaft  ausfallen,  als  sie  bei  Tac.  vorliegt, 

wenn  auch  nicht  so  panegyrisch ,  wie  seine  'retter'  in  neuerer  zeit 
sie  darzustellen  beflissen  sind,  was  Verblendung  und  Voreingenom- 

menheit, trotzdem  sie  die  miene  ernster  forschung  annimt ,  in  der 
Würdigung  einer  historischen  persönlichkeit  sündigen  kann,  zeigt 
Macaulay,  an  dessen  essay  über  Friedrich  den  groszen  ich  erinnert 
werde,  wenn  ich  Tacitus  erste  sechs  bücher  der  annalen  über  Tibe- 

rius lese. 

Doch  ich  breche  hier  ab,  da  ich  nur  einige  bemerkungen  zu 
veröffentlichen  gedachte. 

Dasz  die  lebendige  Schilderung  von  den  Schicksalen  des  Germa- 
nicus, das  farbenreiche  gemälde,  das  uns  von  den  feldzügen  entworfen 

wird,  dazu  führen  konnte,  als  quellen  des  Tacitus  berichte  von 

augenzeugen  zu  vermuten  "^  ja  sogar  auf  einen  gewährsmann  zu 
raten ,  der  die  thaten  dieses  beiden ,  die  er  aus  eigner  anschauung 
kennt,  in  einem  gedieht  besungen,  kann  nicht  wunder  nehmen,  am 

weitesten  gieng  darin  Binder,  der  ua.  auf  'die  in  dieser  form  ganz 
glaubwürdige  Unterhaltung  zwischen  Arminius  und  Plavus'  hinweist. 
ohne  die  möglichkeit  zu  bestreiten,  dasz  derartige  primäre  quellen 
im  engsten  sinn  zu  gründe  liegen  können,  musz  man  aber  doch 
beachten ,  dasz  mit  demselben  rechte  beinah  alle  teile  der  annalen 
auf  augenzeugen  zurückzuführen  wären:  denn  eine  solche  lebhafte, 

''^  es  ist  lehrreich  die  entwicklung  der  Don  Carlos-sage,  wie  sie  von 
Ranke,  Maurenbrecher,  Gachard,  ASchmidt,  Büdinger,  um  nur  die  liervor- 
ragendsten  arbeiten  zu  nennen,  analysiert  worden  ist,  zu  vergleichen. 
"^  so  auch  Weidemann  in  seinem  programm  von  1873.  man  hebt  hervor 
dasz  namen  wie  die  des  Percennius,  Calusidius,  M'.  Ennius,  Calpuruius 
(I  16.  35.  38.  39),  die  Spitznamen  I  23  erwähnt,  reden  gewöhnlicher 
Soldaten  I  17.  22.  28  der  nachweit  aufbewahrt  sind.  Weidemann  ao.  s.  11 
meint  allzu  scharfsinnig,  der  gewährsmann  für  die  feldzüge  sei  nicht 
so  gut  unterrichtet  gewesen,  denn  nur  einmal  nenne  er  den  namen  eines 
untergeordneten  Soldaten  (II  11  Aemilius);  ob  dieser  nicht  eher  eine  er- 
wähnung  verdient  hätte  als  Percennius  und  Calpurnius,  ist  eine  frage 
über  die  man  rechten  könnte,  zusätze  wie  vix  credibüe  dictu  I  35,  mi- 
rum  dictu  II  17,  nuper  acto  I  31,  bei  Tacitus  nicht  selten,  verraten  Binder 
den  Zeitgenossen;  die  stelle  illos  sallem  avo  et  rei  publicae  redderet  (l  4:0) 
soll  sogar  geschrieben  sein,  als  das  Verhältnis  zwischen  Tiberius  und 
Agrippina  noch  nicht  gespannt  war,  und  die  bemerkung  I  32  Cassius 
Chaerea  mox  caede  Gai  Caesaris  memoriam  apud  posteros  adeptus  eine  aus 
der  zeit  des  Claudius  stammende  quelle  verraten!  man  sollte  doch  die 
gewis  richtige  beobachtung,  dasz  die  antiken  historiker  ihre  Vorgänger 
freier  benutzen  konnten,  als  heute  für  ehrlich  gelten  würde,  nicht  dahin 
ausbeuten,  einen  mann  wie  Tacitus  einem  compilator  gleichzustellen 
und  kaum  höher  als  eine  Schreibmaschine  zu  taxieren. 
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den  eindruck  der  unmittelbaren  berichterstattung  machende  erzäh- 
lung  findet  sich  überall;  und  ebenso  müste  zb.  Livius  Schilderung 
der  königszeit,  welche  die  gleichen  Vorzüge  aufweist,  beurteilt  werden, 
es  liegt  eben  in  einer  solchen  hypothese,  wenn  sie  nicht  durch  eine 
andere  begründung  zur  gewisheit  erhoben  werden  kann,  ein  völliges 

verkennen  der  eigenartder  rhetorischen  geschichtschreibung."^"  über- 
dies ist  bei  den  alten  historikern  die  benutzung  von  originalberichten 

und  ersten  quellen  nur  selten  zu  beobachten  und  was  Tac.  angeht  in 
gröszerm  umfange  nicht  zu  erweisen. 

Nehmen  wir  aber  einmal  für  den  augenblick  eine  solche  quelle 
an,  so  würden  für  die  Taciteische  erzählung  der  soldatenaufstände 
natürlich  zwei  verschiedene  augenzeugen  zu  gründe  zu  legen  sein, 
da  die  ereignisse  am  Rhein  und  an  der  Donau  gleichzeitig  stattfanden ; 
dem  Tac.  wäre  dann  aber  doch  die  einheitliche  redaction  der  berichte 

zugefallen  (oben  s.  734).  dasz  ein  —  was  bei  einer  eingehenden  dar- 
stellung  selbstverständlich  ist  —  gut  unterrichteter  berichterstatter 
bei  dem  I  29  ae.  erzählten  verfall,  den  Tac.  einer  bemerkung  für 
wert  hält,  das  richtige  ermittelt  hätte,  ist  klar,  beim  rheinischen 
aufstand  könnte  der  augenzeuge  nicht  blosz  in  der  Umgebung  des 
Germanicus  gewesen  sein :  denn  die  doch  gewis  recht  anschauliche 
Schilderung  I  31.  32  fällt  vor  die  ankunft  des  feldherrn;  dazu  kennt 

er  auch  die  rede  des  M'.  Eunius  I  38;  freilich  ist  er  auch  über  Ger- 
manicus gut  unterrichtet,  wir  kämen  also  wohl  bei  einer  solchen 

Voraussetzung  zu  der  annähme,  dasz  Tac.  die  berichte  mehrer  augen- 
zeugen verarbeitet  hat. 

Was  die  feldzüge  betrifft,  so  hatKnoke  ebenfalls  einer  derartigen 
hypothese  zugestimmt,  um  jeden  zweifei  an  der  Zuverlässigkeit  der 
erzählung  auszuschlieszen.  indes  würde,  so  lange  weder  die  person 

noch  die  glaubwüi-digkeit  dieses  ei'sten  berichterstatters  sicher  er- 
mittelt ist,  für  unsere  Wertschätzung  der  erzählung  nichts  gewonnen 

sein.  Knoke  stellt  allerdings  demselben  das  beste  zeugnis  aus:  seine 
aufzeichnungen  seien  mit  der  grösten  genauigkeit  gemacht,  da  er  es 
sich  als  aufgäbe  gestellt,  eine  genaue  darstellung  zu  geben  (s.  11); 
derselbe  habe  sich  im  hauptquartier  des  Germanicus  befunden ;  im 
j.  15  aber  den  Caecina  auf  dem  wege  über  die  j^ontes  longi  begleitet, 
weshalb  sollte  denn  auch  nicht  dieser  antike  reporter,  dessen  name 
uns  leider  vorenthalten  wird,  dem  germanischen  beere  einen  besuch 

*^°  detailmalerei  wie  prensa  manu  I  .34  berechtigt  so  wenig  als  quelle 
einen  augenzeugen  anzunehmen,  wie  beispielsweise  manu  arreptum  Liv. 
VI  8,  1 ;  deiectis  in  terram  oculis  I  34  kehrt  wieder  hisi.  III  31.  IV  72,  per 
speciem  exosculandi  I  34  hist.  I  45.  II  49.  wie  die  ansprachen  des  feld- 

herrn von  den  Soldaten  aufgenommen  werden,  wie  sich  die  wirkung 
derselben  in  ihren  mienen  spiegelt,  wird  nicht  nur  in  diesen  abschnitten 
(I  31.  44,  II  15),  sondern  überhaupt  bei  Tac.  so  gut  wie  bei  Livius 
hervorgehoben  (zb.  ann.  XIV  36.  Mst.  IV  59.  ̂ (/r.  33.  35).  wenn  jeder 
hinweis  auf  gebärden  und  gesten  bei  diesen  Schriftstellern  gleich  den 
schlusz  auf  augenzeugen  als  berichterstatter  rechtfertigte,  wäre  die 
quellenfrage  ja  im  allgemeinen  höchst  einfach  gelöst. 
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abgestattet  haben?  denn  Tac.  ist  nicht  blosz  mit  den  Operationen 
desselben,  sondern  auch  mit:den  einzelnen  absiebten  der  führer  (I  68) 
bekannt. 

Aus  den  oben  s.  795  ff.  von  mir  dargelegten  gründen  wird  auch 
die  erste  quelle  kein  militär  gewesen  sein,  es  müste  denn  Tac.  sich 
einer  wenig  sorgfältigen  benutzung  dieser  berichte  schuldig  gemacht 
haben,  was  ohne  nähere  beweise  nicht  anzunehmen  ist.  bei  der  aus- 

führlichen darstellung  des  Tacitus  sind  lücken  in  dieser  beziehung 
sehr  auffällig,  die  befehle  des  Germanicus  an  die  legaten  werden  zwar 
mitgeteilt,  aber  ob  oder  wie  sie  durchgeführt  wurden,  ist  selten  an- 

gegeben. I  58  müssen  wir  uns  mit  der  lakonischen  kürze  exercitum 
reduxit,  I  63  mit  dem  ebenso  ausführlichen  mox  redudo  ad  Ämisiam 
exercitu  [legiones  classe,  ut  advexerat,  reportat]  begnügen,  weshalb 
Apronius  und  Silius  die  triumphalinsignien  bekommen  (I  72),  wird 
uns  nicht  verraten,  die  motive  des  feldzugs  gegen  die  Chatten  II  7 

bleiben  dunkel"*',  der  name  der  gattin  des  Arminius,  die  in  römische 
gefangenschaft  gerät,  wird  nicht  genannt,  die  gründe,  weshalb 
Germanicus  trotz  des  groszen  siegs  bei  Idisiaviso  den  rückzug  an- 

tritt, werden  uns  vorenthalten  und  damit  seine  taktik  für  uns  un- 

begreiflich. '^^ 

Die  Vermutung,  Tacitus  habe  eine  poetische  quelle  benutzt '"^ 
ist  ebenfalls  nicht  aufrecht  zu  halten,  worte  und  Wendungen,  die 
zunächst  dichtem  eigentümlich  sind,  finden  sich  in  der  Taciteischen 
diction  nicht  selten,  wie  ältere  und  neuere  Untersuchungen  des 
Sprachgebrauchs  gezeigt  haben.  Höfer  hat  aber  geradezu  den  nach- 

weis  führen  wollen  '®*  dasz,  während  die  eigentlich  historischen  notizen 
einem  annalisten  entnommen  seien,  die  ausmalung  des  ganzen  aus 
der  dichtung  des  Pedo  Albinovanus  stamme,  dem  gegenüber  erwähne 
ich  nur  folgendes,  es  ist  nicht  erwiesen,  dasz  der  I  60  genannte 
tribun  Pedo  mit  dem  dichter  und  freunde  des  Ovidius  identisch  sei; 
der  tribun  konnte  kaum  eine  Übersicht  über  den  ganzen  kriegsschau- 
platz  haben,  wäre  also  für  Tac.  keine  hinreichende  quelle  gewesen, 
dem  umstände,  dasz  in  den  wenigen  von  Pedos  gedieht  bei  Seneca 
suas.  1  15  (vgl.  Haupt  im  Hermes  III  209)  erhaltenen  versen  die 
Worte  immania  monstra  sich  finden  und  bei  Tac.  II  24  von  monstra 

maris  gesprochen  wird,  vermag  ich  keine  bedeutung  beizulegen,  da 
einzelne  Wendungen  sich  in  groszer  anzahl  auch  bei  andern  Schrift- 

stellern nachweisen  lassen. '®'' 

'^'  Knoke  vermutet  wohl  richtig',  dasz  es  sich  um  eine  demonstra- 
tion  handelte  wie  II  25,  um  die  absichten  des  Germanicus  zu  verdecken. 

'*^  dazu  kommt  der  gänzliche  mangel  an  positiven  chronologischen 
angaben,  der  allerdings  in  allen  teilen  der  annalen  sich  fühlbar  und 
eine  gewissenhafte  darstellung  nach  Ursache  und  Wirkung  zur  Unmög- 

lichkeit macht.  i**^  auch  vPflugk-Harttung  nimt  im  rhein.  mus.  XLI  76 
eine  poetisch  gefärbte  hauptquelle  an.  '^^  er  urteilt  über  die  Schil- 

derung der  feldzüge:  'ein  poetischer  hauch  durchweht  das  ganze;  nicht 
gerade  das  militärisch  wichtige  wird  hervorgehoben,  sondern  das  gemüt- 

bewegende, pathetische.'         ""^  Knoke  s.  9  erinnert  an  Übereinstimmungen 
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In  der  von  jähr  zu  jähr  mehr  anschwellenden  masse  von  Unter- 
suchungen über  die  spräche  des  Tacitus  sind  manche  tüchtige  und 

verdienstliche  arbeiten,  wenige  aber,  die  einen  höbern  als  lexiko- 
graphischen wert  beanspruchen  können  und  vielleicht  auch  wollen, 

der  nachweis,  dasz  dieses  oder  jenes  wort  bei  Tacitus  ebenso  vor- 
kommt wie  bei  einem  seiner  Vorgänger,  eine  stilistische  oder  syn- 
taktische eigentümlichkeit  auch  bei  frühern  Schriftstellern  schon  ge- 

funden wird,  berechtigt  noch  lange  nicht  den  Tacitus,  wie  es  geschieht, 
gleich  als  nachahmer  des  Sallustius,  Cicero,  Livius,  Curtius,  Seneca, 

Vergilius  und  sonstiger'®®  gröszen  in  prosa  und  poesie  festzunageln, 
zu  welchen  unsinnigen  behauptungen  würde  man  kommen,  wenn 
man  dieselbe  methode  auf  moderne  historiker  und  schriftsteiler  an- 

wenden wollte !  die  bis  zu  einem  gewissen  grade  sicher  berechtigte 
annähme  von  der  freiem  ausbeutung  der  alten  autoren  durch  ihre 
nachfolger  ist  doch  nicht  einer  Zauberformel  gleich  zu  achten,  die 
alle  eigenart  eines  historikers  mit  einem  schlage  verwischen  könnte, 
Tac.  nicht  auf  6ine  stufe  zu  setzen  mit  Einhard,  der,  wenn  er  Karls 
des  groszen  persönlichkeit  und  thaten  schildern  will,  die  nötigen 
phrasen,  wie  ein  schüler  in  der  nun  leider  vergangenen  zeit  des 

lateinischen  aufsatzes,  aus  Suetonius  entlehnt.  '*'  könnte  man  zeigen, 
inwieweit  Tac.  von  dem  zu  seiner  zeit  üblichen  Sprachgebrauch  ab- 

weicht, so  wäre  das  ein  gewaltiger,  aber,  wie  die  dinge  liegen,  wohl 
kaum  erreichbarer  fortschritt,  obwohl  ein  vergleich  mit  der  diction 
seines  freundes  Plinius  doch  wenigstens  den  weg  bahnen  würde, 
das  erbteil,  das  jedem  Schriftsteller  seine  zeit  und  erziehung  und 
ausbildung  mitgeben,  von  dem  er  unbewust  zehrt,  dessen  fruchte 

sich  überall  hervordrängen ,  ist  gröszer  als  solche  anatomischen  zer- 
gliederer der  ausdrucksweise  des  Tac.  anzunehmen  geneigt  sind, 

wenn  sie  überhaupt  darauf  achten,  anders  liegt  die  sache,  sobald 
sich  ganze  Wendungen,  gedankengänge,  auch  seltene  worte  schon 

mit  Livius  (vgl.  oben  s.  801).  die  beispiele  lieszen  sich  noch  bedeu- 
tend vermehren;  eine  genaue  vergleichung  des  Livianischen  und  Taci- 

teischen  Sprachgebrauchs  wäre  sehr  erwünscht,  einiges  gibt  EWolff 
'spräche  des  Tacitus'  (programm  Frankfurt  a.  M.  1879)  s.  30  flf. 

*^*  Binder  stellt  folgende  unglaubliche  hypothese  auf.  da  den  Zeit- 
genossen in  Plinius  werk  ein  sachlich  geschriebenes  buch  über  die  ger- 

manischen kriege  vorgelegen,  habe  Tac.  mit  recht  dem  militärischen 
geringe  Sorgfalt  zuwenden  können  und  sich  mehr  um  die  poetische  dar- 
stellung  bemüht;  und  meint  'derjenige,  dem  Tac.  in  seiner  poetischen 
darstellung  folgte,  kannte  wahrscheinlich  den  Pedo  als  commilitonen 
wie  als  dichter,  und  es  mag  der  scherz  visa  sive  ex  metu  credita  (II  24) 

dem  dichterischen  kriegskameraden  gegolten  haben',  nach  ihm  war 
Vibius  Marsus,  von  dem  II  74.  79.  IV  56.  VI  47.  XI  10  die  rede  ist,  quelle 
des  Tacitus,  der  ihn  inlustris  studiis  nennt  (VI  47);  wir  haben  aber  keine 
spur  von  der  dichterischen  oder  sonstigen  schriftstellerischen  thätigkeit 
dieses  mannes,  der  allerdings  über  einen  teil  der  geschichte  des  Ger- 

manicus hätte  gut  unterrichtet  sein  können,  mit  dem  dichter  Domitius 
Marsus,  welcher  nicht  selten  erwähnt  wird  (Teuffel-Schwabe  röm.  LG. ' 
s.  543  f.),   ist   er  nicht  zu  verwechseln.  '^'  Ranke  'zur  kritik  frän- 

kisch, deutscher  reichsannalisten'  s.  97. 
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bei  frühern  nachweisen  lassen,  doch  sollte  man  auch  in  diesem  falle 
im  äuge  behalten,  dasz  alle  die  quellen,  aus  denen  Tac.  geschöpft  hat, 
verloren  gegangen  sind ,  die  gewichtigsten  mittelglieder  der  Unter- 

suchung also  fehlen,  die  annalen  des  Tac.  haben  einen  rang  ein- 
genommen in  der  historischen  litteratur  der  Römer  wie  kein  werk 

über  denselben  stoflF  vorher  und  nachher,  und  was  noch  mehr,  sie 
sind  für  die  nachwelt  bestimmend  gewesen,  nicht  die  spräche  seiner 
Schriften  allein,  die  auswahl  seiner  worte  verdient  bis  ins  kleinste 

durchforscht  zu  werden,  sondern  vor  allem  seine  art  und  weise  ge- 
schichte  zu  schreiben ,  seine  Stellung  zu  Quintilian ,  dessen  geistiger 
Schüler  er  gewis,  persönlicher  vielleicht  gewesen  ist;  das  wäre  wenig- 

stens der  versuch  eine  Charakteristik  der  rhetorischen  geschichtschrei- 

bung  der  Römer  zu  geben.  '^'^ 
Germanien  stand  im  Vordergründe  des  Interesses  seit  der  Varus- 

schlacht, wie  später  auch  Britannien  {Ägr.  10).  das  Partherreieh  im 
Osten,  die  deutschen  stamme  im  nordwesten  waren  die  nationalfeinde 
des  römischen  Staates,  der  den  orbis  terrarum  sich  schon  unterworfen 
zu  haben  glaubte,  über  die  germanischen  kriege  hat  es  wohl  eine 
reiche  litteratur  gegeben,  die  uns  völlig  verloren  ist,  mit  wenigen 

ausnahmen  selbst  die  namen  der  autoren.'"^ 
Aufidius  Bassus  hatte  Ubri  belli  Germaniei  geschrieben,  ob  als 

selbständige  schrift  oder  als  teil  eines  gröszern  historischen  werkes 

ist  nicht  auszumachen.  Quintilian"*"  wie  Tacitus  schätzen  ihn  sehr, 
und  es  wäre  aus  diesem  und  andern  gründen  eine  benutzung  dieses 
autors  durch  Tac.  nicht  ausgeschlossen,  um  so  mehr  als  Bassus  den 

ereignissen  der  zeit  nach  nahestand  und  sie  als  erwachsener  durch- 
lebte, er  starb  im  anfang  der  sechziger  jähre,  wie  sich  aus  Senecas 

briefen  schlieszen  läszt  (vgl.  ua.  Mommsen  chronik  des  Cassiodor 
s.  559). 

Ferner  hat  Plinius  bellorum  Germaniae  l.  XX  verfaszt'^'  auf 
eine  mahnung  hin,  die  ihm  im  träume  zu  teil  geworden,  als  er  wohl 

im  j.  50  kriegsdienste  in  Germanien  that.  man  ist  geneigt  Tac.  er- 
zählung  auf  dieses  werk  zurückzuführen  schon  wegen  der  engen 
freundschaft ,  die  unsern  geschichtschreiber  mit  dem  neffen  des 
Plinius  verband,  dasz  er  dasselbe  kannte,  ist  aus  dem  citat  I  69 
ersichtlich,  doch  scheint  mir  nach  der  art  und  weise,  wie  Tac.  quellen 

citiert,  an  dieser  stelle  nur  die  annähme  einer  subsidiarischen  be- 
nutzung gestattet  zu  sein,    die  Schreibweise  des  trockenen  gelehrten 

1S8  ygi  (jie  wenigen  bemerkungen  vMoravskis  in  den  Wiener  Studien 

IV  166—168,  auch  Asbachs  ''studie  über  Tacitus'  in  Raumers  histor. 
tasch.   NF.    1877   s.  180  ff.  *89    ebenso    sind    auch    die    zahlreichen 
Schriften  über  den  armenischen  krieg  des  Verus  im  zweiten  jh.  ver- 

loren; wir  würden  ohne  die  bekannte  schrift  des  Lukianos  von  dieser 
massenschriftstellerei   gar  keine  ahnung  haben.  '^°  Quint.  X  1,  103 
Bassus  Aufidius  egregie,  ulique  in  libris  belli  Germaniei  praestitil,  genere  ipso 
probabilis  in  omnibus,  sed  i?i  quibusdam  suis  ipse  viribus  minor.  *''  Plinius 
epist.  III  5,  3  bellorum  omnia  quae  umquam  cum  Germanis  gesta  sunt  XX 
voluminibus  comprehendit. 



WLiebenam:  zur  tradition  über  Germanicus.  879 

(Gellius  IX  16),  der  allerhand  notizen  sammelte  und  verarbeitete, 
ist  himmelweit  verschieden  von  der  glänzenden,  feurigen  gestaltungs- 
kraft  eines  Tacitus.  da  der  letztere  in  der  angäbe  von  Gaias  ge- 

burtsort  I  41,  wie  aus  Suet.  Gai.  8  hervorgeht,  nicht  Plinius  folgt"*', 
so  wird  die  behauptung,  Tac.  folge  seinem  werke,  noch  gewichtigerer 
stützen  bedürfen,  als  sie  bis  jetzt  von  den  verschiedensten  selten  auf- 

gestellt sind,  zu  beachten  ist  übrigens,  dasz  auch  Plinius  erst  bei- 
nahe 40  jähre  nach  diesen  ereignissen  schrieb,  mithin  auch  nicht  die 

bedeutung  einer  originalquelle  beanspruchen  kann.  '^^  näher  stand 
der  zeit  schon  Cn.  Lentulus  Gaetulicus,  der  in  irgend  einer  schrift 
über  die  germanischen  kriege  gehandelt  haben  musz.  0  Jahn  (proleg. 

zu  Persius  s.  CXLII)  vermutet  ein  'carmen  de  expeditionibus  Ro- 
manorum contra  Germanos  et  Britannos,  fortasse  Germanici',  wofür 

auch  spricht,  dasz  Apollinaris  Sidonius  IX  256  ihn  neben  Marsus  und 

Pedo  nennt.  '^^ 

Dasz  Lentulus,  der  in  den  jähren  29 — 39  legat  von  Germania 
superior  gewesen  (Dion  LIX  22.  Tac.  ann.  VI  30)  und  dem  kaiser- 

lichen hause  verwandt  war,  gut  unten-ichtet  sein  konnte,  ist  klar, 
aber  aus  der  bekannten  polemik  Suet.  GaL  8  geht  hervor,  dasz  der 
gewissenhafte  Plinius  ihm  widersprach,  weil  er  um  zu  schmeicheln 
gelogen  habe,  dasz  Tac.  einen  autor  dieser  qualität,  der  jedenfalls 
nicht  einmal  ein  rein  historisches  werk  verfaszt  hatte,  eingehender 
benutzte,  musz  als  ausgeschlossen  gelten. 

Immer  wieder  wird  bei  der  entschieden  dem  hause  des  Ger- 
manicus ergebenen  darstellung  des  Tac.  die  Vermutung  geäuszert, 

dasz  derselben  die  memoiren  der  Jüngern  Agrippina  zu  gründe  liegen, 
dürfen  wir  nach  Tac.  IV  53  als  titel  dieser  schrift  annehmen  de  vita 

sua  et  casibus  siiorum,  so  wird  der  Inhalt  gewesen  sein  persönliche 

erinnerungen  und  die  darstellung  der  Schicksale  ihrer  familie,  zweifel- 
los in  apologetischer  tendenz.  dasz  Agrippina  in  nur  annähernd 

so  ausführlicher  weise  wie  Tacitus  der  kriegsthaten  ihres  vaters  ge- 
dacht hat,  ist  mir  im  rahmen  einer  autobiographie ,  deren  Schwer- 
punkt nach  einer  ganz  andern  seite  lag"*'^,  undenkbar,    einmal  wür- 

'^2  Tac.  I  41  infans  in  castris  genitus.  Mommsen  im  Hermes  XIII  249 
bemerkt  dazu:  'ohne  zvveifel  ist  dies  nichts  als  der  kurze  auszug  der 
von  Sueton  aufbehaltenen  Plinianischen  auseinandersetzung  über  Gaius 
geburtsort,  welche  sicher  in  der  germanischen  kriegsgeschichte  des- 

selben eben  bei  der  Schilderung  der  meuterei  des  j.  14  gegeben  worden 
ist.'  so  hätte  also  Tac.  gerade  die  falsche  Version  aufgenommen,  denn 
Plinius  selbst  hatte  sich  für  die  ansieht  entschieden,  dayz  Gaius  in  Tre- 
veris  geboren  war.  dasz  die  falsche  angäbe  aber  einer  weitverbreiteten 
ansieht  entsprach,  zeigen  die  verse  bei  Suetonius  und  Seneca  de  const. 

18,  4.  ̂ ^'^  von  dem  werke  des  L.  Antistius  Vetus  über  Germanien  (?), 
welches  Plinius  citiert,  wissen  wir  nichts,  über  den  inhalt  der  breit 
angelegten  geschichte,  welche  M.  Servilius  Nonianus  verfaszte,  können 

nur  Vermutungen  aufgestellt  werden.  *'•'*  non  Gaetulicus  hie  tibi  legetur, 
non  Marsus,  Pedo,  Tibullus.  '^s  vqu  Rafifays  combinationen  kann  ich 
in  diesem  zusammenhange  absehen,  inwieweit  die  berichte  des  Tac. 
über    die    Schicksale    der   familie    des    Germanicus    IV  52  —  54.   60.  67. 
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den  wir  jedenfalls  vermuten,  dasz  Tac.  diese  memoiren  benutzt  hätte, 
nenilich  da  wo  die  ältere  Agrippina  durch  ihre  energie  den  abbruch 
der  Rheinbrücke  verhindert,  aber  gerade  an  dieser  stelle  (I  69)  wird 
als  quelle  Plinius  citiert.  höchstens  des  triumphes  ihres  vaters  konnte 
sich  Agripi^ina  noch  entsinnen,  alle  frühern  ereignisse  hätte  sie  auch 
nicht  als  augenzeugin  berichten  können,  und  was  die  ereignisse  im 
Orient  angeht,  so  wird  die  mutter  bei  Tac.  nicht  so  vorteilhaft  ge- 

schildert, dasz  man  in  dieser  darstellung  reste  aus  der  schrift  der 
tochter  erkennen  möchte,  dasz  der  tod  des  vaters  von  ihr  erzählt 

wurde,  ist  anzunehmen  (s.  872).  dasz  Tac.  überhaupt  den  berichten 
einer  frau,  von  deren  Charakter  er  keineswegs  eine  günstige  meinung 
hat,  maszgebenden  einflusz  auf  seine  auffassung  eingeräumt,  dürfen 
wir  einem  so  gewissenhaften  historiker  nicht  ohne  weiteres  zumuten, 
freilich  wird  der  vorzug  zur  descendenz  des  Augustus  zu  gehören 
(I  40.  II  43.  71.  75)  oft  genug  in  nicht  zu  verkennender  absieht 

hervorgehoben '°® ;  aber  es  hat  Schriften  genug  gegeben,  welche  Ti- 
berius  gegenüber  diesen  umstand  betonten;  ein  schlusz,  dasz  solche 
stellen  als  Ursprung  die  memoiren  der  Agrippina  verraten,  ist  meiner 
ansieht  nach  ungerechtfertigt. 

So  haben  die  manigfachen  Untersuchungen  kein  annehmbares 
resultat  zu  tage  gefördert,  meines  erachtens  weil,  wie  die  sache  ein- 

mal liegt,  ein  solches  nicht  zu  erzielen  ist.  es  würde,  wenn  mit 
Sicherheit  gezeigt  werden  könnte,  dasz  dieses  oder  jenes  verlorene 
werk  der  darstellung  des  Tac.  zu  gründe  liegt,  auch  eigentlich  nur 
zunächst  die  litteraturgeschichte  eine  bereicherung  erfahren,  für  den 
historiker  aber  dies  ergebnis  erst  in  dem  falle  von  wert  sein,  wenn 
sowohl  die  bedeutung  der  benutzten  quelle  feststände,  als  auch  er- 

wiesen werden  könnte,  dasz  der  Verfasser  derselben  gut  unterrichtet 
war  und  gewissenhaft  erzählte. 

Ich  habe  nicht  die  absieht  an  dieser  stelle  ausführlich  von  dem 

Verhältnis  des  Tac.  zu  den  quellen  seiner  gesehichte  zu  handeln, 
doch  mögen  die  folgenden  bemerkungen  genügen,  um  nicht  mis- 
verstanden  zu  werden. 

Über  die  historiker,  welche  die  gesehichte  von  Tiberius  bis  Nero 
vor  ihm  geschrieben  hatten,  spricht  Tac.  sich  äuszerst  hart  aus :  die 
einen  hätten,  so  lange  die  herscher  lebten,  aus  furcht,  die  andern 

nach  dem  tode  derselben  aus  hasz  ihre  gesehichte  gefälscht  (ßorenti- 
lis  ipsis  oh  metum  falsae ,  postquam  occiderant ,  recentibus  odiis  com- 

V  3 — 5.  VI  23 — 25  auf  diese  quelle  zurückgehen,  ist  hier  nicht  der  ort 
näher  zu  untersuchen. 

'ä*  die  ergreifende  scene,  wie  Germanicus  stirbt,  mag  am  ehesten 
wohl  aus  dieser  quelle  geflossen  sein;  lag  es  doch  an  sich  schon  nahe 
über  den  tod  des  vaters  zunächst  in  dem  memoirenwerk  der  tochter 
nachzusehen;  dasz  aber  in  demselben  über  Pisos  schuld  bestimmter 
geurteilt  war  als  bei  Tacitus,  unterliegt  wohl  keinem  zweifei.  bis  zu 
einem  gewissen  grade  stimme  ich  also  dem  zu,  was  ßanke  analekten 
s.  299  ausgeführt  hat. 
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positae  sunt  ann.  I  1).'^'  dies  scharfe  m-teil,  dessen  berech tigung  wir 
nicht  bezweifeln  können  —  wird  es  doch  auch  von  Dien  und,  für  die 
zeit  Neros  ,  von  losephos  ant.  lud.  XX  8,  3  bestätigt  —  trifft  alle 
frühern  geschichtswerke  ohne  ausnähme,  und  gewis  wüste  damals 
jeder,  auf  welche  autoren  es  zielte;  um  so  näher  liegt  die  frage,  ob 
und  welche  lautern  gewährsmänner  dem  Tac.  zu  geböte  standen, 
eine  antwort  daraufhat  er  selbst  nicht  gegeben,  und  die  forschung 
hat  sich  seither  bemüht  aus  der  art  und  weise,  wie  Tac.  seine  quellen 
benutzt,  dieselbe  zu  ermitteln,  unser  historiker  kann  dem  heillosen 
zustand  gegenüber,  den  er  vorfand,  nur  versichern,  dasz  ihm  die 
veranlassung  zu  einer  solchen  entstellung  fern  liege,  dasz  er  sine 
ira  et  studio  schreiben  werde ,  und  eine  vorurteilsfreiere  darstellung 

war  unter  solchen  Verhältnissen  gewis  schon  ein  groszer  fortschritt.  '^® 
inwieweit  ihm  dies  gelungen  sei,  ist  eben  die  frage,  in  dieser  hin- 

sieht stellten  ihm  aber  die  annalen  eine  ganz  andere  aufgäbe  als  die 
historien.  in  einem  schönen,  neuerdings  kaum  noch  beachteten  auf- 
satze  Niebuhrs  'über  den  unterschied  zwischen  annalen  und  historie' 
im  rhein.  mus.  II  (1828)  s.  284  ff.  führt  der  grosze  geschichtschrei- 
ber  treffend  aus,  dasz  es  den  wichtigsten  unterschied  ausmache,  ob 

jemand  ereignisse  erzähle ,  die  vor  seiner  geburt  liegen ,  oder  die- 

jenigen nach  derselben.  '^'  die  Wahrheit  dieser  beobachtung  in  be- 
zug  auf  Tacitus  voll  zu  erweisen  fehlt  es  uns  an  material,  weil  der 
rest  der  historien  verloren  ist.  Tac.  hat  nicht  nur  die  verschiedenen 

nachrichten  auf  ihren  innern  wert  geprüft,  diese  aufgenommen,  jene 
verworfen,  um  eine  von  gunst  und  hasz  der  parteien  nicht  entstellte 
geschichte  der  frühern  zeit  zu  schreiben,  trotz  des  annalistischen 
Schemas,  das  er  als  lästige  fessel  empfindet,  weil  es  die  Verknüpfung 
der  ereignisse  erschwert  und  unbeholfen  macht,  gibt  Tac.  nicht  blosz 
eine  trockene  aufzählung  des  geschehenen ,  ein  regestenwerk ;  seine 
annalen  sind  aber  auch  nicht  einem  modernen  kritischen  geschichts- 

^"  auf  die  ähnliche  gedankenentwicklung  hisi.  I  1  sei  hier  nur  ver- 
wiesen. *ä''  Tacitus  ist  in  ähnlicher  läge  wie  Dion,  der  treffend  den 

groszen  einflusz,  welchen  die  veränderte  Staatsverfassung,  die  cabinets- 
politik,  deren  arcana  auch  Tac.  oft  beklagt,  auf  die  geschichtschreibung 
gehabt,  charakterisiert  und  schlieszt:  ööevirep  Ktti  ejü)  TrävTa  Tci  ̂ Hfjc, 

öca  fe  Kol  dvaYKaiov  ecxai  e'nreiv,  üjc  irou  Kai  6e6riXujTai  qppdcuj,  eix' 
övTuuc  oÜTUJC  eiTe  Kai  ̂ rdpujc  ttujc  äx^\-  irpoc^cxai  jiievToi  ti  aÜToic  Kai 
Tfic  ̂ |ufic  öoSaciac,  ic  öcov  dv&exexai,  ev  oIc  ä\Xo  ti  jnäXXov  f|  xö  0pu- 
XoOjLievov  fiöuvri6r|v  ̂ k  ttoWluv  iLv  dveyvujv  r|  koI  riKouca  i)  Kai  elöov 
xeKfuripacGai  (LIII  19).  '^^  ich   kann   es   mir   nicht  versagen  wenig- 

stens folgende  stelle  hier  anzumerken:  'versvichen  wir  es  einmal  die 
Zeiten  unserer  väter  und  groszväter  gewissenhaft  treu  und  ausführlich 
zu  erzählen,  so  fehlen  die  färben,  die  umrisse  werden  zweifelhaft;  es 
versagt  die  Sicherheit  der  Überzeugung,  welche  bei  dem  erlebten  die 
hand  führt,  und  die,  wenn  sie  auch  irrt,  doch  etwas  ganz  anderes  her- 

vorbringt als  zweifelnde  unentschiedenheit  vermag,  nicht  dasz  es  nicht 
dem,  der  sich  durch  reiche  erfahrung  ausgerüstet  hineindenkt  und  ver- 

setzt, dennoch  gelingen  könnte:  aber  es  gehörte  weit  mehr  dazu  den 
Jugurtha  zu  schreiben  als  den  Catilina'  (s.  287).  einen  ähnlichen  ge- 
danken  findet  man  bei  ßanke  analekten  s.  301  ausgeführt. 

Jahrbücher  für  class.  philol.  1891  hft.  12.  56 
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werke  zu  vergleichen  über  irgend  eine  vergangene  periode,  dessen 
Verfasser  allein  dem  kühl  abwägenden  verstände  die  entscheidung 
überlUszt.  eine  solche  entsagung  übt  Tac.  nicht  und  konnte  sie  nicht 

üben,  da  er  den  ereignissen  doch  noch  zu  nahe  stand,-  er  will  aber 
auch  durch  seine  darstellung  auf  seine  zeit  wirken,  wie  er  es  in  der 
Germania,  im  Agricola  gethan  hat,  und  in  welch  hohem  grade  ihm 
dies  gelungen,  beweist  die  anerkennung  die  er  gefunden,  nicht  dasz 
er  sein  wirken  als  historiker  in  den  dienst  einer  partei  gestellt  hätte, 
deren  glaubenssätze  zu  vertreten  ihm  wertvoller  gewesen  wäre  als 
der  geschichtlichen  Wahrheit  die  ehre  zu  geben,  aber  seine  werke 
zeigen,  wie  das  Römervolk  von  stufe  zu  stufe  immer  tiefer  in  knecht- 

schaft  gesunken,  die  corruption  zugenommen,  der  principat  die  Ver- 
nichtung der  politischen  freiheit  in  wort  und  that  sei.  grosze  Sym- 

pathien und  antipathien  erfüllen  ihn,  seine  historische  auffassung  ist 

belebt  von  einem  starken  subjectiven  dement ^'^'',  die  rücksicht  auf 
seine  leser  tritt  so  gut  hervor  wie  bei  Livius,  dessen  vorrede  man- 

chen interessanten  vergleich  bietet ,  und  ist  vielfach  bestimmend 
für  die  aus  wähl  dessen  was  er  erzählt,  aber  auch  für  die  art  und 
weise  wie  er  erzählt,  gewis  hat  Ranke  recht,  wenn  er  sagt(weltgesch. 

III  2,  288) :  'eine  von  grund  aus  neue  ermittlung  der  thatsachen  lag 
nicht  in  seiner  absieht'  ̂ '",  aber  der  ganze  stoff  wurde  doch  neu  ge- 

staltet, um  die  Vergangenheit  im  lichte  der  gegenwart  zu  schildern; 
Tacitus  ist  nur  zu  verstehen  aus  der  zeit  heraus,  in  der  er  gelebt  und 
geschrieben  hat;  wie  bei  jedem  groszen  historiker  sind  die  eindrücke 

seines  lebens  für  seine  historische  auffassung  bestimmende"^:  die 
wahnwitzige  despotie  Neros,  deren  Zusammenbruch  er  als  knabe  er- 

lebt, die  schreckensherschaft  Domitians,  die  auf  dem  reifen  mann 
gelastet,  haben  seinen  Widerwillen  gegen  eine  erbliche  monarchie 
ebenso  bestärkt,  wie  die  erfahrungen  des  j.  69  die  notwendigkeit 
des  principats  ihm  aufgedrungen  und  die  Überzeugung  in  ihm  be- 

festigt haben ,   dasz  nur   ein  kräftiger  arm  Ordnung  im  reiche  zu 

2°°    er    könnte    mit   Hekataios    sagen:    Tct   bä  ̂ p&cpw   öic   juot   ÖOKei 
ä\riG^a   elvai.  ^"^   es   ist  interessant   zu   sehen,    wie   die   geschicht- 
schreibung  des  16n  und  17n  jh.  ziemlich  auf  dem  gleichen  Standpunkte 
steht,  worauf  MRitter  in  Sybels  Zeitschrift  XVIII  s.  41  aufmerksam  macht, 
indem  er  Rankes  worte  über  Sarpi  und  Pallavicino  anführt:  'man  hatte 
sich  noch  nicht  die  aufgäbe  gemacht,  weder  die  materialien  in  einer 
gleichartigen  Vollständigkeit  zu  sammeln,  was  ohnehin  so  schwer  zu 
erreichen  ist,  noch  auch  sie  erst  kritisch  zu  sichten,  auf  unmittelbare 
künde  zu  dringen,  noch  endlich  den  ganzen  stoff  geistig  durchzuarbeiten 
.  .  man  begnügte  sich  die  im  allgemeinen  als  glaubwürdig  betrachteten 
Schriftsteller  nicht  sowohl  zu  gründe  zu  legen  als  geradezu  herüber- 

zunehmen: ihre  erzählungen  ergänzte  man,  wo  es  thunlich  war,  durch 
die  neuen  materialien,  die  man  zusammengebracht  hatte  und  an  den 
gehörigen  stellen  einschaltete,  dann  war  die  hauptbemühung,  diesem 

Stoff  einen  gleichmäszigen  stil  zu  geben'  (die  röm.  päpste,  analekten 
s.  26).  ^°^  dieser   umstand   musz  in  den  werken  der  historiker,   die 
nicht  reine  compilatoren  sind,  selbst  in  zeiten,  denen  der  begriff  des 
litterarischen  eigentums  mangelt,  als  ein  wichtiger,  freilich  irrationaler 
factor  berücksichtigt  werden. 
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schaffen  vermöge,  wenn  er  die  berschaft  des  Tiberius  erzählte,  stieg 
die  erinnerung  an  Domitian  in  ihm  auf,  der  nach  den  anweisungen 
jenes  kaisers  zu  regieren  vorgab  und  die  memoiren  des  Tiberius  zu 
seiner  täglichen  lectüre  gemacht  hatte;  die  gesinnungen,  die  seine 
senatorischen  freunde  gegen  den  tyrannen  hegten ,  fand  er  wieder 
in  den  kreisen  des  adels,  der  unter  Tiberius  so  oft  den  kaiserlichen 
zorn  zu  empfinden  gehabt  hatte,  mit  vielen  andern  hatte  er  die 
der  grösze  Roms  unwürdige  äuszere  politik  beklagt  und  im  eignen 
hause  gesehen,  dasz  ein  siegreicher  feldherr  dem  despoten  furcht  und 
schrecken  verursacht:  so  erscheint  ihm  unwillkürlich  in  vieler  hin- 

sieht Germanicus  Schicksal  vorbildlich  für  das  des  Agricola.  als  Trajan 
den  kriegsruhm  der  glänzendsten  zeiten  Roms  erneuerte,  hat  Tacitus 

ebenso  wie  sein  freund  Plinius  {paneg.  16)  ihm  bewunderung  ge- 
zollt; um  so  reger  wurde  seine  teilnähme  für  den  groszen  kriegs- 

helden,  von  dem  er  in  den  annalen  zu  erzählen  hatte,  der  zum  letzten 
male  das  dem  römischen  reiche  von  den  Germanen  drohende  Ver- 

hängnis durch  Unterwerfung  derselben  abzuwenden  gedacht '"^  und 
sein  ziel  nur  deshalb  nicht  erreicht  hatte ,  weil ,  wie  man  allgemein 
glaubte,  der  auf  seine  erfolge  neidische  kaiser  ihn  daran  gehindert. 

Wenn  wir  Tac.  erzählung  von  Germanicus  prüfen,  so  machen 
wir  eine  weitere  beobachtung,  die  nicht  übergangen  werden  darf, 

mit  groszer  Sicherheit  wird  die  darstellung  auch  über  punkte  hin- 
weggeführt, wo  dem  unbefangenen  leser  bedenken  der  verschieden- 

sten art,  oft  sehr  naheliegende  aufstoszen.  Tac.  hat  in  den  übrigen 
teilen  der  annalen  uns  an  vielen  stellen  einblick  in  die  methode 

seiner  arbeit  gestattet,  indem  er  die  aussagen  der  verschiedenen 
berichte  vor  den  äugen  der  leser  confrontiert,  zuweilen  unter  nennung 
der  gewährsmänner.  auch  in  den  ersten  drei  büchern  der  annalen 

finden  sich  beispiele  der  art  nicht  selten*"^,  aber  nicht  in  den  partien, 
welche  im  eigentlichen  sinne  von  Germanicus  handeln.  ̂ "^  das  ist  ein 
moment,  das  man  wohl  kaum  zufällig  nennen  wird,  um  so  mehr  als 
Tac.  in  diesen  capiteln  auch  mit  seiner  subjectiven  kritik  zurück- 

hält, die  er,  sobald  von  Tiberius  die  rede  ist,  so  scharf  übt,  wenn  er 
die  rolle  des  geschichtschreibers  mit  der  des  psychologen  vertauscht, 
so  zeigt  die  erzählung  von  Germanicus,  wie  sie  Tac.  gibt,  ein  ein- 

heitliches gepräge;   man  kann  daraus  schlieszen,  dasz  er  die  ihm 

^"^  er  allein  schien  die  feinde  in  schrecken  gehalten  zu  haben  (Tae. 
ann.  VI  31)  wie  Agrippa  (Dion  LIV  31).  ̂ "^  nemlich  I  5.  13.  29.  53. 
69.  76.  80.  81.   II  17.  21.  40.  43,  47.  54.  70.  73.  88  (III  3.  6.  19.  37.  65). 

''0'  in  einer  sehr  untergeordneten  frage  wird  ein  abweichender  be- 
richt  II  17  erwähnt,  dasz  nach  den  angaben  einiger  der  fliehende  Ar- 
minius  nach  der  Schlacht  bei  Idisiaviso  von  den  unter  den  römischen 
auxilia  befindlichen  Chauken  erkannt  und  durchgelassen  sei;  wenn 
II  70  gesagt  wird,  dasz  einige  quellen  den  hrief  des  Germanicus  an 
Piso  vollständiger  geben,  so  kann  mau  darin  doch  nicht  zwei  verschie- 

dene Versionen  sehen  (II  78  se  piilsum).  die  berufung  auf  Plinius  I  69 
gehört  so  wenig  der  eigentlichen  geschichte  des  Germanicus  an  wie 
die  notiz  III  3.  demnach  ist  Weidemanns  beobachtung  im  programm 
von  1873  s.  2  zu  berichtigen. 
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vorliegende  quelle  genügend  und  also  keinen  grund  fand  von  der 
darstellung  derselben  abzuweichen;  näher  liegend  scheint  mir  der 
schlusz,  dasz  die  ihm  zugängliche  tradition  über  Germanicus  keine 

wesentlichen  Verschiedenheiten  bot,  so  zu  sagen  auf  einen  ton  ge- 
stimmt war,  so  dasz  Tacitus  gar  keine  auswahl  unter  mehreren  Ver- 
sionen hatte,  und  doch  betont  er  am  schlusz  der  ganzen  erzählung 

von  Germanicus  sehr  bestimmt  die  Unsicherheit,  welche  bei  den  wich- 

tigsten fragen  hersche,  und  so  möchte  ich  diese  stelle  ̂ °\  die  wie  der 
schlusz  einer  biographie  klingt,  gewissermaszen  als  einen  epilog  auf- 

fassen auf  die  ganze  erzähl  ung  von  Germanicus  thaten  und  Schicksalen. 
Ich  beabsichtige  nicht  die  vielen  hypothesen  über  quellen  des 

Tacitus  um  eine  neue  zu  vermehren,  näher  liegt  es  mir  festzustellen, 

wie  die  Taciteische  erzählung  von  Germanicus  nach  ihrem  histori- 
schen gehalte  zu  beurteilen  ist. 

Es  ist  ein  interessantes  capitel  der  Völkerpsychologie  nachzu- 
forschen, welche  lieblingshelden  sich  die  nationen  erwählen;  nicht 

immer  sind  es  ihre  fürsten  oder  die  geistig  hervorragendsten  männer 
der  zeit,  nichts  macht  populärer  als  kriegsruhm  in  fremden  landen 

zu  erwerben,  oft  reichen  schon  wenige  wochen  hin  einen  sagen- 
kranz  um  die  heldenkämpfe  des  heeres  zu  weben;  und  wenn  der 
führer  ein  prinz  gewesen,  darf  man  sicher  sein  seine  persönlichkeit 

in  den  mittelpunkt  gerückt  zu  sehen,  in  den  erzählungen  der  kriegs- 
gefährten,  die  von  mund  zu  mund  getragen  werden,  verdrängt  eine 
oft  harmlose  prahlsucht  die  historische  Wahrheit:  die  ereignisse 

wachsen  ins  grosze,  unbedeutende  begebenheiten  gewinnen  ent- 
scheidende Wichtigkeit,  schon  verlorene  schlachten  werden  durch 

das  unerwartete  oder  rechtzeitige  erscheinen  eines  gefeierten  heer- 
führers  gewonnen,  um  diese  art  von  legendenbildung  zu  beobachten, 
braucht  man  nicht  in  längst  vergangene  Jahrhunderte  zurückzugreifen, 
wir  können  sie  auch  in  unserm  nüchternen  Zeitalter  verfolgen,  und 
wenn  solche  erzählungen  lange  genug  unwidersprochen  bleiben,  dann 

werden  sie  auch  ihi'en  weg  in  die  geschichtsbücher  finden,  deren 
Verfasser  dem  kühlen  grundsatz  nicht  huldigen:  quod  non  est  in  actis 
non  est  in  mundo;  damit  will  ich  aber  nicht  behaupten,  dasz  unter 
dem  actenstaub  allein  die  reine  Weisheit  und  Wahrheit  der  geschichte 

verborgen  läge.^°^ So  schildert  uns  auch  Tac.  den  Germanicus,  wie  sein  bild  im 
römischen  volke  weiter  lebte,  er  hütet  sich  dasselbe  durch  bedenken 

in  dem  einen  oder  andern  punkte  zu  zerstören  und  dadurch  den  ver- 
klärenden Schimmer  abzustreifen,  der  ruhmesglanz  der  feldzüge  fällt 

^"^  Tac.  III  19  is  finis  fuit  idciscenda  Germanici  morte,  ?ion  modo  apud 
illos  homines  qui  tum  agebant,  etiam  secutis  temporibus  vario  rumore  iactata. 
adeo  muxima  quaeque  amhigua  sunt,  dum  alii  quoquo  modo  audita  pro  com- 
pertis  habent,  alii  vero  in  contrarium  verlunt,  et  gliscit  utrumque  posteritate. 

^"'  dasz  der  darstellung,  welche  Tac.  von  der  herschatt  des  Tiberins 
gibt,  nicht  eine  benutzung  der  ofticiellen  acten,  abgesehen  von  den 
Senatsverhandlungen,  zu  gründe  liegen  kann,  zeigt  auszer  andern  gründen 
schon  die   tendenz  derselben. 
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ungeschmälert  auf  ihn.  ̂ "^  selbst  die  fabel  von  der  Vergiftung  des 
Germanicus  kann  er  sich  nicht  entschlieszen  kurz  zu  übergehen'"'; 
der  im  leben  unablässig  verfolgte  held  musz  ein  tragisches  ende 
nehmen,  das  gibt  der  erzählung  erst  das  rechte  colorit. 

Wir  erheben  mit  recht  den  anspruch,  dasz  der  historiker  uns 
sage,  wie  die  dinge  eigentlich  zugegangen  sind;  wo  die  materialien 
aber  zu  einer  objectiven  darstellung  nicht  geboten  werden,  ist  es 
schon  ein  verdienst,  die  Stimmungen  der  Zeitgenossen  getreulich  zu 
berichten  und  in  der  erzählung  sich  widerspiegeln  zu  lassen,  den 
historischen  kern  aber  aus  dieser  herauszuschälen,  wenn  sie  die  ein- 

zige quelle  unserer  kenntnis  ist,  wird  nur  selten  gelingen. 
Man  kann  begreifen,  wie  in  einer  zeit,  die  nach  idealen  suchte, 

um  sich  an  ihnen  aufzurichten  und  zu  erquicken,  das  andenken  an 
den  vom  volke  geliebten,  unglücklichen  fürstensohn  eine  erhöhte 

bedeutung  gewinnen  konnte''^';  hoflfnungen  auf  eine  freiere  gestal- 
tung  der  Staatsverfassung  im  sinne  einer  senatorischen  reaction,  auf 
eine  glanzvolle  äuszere  politik,  die  den  ehrgeizigen  wohlfeile  triumphe 

bringen  konnte,  waren  mit  seinem  tode  dahingesunken.  für  die  an- 
erkennung  und  liebe,  welche  dem  Germanicus  noch  drei  menschen- 

alter später  gezollt  wurden,  spricht,  dasz  Tac.  ihm  eine  umfang- 
reichere darstellung  widmet,  als  man  im  rahmen  des  knapp  ge- 
haltenen annalenwerkes  erwarten  sollte.^"  wie  die  tradition  über 

Germanicus  im  einzelnen  sich  gebildet,  können  wir  nicht  verfolgen. 

Schriften  mag  es  genug  über  ihn  gegeben  haben ^'^;  auszer  den  Ver- 
fassern von  germanischen  kriegsgeschichten  haben  Marsus,  Pedo, 

Lollius  Bassus  (anth.  Pal.  VII  391),  Krinagoras  (anth.  Pal.  IX  283)-" 
ihn  in  gedichten  verherlicht. 

Wie  man  sich  von  seinem  vater  Drusus  erzählte,  dasz  eine  frauen- 

gestalt  von  übermenschlicher  grösze  ihm  an  der  Elbe  'zurück'  zu- 

2''^  ich  möchte  hierbei  ein  wort  Moltkes  anführen,  welches  jetzt  be- 
kannt geworden:  'was  in  einer  kriegsgeschichte  publiciert  wird,  ist 

stets  nach  dem  erfolge  appretiert;  aber  es  ist  eine  pflicht  der  pietät 
und  der  Vaterlandsliebe,  gewisse  prestigen  nicht  zu  stören,  welche  die 

siege  unserer  armee  an  bestimmte  Persönlichkeiten  knüpfen.'  '^^^  wie 
allgemein  sie  geglaubt  wurde,  zeigt  dasz  losephos  ant.  lud.  XVIII  2,  5 
sie  als  allgemein  bekannt  wiederholt  (vgl.  Tac.  III  14  mtmquam  saiis 
crediio  sine  fraude  Germanicum  inteinsse)  und  Dion  in  seiner  darstellung 
gar  keinen  zweifei  au  dem  verbrechen  Pisos  äuszert.  Suet.  Gai.  2  obiit 
autem,  ut  opinio  fuil,  fremde  Tiberii,  ministerio  et  opera  Cn.  Pisonis.  Suet. 
Viiell.  2  P.  Vitellius,  Germanici  corues,  Cn,  Phonem  inimicum  et  inter- 
fectorem  eins  accusavit.  ^''^  sein  andenken  noch  zu  Tac.  zeit  gefeiert 
(ann.  II  83);  für  die  Verehrung,  die  er  genossen,  sprechen  zahlreiche 
inschriften  (die  wichtigern  bei  Schiller  röm.  KG.  I  s.  276.  941). 
^^^  Polybios  II  56  tadelt  an  Phylarchos  darstellung,  dasz  er  nach  art 
der  tragödiendichter  in  manchen  scenen  mitleid  beim  leser  hervorrufen 
wollte;  auch  Tacitus  kann  von  einem  solchen  Vorwurf,  wenn  es  über- 

haupt einer  ist,  nicht  freigesprochen  werden.  ^'^  Suet.  Gai.  4  ut  plurimi 
tradunt.     losepbos   ant.   lud.   XVIII   2,  5   KaöÜJC    ̂ v    äWoic    öebriXujTai. 

213  vgl.  MKubensohn  Crinagorae  Mityleuaei  vita  et  epigrammata.  I 
(Berlin  1887)  s.  18  und  die  neuern  Schriften  über  Krinagoras. 
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gerufen  und  ein  nahes  ende  geweissagt  habe^",  so  sollte  auch  bei 
Germanicus  triumph  das  römische  volk  die  ahnung  frühen  todes  be- 
schlichen  und  das  Orakel  des  Klarischen  Apollon  in  Kolophon  in 

rätselhaften  worten  frühen  Untergang  geweissagt  haben  (II  54).-'* 
sein  gedächtnis  blieb  im  volke  lebendig*'^,  wie  das  des  gleich  ihm  in 
fernen  landen  verstorbenen  Drusus ;  ein  wahrer  cultus  ist  ihm  ge- 

zollt*'^, der  um  so  wärmer  ward,  je  thatenärmer  die  folgezeit  war 
und  je  mehr  der  despotismus  zunahm.  Germanicus  hatte  so  wenig 
wie  sein  vater  gelegenheit  gehabt  die  hoffnungen  zu  entteuschen, 
welche  antimonarchische  kreise  in  ihn  gesetzt,  mithin  blieb  seine 
liberale  gesinnung  und  Vorliebe  für  den  freistaat  ein  dogma,  an  dem 
kein  zweifei  gestattet  war.  wir  haben  bei  der  historischen  forschung 
oft  Schwierigkeiten  zu  bekämpfen,  welche  in  der  entstellung  des  wirk- 

lichen Sachverhaltes  durch  officielle,  von  selten  der  regierung  ver- 
öffentlichte berichte  und  darstellungen  ihren  Ursprung  haben,  bei 

der  geschichte  des  Germanicus  ist  das  gegenteil  der  fall:  denn  keine 

Überlieferung  stellt  sich  auf  den  Standpunkt  des  Tiberius.  es  folg- 
ten eben  erst  der  söhn,  dann  der  bruder  des  Germanicus  (Suet. 

Claud.  11)  als  kaiser,  und  denen,  welche  erlebt  hatten,  wie  Tibe- 

rius vor  aller  weit  sich  verschlosz''®,  erschien  jener  als  der  voll- 
kommene gegensatz  des  finstern  Claudiers,  auf  dessen  andenken  man, 

da  er  nicht  apotheosiert  war,  ungestraft  schmach  und  schände  häufen, 

den  man  ohne  scheu  vor  einer  majestätsklage  des  mordes  beschul- 
digen durfte,  doch  wir  haben  es  hier  nicht  mit  einer  Würdigung  des 

Tiberius  zu  thun.  selbst  auf  Germanicus  groszen  gegner  Arminius  fällt 
ein  Widerschein  des  glanzes,  der  jenen  umstrahlte :  denn  je  gröszer 

der  germanische  held,  desto  imponierender  muste  der  mann  er- 
scheinen, der  ihn  überwunden  haben  sollte,  so  wurde  Germanicus 

zu  einem  echten  ritter  ohne  furcht  und  tadel,  zu  einem  jener  tugend- 

belden   gestempelt^",    die  in  ihrer  engelhaften  makellosigkeit  für 

*'■*  vgl.  Rankes  anmerkung  weltgesch.  III  14.  —  Dion.  LV  1.  Suet. 
Claiid.  1.  ="*  wunderzeichen  bei  Dion  LVII  18.  Plinius  n.  h.  VIII  §  71. 
Seneca   quaest.    nai.  I  1.    Ammianus  XXII  14,  8.  ^'^  Suet.  Claud.  11 
memoria  per  omnes  occasiones  celebrata.  ^'^  wie  wenig  individuell  das 
Charakterbild  des  Germanicus  bei  Suetonius  {Gai.  3)  gezeichnet  ist,  geht 
daraus  hervor,  dasz  es  mit  der  Schilderung  übereinstimmt,  welche  Vel- 
lejus  II  97  von  Drusus  entwirft,  vater  und  söhn  sind  einander  zum 
verwechseln    ähnlich.  ^'^  dasz  die  trüben  erfahrungen  der  nächsten 
Jahrzehnte  dazu  beitrugen  die  erinnerung  an  Germanicus  immer  freund- 

licher zu  gestalten,  sagt  Suet.  Gai.  6,  der  so  manche  wertvolle  notiz 
unter  vielem  geschwätz  aufbewahrt  hat:  auxit  gloriam  desideriumque  de- 
funcli  et  atrociias  inse quentium  temporum,  cuncüs  nee  temere  opi- 
nantibiuf  reverentia  eins  ac  metu  repressam  Tiberii  saevitiam ,  qiiae  mox 
eruperit.  Tacitus  kommt  gern  auf  Germanicus  zurück;  die  Senatoren 
sehen  in  dem  Jüngern  Nero  das  ebenbild  des  vaters  (IV  15),  Agrippina 
gereicht  es  zur  empfehlung,  dasz  sie  des  Germanicus  enkel  Nero  in  das 
kaiserliche    haus    bringt    (XII  2.    XI  12).  ^19   Djons   nachruf,    der  in 
vollen  tönen  das  lob  des  Germanicus  gepriesen,  schlieszt:  cuve\övTl 

ciTieiv  ev  öXitoic  tujv  irDüTroTe  out'  il.r\\xo.pii  xi  ec  ti^v  {jirdpSacav  oötoj 
TÜX11V  out'  aOTÖc  ilitt'  CKeivric  &ieqpeäpr|. 
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jeden,  der  von  der  vortrefflichkeit  der  menschlichen  natur  nicht  in 
gleichem  masze  überzeugt  ist,  etwas  unheimliches  an  sich  haben, 
die  scheu  vor  ihm,  glaubte  man,  habe  allein  den  Tiberius  abgehalten 
seine  wahre  natur  zu  zeigen,  und  so  fügte  die  nachweit  zu  den  vielen 
Verdiensten,  die  Germanicus  um  den  staat  schon  haben  sollte,  ein 
neues.  Dion  (LVII  7.  13.  19)  markiert  den  tod  desselben  als  einen 
Wendepunkt  in  dem  auftreten  des  kaisers  und  läszt  ihn  erst  dann 
die  maske  abwerfen  und  als  völligen  tyrannen  herschen;  nach  Tac. 
währt  die  wenigstens  äuszerlich  noch  gute  herschaft  bis  zum  tode 
des  Drusus  (VI  51.  IV  1.  6).  die  berechtigung  einer  solchen  schema- 

tisierung wollen  wir  hier  nicht  untersuchen. 
Nur  wenige  worte  widmet  Tacitus  dem  Germanicus  als  nachruf 

(II  72.  73)^^°,  welche  nicht  eine  vollständige  Charakteristik  enthalten; 
einer  solchen  bedurfte  es  nicht  mehr,  nachdem  er  die  thaten  und 
Schicksale  des  beiden  selbst  hatte  für  ihn  reden  lassen,  er  verweilt 

länger  bei  dem  vergleiche,  den  manche  {erant  qid  .  .)  zwischen  Ger- 
manicus und  Alexander  dem  groszen  gezogen,  der,  so  schmeichelhaft 

er  in  vieler  hinsieht  für  den  Römer  war,  rücksichtlich  der  moralischen 
Wertschätzung  des  Germanicus  ihm  bedenken  einflöszt,  so  dasz  Tac. 
betont,  Germanicus  sei  gegen  seine  freunde  sanftmütig,  mäszig  im 
genusse  gewesen,  habe  mit  6iner  ehe  sich  begnügt  und  nur  recht- 
mäszige  kinder  gehabt;  so  würde,  wenn  er  gerechtsame  und  namen 
eines  königs  gehabt,  ihm  um  so  eher  der  kriegsruhm  eines  Alexan- 

der zu  teil  geworden  sein,  in  je  höherem  masze  er  ihn  durch  milde, 
mäszigung  und  andere  gute  eigenschaften  überstrahlte,  eine  solche 
parallele  steht  einzig  da  in  Tacitus  Schriften,  und  sie  ist  nicht  ohne 
tiefere  bedeutung,  da  sie  in  einer  zeit  niedergeschrieben  wurde,  wo 
ein  neuer  Alexander  den  römischen  kaiserthron  innehatte,  die  kriegs- 
züge  Trajans  erneuerten  das  andenken  des  groszen  Makedoniers(Dion 
LXVIII  29),  und  der  für  Schmeichelei  recht  empfängliche  eitle  kaiser 
liesz  sich  solche  vergleiche  gern  gefallen  und  suchte  ihn  an  rühm 
zu  überbieten. 

Die  vorliegende  Untersuchung  bew^egt  sich  auf  einem  gebiete, 
das  zu  den  umstrittensten  der  geschichtlichen  forschung  überhaupt 
gehört;  in  zahlreichen  abhandlungen  sind  ähnliche  fragen  erörtert 

^^°  wie  es  sitte  in  historischen  werken  war:  Seneca  suas.  VI  21 
quotiens  viagni  alicuius  <^i'iriy  viors  ab  historicis  narrata  est,  totiens  fere  con- 
summatio  ioiius  vitae  et  quasi  fimebris  laudatio  redditur.  ausführlich  ist  die 
Charakteristik  bei  Dion  LVII  18  und  Sueton  Gai.  3.  4,  der  die  beliebt- 
heit  des  Germanicus  beim  volke  besonders  anschaulich  schildert:  sie 
vulgo  favorabilis ,  ut  pbtrimi  tradant,  quotiens  aliquo  adveniret  vel  sicunde 
diseederet,  prae  turba  occurrentium  prosequenliumve  non  numquam  eum  dis- 
crimen  vitae  adisse,  e  Germania  vero  post  compressam  seditionem  revertenti 
praetorianas  cohortes  universas  prodisse  obviam,  quamvis  pvonuntiatum  esset 
ut  duae  tantum  modo  exirent,  popidi  autem  Romani  sexum,  aetatevi,  ordinem 
omnem  usque  ad  vicesinmm  Rapidem  effudisse  se. 
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und  oft  mit  einem  solchen  eifer  ansichten  verfochten  worden,  als  ob 
ein  zweifei  an  dieser  oder  jener  nachricht  des  Tacitus  unmittelbar 
auch  die  Wahrheitsliebe  des  geschichtscbreibers  in  frage  stellte,  um 
einen  solchen  Vorwurf  zu  erheben ,  müste  man  doch  zeigen  können, 
dasz  Tac.  gut  unterrichtet  war,  aber  seine  quellen  tendenziös  fälschte; 
dieser  beweis  ist  noch  in  keinem  einzigen  falle  erbracht  und  die  fides 
Taciti  mithin  unangetastet,  seine  historischen  werke  zählen  zu  jenen 
wenigen,  welche  ihre  bedeutung  als  meisterhafte  geschichtliche  dar- 
stellungen  nicht  einbüszen,  selbst  wenn  man  in  ihnen  zahlreiche 
Irrtümer  nachweisen  könnte,  dennoch  sollte  man  aber  nicht  Tac. 

annalen  wie  die  Offenbarung  der  kaisergeschichte  selbst  betrachten 

und  eine  kritische  dui'chforschung  derselben  gleich  als  ein  mäkeln 
an  der  gewissenhaftigkeit  des  Verfassers  tadeln.  Schillers  geschichte 

des  dreiszigjährigen  krieges  ist  seinerzeit  von  vielen  selten  über- 
schwenglich gefeiert  und  wird  in  der  historischen  litteratur  stets 

einen  hohen  rang  einnehmen ,  den  sie  keineswegs  allein  der  persön- 
lichkeit des  Verfassers  verdankt;  aber  noch  niemand  hat  gewagt  die 

weiter  fortschreitende  forschung,  welche  diese  epoche  in  eine  gänz- 
lich andere  beleuchtung  rückte,  als  eine  Schmähung  und  Verun- 

glimpfung des  geuius  zu  tadeln.  Tac.  annalen  sind  für  weite  kreise 
seiner  und  der  folgenden  zeit  gewis  die  ideale  darstellung  der  kaiser- 
zeit  überhaupt  gewesen,  und  für  die  mächtige  Wirkung,  welche  sie 
auch  auf  uns  ausüben,  spricht  nichts  mehr  als  die  Zähigkeit,  mit 
welcher  wir  jede  von  Tac.  überlieferte  nachricht  festhalten  möchten ; 
dennoch  weisz  jeder,  dasz  auch  das  bedeutendste  historische  werk 
in  gewissem  sinne  einseitig  ist,  und  dasz  auf  grund  desselben 
materials  gewissenhafte  geschichtschreiber  zu  ganz  verschiedenen 
resultaten  kommen:  das  zeigt  ein  blick  auf  die  historische  litteratur 
anderer  zeiten  und  Völker,  die  Stagnation  des  politischen  lebens, 
welche  die  folge  der  alleinherschaft  war,  kommt  auch  zum  ausdruck 
in  den  werken  des  bedeutendsten  historikers  unter  dem  principat; 
Tacitus  äuge  ist  rückwärts  gerichtet  auf  das  was  gewesen,  auf  die 
absterbenden  Institutionen  und  nicht  auf  die  lebendigen  kräfte, 
welche  die  zeit  durchwogen ;  schon  deshalb  können  wir  seinem 
Pragmatismus  nicht  überall  folgen  und  seine  weise  die  geschichte 
aufzufassen  uns  in  jedem  falle  aneignen,  doch  dies  kann  hier  nur 

angedeutet  werden,  die  nähere  darlegung  musz  demjenigen  über- 
lassen bleiben,  der  es  einmal  unternimt  Tacitus  schriftstellerische 

thätigkeit  im  rahmen  seiner  zeit  und  in  ihrer  bedeutung  für  dieselbe 

zu  schildern,  vielleicht  gelingt  es  dann  die  von  ihm  'berichteten 
thatsachen  von  dem  urteil  des  Verfassers  möglichst  zu  scheiden': 
denn  auch  der  begeistertste  Verehrer  des  grösten  römischen  geschicht- 

scbreibers sollte  stets  des  wortes  gedenken ,  welches  Ranke  ihm  zu- 

ruft: 'bewunderung  schlieszt  doch  die  kritik  nicht  aus.' 
Jena.  Wilhelm  Liebenam. 
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Andromache  81  f. 
annalisten,  röm.  296  ff. 
antequam  und  priiisquam  221 
anthologie  (griech.  u.  lat.)  96  ff. 

(griech.)  322  ff.  453  f.   769  fl". Antimachos  92  f.  120 
Antoninus  Liberalis  94  ff. 
Apollinaris,  Sidonius  856 
Apollonios  von  Rhodos  771  f.  (scho- 

llen) 792 
Apostolios  6  ff. 
Apulia  und  Apulns  (quantität)  674 
Aratos  770.  779  ff. 

dpXnv  (adv.)  580  f. 
Aristophanes  (Friede)  369  f.  (Vögel) 

387 

Aristoteles  (Nikom.  ethik)  288   (poe- 
tik)   376  f.     (Politik)    374  f.    377. 
Jahrbücher  für  class.  philol,  1891  hft.  12. 

408  ff.  ('AG.  TToX.)  192.  259  ff.  262  ff. 
405  ff.   (fragm.)  580  f. 

Arrianos  278  ff. 

Asklepiades  769  f. 
aspiration  im  latein.  658  ff. 
astronomisches  65  f.  779  ff. 
Athenaios  752 

Atticus  {annalis)  472  ff.  644  f. 
Augurinus  (cognomen)  474  ff. 
Avianus  509  ff. 
nvis  ==  Stern  65  f. 
Batrachomyomachia  532  f. 
bedingungssätze  2G4  ff.  851  ff. 
Caecus  (cognomen)  478  f. 
Caesar  {b.  Gall.)  199  ff.  736   (b.  civ.) 

507  f. 

Campania  123 
Caput  zur  Umschreibung  einer  person 678 

Catullus  137  f. 
Chalcidius  252  ff. 

Chronograph  (von  354)  308  ff.  625  ff. 
Cicero    (charakter^    121  ff.    [in   Cat) 

280  (briefe)  67  ff.  125.  337  ff.   {de 
re  p.)  227    (corisol.)  227    {Cato  ?n.) 
707    (scholien  zu  reden)  429  ff. 

cognomina  291  ff.  465  ff.  479  ff.  629  ff. 
consulartribunen  488  ff. 

56** 
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consulntafel,  capitolinische  289  ff. 
Curtius  Rufus  267  ff.  278  ff. 
dativus  possessoris  221  f. 
defendere  constr.  193  f. 
Demosthenes     (tt.    eipfivr)C)    750   f. 

(kranzrede)  177  ff.  387  ff.  (w.  Eu- 
ergos  u.  Mnesibulos)  817  ff. 

Diodoros  465  ff.  656 
Dionysios  Sophistes  99  ff. 
Dionysios  v.  Hai.  306  ff. 
Donatus  (schol.  zu  Ter.)  353  ff. 
doxographen  254  ff. 
dualis    (artikel    u.    pron.)    im    fem. 

416  ff. 
Ennius  {ann.)  66 
Epicharmos   103 
epigramm  aus  Kreta  1  ff. 
epigrammatiker  (griech.)  769  ff. 
epiker  (griech.)  81  ff. 
Epikureismus  230  ff. 
ec  KÖpoKac  570  ff. 
Euanthes  752 
Eudoxos  779  ff. 
Euphorion  772  ff. 
Euripides  (Herakles)  562  f.  (Hekabe) 

513  ff. 

Eusebios  (npoitap.  eOeYT-)  751  f. 
Festus  564.  660  f. 
Florus  507 

fluszgötter  (opfer)  449  ff. 
funera  (adj.)  677 
Gellius  253  ff. 

genitiv  des  ganzen  bei  Thuk.  107  ff. 
Gernumi  209  ff.  857  ff. 

Germanicus  717  ff'.  793  ff.  865  ff. 
grammatisches  264  ff".  851  ff.  (griech.) 

2  ff.    107  ff.    416  ff.    (lat.)    193  ff. 
215  ff. 

griechisch-alexandrinische  mundart 
533  ff. 

haud  impigre  501  ff. 
Hedylos  769  f. 
Herakleiden    in    der    Peloponnesos 

751  f. 
Herodotos  9  ff.   113  f.  145  ff.  176 
Hesiodos  (KaxdXoYOc)  83 
Hieronymus  [de  viris  inl.)  246  ff. 
Hipparchos   (comm.  zu  Aratos  und 

Eudoxos)  779  ff". 
Homeros  102  ff.  775 ff.  (II.)  164.  561  f. 

(hymnen)  84  ff.    (Batr.)   91.  532  f. 
(fragmente)   369  ff.  453  f.  (Genfer 
schollen  zur  II.)  656 

homo  710VUS  480  ff. 

Horatius  497  ff.  {carm.)  229 
hymnen,  griech.  84  ff. 
Idacius  304  ff. 
innotescere  223 
inqnam  m.  dat.   197 

insehriftliches    (griech.)  '1  ff.  167  ff. 335  f.  537  ff. 
Isokrates  (philos.  bildung)   445  ff. 
Juristenlatein  215  ff. 
Justinus  278  ff. 
Justinus  Martyr  455  ff. 
Kallimachos  93  ff.  (YpaqpeTov)  576 
Kastor  (chroiiograph)  468  ff. 

Kar'  aiYOC  dYpiac  568  ff.  816 

Ke9a\i'i    (KÖpa)     zur    Umschreibung einer  person  677  f. 
kola  in  griech.  prosa  178  f. 
Kreta,  dialekt  2  ff. 
Krinagoras  774  f. 
kurznamen  (griech.)  385  ff. 

Kypria  82  f. 
Lactantius  225  ff". Leonidas    von    Alexandreia    322  f. 

334  f. 
Leonidas  von  Tarent  770  f. 
Lesches  (kleine  Ilias)  370  f. 
Libo  (L.  Scribonius,  annales)  644  ff. 
libri  lintei  302.  650  ff. 
licet  216  ff. 
Licinius  Macer  313  ff. 
Livius  311  ff.  321.  501  ff.  647.  654  f. 
lorea  =  laurea  78 
Lucanus  (argumente)  512 
Lucilius  227 
Lucretius  225  ff.  sein  tod  246  ff. 

Lukianos   (ctXieüc)  185  ff.  (ir.  t.  k.v- 
UTTvicu)  394  (TT.  öpxnceuuc)  823  ff. 

Lukillios  100  ff. 

Lykophrou  1 19 
Macer  (Licinius)  313  ff. 
Mardonios  (kriegszug  im  j.  492  vor 

Ch.)  145  ff.  154  ff. 
Marius  634  f. 

Melampodia  83  f. 
Mr|väc  =  Mrjvööatpoc  388  f. 
mereri  219 

metapher  bei  Herodotos  9  ff. 
metrologisches  262  ff. 
multi  =  complures  144 
mythologisches  (griech.)  165  ff. 
Naulochos  167  f. 
Naxos  (dialekt)  335  f. 
negation,  doppelte  im  lat.  501  ff. 
neugriechischer  volksbrauch  505  ff. 
Nikandros  94  f. 
Nikias  395  ff. 
Nonius  657 

Obsequens  65  f. 
observare  constr.   195  f. 
üjv,  lat.  ersatz  dafür  352 
ouomatologie  (griech.)  385  ff.  558 
opfer  für  fluszgötter  449  ff. 
Orphische  hymnen  85.  563 
Ovidius  [amnres)  500  {met.)  198.  689  ff. 



Sachregister. 891 

TTävGeiov  (TTdv6eov)  368 
TTavoinqpaToc  367  f. 
Panyasis  85  f. 
paroimiographen  6  ff. 
Parthenios  94 
Paschalchrouik  304  ff. 
TTaucaviac,  TTauciac,TTaücuJV  389, 392 
Pausanias  (perieget)  95 
Perserkriege  145  ff. 
Pheidons  maszsystera  262  ff. 
OiE  =  CqpiTE  658  ff. 

Pices  =  CqpiYTec  658  ff'. Piaton  (Alkib.  II)  372  f.  (apol.)  172  f. 
(Euthypliron)  169  ff.  (Gorg.)  767  f. 
(Krat.)    665  ff.     i.Phaidon)    402  ff. 
(Phaidros)  286  f.    (politeia)  556  f. 

Plautus  (Aul.)  657  ff.  (Cure.)  708  ff. 
(Gas.)  668  ff.  672  ff.  829  ff.  (Most.) 
681    (Mgl.)  662  (Rud.)  681  (Trin.) 
674  f. 

plures  versch.  von  complures  267  ff. 

Plutarchos   (mor.)   433  ff',  (de  Iside) 381  f. 
Polybios  419  f. 
Poseidippos   769 

Potamophylacia  713  ff'. Propertius  583  ff.  716 
puniseher  krieg  (dritter)  685  ff. 
TTÜ0UJV  =  TTuGaYÖpac  386 
quasi  und  tamqiiam  218  f. 
Quintilianus  133  ff.  848  ff. 
qnippe  222 
religio  230 
Rhagai  278  ff. 
Rliodos,  Verfassung  346  f. 
römische   geschichte    289  ff.   465  ff. 

625  ff.  685  ff.  717  ff.  793  ff.  865  ff. 
sacralaltertümer  (griech.)  449  ff. 
Saguut  (belagerung  durch  Hannibal) 

421  ff. 

Sallustius  228  f.  (Ii/g.)  78  {hisi.)  501  ff. 

Sappho  577  f, 
scelerus  (adj.)  677  ff. 
Seneca  (Agam.)  587 
servare  constr.  195  f. 

si{n)  vero  218 
Sibyllenorakel  529  ff. 
Sidonius  Apollinaris  856 

Silius  Italicus  (Pitnica)  589  ff'. 
Sophokles  (OT.)  562 

cqpiYYÖTTOUC  661 
CqpiYS  und  CqpiE  667 
Suetonius  (de  vii'is  inl.)  250  f. 
Tacitus  267  f.  (Germ.)  209  ff.  857  ff. 

(ami.)    138.    717  ff'.    793  ff.   865  ff, 
(hist.)   139  ff, 

tamquam   und  quasi   218  f. 
Teichinen  165  ff. 
Terentius  (Andria)  668  f,  679  (Haut.) 

670  f.  671  f.  684  (Phormio)  659 
(Ad.)  670.  679  f.  681  ff. 

Tepitric  =  TepTTavbpoc  386  f. 
terra  (Stellung)  674  f, 
Thebais  (kyklische)  82 
Theodoridas  772 

Theognis  579  ff. 
Theokritos  444.  770 
Thukydides  107  ff,  159  ff.  395  ff, 
Timokreon  563 

Tiro,  xM.  Tullius  130  ff. 
Troja,  ausgrabungen  281  ff. 
Tubero  (Aelius)  318  ff. 

usque  eo  ut  196  f. 
utpote  216 
Varro  (fragm.)  257 
Vergilius  (Aen.)  384.  706  f, 
Verwünschungsformeln  561  ff,  816 
vilare  constr.  193 
vollnamen  (griech,)  385  ff. 
Xenophon    (anab.)    753  ff,    (apomn.) 

114  ff.  822  (hipparch,)  53  ff. 
Xerxes  152  ff. 



BERICHTIGUNGEN  IM  JAHRGANG  1891. 

8.  104  z.  14  f.  ist  der  aatz  'singulare  formen  stellt  man  doch  nicht  durch 
conjectur  lier'  zu  streichen, 

s.  135  z.  4  lies  'zulässig'  statt  'zufällig', 
s.  187  z.  3  V.  u.  ist  'je'  zu  streichen, 
s.  189  z.  12  V.  u.  lies  ̂ vavTiai  statt  evavTirii. 

s.  335  z.  12   und    13  v.  u.   und   s.  336   z.  17   v.   o.   lies   'Nikandre'    statt 
'Timandre', 

s.  374  z.  8  V.  0.  lies  'nicht  der  mindeste  grund'  statt  'nicht  das  mindeste 

bedenken'. 
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