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Gebirges (Eingang 1524 m Meereshohe). Nacli

den Funden in ihr und Funden in der Nekropole
von Kamares (bemalten GefaBstiicken) hat man die

archaologische Periode der mittelminoischen Stufe

Kamaresperiode genannt. Sie ist auf einem weit-

hin sichtbaren und ftlr ein Grottenheiligtum aus-

gezeichneten Platz gelegen und besteht aus einem
auBeren und einem inneren Teil. Das Niveau
der Grotte senkt sicb nach Innen betrachtlich.

Hirten Th. Spratt (Travels in Crete I 9. 29)

iibemachtet hatte.

160 m liber dem Niveau der bienenreichen

(Diod. V 70) Hochflache Kdjuno; rijg Nidag (in

diesem letzten Namen ist der antike Name
Ida ehtbalten: ,der v-Laut ist von dem Akku-
sativ rtjv ISav auf den Nominativ ubertragen',

G. Hatzidakis Einleitung in die neugriech.

Gramm. 51) gelegen, Ostlicli vom Gipfel Ti/iiog

Der Boden des aufieren Teils ist grofienteils von 10 Szavgog. Diese Hochflache ist reich an Quellen,

einem Haufen Steinbrocken bedeckt, die von der

Decke herabgefallen sind. Bei dem niedrigen,

teilweise von herabgefallenen SteinblOcken ver-

sperrten Zwischengang zwischen der auGeren und
inneren Hohle fanden sich fast ausschlieBlich die

keramischen Stiicke, mit Ausnahme von wenigen
aus spaterer Zeit, aus der meso-minoischen Pe-
riode, gleichzeitig der 12. agyptischen Dynastie,

Malereien in WeiB, seltener in Eot und Quitten-

die von Baumen umstanden werden. Eine von
ihnen hatte im Altertum den Namen SavQov
(SacoQov^) Kgrjvtj (s. d.). Das HeiUgtum, das

nach einer dort gefundenen Weihinschrift rOmi-
scher Zeit (Mus. It. 11 766): At Idaiqi evxiiv

'Aaxerig 'Aks^avdgov dem idaiischen Zeus geweiht
war, zeriallt in drei Teile: 1. den Vorraum im
Freien mit dem Brandopferaltar {fw/^og, d'vaia-

oTrjQiov) und Stufen, auf denen Spuren von Bronze-
farbe auf einem schwarzen Grund. Bine Zeich- 20 statuen bemerkbar sind. Dort fand man auch
nung stellt die Krokospflanze, eine andere einen

Polypen dar, der sonst nur auf spateren Vasen
gefunden wurde. Weiheopfer waren auBer diesen

OefaBen auch noch Cerealien. Geringe Funde
aus der neueren mino'isehen Periode lassen darauf

schlieBen, daB die Grotte ihren Ruf als Heilig-

tum in jener Zeit eingebtiBt hat. Um die Er-

forschung der Hohle habeu sioli der griechlaohe

Syllogos in Iraklion, My re a Proh. Potteries from

viele Weihgeschenke , Theophr. h. pi. Ill 3, 4

:

sv T<p arofiico toy Svtqov rov ir xfj "Idn , iv S
xtx ava{h^ftaxa dvdxsixai ; 2. die naturliche vor-

dere, sebr geraumige (25—31 m breite, sehr hohe)

Grotte. Der Eingang ist wie bei der Grotte von
Kamares nach Osten geriehtet; 3. in die natur-

liche hintere (etwa 22 m lange, 12 m breite,

etvras uber 4 m hohe) Grotte.

Uber die Ausgrabungsarbeiton und Funde 8.

Camarcs, Proceed. Soc. Ant. 1895, Mariani An-30E. Fabrioina Athen.Mitt. XBOff. F.Halbherr
tich. Cretesi 185ff., Ant. Tamarelli, Dawkins,
Laistner, Lamberti u. a. verdiont gemacht.

Ob auf diese Grotte der Name Arkeaion (s.

o. Bd. II S. 1169) bei Xenion FHG IV 508, 2

zutrifft, ist fraglich. Dieser Name hangt wohl
nicht mit agxsaai zusammen, sondem mit agxog
= uQKxog, also = Barenhohle, und ist wohl erst

aufgekommen, nachdem die Hohle am Nidaplateau

den Euhm der bedeutend fruher beniitzten ober-

und Or si Museo It. di Antichita Class. II (1888)
691ff.). Frothingham Amef. Journ. Areh. IV
(1888) 434ff. P. Orsi Mus. It. 11 (1888) 767-904.

Im Vorrauin der Grdtte fanden sich Bronzen, Weih-
geschenke analog den Funden zu Olympia in Elis

und zu Dodona, DreifiiBe, Schalen, Bronzekessel,

Sphinxe, 1 Statuette, Bronzeschilde, 1 Stierfigur-

chen, 1 Ziegenfigurclien, bronzene Lanzenspitzen,

1 Fibel analog den in Olympia gefundenen Gold-

halb von Kamares vergessen gemacht hatte. Der 40 und Silbersachen (Haarnadel) , 1 Tetradrachmon
Bericht bei Xenion, daB sie den Kureten auf
ihrer Flucht vor Kronos von Nutzen gewesen sei,

ist irrig etymologisierend.

m. Die Idaiische Grotte am Nordab-
hang der Ida (beim jetzigen 'AvcoyBia). Bnt-
deckt zufallig von dem Hirten G. Pasparakis
1884, nachdem lange vorher bei einem anderen

Grotte des IdaUsolieu Zeus Del 'Avuyeia auf Kreta.

Kacb fabricins und Halbherr von L. Bnrchner.

von Chersonasos auf Kreta. Im dunklen Hinter-

raum wurden 100 Exemplare von Lampen ge-

funden. Trendelenburg tJber Bronzen des
kretischen L, Philol. Wochenschr. 1890, 358.

Myres Aegaean Vases, Athenaeum 1893, II 856.

Mariani Mon. Ant. VI (1896) 333ff. Proceed, of

the Soc. of Antiqu. II ser. XV 351ff.

2) I. , eine Gruppe (daher IdaTa ogsa Horn.

II. VIII 170. 410. XII 19 u. a. ; sonst ISa, zura

50 Unterschied auch Tgmix-^ , Aristot. rhet. II 24
und fragm. ; 7. x6 ogog Schol. Plat. Gorg. p. 9443;
auch Umachreibnng mit attribut. Gen. : 'Idag ogog

Eurip. Or. 1389) von Bergziigen sfldostlich VOn der^
eigentlichen Troaa, im klelnasiatischen Mysien. ^
Die sfidlichen Auslanfer beriihren den adramyttani-

schen Meorbusen (Golf von Edremid), der nordOst-

licho das Gebiet doa antiken Zeleia, jetzt SarikjOi

(das spater zu Kyzikos gehorte), Hom. II. II

284. IV 103 und Schol. Die Teile jler Gruppe
60 heiBen jetzt verschieden , der sttdliche Haupt-

zug hat im wesentlichen den Namen Kas dagh
(d. h. Wildganseberg) ; diesen Namen tragt jetzt

aber auch ein aoch Ostlicher streichendor Zweig.
Ans den Gedichten der Homerischen Ilias be-

kommen wir kein festes Bild tiber die Lage
,und Begrenzung des Gebietes der I. Sie hat
ahnlich wie der kleinasiatische Tauros einen Ap-
pellativnamen , indem I. eia .baumbestandeues,
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Durch die Herrschaft der Ptolemaer fiber

Kypros war dort das griechische Element wie-

der mehr zur Geltnng gekommen und die Grab-

schriften aus I. bis zur Kaiserzeit sind numnehr

ausschliefilich griechisch mit griechischen Per-

sonennamen, s. Cesnola Cypern 378 nr. 27.

3901. nr. 90—104. Bull. hell. Ill 163 nr. 2.

174 nr. 31.

In der klassisehen Literatur wird I. fast nur
als Kultstatte dfer Aphrodite erwahnt, haiupt-

sachlich bei romischen Dichtern. Bei Historikem
wird sie nirgends, bei Geographen nur von

*"* .«.«,

^%«^Akropoli«

^my/iVW
\^ t-tmf - I * » r f r r t * r- ai ,t If ft. na^-M

Stadtgebiet von Idalion nach E. A. Carletti und M. Ohnefalsch-Eichter (1887).

1. Depot Ton Biaensohwertem. 2. Stlbersohftlen im Louvre. S. Bronzetafel. 4. Altes flebiade. 5. Befestlgung.

6. HelUgtmn de» Besef Mikal. 7. Helligtum (Aphrodite?). 8. Qrofier Aphrodite-Tempel. 9. Grleohlache Klrche.

10. ariber. Vgl. Obnefalsch-Blohter Enltasstatten B. 40r. and Tafel lU.

Catel. VI 2. CatuU. 36, 12. 61, 17f. 64, 96.

Prop. V 6, 59. in 5 (II 13) 54. Ovid, ars am.m 106; met. XIV 694; fast. I 452. Lucan. VHI
716. Val. Flace. Vm 225. Papin. Stat. AchiU.

372; silv. I 2, 160. 3, 10. Ill 4, 21; Theb. II

287. V 63. Xn 16. Clauddan. X 101. XIV 1.

Plin. n. h. V 130 und Steph. Byz. genannt.
Ersterer zahlt I. bereita zu den veirfaUenen
Stadten, Die E«ihe der poetischen Lobpreisun-
gen beginnt mdt Theokrit. XV 100 Aianoiv'
a FoXycoi te >cal ISdXiov e<pHaaas. Daia. foltren
Verg. Aen. I 681. 692f. V 760. X 52. 86.
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Hektor sein Bruder Helenos in die Stadt zuviicliza- seller, den Griechen einen Waffenstillstand anzu-

kehren und eino Prozession zuin Tempel der Stadt- bieten zur Bostattung der Toten. Einen noch

gOttin Athena zu veranstalten. Das geschieht weitergehenden Vorsclilag der Troer weist man
(Glaukosepisodepi), und auf dein Eiickwege zum stolz zuruck, den Waffenstillstand niinmt man an

Schlachtfeld trifft Hektor mit seiner Gattin Andro- — um jenes Zwecks willen (vexqwv draigeaig).

mache zusanimen {"ExxoQog xai 'AvdQofidxtjg o/.u- 0. (v. Wilamowitz S.-Ber. Akad. Berl. lOlO.

Xia). Hektor kehrt auf das Schlachtfeld zuruck de Sanctis Kiv. Fil. 1904, 42). Mit der Be-

zusammen mit Paris, der sich seit dem Zweikampf stattung der Toten hat die erste Schlacht, welche

zu Hause gehalten hatte, und greift erfolgreioh in eben durch diesen AbschluB als eine vollstandige

den Kampf ein. 10 Sohlacht24) sich darstellt, ihr Ende erreicht; das

H. (W. Deeckc De Hcctoris et Aiacis certa- Ergehnis ist nicht ganz so 25], wie es dein Eat-

mlne, GfSttingen 1906). Auf Verahredtitig der schluB des Zeus entsprochen hatte. Um diesen

Athene und des Apollon, dercn Gcaprach Helenos voUstandiger dnrchzusetzen, verbietet Zeus alien

vernimmt und in einen Eat an Hektor umsetzt Gottern weitore tiitliche Teilnahme26) am Kampfe
(Deus ex machina), fordert letzterer den Tapfer- und uimmt die Leitung der Sache energisch in

sten unter den griechischen Fflrston zuni Zwei- die Hand, indem er sich persOnlich in die Nahe
kampf heraus i^ExxoQog xai Al'avrog /.lovofia/Ja)^^). des Kampfplatzcs auf einen Gipfel des Idagebirges

Dicser bleibt unentschieden (Kunst des Dichters). begibt (Schicksalswage)27). Durch Eiugreifen mit

Nun wird auf beiden Soiten das Ergrebnis der bis- Blitz und Doniicr verschafft er den Trnera schnell

horigen Kampfe tiberlegt: auf gricchischer Scitc 20 die Oberhand. Von seiner Absicbt jedocb, die

beschUefit man in Verbindung mit der Bostattung Griechen so glimpflich zu behandeln, wie es sich

der Gefallenen (es scheint das als List gemeint mit seinem EatschluB eben vertriigt, bringt ihn

zu sein: um die Aufmerksamkeit der Troer ab- die Widersetzlichkeit der Hera nnd Athene ab,

zulenken)28) ein befestigtes Lager zum Schutze die trotz seines entschiedenen Verbots'-^sj zu Gun-
filr die Schiffe und das Heer zu bauen, auf troi-

bau des Gesamtzusammcnhangs hoclist wichtigon

sion in der Stadt zu bestellen. Diese durch Dio- Gedankenkette. Es soil sich niimlich die Kampf-
medes' grol5e Taten herbeigefuhrte Not schwindet schilderung in folgender Weise steigern: 1. Kampf
sofort, sobald sie ihren Zweck erfuUt hat, sobald im freion Felde; 2. Kampf um die Lagerbefesti-

Prozession und Homilie vorbei sind und Hektor 30 gung; 3. Kampf bei den Schiffpn nach Eroberung
wieder auf dem Schlachtfelde erscheint. der Lagerbefestigung.

21) Auf die durch den Fortgang Hektors leer 24) Nexq&v avalQeaig bestiltigt, daC die erste

gewordene Biihne treten Glaukos und Diomedes Schlacht wirklich beendet ist, und daB die erste

zu einem Zwischenspiel. In diesem ist iibrigens Schlacht eine vollstandige Schlacht (keine r.oXog

weder Kampf, noch Waffentausch, noch die Idee /«aj;»7 wie die zweite) ist.

des Gastrcchts die Hauptsache, sondern die Belle- 23) Wenn die Troer in diplomatischer Yer-

rophontcsgeschichte. Die v. 433—439 verwarf liiillung {U 385—SJt3) um einen Waffenstillstand

schon Aristarch, vgl. aber Miildev D. Iliaa n. i. zur Bcstattung der Toten ersuchen (if 394—397],

Q. 72 und Jahresbur. OLVII 251, auch v. Leeu- so ist das der Form nach ein Eingestilndnis dea

won CoTOTncntationes homericac 133ff. 40 Unterlegcnseins- wenn die Griechen sich jetzt ver-

22] Auch die Monomachie ist in demsclben schanzen, so ist das ein praktisches Eingestandnis
Sinno Episode mo die Homilie. In dio Schlacht- dersclben Art. Dies ist die erste Stufe in der

handlung eingeschlossen ist sie, wenn mOglich, jiovXii Aids; auch diese hat ihre Geschichte und
noch lockerer als jene. Der Kampf steht jetzt erfilhrt eine Steigerung: mit Bedenken gefaBt und
so, dafi keine von beiden Parteien durch Port- lassig betrieben (vgl. Anm. 13], erwiichst sie an
setzung oder zeitweiligen Abbruch des Kampfes Gegenwirkungen zum festen EntschluB und ge-

besondercn Vorteil oder Nachteil hat. Daher langt zu immer entschiedenerer Durchfiihrung.
kOnnen Athene und Apollon die Monomachie — 26) Zous ist aber noch langst nicht mit aller

die der Dichter will — verabreden; jedcr ohne Energie bei der Sache; wie harmlos selbst dies

seiner Klientel etwas zu vergeben. Nur ein klein 50 Verbot noch gemeint ist, zeigen die freundlichen

wenig diipiert Athene ihren Gegner; sie sieht die Worte an Athene (0 39f.), die man ohne Um-
tlbeilegenheit der Troianer komraeu (H lit.). atiinde als Widersprucli gegen dies Verbot selbst

23) Es gibt kaum einen Punkt, an dem die aufzufassen und deshalb mit dem Vorhergehenden
Homcrkritik so gescheitert ware wie am Mauer- (0 28ff.) zu verwerfen pilegt. Man tate besser,

bau. Der letzte Grund der MiBverstandnisse liegt die Art, in welcher der Grofiherr Zeus mit den
natfirlich in dem Glauben an die Materialitiit der beiden leidenschaftlichen Damen verkehrt, ein-

Heldensage. tfber das Verhiiltnis von Thuk. I 11 gehend zu studieren. Es stecken dort iiberalj

zu // vgl. Mulder Berl. Phil. Wochonschr. 1912, feinste Humore, vgl. Anm. 16. Nur tiltliches Ein-

1051. DaB der Mauerbau etwas rein Poetisches greifen verbietet Zeus ; Eat geben durfen die

ist, sagt der Dichter selbst M Iff. Es ist neben- 60 Gotter ihren Schiltzlingcn. Hera macht ja selbst

bei ein Irrtum, wenn man meint, die Mauer sei die Probe auf das Exempel.
gebaut, nachdem man zehn Jahre vor Ilios ge- 27] Uber dio Schioksalswage und das Verhiilt-

legen. In Wahrheit liegt man erst kurze Zeit nis zu X 209ff. Miilder Eh. Mus. LIX 256.

vor der Stadt. Die ubrigen neun Kriegsjahre 28] Trotz des Verbots probieren Athene und
spielen anderswo. Obendrein war keine Bei'estigung Hera, wieweit Zeus' Entschlossenheit hinsichtlich

nOtig, solange Achilleus mitkampfte. Was die Be- desselben geht. Schrankte er es Athene gegen-

deutung des Mauerbaus betrittt, so ist er oin un- uber soweit ein, daB er nnr persOnliclies, leib-

cntbehrliches Glied in einer zweiten fur den Auf- haftiges, sozusagen iibernatilrliehes Eingreifen ver-
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sten der Grieclieii tatlicli in den Kampf einzu- vater Phoinix, der sich cigeiis zu diosem Zwecke
grcifen versuchen. Zeus tritt ihnen energiscli ent- bei Agamemnon befinden muB, mit. Voiles Ver-

gegen nnd Teikiindet jetzt gereizt die Absicht, trauen zum Gelingen hat man nicht 32). Ausdrflck-

die Qriechen starker zu schadigen. Den Kampf lich bittet Nestor, die Sache docli ja recbt diplo-

unterbricht die Nacht (xoXog ftdxr; unterbrochene matiseh anzufassen^Sj {nQea^sia ngo; 'Axt^^ia).

Schlacht im Gegensatz zu der ersten voUstandigen, Trotz der sehr diplomatischen Eede des Odysseus^*)
welche mit Riickzug der Troer in die Stadt, Ver- weist Acliilleus das VersShnungsangebot ab , er

schanzungderGriechenundTotenbestattungendet). traut dem Frieden nicht; Agamemnon ist langst

Jetzt biwakieren sie auf dem Schlaehtfelde, ent- nicht genug gedemutigt: er will sich nicht von
schlossen, die Griechen an dem zu erwartenden 10 ihm tibers Ohr hauen lassen. Phoinix unterstfitzt

Abzuge zu hindem29). den Antrag der Gesandten durch dringliche Bitten

/. Audi die Griechen sind sich bewuBt, daB (Aixal) (Episode: Meleagersage 35). Aber sein Ge-

sie unterlegen sind. Agamemnon schlagt unrilhm- bieter verweist ihm seine Fiirsprache. Dann
lichen Abzug vor. Dem Vorschlage widerspricht appelliert noch Aias an die Freundschaft, gleioh-

heftig Diomedcs, allgemeineBilligung seiner Wortc falls vergeboiis. Dann entfornen sich die Ge-
beseitigt ihn. Es werden Vorposton ausgestellt, aandten und iiberbriugen die Antwort; Diomedcs
und in einer Gerontenversamnilung wird beraten, bedaiiert, daB man dem Peliden sovreit entgegen-

was nach Beseitigung des Abzugsgedankens zu gekommen istsc).

tun sei. Da Agamemnon gewitzigt ist, so erklart K. (She wan The lay of Dolon, London 1911.

er sich zur Versohnung mit Achilleus bereit. Eine20W. Wittc Stud, zu Homer, Frankf. 0. 1908).

Gesandtschaft, bestehend aus Odysseus und Aias, Beiderseitiges Biwak, dabei niichtliclies Inter-

soU das VersOhnungsangebot des Konigs tiber- mezzo (sorgfaltig Torbereitet durch den Eingang
bringen: Eiiekgabe der Briseis, reiche Geschenke des 7.). Odysseus und Diomedes fangen den Dolon,

und das Anerbieten, die Tochter des Agamemnon einen troischen Spaher (AoXwrF.ia)^'^).

zuheiraten. Aber dabei bleibt Agamemnon : seinem
Oberkommando fugen muB sich AchilleusSO). Als sind zwei, daher der Dual. Da Christ das nicht

Einffihrer derGesandtschaft^i) geht dessen Mege- verstaud, erklarte er Phoinix fiir spater ,hinzu-

gekommen': das ist auch so ein Eckpfeiler der

bot, Eatgeben aber gestattete — nun die Grenz- Homerkritik; vgl. Bethe Dtsch. Lit.-Ztg. 1910,
linie ist flieBend, und vielleicht will Zeus nicht 30 2532. Dagegen Miilder Jahresber. CLVII 219.

einmal merken, wenn sie etwas ilberschritten wird. '^'^) Die Abweisung der Bittgesandtschaft steht

Aber Zcu.s macht Ernst. So bleibt der Versuch init nichten im Widerspruch zu dem friiheren

Heras und Athene.s eitel. Das landlaufige Ver- Verhalten und den Absichten des Achilleus (vgl.

standnis wundert sich iiber diesen ergebnislosen Anm. 3— 5). Man nimmt ganz mit Unrecht an,

Versuch und athetiert ihn. Und doch hat er vor- daB Agamemnon, die Gesandten und die ubrigen
trefflichen Sinn; was gewoUt und orreicht wird, Griechen die Annahme des Angebots seitens des

ist die Reizung des Zeus. Achilleus als selbsverstiindlich erwarten, und er-

29) Man beachte , wio das Siegesgcfiihl bei wartet mit Unrecht anch selbst die Annahme als

Hektor steigt. Auch Hektors Stimmung hat im selbstverstiindlich. Wenn U 72 b. 73 a AchiUeus
Gesanitzusammenhange eine Entwicklung, was ge- 40sagt d /.loi xqsUov 'Aya/ie/ivwv {jma sldecij (= wenn
meiniglich verkannt wird. Vor der Kampfenthal- Agamemnon mich nur leiden mochte), so ist das
tung des Achilleus hatte or sich nicht aus der kein Widerspruch gegen das /, auf den hin man
Stadt gewagt (hochstens bis zum skaischen Tor mit Grot o / fiiv spiitere Einlage erklaren miiBte,

und (ptiyog I 5531?.) ; nach der erston Schlacht sondern ein Ausdruck fiir den tiefgehenden Gegen-
zog er sich noch in die Stadt zuriick; jetzt satz, den seinerseits Agamemnon schon A 177
biwakiert or schon auf dem Schlaehtfelde im feststellte und ohne den der Ausbruch des Streites

Angesicht der Feinde. Bald wird er, stolz iiber mit Agamemnon ilberiiaupt undenkbar gewesen
weitere Brfolge, solbst nach dem Wiedererscheinen ware.

des Achilleus im Felde standhalten — und fallen. 33) / 180. Auch dies untorstreicht die hier
30) Das stcht ausdrilcklich da (I IGO) und ist 50 aufgezeigte Gedankenverbindung.

der Angelpunkt des Oanzen. Es lehrt die Ab- si) NatUrlich platzt Odysseus mit der Forde-
weisung der Bittgesandtschaft durchaus vcrstehen rung der Unterordnung nicht gleich heraus.

(dftmit ist die (irotesche Hypothese erledigt, vgl. ss) mer ([[q Bedcutung der Meleagordiclitung

Anm. 32 u. Abschn. VII). Zwischen Agamemnon als eine der I.-Quellen s. 11. Abschn. IX.

und Achilleus beeteht nicht ein Streit um ein Mad- sti) / G96ff. vgl. Anm. 18 und 19.

chen , sondern ein prinzipieller Gegensatz (vgl. 37) Auch die Doloneia ist eine Episode. Wenn
Anm. 4 und 5) von groCer Tragwcite. Eine Art an der Notiz des Schol. Victor. <paai trjv Qayfq>-

Unterordnung lago schon darin , wenn Achilleus Siav v(p '0/iijqov i8in rexaxOai nai /^rj dvai nigog
des Agamemnon Tochter heiratete. Ein starkes tfje IhaSog, (mo Sk neiaiazgdzov TEiayJtai eis ri/r

Stiick Nichtwirklichkeit haftet iibrigens dem 60 jioji^ojv etwas sein sollte, so miiBte schon von
Heiratsvorschlage, besonders der Mitgift, an. einem jttngeren Dichter in die fortige I. liinein

31) Auch die uuerklarte und unerklarbare An- nicht K allein, sondern auch 489

—

1 182 ge-

wesenheit des Phoinixbei Agamemongehart zuden dichtet aoin. Denn dicser Absclmitt ist nur um
nichtwirklichen Voraussetzungen und Annahmen der Doloneia willen da. Als Einzellied oder Einzcl-

desDichters (Auftreten einer Person in einer Szene, dichtung kann die Doloneia im engcien oder

ohne Begriindung, derWahrscheinlichkeitzuwider). weiteren Siniie nie existiert haben; sie konnte nur
Sonst ist hier alles in Ordnung. Phoiniji; dient als als Erweiterung fiir die fertige I. und zwar nur
Einfiihrer der Gesandtschaft (/ 168, die Gesandten fiir diese Stella gedichtet sein. Versuche, spracli-
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mowitz, der derMeinungist, derberiihmteKonig von ihm flbemommene Peisistratoshypothese des

habe friiher einen plebeischen Namen gehabt und Altertums nur d i e s e r Seite des Problems ent-

sich den des sagenberiihmten Nestorsohnes, um stammt, wie das ausdrucklich in der von ihm so

seine Herknnft zn verbessern, nachtraglich beige- tiberans geschatzten Josephusstelle (s. o.) aus-

legt. DaB eine so irrige Ansicht Zustiminung flnden gesprochen ist: xai qpaaiv ovSe rovxov iv ygd/i-

konnte, erklart sich nur aus der Furcht vor den fiaat rrjv airov jiolrjoiv xaraXmeXv, alXa Siafirr;-

Konsequenzen der Wahrheit, die allerdings fiir die i^ovsvofiivrjv ex xcov ^ofuxTcov varegov avvis&^vatf

Entstehungshypothesen und die Ansichten von dem xal Sia rovro iioXXae iv avxfj axsiv rag 8ia<pa)-

unvergleichlichen Alter der Homerischen Gedichte vias (und <paot'v bedeutet fiir Wolf etwa: es ist

vemichtend ist). So dtirfte denn heute nicht bloB 10 die allgemeine tTberzeugung). Das scheint dafiir

die Peisistratische Niederschrift, sondem auch die zu sprechen, dafi ihm der entscheidende Anstoft

Sammlung und Zusammenfiigung (Ordnung) durch fflr seine Hypothese weniger aus philologischem

ihn als eine zwar geistreiche, aber junge und ge- Studium als aus moderner Lektiire gekommen ist.

schichtlich schlecht beglaubigte Hypothese zu Aber gerade dadurch, dafl das Werk trotz seines-

bezeiohnen sein. Ob man an die Peisistratische philologisch-historischen Gewandes mehr schOn-

Interpolation glauben mag oder kann, hat mit geistig als philologisch, mehr modem als histo-

dem Glauben an s i e nichts zu tun ; die Solonische risch ist, wie es denn auch zwar nicht philolo-

Verordnung aber ist ein direkter Gegenbeweis gisch-historische Scbnitzer, aber durchaus philo-

gegen sie. Wichtigste Literatur fflr und wider: logisch-historiache Plattheiten und Geschmack-
Bitschl a. a. 0. Lehrs De Arist. stud. hom. s 20 losigkeiten vermeidet, und ferner dadurch, dafl es

425if. V. Wilamowitz Homer. Unters. 11 1. ein Produkt seiner Zeit ist (vgl. Herders Auf-

Valeton Mnemosyne 1896, 405—426. Cauer satze: Homer ein Giinstling der Zeit ; Homer und
Grundfr.2 (1909, 125ff.). Ludwich Arist. Hom. das Epos; Homer und Ossian), hat es auf diese

Textkr. II § 43. so gewaltig gewirkt und nicht blofi philologi-

Besser als der historische Einschlag des sches, sondem allseitiges Interesse wachgerufen.
Wolfschen Systems hat der rein spekulative Der eigentliche VoUender der Liedertheorie war
standgehalten, die conieetura (quam ,vulqva dif- Lachmann, der es unternahm , die einzelnen

famare solet nomine kypothesium' p. 109). Die Lieder, aus welchen die I. zusammengesetzt sein

Hypothese soil erklaren, was sonst unerklarbar er- sollte (nach ihm 15 bezw. 16), zu scheiden und die

scheint, dafi ein so weitlauflges Werk in alters- 30 spateren ZusStze zu ihnen auszusondem (Lach-
grauer, sehriftloser Zeit entstanden sein soil, mannBetrachtgen.tib. Homers llias 1846, 2. Anfl.

obendrein ohne dafi ihm etwas Einfacheres der- von Haupt mit Zusatzen, Berlin 1865; vgl. Abb.
selbenArt voraufgegangen ware. Ware das Werk, Akad. Berl. 1887, 155 und 1841, 1). Nichts kann

als ein solches, wie es ist, in dem Urafange, den besser als Lachmanns Vorgehen bei dieser Ar-

es hat , von e i n e m Dichter beabsichtigt , so beit zeigen, wie .vorbereitet der Boden war far

konnte es nur auf Leser berechnet sein — was den Samen , welchen Wolf ausstreute. Einer

der Entstohungszeit widerspricht, p. 109—113. Nachprufung der Hypothese fuhlt sich Lach-
Nach dieser Seite bin hat Wolf Vorganger (vgl. mann durchaus iiberhoben; jede epische Dich-

darilber Volkmann Geschichte u. Kritik der tung ist ihrer Begriflfsbestimmung nach Volkss

Wolfschen Prolegomena, Leipzig 1874). Er selbst 40 dichtung, Bardengesang, Einzellied. Es ist selbst-

nennt Anm. 84: Perrault De Composit. vett. verstandlich, daB das Volksepos I. aus Einzel-

et recentt. und Hedelin Conjectures academi- liedern entstanden ist, dafi diese Binzellieder

ques ou Diss, sur I'lliade, Paris 1705. Wood An durch Zusatze erweitert und schlieBlich vereinigt

Essay on the Original Genius of Homer 1769, worden sind. Das Gefuhl fiir die Einheitlichkeit

2. Ausg. 1775, deutsch von Michaelis, Frankf. des Ganzen wird hier — man sollte meinen aus
1778 und Vico Principi di scienza nuova d'in- Konsequenz gewaltsam — unterdriickt, wahrend
tomo aUa commune natura della razione, Neapel es bei Wolf trotz allem lebendig ist. Das Ge-

1744 (Mailand 1836) (bes. tom. in 456ff., deutsch schaft des Zerteilens wird ohne starke Inanspruch-

von Weber, Leipz. 1822, vgl. S. 632ff.). Br be- nahme philologischer Hilfsmittel nach stark snb-

ruft sich auch auf Casaubonus und Bentley 50 jektivem Geschmack ausgetibt; wie dilettantisch

(Anm. 84), dessen Satz... Tksse loose Songs were interpretiert wird, dafiir ist das ACa S' oix £j;e

not colleoted together in the Form of an Epie vijSv/tos vjivog B 1 bezeichnend. Hier soil ein

Poem till about 500 years after aneh hier litievt Liedeinschnitt sein; gefolgert wird das aus dem
zu werdon verdient. Peststehendes Axiom ist in Widerspruch gegeii den SchluBvers des A, wo
dieser Theorie der Glaube an das nngeheure Alter Zeus schlaft. Ein schlafender Zeus am Ende
der Homerischen Epen, wahrend sich die Kritik eines Buches und ein nichtschlafender am An-
gegen den Glauben an den gottlichen Genius des fange des nachsten — welche Kompositionsfuge!
Dichters richtet. SeinerBetatigungwerdenmensch- Ein anderer wflrde allerdings schlieBen, daB, wenn
liche Schranken gezogen, eine Entwicklung wird in zwei aufeinanderfolgenden Versen vom Schlafe

postuliert. Das Homerische Epos wird als Natur- 60 des Zeus die Eede ist , dafi da urspriinglicher

gesang angesprochen. 'Auch auf die Widersprtlche Zusammenhang ist, und wiirde diesen durch philo-

und Unstimmigkeiten , die Nachahmungen und logische Interpretationsmittel aufzuhellen ver-

Wiederholungen, auf das Unbedeutende und Pro- suchen. Dabei steht die ganz unangreifbare Er-

stige in der Dichtung wies er bin (p. 138), sich klarung schon im Schol. A zu 5 2. Der Schlaf

die Erledigung dieser Pragen fiir eine spatere Zeit hielt den Zeus nicht; er schUef wohl, aber nicht

vorbehaltend. Fur seinen Beweis hat er jedoch bis zum Morgen wie die anderen Getter und Men-
auf diesen Punkt ausdrtlckUch verzichtet (p. 138 schen — fisgifivwv — aus dem Grunde, der B 3
Schlnfi). Das ist deshalb merkwiirdig, well die steht, und der so selbstverstandlich ist. Fort-
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gebildet wurde dann die Kleinliedertheorie durch ,dtirfen'. Da haben wir schon die Sanger, die

Benickenin zahlreichen ausfuhrlichenErOrterun- nicht diirfen, die Ahnherren der unzahligen, die

gen Uber die einzelnen Lieder Lachmanns (vgl. nicht dichten, sondern nur hinzuftlgen, erweitern,

auch L a u e r Geschichte d. Horn. Poesie, Berlin nach- und eindichten, flicken und leimen, ver-

1850), wobei er die Lachmannschen Lieder wirren und wieder in (unzulangliche) Ordnung
Terschiedenen Verfassem zuwies. Die rilckhalt- bringen ,konnten'. Was ihm durch die Wolf-
loseste Zustimmung fand Lachmann dann bei sche Hypothese (mit Recht) nicht genUgend er-

Kochly (vgl. Opusc. I), der auch eine Ausgabe Mart erscheint, ist die Tatsache, daB die Dich-
der Lachmann schen Lieder (Iliadis carmina tung sich auf einen so kleinen TeU der troischen

XVI, Leipzig 1861) veranstaltete. lOBegebenheiten beschrankt; dieseniBedenken trSgt

So groBen Anklang Wolf gefunden hatte, der seine Variation Rechnung. Er ersetzt die auBer-
Glaube an die Einheit verschwand doch keines- liche Sammlung und Zusammenfugung (Wolfs
wegs. Goethe schwankte und gelangte schlieB- Kommission des Peisistratos, den Redaktor Hey-
lich zur Ablehnung der Hypothese (M. Bernays nes) durch einen mehr innerlichen Vorgang, eine

Goethes Briefe an Fr. A. Wolf 1868); Schiller fast mechanische Kristallisation.

war immer ibr Gegner. Sehr energisch trat fttr Seine Peisistratische Redaktion hatte Wolf
die Einheit ein Vo6 Antisymbolik II 231 (zur folgerichtig durchdacht. Schwerlich konnte sie

Geschichte des Streites um die Wolfsche Hypo- alle StrOme der zerstreuten tJberUeferung erfassen,

these vgl. KOrte Leben und Stud. Fr. A. Wolfs und auch das, was sie erfaBte, hatte von Ursprung
1833, 263—312) , der sowohl als Philologe wie 20 und Art her die Tendenz auseinanderzustreben.

als Dichter und Horaeriibersetzer den Anspruch Erhielt sich doch selbstverstandlich die altherge-

machen konnte
,

gehort zu werden. Genannt brachte miindliche Fortpflanzung. Wie hatte sich

wurde schon der unermiidliche philologische Ver- auch jeder Rhapsode sofort ein Peisistratisches

teidiger der Einheit Nitzsch. Textexemplar verschaffen konnen oder wollen ! Die
1802 erschien die I.-Ausgabe von Heyne. Theorie bedurfte also eines nochmaligen Samm-

Hierin wird die Ansicht entwickelt, daB die I. lers und Ordners der hochst mannigfaltigen und
aus einer Anzahl groBerer Epen dadurch entstan- ungleichen Uberlieferung: das ist fiir Wolf Ari-

den sei, daB ein Redaktor alles einem einheitlichen starch. Dessen Herausgebertatigkeit muB nach
Gesichtspunkte (Zorn des Achilleus — RatschluB seiner Theorie durchaus eine auBerordentlich ein-

dos Zeus) uaterordnete (Theorie der Entstehung go greifende und willkllrliche geweaen sein. Und
aus grSBeren Epen). Uber Hoynea Verhaitnis diesen Eindruck erhalt Wolf auch wirklich aua
zu Wolf ist oben gesprochen worden; der Brief- den Scholien. Moglich auch, daB dor Gedanken-
wechsel zwischen beiden bei PeppmllUer Pro- verlauf uragekehrt war, daB er von dem Hpateren

leg. S; man hraucht nur den Glauben des ganzen auf das Priihere ging; sicher ist, dafi das Bild,

Altertums und der Neuzeit an dinen Homer sich welches sich Wolf von den Bemtthungen der

ins Gedachtnis zu rufen, um zu erkennen, dafi Alexandriner, besonders Aristarchs, um Homer
Heyne in seiner Verwerfung dieses Glaubens, machte, genau aeinem System entspricht.

in der Annahme einer Mehrzahl von Verfassem Diesen Punkt hat das Werk von Lehrs De
Wolfianer ist. Bbenso steht es mit G. Her- Arist. stud. Hom.i, Leipzig 1833 grttndlich er-

mann, der mit Heyne das starkere Geftlhl fiir 40 ledigt. Lehrs kam durch ein eindringendes Stu-

den Gesamtzusammenhang teilt und unsere I. da- dium der Aristarchischen Exegese und Kritik zu
durch entstanden sein laBt, daB an einen alteren dem Ergebnis, dafi Aristarch dem iiberlieferten

Kern (ein Gedicht vom Zorn des Achilleus von Text gegeniiber die auBerste Vorsicht und Zuruck-
nicht grofiem Umfang, das aber andere troische haltvmg gewahrt habe, daB also der gute und
Dichtungen an Geist, Kraft und Kunst derart einheitliche Buchtext viel alter ist als Aristarch,

iibertraf, daB alle anderen dagegen in Vergessen- und dafi somit Wolfs Ansichten liber die tJber-

heit gerieten) allmahlich eine Menge von Erwei- lieferung von Peisistratos bis zu den Alexandri-
terungen sich ansetzten (Kemhypothese). Von der nern — und damit auch die iiber den Zuatand
Heynescheu unterscheidet sich diese Theorie aehr vor PeiaiBtratoa — in der TextgeschichtS keine

wesentlich dadurch, dafi jener die /^^te und was 50 Stiitze finden.

damit zuaammenhangt fur das Jiingste, dieser fiir Wenn Lehrs einerseits auch zelgt, daB die

das Alteste erMart (G. Hermann De interpola- Athetesen Aristarchs nicht zu AusstoBungen aus
tionibus Homeri, Leipzig 1832 = Opusc. V 52f.

;

dem Text geffihrt haben, sondern Beanstandungen
De iteratis apud Homerum, Leipzig 1840, vgl. geblieben sind, so ist er von der Richtigkeit dieser

auch Wiener Jahrb. 1831 ,tlber die Behandlung Beanstandungen durchweg uberzeugt. Es handelt
der griech. Dichter bei den Englandem, nebst sich hiernach wirklich um Textinterpolationen, die

Bemerkungen liber Homer und die Fragmente der von dem Dichter nicht herrtthren kOnnen. Ihre

Sappho'= Opusc. VI 70). AusdrUcklich akzeptiert Entstehung erklart sich Lehrs aus der Sitte

G. Hermann die Wolfschen Grunde far die An- mundlichen Vortrags. Sie sind ziemlich zahlreich,

nahme einer Mehrzahl von Dichtern; aber die Qua- 60 iind es ist sehr wahrscheinlich, daB Aristarch

litat derselben hat er durch seine Variante der langst nicht alle beobachtet hat. Diese Hypo-
Hypothese sehr verschlechtert. Alle die vielen these ermOglicht es also, die Anspruche des einen

Sanger sangen des einen ursprilnglichen Homer Dichters dadurch zu wahren, dafi alles Nichthar-

(des Dichters der /j.i}vi;) Gesange und blieben, monierende, alles nicht zu Verteidigende Inter-

soweit sie auch andem, verbessem, ausschmiicken, polatoren zugeschrieben wird (Interpolationshypo-

hinzuffigen mochten (und das Hinzufiigen war these). In dieser Form wird seit Lehrs die

natarlich die Hauptsache), immer bei dem einen Hypothese einer Mehrzahl von Dichteru vorzugs-

Thema. Anderes batten sie uberhaupt nicht singen weise bekampft und die Einheit verteidigt (vgl.



1051 lUas Ilias 1052

auf geistigem Gebiet und literarisch Jahrhunderte mer ein Athener gewesen sei. Dagegen denkt

hindurcli die Hauptstadt von Hellas. Welche v. Wilamowitz im Grunde weniger an die Ein-

Stellung Homer in der attischen Literatur ein- wirkungen des zentralisierten Buchhandels als an

nimmt, zeigt der erste Blick. Die Annahme liegt ein ,Ein-, Nach- und Weiterdichten auch noch in

daher nahe , daB auch ein solcher Vorgang wie Athen' (S. 255£f.). Freilich, der in der Literatur-

die offizielle Binfuhrung der ionischen Schrift in geschiehte S. 4 eingenommene Standpunkt (die I.

Athen nicht ohne Einflufi anf den Text der I. im wesentlichen, so wie wir sie lesen, ein urn 700

hiieb. Auch die Scholiasten rechnen damit, daB fertiges Buch) laBt nun auch eine solche in den

hei der Difierenzierung der liberlieferten e in s, si Homer. Unters. statuierte Metamorphose in Athen
Oder tj, Oder o in o, cu oder ov Pehler in den 10 wie aUerorten nicht recht mehr zn.

Text gekomraen sein kOnnten. Schol. Townl. zu Unser I.-Text beruht im wesentlichen auf dem
H 238 (itov a^aXdrjv — at 'AQiaxagx"'" y^tov' • rj vorziiglichen cod. Ven. A und den ihm nahestehen-

'AQiezocpaveia ,fiovv' xzX. ev toZe naXatolg iysyQajtTo den Has. Nun wSre ea kein Wunder , wenn
,/9oV', ojicQ ovx ivotjaav oi SioQ'&cozal. Schol. A dieser Text von dem ursprilnglichen dadurch er-

zu E 241 sTiiaxoieg oder sittaxoirji — Stsqi&aQri heblich abwiche, dafi in dem vielgelesenen und
vno xSiv ftsTaxaganTrjgiadvTcov. Schol. A za A vielbehandelten Werke die Sprache im Laufe der

104 (dgxai'xv avv^&eia). Genfer Schol. zu 363 Jahrhunderte modernisiert worden ware. Doch
o fietaygdqicov els tijv vvv yga/^fiarix^v. Es ist gestatten die voralexandrinischen literarischen Zi-

nnn nicht gerade sehr viel , noch sehr wichtig, tate keinen derartigen Schlufi, auch die Papyrus-

was hier berichtet wird. Aber es enthalt die I. 20 texte (Verzeichnis von Ludwich N. Jahrb. Suppl.

eine bedeutende Anzahl sprachgeschichtlich un- XXVII 84 und praef. zur Iliasausg. I, vgl. auch

korrekt geschriebenerPormen, die durch Annahme I'tir die neueste Zeit die Literarischen tJbersich-

einer falschen Umsetzung aus s und o erklart ten bei Wilcken Archiv f. Pap.) weisen auf keine

und berichtigt werden konnen; z. B. arsio/^sv altertlimlichere Uberlieferung, bin als die wir

statt mrjofisv, siaiat statt ^arai u. a. m. Diese im cod. Ven. besitzen. Ftir die Papyri ist be-

Meinung laegrundete Wackernagel in Bezzenb. zeichnend ein erhebliches Mehr von Versen, aber

Beitr. IV 265. Doch erklarte sich sowohl v. Wi- das Mehr sind durchweg Plickverse bezw. Vers-

lamowitz Homer. Unters. in einem besonderen wiederholungen (einBeispiel bei Cauer Gmndfr.^
Kapitel (oi /xetaygatpaftsvoi) als auch Ludwich 46), eine Ausnahme macht der Papyrus Gren-
Arist. hom. Textkr. II 45 gegen diese Theorie, SOfell and Hunt The Hibeh Papyri I nr. 20, der

wahrend sie Cauer Grundfr. 2 113 ausfiihrlich einen Vers mehr, aber dafiir drei andere weniger

verteidigt. Der letztere hat diese Wiederherstel- hat als cod. Ven. A. Dafi diese ausgearteten

lungen (nebst den ,unkontrahierten Formen'), auch Texte spater verschwunden sind, wird als Ver-

in seinen Text aufgenommen. Die Theorie hat, dienst der Alesandriner augesehen werden miissen

fiir sich allein beteachtet, in ihrer Binfachheit (Hibeh Pap. I 67).

etwas Beatechendea , doch ist ea achwer begreif- Ea ist dann noch aeitens der Sprachwiasen-

lich, weshalb die Aleiandriner, die doch die Peh- schaft versucht worden, mit ihren Hilfsmitteln zu
lerquelle kannten, diese einfachen Vcrhesaerungen einem alteren und beascrcn Homertext als dem
nicht vorgenommen haben soUten. ttberlieferten vorzudringen. Auagangapunkt dieaer

Wahrend er die Peisistratischo Bedaktion so- 40 Bemuhungen sind metrische AnstOfie und sprach-

wohl wie den einmaligen EinfluB der Umschrei- wissenschaftlich unmOgliche Formen in unserem
bung leugnet, nimmt v. Wilamowitz doch eine Texte z. B. xsxkrjy&Teg statt KexXriyoteg, das

von der Zeit des Peisistratos an fortdauernde Ein- aber ein metrischer Pehler sein wilrde. Als

wirkung Athens auf den Text an. Gait es doch, ursprflngliche Form wird vermutet und einge-

vom, Standpunkt der Entstehungstheorie zu er- setzt aolisches xexXtfyovxE?. Letztere Form haben
klaren, woher die sprachlichen und sachlichen schon die Alten erwogen, teils gebilligt, teils

Attizismen im Texte stammen. Zur Erklarung verworfen; auch ist sie hsl. uberliefert. Ihn-
der letzteren nimmt er bekanntlich eine peisistra- liche Formen liegen vor von ze^rjcog (ze^tjd>za}v

tische Interpolation an ; die ersteren stammen usw.) und xex/^tjws ; wird nun der Text wirklich

nach ihm daher, dafi Athen als geistige Kapi- 50 ursprtinglicher und richtiger, wenn wir hier Por-

tale von Hellas den Buchhandel zentralisierte men mit vz schreiben? Und soil der Nominativ
(Homer. Unters. 255ff.). Auch diese Hypothese xsxXi^ycov usw. geschrieben werden? Aristarch

hat etwas Besteehendes ; sie stimmt aber bezttg- schrieb in seiner ,2. Ausgabe' auch wieder xexXtj-

lich des Homer nicht zu dem, was wir von der ycozeg Schol. 11 430, nachdem er zuerst xexX^yw-
Herausgebertatigkeit des Aristarch horen ; unter ze; gebilligt haben soil (s. o ), ein Beweis, dafi er

den von ihm benutzten Handschriften wird nicht die Schwierigkeit weder verkannt noch ilbersehen

eine athenische genannt. Es ist aber auch nicht hat. Wir lesen aber auch ze&vrjozog usw. mit
notig, diese Tatsache aus der Geschichte der kurzem o, das man doch beibehalten miifite. So
Textiiberlieferung zu erklaren, wenn man sich wUrden denn die aoHschen vr-Pormen unvermit-

auf den hier iiberall eingenommenen Standpunkt 60 telt neben denen mit x herlaufen. Wir batten

stellt, daB die I. ein Erzeugnis eines Kulturkreises dann, wo das Metrum eine gedehnte Silbe ver-

ist, zu dem Attika durchaus gehOrte. Es sind langt, ein aolisches, und wo es eine Ktlrze ver-

dann sowohl die sog. athenischen Interpolationen langt, ein ionisches Lied. Und doch ist die ent-

wie die sprachlichen Attizismen etwas der I. von scheidende Prage immer nur : welche Form geht

Ursprung an Eigentiimliches. In der Odyssee haben ins Metrum ? (z. B. xexXtjy&ts; und xsxXtjydztg

wir dann die direkte Beziehung zu Peisistratos, usw.; xsxfirjmteg und xsx/irj6zsg usw.; zs&njcdzsg

Ein Niederschlag des Athenischen in I. und und zedvrjdxsg — aber nur izeqwioxsg und anderer-

Odyssee ist dann des Aristarch Ansicht, dafi Ho- seits fis/iawxsg). Nur metrisches Bediirfnis ent-
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scheidet; und wenn der Dichter das kurze o, das (Ausg. der Ilias, London 1820, mit riicksiclitsloser

«r selber sprach, auch metrisch lang gebraucht, Textvergewaltigung). Als um Text und Erklarung
so folgt er darin alteren (aolischen) metrischen verdiente Ausgabe ist dann die von Spitzner
Vorbildern: Parallelen hat das liberall. Und was zu nennen, IV vol., Gotha 1835. Den Text nach
fur die WiederhersteUungswiinsche bezugUch der dem Cod. Ven. A gibt die Ausgabe von Dindorf

,

»T-Pormen gilt, das gilt auch beztiglich des J^. Leipzig 1826; die Aufgabe, den Text nach den
Oewifi gibt es manches Plickwort in der I. um besten Has. herzustellen, l8ste die I.-Ausgabe von
•des verschwundenen J^ willen, aber es ist langst La Roche, Leipzig 1873 (mit reichem kritischen

nicht jede Partikel, die dem Wunscho, ein wirk- Apparat), wogegen wieder Nauck Ilias (und
sames / einzusetzen, im Wege steht, ein Flick- 10 Odyssee), Berlin 1877, subjektivere Bahnen ein-

wort. schlug, ebenso die ebenfalls mit kritischem Ap-
SchlieBlich ist noch ein anderer Versuch, tlber parat ausgestattete Ausgabe von van Leouwen

den Ven. A hinauszukommen , erwahnenswert. und Mendes da Costa, Leyden (2. Aufl. 1897).

Leaf The manuscripts of the Iliad, Journal of Die tJberUeferung jetzt am besten bei A. Lud-
Pliil. XVIII 181. XX 237 und dann T. W. Allen wich Homeri carmina recensuit et selecta lec-

Class. Rew. Xin 110 haben, angeregt durch Hoff- tionis varietate instruxit; Ilias I 1892. 11 1898.

mann Das 21. und 22. Buch der Ilias nach Hss. Aufierdem nenno ioh die I.-Ausgabe von Rzach,
und Scholl. herausg. 1864, den Verauch gemacht, Leipzig 1886, Schulausgaben mit Erklarungen
durch Vergleichung einer groBen Menge von Hss. von Ameis-Hentze in 8 Bdchen. (mit einem
einen Archetjrpus zu gewinnen, der neben A. Be- 20 die kritische und exegetische Literatur im An-
deutnng beanspruchen kOnnte; der Versuch ist je- schluB an Text und Kommentar in groBer VoU-
doch im wesentlichen miBlungen, Ludwich N. standigkeit verarbeitenden den Anhang) ; Cauer,
Jahrbi 1900, 31. Paesi-Francke-Hinrichs, La Roche; ziem-

Xn. Handschriften. Eine leicht erreich- lich eigenartig sind die Erklarungen in Diintzers
bare und sehr vollstandige Ubersicht bei Lud- Ausgabe.
wich Ausg. d. Ilias I S. Vllff. Die wichtigsten: Erklarungen und Ausgaben von Teilen der
1. der oft beschriebene cod. Venetus der Marcia- I.: Nagelsbach Anmerkungen zur Ilias I. II

nischen Bibliothek (Marcianus 454) mit Scholien, 1—483 nebst Exkursen usw. , Nflmberg 1834,
aus dem 10. Jhdt. Photographische Wiedergabe neubearbeitet (A, B, F) von Autenrieth 1864.'

in Codices graeci et latini photograpMee depicti 30 G. A. J. Hoffmann <P und X, Clausthal 1864.

torn. VI (Homeri Ilias cum scholiis, codex Venetus Peppmiiller Kommentar des 24. Buches der I.,

A. Marcianus 454 praefatus est Comparetti, Berlin 1874. Benicken Der 12. und 13. Gesang
Leyden 1901); 2. Venetus B (Marcianus 453) vom Zorn des Achilleus, Innsbruck 1834.

gleichfalls mit Scholien, 11. Jhdt. An Alter tiber- Keine eigentlichen Ausgaben, sondern nur
ragt diese und andere Hss. ein Fragment einer Illustrationen zu gewissen Homerhypothesen sind

Mailander Hs. aus dem 5. Jhdt. n. Chr., heraus- KOchlylliadiscarminaXVI, Leipzig 1861 (Lach-
gegeben von Mai, Mailand 1819 (bei Ludwich manns Lieder ausgeschieden) , Christ Iliadis

0). Es enthalt je einige Verse aus der groBen carmina seiuncta emendata I und II, Leipzig 1884,

Mehrzahl der Gesange. Ein etwas jiingeres Frag- Pick Die homerische Ilias in der ursprttnglichen

ment (aus dem 6. Jhdt.) besitzt das Brit. Mus. 40 Sprachform wiederhergestellt, Gottingen 1886, und
in London (mus. Brit. add. 17210), publiziert von Bechtels Ausgabe von Roberts (aol.) Urmenis
Cureton Fragments of the Iliad of Homer from in dessen Studien zur I.

a Syrian palimpsest, London 1851. Die ehrwur- Hilfsmittel zur Orientierung in der
•digsten Zeugen sind die agyptischen Papyrusfrag- Homer literatur. Die auBerordentlich weit-

inente, die bereits in groBer Menge vorliegen. schichtige Homerliteratur hier voUstandig aufzu-

tJbersicht bei Ludwich a. a. 0. filhren, ist unmOglich. Wichtigstes Hilfsmittel

Uber die Scholien kann hier nicht gehandelt zur Orientierung: Anhang zur Ausgabe von Ameis-
werden; es sei auf die Art. liber die einzelnen Hentze, doch fehlt dem zweiten Herausgeber
Homererklarer (z. B. Aristarchos o. Bd. H die Cberlegenheit eigenen TJrteils. Aufierdem ver-

S. 862) verwiesen. SOaltetder Anhang immermehr. Die altere, die hohere
Ausgaben: Ed. princ. von Demetrius Kritik betreffende Literatur auch bei R. Volk-

Chalcondy las, Plorenz 1488; wiederholt mann Geschichte und Kritik der WolfschenPro-
Ven. auch apud Aldum 1504. 1517. 1524. Am legomena, Leipzig 1874. Cbersicht tiber die neueste

Eingange der modemen Homerkritik steht die LiteraturindenJahresberichtenRot he Bd.XXVIff.
Ausgabe von Pr. A. Wolf, Halle 1795, mit den A. Gemoll Bd. LXIL P. Cauer Bd. CXIL
Prolegomena (kritische Hachprafung des Textes). Miilder CLVII. CLXI; desgl. Jahresber. des

Der Text selbst erst Halle 1806; vgl. dazu Wolfs philol. Vereins in der Ztschr. f. d. Gymnasialw.
Vorles. z. d. ersten 4 Ges. von Usteri, Bern 1839. von Rothe (seit 1879). Einen bedeutenden Teil

Es folgt die von Chr. G. Heyne mit lat. Ubers. u. der einschlagigen Literatur verarbeitet und ver-

erklar. Anm., Leipz. 1802, mit f. Fiir die Text- 60 zeichnet P. Cauer Grundfragen der Homerkritik

2

gestaltung grundlegend die Ausgabe von B e k k e r 1909, desgL Christ Griech. Lit.-Gesch.s, Miin-

Bonn, 1. Ausg. 1843, 2. Ausg. 1858, mit einem chen 1908. Ein brauchbares Verzeichnis neuester

&u die Scholien anschlieBenden kritischen Kom- Literatur (Bibliographie critique) auch im Anhang
mentar, untrennbar davon, die Textgestaltung be- bei van Gennep La question d'Hom^re^ Paris

griindend und erlautemd, dessen homerische Blatter, 1909, verfaBt von A. J. Reinach. Zu empfehlen
Berlin 1862. Dem Text ist das /" eingesetzt. In auch Leaf Ausg. d. Ilias in 2 Bden. (2. Ausg.
dieserBeziehunghatBekker neben Heyne einen London 1900).

Vorganger an dem Englander Payne-Kniglit Lexikalische HilfsmitteL Wichtigstes;
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Lexicon Homericum ed. Ebeling, Leipzig 1885; Kommentar d. horn. Ged., Wien. Stud. 1890.57.

Benutzbar auch C. Ed. Schmidt Parallelhomer, A. Dyroff Geschichte des Pronom. reflex, (bei

Gottingen 1885 (Nachtrage dazu in Festschrift fur Schanz BeitragelllS), Wlirzburg 1892. Stiebe-
Friedlander, Leipzig 1895). Mendes da ling Bcitrage zum hom. Gebrauch der temp. prae-

C OS ta Index etymologicus diet. Homericae, Leyden terita, Siegen 1887. K. FrankeDenominunipro-
1905. prioram epithetis Homericis, Greifswald 1887.

Hohere Kritik. Die umfassendsten Publi- Hildebrandt De verbis et intransitive et causa-

kationen von Wolf bis heute (Abschn. VII) sind tive apud Homerum usurpatis, Halle 1890. Ko-
oben angefuhrt worden. Einzelfragen behandeln

:

w alack tJber Passiv und Med. vomehmlich im
V. Wilamowitz-Mollendorf Henn. XXXV 10 Sprachgebrauch des Homer, Danzig 1887. Mutz-
(1900) 561—565 (iiber T 369-424). Helbig bauer Die Grundlagen der griech. Tempuslehre
Eh. Mus. LV (1900) 55—61 (Ursprunglicher Aus- u. d. hom. Tempnsgebrauch, StraBburg 1893; ebd.

gang der I. : .Hektors Leib wird den Hunden und D. Wesen des Coni. u. Opt. im Griech., Ztschr. f. d.

VOgeln hingeworfen'). Gercke N. Jahrb. VII Gymn-W. 1896, 509ff. Cauer Zur hom. Inter-

(1901) 1. 81. 185. Zur dichterischen Technik: punktion, Eh. Mus. 1889, S47ff. OgdenDe in-

Caner Eh. Mus. XLVII 74 (tJber eine eigen- linitivi flnalis vel consecutivi constructione, New-
ttimliche Schwache der Homerischen Denkart). York 1909. Klinghardt De genet, usu Horn.

Zielinski Die Behandlung gleichzeitiger Ereig- etHesiodeo, Halle 1879. ProdingerDieMenschen
nisse im atitiken Epos 1901. Hedwig Jordan Der und Gotterepitheta bei Homer in ihrer Beziehung
Erzahlungsstil in den Kampfszenen der I., Ziirich 20 auf die hellen. Personennamen I. II, Kaaden 1904.

1904. Eomer Homerische Gestalten und Gestal- Wilh. Schulze Quaest. epicae 1892. Kurze Be-

tungen, Erlangen 1901; Zur Technik der hom. merkungen zu einzelnen Homerstellen nsw. zu-

Gesange, S.-Ber. Akad. Mtinch. 1907, 195ff. Cauer sammengestellt bei E. Naumann (Jahresber. d.

Homer als Charakteristiker, N. Jahrb. 1900, 597ft'. phil. Ver. ,Homer mit AusschluB d. hoh. Kritik'

Bolte Ehapsodische Vortragskunst N. Jahrb. in der Ztschr. f. Gymnasialw.).
1907, 571ff.; vgl. auch PlIiB N. Jahrb. 1909, Grammatiken: Monro Grammar of the
305ff'. und 1910, 465ff. Analyse im Dienst des Homeric dialect, Oxford 2. Aufl. 1890. Vogrinz
Nachweises dichterischer Einheitliehkeit: Mulder Grammatik des hom. Dialektes, Paderborn 1889.

"ExzoQoe avalQeai? , Eh. Mus. LIX 256; 'Ogximv W. Eibbeck Hom. Formenlehre, Berlin 1880.

ovyxvais, N. Jahrb. 1904, 685; Homer und dieSOHartel AbriB der Gramm. d. hom. u. herod.

altionische Elegie, Hannover 1906 (zugleich Bei- Dialekts, Wien 1887.

trag zur Zeitbestimmnng). Eine wichtige Kom- Eealien: BuchholzD. hom. Eealien, Leipzig
positionsfrage (Achill im ersten Telle der I.) be- 1871—1885. HelbigDashom.EposausdenDenk-
handelt Wecklein Studien zur Ilias, Halle 1905. miilern erlautert. Ohnefalsch-Eichter K3rproB,

ZurDolonie: Shewan The lay of Dolon, London die Bibel und Homer, Berlin 1893. Eeichel
1911. E. M. Henry The place of the Doloneia (Iber homerische Waffen, Wien 1894. Doerp-
in epic poetry. Class. Eev. XIX 192. Zu 6: feld Troia undllios (2 Bd. 1902). Day Seymour
V. Wilamowitz Cher das der I., S.-Ber. Akad. Life in the Homeric Age, New-York 1907. Niese
Bert. 1910, 371flf. Zui/.: Lillge Kompositionund Der Schiffskatalog 1873.

poetische Technik der AioiJ.ri8ovs aeiazeia, Gotha 40 Lokal: G. Sortais Ilios et Iliade, Paris

1911. Zu 4O4fE. (panionischesFest): V. Wila- 1872. Kluge N. Jahrb. 1896. Noack N. Jahrb.

mowitz Panionion, S.-Ber. Akad. Berl. 1906, 88; 1898, 575. Stier Schauplatz der Ilias, Progr.

Cher die ionische Wanderung ebd. 59. Zu F und Magdeburg 1899. B u s s e Der Schauplatz der

A: FinslerHerm. 1905, 426ff. Zu W: Jobst Die Kampfe vor Troia, N. Jahrb. 1907, 457. Eobert
Kampfspiele zu Ehren des Patroklos und der Topographische Probleme der Eias, Herm. XLII 78.

8. Ges. d. Odyssee, Passau 1908/9. Zu.Z: Bethe Obst Der Skamander-Xanthus L d. Ilias, Klio

Hektors Abschied, S.-Ber. Leipzig. Ges. 1909, 1909, 220.

XXVn 12. Eine Eeihe Homerischer Probleme Nautik: Breusing Nautisches zu Homer,
behandelt van Leeuwen Commentationes Home- N. Jahrb. 1885, 81. 1886, 81. 1887, 1; Die Nautik
ricae, Leyden 1911. 50 der Alten, Bremen 1886.

Sprachkunde (vgl. o. Bd. Vm S. 2273): Hauser undPalSste: Joseph Die Paliiste

Doderlein Hom. Glossarium , Erlangen 1850. imhoni.Epos2, Berlin 1895. NoackHora.Palaste,
Buttmann Lexilogus^, Berlin 1865. Gobel Leipzig 1903; Ovalhaus u. Palast in Kreta 1908.

Leiilogus. Hoffmann Quaes! Homericae, Clans- Kriegswagen: van Leeuwen Comment,
thai 1842. Classen Beobachtungen fiber den Hom. Helbig in Melanges Nicole 1905. Stnd-
hom. Sprachgebrauch, Frankfurt 1867. Hartel niczka Arch. Jahrb. 1907.

S.-Ber. Akad. Wien 1871ff. (Homerische Studien). Waffen- und Kampfschilder ungen:
Von Monographien ftihre ich nur einige neuere H. Kluge Vorhomerische Kampfschilderungen in

an, diebei Ameis-Hentze, EbelingundWitte derHias, N. Jahrb. 1893,81. P. Albrecht Kampf
(o. Bd. VIII S. 2213) nicht genannt sind: 60 u. Kampfschilderungen b. Homer, Naumburg I

P. Gloeckner Hom. Partikeln mit neuen Be- 1886. II 1895. Mulder Homer und die altionische

deutungen. Heft I xs, Leipzig 1897. Sturatsch Elegie; auch H. Jordan, vgl. o.

D. Genetivus bei Homer, Olmtitz 1889. Vogrinz Schild des Achilleus: Kluge N. Jahrb.

Der Gebrauch der Partikel el bei Homer, Brfinn 1894, 81.

1893. J. Stark Der latente Sprachsehatz Homers, Kleider: Studniczka Beitr. z. altgriech.

Munchen 1908. La Eoche Hom. Unters., Leipzig Tracht 1886. Pinza Herm. XLIV 522. G. Perrot
1898;, Wiener Stud. 1897 (Stellung des Adjek- Journal des Savants 1896,144. 230.

tivtims). Stolz Bausteine zu einem sprachwiss. Farbenkenntnis: Veckenstedt Geschichte
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(ler gi-iech. Farbenlehre, Paderborn 1888. O.Weise ganz deutlich sieht man, wie er der Saehe imnier

Die Farbenbezeichnungen bei den Griechen und mehr uberdriissig wird und dem Ende zuhastet;

Rdmern, Philol. 1888, 593ff. Euler tJber die an- auf den Stofl der funf ersten BUcher verwendet
gebliche Farbenblindheit Homers, Progr. Marburg er 537 Verse, dano wird die Erzahlung immer
1903. H. Schultz Das koloristische Empflnden smnmarischer: Buch P erhiilt z. B. nur vier

der alterengriechiscbenPoesie, N. Jahrb. 1911, 11. Verse; X und Q werdeni wieder etwas ausfiihr-

Bestattungssitten, das Jenseits:Doerp- licher behandelt. Ab und zu nimmt der Nach-
feld Ztselir. f. Ethnologie XXXVII 538; M^- erzahler iiberhaupt auf die Folge der homerischen
langes Nicole 1905, 95; Athen. Mitt. XXX 284. Diicher keine Riicksicht. Den iiufieren MaBen
598. SMwestd. Schulblatter XXV 295. Rouge 10 entspricht der Inhalt: zu Anfang halt sieh Itali-

N. Jahrb. 1910, 385. M. Mayer Berl. Philol. cuis streng an die Vorlage, spater kurzt er nieht

Wochenschr. 1909, 153ff. HelbigHorm. XLI 378. nur, sondern verschiebt und gestaltet frei, ver-

Zehetmayer Leichenverbrennung und Leichen- tauscht Namen und bringt Eigenes. Sein Ziel

bestattungimaltenHellas,Leipzigl907. Keinaeh dabei liegt zu Tage, rhetorische Ausgestaltung
LesritesfnnorairesenGrfioe, dea originea al'epoque im Geschmacke seiner Zeit. Der erste Zusatz
du Dipylon 1900. ist eine Erweiterung des Gebetes des Chryses

Verfassung: L. Br^hier La royautd hom^- an ApoUo durch rhetorische Gemeinplatze (v.

rique et les origines de I'^tat en Grece, Hevue 35—43) und so geht es weiter; die spatereu
historique torn. 84 und 85 (1904). Finsler Daa Zutaten bringen plirasenhafte Kampfbeschrei-
homerische Konigtum, N. Jahrb. 1906, 313. 393. 20 bungen (z. B. v. 141—143. 294—301. 456ff.

Religion undMythologie: Naegelsbach 514ff. usw.), poetische Floskeln (v. 157L 165f.

Homer. Theologies, Nurnberg 1883. H. Usener 635 u. a.), Beschreibungen' wi© die der Biistung
D. Stoff. d. griech. Epos, Wien 1897. W. Nestle Hectors (v. 228—232), des Begrabnisses von
Anfange einer Getterburleske bei Homer. Hector (v. 1052—1062), Reden (v. 261ff. 621ff.

Flora und Fauna: Fellner Flora home- 818ff. 850ff. 1034fl. u. a.), Gleichnisse wie v.

rica, Wien 1897. Wegener Die Tierwelt bei 298ff. 417H. 488ff. 596£f., — alles Dinge wie sie

Homer, KOnigsberg 1887. das poetische Handwerk der Zeit bevorzugte.
Medizin: Daremberg La M(5decine chez Als Beispiel fur die Freiheit, mit der Italicus

Homere, Paris 1865. 0. Koerner Wesen und sich dem Homerischen Gedichte gegenuberstellt,
Wert der hom. Heilkunde, Wiesbaden 1904. 3Q sei erwiihnt die Wechselrede zwischen Hector

[Mulder.] und Aiax nach ihrem Zweikampfe (v. 620{f.):

Ilias latina pflegt man ein Gedicht von Aiax stellt sich da vor als Sohn des Telamon
1070 Hexametern zu nennen, das erst breit, und der Hesione, also als Vetter des Hector, und
dann immer knapper die Handlung der I. nach- darum scheiden die Helden in Frieden. Diese
erzahlt, verfafit von Baebius Italicus etwa merkwtlrdige Sagenvariante (ieh finde sie nur
zur Zeit der Flavier. noch Dares 19 p. 25, 3 M. und Draeontius Rom.

Bokanntlich hat Livius Andronicus, als er VIII 50fl. 226H. 290H.) erweist neben anderen,
den Homer in die romische Schule einfiihrte, daB Italicus auBer Homer noch mythographische
nicht die I., sondtem die Odyssee zum Ubersetaen Quellen benutzte, welcbe die troischen Sagen
erwahlt. Da auch das carmen Priami zu keinei 40 unter dem Gesichtspunkte der Romfreundlichkeit
Bedeutung gelangt zu sein scheint und die Biihne erzahlten. Die gleiche Tendenz des Gedichtes selbst

mit den epischen Personen ja viel freier verluhr, zeigt sich am deutlichsten in den Versen, mit
blieb der eigentliche StoH der I. also wohl im denen Italicus die Rettung des Aeneas aus der
aUgemeinen viel weiteren Kreisen unbekannt als Hand des rachegierigen Achilles begleitet (v.

die Fahrten des Odysseus, und daran werden 899H.): quern nisi servasset magnarum rector

auch die Ubersetzungeni des Mattius, des Ninnius aquarum, ut profugus Latiis Troiam repararet

Crassns, des Labeo nicht viel geandert haben, in arvis Augustumque genus Claris submitteret
so sparlich ist die Kunde, die wir von ihnen astris, non clarae gentis nobis mansisset origo.

haben. Wer also diei I. nicht wie Horaz grie- Lachmann (Kl. Schriften II 161) hat dazu
chisch zu Icsen verstand, fand hochstens noch insQbemerkt: ,die Verse waren nicht mehr wahr
den mythologischen Compendien ihre Handlung und schicklicb, nachdem Tiberius gestorben und
nacherzahlt. So begreift man, daB gegen Ende nicht vergottert war'; das ist entschieden zu
des 1 . Jhdts. n. Ghr. ein Gedicht wie die 1. 1. eng gegriffen, der Dichter hat nicht an die wirk-

einem Bediirfnis entgegenkam: seine Kiirze und liche Gescliichte gedacht, sondern an die Prophe-
Ubersichtlichkeit hat denn auch den Erfolg er- zeiung des Ancbises Aen. VI 788ff. hie Caesar
zielt, daB es die Erzahlung der I. im ausgehen- et omnis luli progenies, magnum caeli ventura
den Altertum und bis zum Ende des Mittelaltexs sub axem, und solches Dichterwort konnte man
lebendig gehalten hat; hier liegt das weltlite- in Rom natiirlich immer verwerten ohne anzu-

rarische Verdienst des sonst wenig ertreulichen stoBen. Wir werden also die Verse 899ff. fur die

Werkchens. 60 Zeitbestimmung am besten ganz auBer aeht

Das Gedicht ist micht ohne literarische Pra- lassen; freilich fehlt auch im iibrigen eine feste

tension: die bisherigen Ausgaben, welche es in Handhabe zur Datierung des Gediichts; ich setze

24 Stiicke, die Argumenta der Homerbucher, zu es nach der ganzen Art des rhetorisch-poetischen

zerhacken pflegten, wurden dem Verfasser nicht Gebarens in die Zeit des Statins und Silius,

gerecht. Er woUte nicht nur Inhaltsangaben also unter Domitian; Prosodie und Sprache stehen

bringen, sondern in seiner Weise die Handlung diesem Ansatze nicht entgegen (s. den Index
der I. nacherzahlen. Von kiinstlerischem Ernst gramm. et metricus bei R e m m e a. a. 0. S.

und Gewissenhattigkeit ist dabei keine Rede: 47—64), auch die sicheren Nachahmungen stim-

Pauly-Wissowa-KroU IX 34
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63. P. Amh. II 154, 6. P. Klein. Form. 647. eines speziellen Amtes gebraueht, wie z. B. i.

958. 1052. 1139; audi in den koptischen Texteii praetoj-iana potestas Cod. lust. I 55, 8 pr.); il-

der Aphrodito-Papyri (P. Lond. IV, vgl. den Index lustre iudioium (vgl. Cod. Theod. X 10, 30). Diese

S. 623); vgl. audi CIG 9017. In den Glossen letzte Eedensart hangt mit dera Begriff iUustres

wird i. mit imqjav^g, evdofos, TieQirpavrig wiedcr- indices zusamnien, dem wir in den Quellen liSuflg

gegeben (ed. Goetz VI 1, 542). bogegnen und dor alle illustren Xmter, soweit sie

Nebcn der Bezeichnung i. ersdieint, wenn audi mit Jurisdiktionsgewalt ausgestattet sind, unifaBt,

recht selten, der Superlativ i7te<r«ssi:?wMs, so schon vgl. Nov. Mavc. I 2. 8. Cod. lust. I 33, 3 (si

&. 398 in CIL VI 1730 fiir den mag. militum und quis iudicmn vir i.). 151, 12 (iudiees illttstri

ebenso in der Nov. Valent. IX fa. 440) und Cod. 10 potesfate). Ill 2, 3 pr. VII 44. 2, 1 (a. 371!).

lust. XII 37, 16, 7 (Anast.) fiir dasselbe Amt; VII 62, 32, 2. 5; vgl. auch Cod. lust. VII 62, 35
fiir die Prafekturen : Cod. Theod. VII 10, 1 (IXXovaxQtoi agxovTs;).

<a. 405). Cod. lust. I 55, 8 (a,. 409). 11 7, 7 Alle, donen der i.-Kang zukommt, werden
(a. 439). Ill 24, 3, 2 (a. 485). XII 54, 5 (Anast.). mit der Gesamtbezeidinung viri iUustres oder

Eine illustrissima feinina kommt in CIL VI personae iUustres umfaBt, vgl. Cod. lust. V 33

1756 (a. 395) vor. Jullian a. 0. 388 bei N. 11 Kubr. X 48, 10 (= Cod. Theod. XI IC, 23).

mOchte dieser Bezeidinung eine besondere Be- XIII, 16. XII 40, 2, 2. \ 17, 2 pr. IX 8, 5 pr.

deutung beiniessen, indem cr die iUustrissimi (=Coi. Theod. JX 14, $ viri iUustres qteieonciliis

als besondere Gruppc im Kreise der iUiiMres bin- et oonsistorio nostra intersuni). CIL VI 1783,

stellt und sie nur untcr jenen iV/wsfres, die cs 20 Goschichtliches. Die alteste Erwahnnng
durch efifektive Ausiibung einos Amtes gewordon des Titels i. in den Inscliriften stammt aus dem
sind, suchen will, nicht aber unter den i. hono- J. 307, CIL VI 1696. Wohl bezieht er sich hier

rarii (s. daruber unten). Ich glaube, daB fiir auf eine Person, der ihrem Bang zufolgo dieser

diese Annahme keine Stiitze in den Quellen zu Titel spater gebiihrte (praefectus urbi), doch zeigt

finden ist, vielmehr vi'oist der Umstand, daB der sdion die Sprache der Inschrift, dafi das Wort
Superlativ schon sehr friih erscheint, wie obige hier nicht titular gesagt wird (inlustri viro et

tibersiclit zeigt — darauf liin, daB wir es hier oinnium retro praefeetorum industriam super-

nicht mit einer teehnischen Bezeichnung zu tun gresso Attio Insteio TertuUo, quaestori Icandidato,

haben, wofUr auch ihr seltenes Auftauclieii spricht, praetori kandidato, consuli . . . prasfeoto urbis

sondern lediglich mit einer harmlosen Steigorung 30 -BoTwoe) , s. auch Hirschfeld a. 0. 665, 1.

des festcn Rangtitels, fiir die etwa die altere Chronologisch die nachsten sind die dem prae-

superlativische Bezeichnung darissimus oder feotus urbi Fabius Felix Passifilus beigegebenen
auch der bereits bekannte Titel perfectissimus i.-Titel in den Inschriften CIL VI 1656 a. b. c

(vgl. dazu Ldcrivain Le sdnat roniain depuis (vgl. auch CIL VI 1120. 1166), die vom Heraus-
Diocldtien 1888, 25f.) vorbildlich gewesen sein geber auf das J. 355 zuriickgefiihrt werden. Nun
mochten. Dieselbe Erscheinung wiederbolt sich hat aber Hiilsen in CIL VI 31882 auf CIL
iibrigens dann bei den anderen Titeln wie (/for«o- VI 1656 verweisend jene Datierung stark in

sus, magnifieus, suhlimis usw. , die man pro- Zweifel gezogen, ihm stimmt Hirschfeld Kl.

miscue mit ihren Superlativen gebraueht. Schr. 664, 5 zu. Ist aber diese Datierung hin-

Aus dem Adjektiv i. wurde das Substantiv 40 fallig. so sind als alteste Inschriften Belege fiir

illustratiis gehMide^, d9,s iov\e\ \'i\e illustris digni- den ^.-Titel zu nennen: CIL HI 3653 (a. 371

tas bedentet; vgl. Cod. lust. Ill 1, 13, 8 (a. 530). magister utriusque militiae) und Bull. com. 1902,

V 4, 28 pr. (a. 531— 532). Cassiod. var. I 4. 257, die sich auf eineu im J. 375/6 verstorbenen

VI 11. 16. — Das aus i. gebildete Zeitwort comes utriusque militiae (er •wax magister equi-

«7/Ms<>fl!»-e wird auf Amter bezogon, die ihre Trager turn a. 369, vgl. Vaglieri Bull. com. 1902,

zu iUustres erheben, vgl. Cod. Theod. VII 8, 3 257f.) bezieht, allerdings wurde die Inschrift erst

(a. 384). Cod. lust. Ill 24, 3 pr. (a. 485—486). im J. 389 -391 hergestellt. Als eine weitere altere

XII 18, 1 (a. 416). Cassiod. var. VIII 12. (In der Inschrift, in der ein vir darissimus et inlustris

Inschr. Cagnat Ann. ^pigr. 1898, 112 kommt erscheint, ist CIL VI 1735 aus dem J. 384 zu

inlustrare nicht im obigen Sinne vor.) 50 nennen, wo dieser Eangtitel einem ,quaestori

Nachdem der Begriflf i. einen konkreten Inhalt kandidato, praetori kandidato, consulari Siciliae,

angenommen hatte, wird er nicht nur Personen proconsuli Orientis, legato amplissimi ordinis

beigegeben, die ein hohes Amt bekleiden, mit tertiutn, praefedo urbi, iiidici sacrarum cognitio-

dem dieser Bang verbunden ist, sondern auch num' beigegeben wird. Genauere Aufschliisse

ihren nachsten Angehfirigen (insbesondere ihren fiir das Aufkommen des Rangtitels i. bietet aber

Fraucn, s. u. unter m), aufierdem wird er auf der Codex Theodosianus. Als alteste Notiz wird
eine Eeihe von Substantiven ausgedehnt, die in gewOhnlich die dort unter XI 1, 6 eingetragene

irgendwelchem Zusammcnhang mit einera illustren Konstitution aus dem J. 354, wo der Praefectus

Amt stehen. So begegnen wir hauflg einer i. (^«](7wt- praetorio Enfinus vir darissimus et inlustris

tas (vgl. Cod. lust. 13, 21. V 27, 9 pr. VII 62, 60 genannt wird, angefiihrt, vgl. Hirschfeld KI.

32, 5. VII 63, 2. 6. VIII 12, 1, 2. X 32, 60, 1. Schr. 664. M. Naudet De la noblesse chez les

XII 1, 17, 1, 2. XII 8, 2 pr. XII 40, 2, 3. XII 40, Eomains (1863) 124. Seeck Jahrb. f Phil. 1890,

9, 2,3; dignitas i. cinguli Cassiod. var. Ill 23; 619. Nun steht aber im Codex lustinianus

i. summitas (vgl. Cod. Theod. VI 10, 4); i. ad- als c. Ill 26, 6 eine altere Konstitution verzeichiiet,

ministratio Cod. lust. VII 44, 2, 1. X 32, 63. die deia comes rerum privatarum de^a. 'R&ng eines

X 32, 66, 1); i. sedes (s. u. untor 2.); i. potestas vir i. gibt. Die Datierung dieser Lex ist zwar

(vgl. Cod. Theod. VIII 4, 23. XAT 2, 33. Cod. unsicher, doch fiillt sie nach ihrer Stellung

lust. I 51, 12. XII 60, 2; auch zur Bezeichnung zwischen die J. 315 und 349, aus donen die Leges 5
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nnd 7 desselben Titels stammen. Die Inskription direkt ausgescMossen, nachdem in das Gesetzbuch
dieser Lex tragt die Bezeichnung Jdem', doch eine lange Eeihe aiterer Konstitutionen mit anti-

hat man schon seit langein diesem Zuriickgreifen quiertan Eangtiteln aufgenommen wurde. Aufier-

auf Constantin MiBtrauen entgegengebraclit. dera zeigt der Umstand, dafi iiunderte Male Be-
P. Krflgor bezielit die Konstitution auf Con- amte obne Rangtitel genannt werden , dafi man
stantiua und Constans (a. B40—350), Herrmann gar nicht darauf bedacht war, sie immer mit dem
datiert sie glatt mit 343 (vgl. P. Krtigers Codex- ihnen znkommenden Rangtitel zu nennen, so dalS

Ausgabe), Aber selbst wenn man das spateste ein Bediirfnis zur Interpolation durchaus nicht

Jahr (350) annimmt, so erscheint der Titel i. vorlag. So ist denn der Titel i. in der c. 22
filr den comes rerum privatariim noch immer 10 cit. nur dadurcli zu erklaron, daB er auf eine Zeit

als zu friihzeitig, wenn man boriicksichtigt, dafi fallt, wo der Sprachgebrauch noch nicht ein ein-

viele hohere Amter noch in spateren Jahren diesen heitlicher war und der Eang i. noch nicht cine feste

Titel vermissen und liberhaupt die Gewahrung hohere Stufe dem niedrigeren spectabilis gegen-

des Titels i. den comites erst auf die aehtziger iibev bedeutete, und daher nicht als technisch

Jahre dos 4. Jhdts. fallt. Somit bleiben in bezug aufzufassen ist.

auf die Lgx Cod. lust. Ill 26, 6 zwei Annahmen Die Peststellung , wann die einzelnen Amter
mOglich : entweder fiillt die Stelle auf eine spatere zu dem Rang der illustres erhoben wurden, stoBt

Zeit und ist nur durch falsche Binsetzung im auf besondere Schwierigkeiten, da solche Gesetze,

Titel III 26 an unriohtige Stelle auf einen fiiiheren die gewissen Amtern diesen Rang verleihen, nicht

Zeitpuiikt geraten, oder der Rangtitel ,illustris' 20 erhalten sind. Es kann daher nur nuf Grund
ist interpoliert an Stelle eines anderen, der je- des vorhandenen Materials festgestellt werden,
doch fiir lustinians Zeit nicht angemessen war. wann die altestcn Notizen in bezug auf die ein- -

Mit Etlcksicht darauf, daB Interpolationen in zeluen Amter vorkommen, wobei freilich auch
dem Gebiet der Eangtitel nichts Ungewohn- damit zu rechnen ist, daB in den ersten Jahren
liches sind (s. u.), sind beide Annahmen gleich keine stabile Praxis beobachtet wurde und oft

wahrscheinlich. Zu Cod. Theod. XI 1 . 6 (a. 354) nach der altestcn Notiz eine spatere folgt, die

zuriickkehrend ist zu sagen, daB der Titel i. auch einen anderen Rangtitel, insbesondere den alteren

in dieser Zeit filr den Praefectus praetorio noch olarissimus nuhveist. Vgl. Goth ofred us Komm.
nicht als ausschlieBlich eingefiihrt worden zu zu Cod. Theod. VI 4, 15. J. N a u d e t Des change-
sein scheint, da der Praef. praetorio noch in 30 ments operas dans toutes les parties de I'admini-

spateren Konstitutionen, wie Cod. Theod. XI 16, 7 stration de I'empire romain sous Diocldtien II
(a. 356). VI 4, 15 (a. 359). VII 7, 1 (a. 3689) (1817) 77. M. Naudet De la noblesse chez les

nur als elarissimus vir erscheint. Andererseits Eoniains (1863) 125. Hirschf eld Kl. Schr. 666.

haben wir aber gleich aus dem naehstenDezenninm DaB der i.-Eang von den Prafokten ausging, darf

andere Belege, die den Praefectus praetorio als auf Grund der oben angefuhrten Stellen ange-
i. bezeichnen (vgl. Cod. Theod. XI SO, 31 a. 363; nommen werden (vgl. Hirschfeld Kl.Schr. 668).

hier wird er mit ;'. auctoritas tua angesprochen

;

Seine Ausdehnung auf die magistri militiim wird
1X2, 2 a. 365; in VIII 7, 10 a. 369: i. pros- rait Eecht aus der Konstitution der Kaiser Va-
itantia tua). Diese Stellen verlangen eine Kor- lentinian, Valens und Gratian Cod. Theod. VI 7,

1

rektur der Feststellung Hirschfolds (Kl. Schr. 40 (a. 372: praefectos urbi, praefeotos praetorio,

665), daB bis zum J. 380 i. mehr als Ehrenpradikat magistros equitum ac peditum indiscretae du-
— das einem dem Kaiserhause so nahe stehendcn eimus dignitatis) gefolgert, vgl. Jullian a. 0.
Mann wie Euflnus beigegeben werden konnte

—

385, 16. Hirschf eld a. 0. Fiir die Ausdehnung
denn als offlzieller Eangtitel angesehen wurde, auf die weiteren Amter vgl. Kuhn Stadtische

da auf Grund jener drei Stellen des Codex Theo- und burgerliche Verfassung 186tf. Hirschfeld
dosianus eine Verschiebung der DatierungHirsch- a. 0. 668ff. Jullian a. 0. 385 bei NN. 17ff. —
felds erforderlich ist. Es erscheinen auch schon Die Rangklasse i. erhalt sich weit iiber lustinian

die magistri equitum et peditum ira J. 372 hinaus, Isid. orig. IX 4, 12 notiert noch primi
(Cod. Theod. XII 1, 78) als illustres (vgl. die ordines senatorum dieuntur illustres usw., doch
oben zitierte Inschrift CIL III 3653) und Cod. 50 ist im 6. Jhdt. der Sprachgebrauch wegen Auf-
lust. VII 44, 2, 1 aus dem J. 371 weiB schon kommens anderer ehrenvoUer Bezeichnungen, wie

von i. administratin und illustres iudioes zu excelsus, exeellentissimus
,
gloriosissimus u. a.

reden. Besondere Betraohtnng verdient aber sehr locker geworden; man fugt zum Eangtitel

Cod. Theod. VIII 5, 22 aus dem J. 365, wo der i. eine der neuen Bhrentitulaturen hinzu oder
magister officiorum als vir inlfustris) erscheint, man ersetzt ihn einfach durch cine solche. Doch
der aber noch in Cod. Theod. VIII 5, 35, 1 (a. 378) in der Gesetzgebung lustinians hat der Terminus
als vir spectabilis bezeichnet wird. Hirschfeld i. fur die Bezeichnung ciner Eangklasse eine

a. 0. 669, 1 erklart dies mit der Annahme, daB scharf ausgepragte Bedeutung. tJber das Ver-

Cod. Theod. VIII 5, 22 interpoliert ist. Nun sind haltnis von magnificiis zu /. vgl. Hirschfeld
aber Interpolationsannahraen im Codex Theodo-BOKl. Schr. 672. Jullian a. 0. 388 bei Anm. 14.

sanius nicht so leicht zu begrilnden und unter Uber den i.-Titel bei den Goten, der mit der

Eomaniston ist es bis zur Zeit eine heikle Frage, Zulassung der gennanischen Untertanen zu den
ob man liberhaupt Interpolationen im Tlieodosi- Milltaramtern auch dorteindrang, vgl. Mommsen
anus annehmen darf. Vgl. neuestens dariiber Ostgotische Studien, Ges. Sclir. IV 450, insbe-

Gradcnwitz Interpolationen im Theodosianus ? sondereAnm. 6, vgl.auch452, 1. Julliana.0.389.
(Ztschr. d. Sav.-Stift., Rom. Abt. XXXIV 1913, DerKreis der illustres. Eine zusammen-
274tf.). Und gerade in bezug auf die Eangtitel fassende Liste der viri illustres gibt die im An-
scheint mir die Annalime einer Interpolation fang des 5. Jhdts. abgefafite Notitia dignitatum.
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unterzogen , da sie noch bis 60% Eisenerz eiit- Luchon in den Pyrenaen gefundenen Mannoralta-
halten, das ihnen entzogen werden kann. Aus- res, welche nach der Bevue de Gascogne 1912 p.

fuhrhafen der Insel war die Barattibucht. Die 827—329 angefiihrt ist in der Eevue des etudes

rotlichen Kiesel daselbst erleichterten es , die anciennes XIV 420 : Eunni deo Sabimis v. s. I.

Argonautensage hier zu lokalisieren, als der Kuck- m. (als zweite mOgliche Lesung wird allerdings,

weg durch den Ister nach Istrien und von dort doch gewiB irrig, angegeben: Hunni). Aufierdeiu

durch eine Gabelung von Po-Rhone ins Ligurische findet sich der Name in der Insehrift eines Mar-
Meer fiihrte: Ps.-Aristot. a. a. 0. Apoll. Argon. moraltares aus Narbonne im Museum zu Toulouse,

IV 652if., was sicherlich nach Theopomp erfolgte. GIL XII 4316 (nach Holder verdachtig): On.

Ehemals ligurisch, wie der Name zeigt, kam 10 Pompeius Cn. I. Hyla Herouli Ilunno Andose
I. unter die Herrschaft der Etrusker , die es v. s. I. m. {Ilunno Andose ist in kleiner Schrift

durch die Anlage von Populonium beherrschten. eingefflgt) und auf der Kehrseite : Deus Hercidis

Auch die Griechen erstrebten Festsetzung auf der invietus (so statt: Dei Herculis invicti) signum
wichtigen Insel, wie der partus Argons (= Porto argenteum pfindens V p(ondo) XII de sua pe-

Ferraio) an der Nordseite zeigt (Died. IV 56. eunia fecit (vgl. Andossus o. Bd. I S. 2130).

Strab. V 224), ja 453 besetzt Syrakus voriiber- Nach dieser Insehrift lautete der Name : Ilunnus;

gehend die Insel (Diod. XI 88). Uber die Be- nach der neugefundcnen Insehrift jedoch: 7/M»»ts,

wohnerzahl ist nichts weiter zu sagen , als daB womit altere Lesungen von GIL XIII 27 stimmen.

nach Vergil I. 300 Mann, Populonium 600 Mann Holder Altcelt. Sprachschatz II 36. Ihm in

dem Aeneas stellten. Zu Strabons Zeit ist, wie 20 Eoschers Myth. Lex. II 121. Die hier noch an-

wir sahen, der Bctrieb noch in vollem Gange, gefiihrte Insehrift von Cad^ac-les-Bains in den

aber als im 5. Jhdt. n. Chr. Populonium verOdet Pyrenaen ist GIL XIII 374 , Bruchstuck eines

ist, war auch Elbas EoUe zu Ende. Nissen Alt&rs :... Muni Marin .. . Vgl. noch GIL XIH
Ital. Landesk. I 367. II 305. GIL XI p. 412. 31, Marmoraltar, gefunden in St. B(5at im Com-
Mau Katal. d. Bibl. d. arch. Inst. i. Eom p. 131. minges'(VolksgemeindederGonvenae):^sfo»7Mnrao

[Philipp.] deo C. Fabius Lascixos v. s. I. m., wo Dessau
Ilvates, ein ligurisches Volk, das uns Liv. 4529a trennt: Asto Ilunno (vgl. z. B Boeeo

XXXI 10 im Gefolge der Gallier und des Hamilcar Harausoni oder Harousoni GIL XIH 78. 79),

nennt : Insubres Cenomanique et Boii exeitis wShrend wahrscheinlicher e i n Name anzunehmen
Celinibus Ilvatibusque et ceteris Ligustinis po- 30 ist , nach Holder: AstoCvJilunnus ; vgl. deus

ptdis Hamilcare Poeno duce . . Placentiam in- Basceiandossus GIL XIII 26 = Dessau 4521

;

vaserant. Aber 197 erfolgt ihre Unterwerfung Hercules Toleandosstis C1LXU14S4: = J) eas&n
durch Eom: . .in Ligustinos Ilvates, qui soli non 4535 neben Andossus, wenn nicht mit o. Bd. I

parebant, legiones duetae; ea quoque gens, ut S. 2130 auch hier zwei Namen anzunehmen sind,

Insubres aeie victos, Boios ita ut temptare spem wie wohl neben (Deo) Erge, vgl. GIL XIII 197.

certaininis non auderent, territos audivit, in 188. [Keune.]

dicionem venit. Ihren Namen tragen auch die Ilunnus s. Ilunnis.
Inseln Elba und Ilva bei Sardinien (vgl. den Art. Ilunum, Stadt der Bastetani in Hispania Tar-

II V a). [Philipp.] raconensis, Ptolem. II 6, 60, unbekannter Lage.

Iluberris (vgl. Iliberris), nach Plin. Ill 24 40
^

[Schulten.]

Stadt des conv. Gaesaraugustanus
,
gleichnamig Ilu polls fWou Ttohg ^, Sazv to Find. Nem.

mit der Stadt in der Baetica und Narbonensis, VII 44. ep. Pomp. IX 28. Quint. Smyr. I 784),

sonst unbekannt. [Schulten.] bezeichnen die Stadt Troia oder Ilion, die der

Ilucia, nur von Liv. XXXV 7, 7 genannte Sage nach von den Achaiern 10 Jahre lang (bis

Stadt der Oretaner in Hispania Tarraconensis, 1184? v. Chr.) belagert wurde. S. den Art.

deren Lage nicht bekannt ist. [Schulten.] Troia. [Biirchner.]

Hugo, Stadt in der Sierra Morena bei San- Ilurberrixo, ein iberischer Gott, in den Pyre-
tisteban del Puerto, nur bekannt durch die In- naen zweiraal genannt. 1. Ilurberrixofni) An-
schrift GIL 3239 (mfunicipiij IlugofnensisJ) ; derexo, nach GIL XIH 23 auf ciner Marmortafel,

B. GIL II p. 435. [Schulten.] 50 gefunden in der Kirche von Escugnan
,

jetzt in

Ilnlaios ('RovXaiog) , babylonisch Uiulai, Luchon ; 2. Ilurbefrrjixoni, nach GIL XIII 231
Konig von Babylon 726—721 (Ptolem. Kan.), auf einem Altarfragment, gefunden und aufbe-

Zeitgenosse und Vasall Salraanasaara V. von vrahrt in Tibiran. Vgl. Sacazo Iiiscr. ant. n. 375
Assyrien, aber schwerlich, wie vielfaoh ange- und 119. [Haug.]

nommen wird, mit diesem identisoh. [Weissbach.] Ilurbida, nicht naher bekannte Stadt bei den
number (us oder is?), ein iberischer Gott Karpetanern in Hispania Tarraconensis, Ptolem.

in den Pyrenaen, sichergestellt durch den in II 6, 56. [Schulten.]

St. B^at gefundenen, in Toulouse beflndlichen Ilurca,vonesoierllercaYonea{Ilergavone?tses
Marmoraltar mit der Insehrift Mumber || Dome- Liv. XXII 21, 6), Volk in Hisp. Tarrac. am unteren

sti [eusy Serani li[b.] v. s. I. m. Vgl. Du-60Ebro, Plin. Ill 21 (Ilergaones). Ptolem. 116, 16.

mege Arch. Pyr. II 214. Sacaze Inscr. ant. 62 {IXeQxdoves). Gaes. bell. civ. I 60 {Illurgavo-

n. 283. GIL XIII 42. [Haug.] nenses). Liv. frg. 1. 91 (llurcaones). Von den
Ilunnis, pyrenaischer Gott. Ein im Haut- Eomern schon 218 v. Ghr. unterworfen (Liv. XXI

Gomminges an einem nicht naher bekannten Orte 60, 3). Der Name wird Beiname der einstigen

gel'undenes Altarchen im Museum zu Toulouse Hauptstadt Dertosa , des Municip. , spater der

hat die Insehrift GIL XIII 27 : Seoundinus Se- Golonia Hibera lulia Ilercavonia (Mon. ling. Iber

cundi (filiu^J Ilunn[i'}] v. s. I. m. Denselben nr. 31a). S. Othmer Volkerstamme von Hispan.

Gott ehrt die Insehrift eines zu Montauban-de- Tarraconensis (Berl. 1904) 23. Vgl. Ilurco (am
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oberen Ebro), Ilurcis (in Baetica) undllerge- cune osservazioni suUa storia ed amministrazione
tes. [Schulten.] della Sicilia durante il dorainio Romano, Palermo

Ilurcis s. Gracurris. 1888, 32ff. Die Lage ist unbekannt; mehrere
Ilurco (lUurco) , Stadt der Baetica, beim Ansatze bei Holm Gesch. Siciliens im Altertum

jetzigen Finos Puentc (friiher ,Illora la Vieja), I 66. 69. 361 vermerkt (bes. bei Troina, westl.,

westlich von Granada, bekannt durch Plin. Ill 10

;

und Imbaccari, sudwestl. des Atna). [Ziegler.]

Inschriften (GIL II p. 284) und Miinzen {Ilurco- Imaginarii (Veget. 11 7) oder Imaginiferi

nfense] : Mon. Ling. Iber. nr. 129); uber seine (auf Inschriften, vgl. Cauers Zusammenstellung
Lage:Boletin de la Acad, de Hist. 50, 182. Eph. ep. IV 1881 p. 372ff.), griech. gfzowxo/ (Corp.

[Schulten.] 10 gloss, lat. II 77, 19. 26) oder ngoTo/iotpSgoi (ebd.

Iluro. 1) Stadt in Aquitanien, jetzt Oloron. II 77, 28. Ill 298, 30) hiefien die prinoipales,

Der Name ist iberisch und flndet sicb auf einem welche in den rOmischen Heeren der Kaiserzeit

Meilenstein von Urdos OIL XIII 8894 und im Itin. Fahnenstangen, die ausschlieBlich mit den ima-
Ant. 453; sodann erscheint in der Not. Gall. gines, d. i. mit den Brustbildem (vgl. das griech.

XIV 12 eine civitas ELloronenaium und im J. 506 nQozofial) der regierenden oder verstorbenen Kaiser

ein episcopus de oivitate Olorone. Vgl. GIL geschmiickt waren (Veget. II 6), den einzelnen Ab-
XIII 1 p. 51f. Desjardins G^ogr. de la Gaule teilungen vorantrugen, vgL Joseph, ant. lud. XVIII
II 368. [Haug.] 3, 1. Taktische Bedeutung hatten die I. nicht

2) Stadt inHispania Baetica, nach Inschriften (v. DomaszewskiD. Fahnen im rOm. Heere 72).

{OIL II p. 246) jetzt Alora, westlicli von Malaga. 20 Der /. legionis war nach Veget. 11 6 gleich dem
3) Stedt der Laeetaner im Gerichtsbezirk von aquilifer in der ersten Cohorte eingereiht, vgl.

Tarraconensis. PUn. Ill 22. Ptolem. II 6, 18 dazu auch GIL HI 6178, 1, 20 und 6180, 3, 3
(AXlovQovJ Mela II 90 (Luro), jetzt Mataro; s. (v. Domaszewski a. a. 0. 69, 3). Befanden sich

OIL n p. 613. 987. [Schulten.] mehrere I. bei einer Legion (vgl. das zu GIL III

4) I. als iberischer Gottesname findet sich auf 14214 gefundene Bruchstuck, sowie BGU nr. 610),
«inem Marmoraltar in Mondilhan (D^p. Haute- so scheinen sie auch auf die folgenden Cohorten
Garonne), jetzt in Toulouse: OIL XIII 154 Deo verteilt gewesen zu sein, wie das CIL III 195
Jlitroni Maxuma Flori fil. v. s. I. m. Vgl. Sa- (/. leg. VII ex eenturia coh. II prineipis poste-

caze Inscr. ant. n. 238. M6rim^e De ant. aqua- rioris) der Fall ist. Im Kange standen die I.

rum reUg. in Gallia merid. 48. [Haug.] 30 nach den Ausfiihrungen v. Domaszewski's (D.

Uurso, Gemeinde des Conventus Caesaraugu- Rangordnung des rOm. Heeres 4. 43. 49. 197 und
stanus (Plin. UI 24), sonst unbekannt. [Schulten.] D. Religion des rOm. Heeres, Westd. Ztschr. XTV

Ilu sema,. liov {--) aij/M to, rvfi^og 6, 1895, 13) fiber den taktischen Chargen, aber unter
rjQlov TO, fivij/ia to = Grabmal des Ilos (s. d.) den prinripales der Stabsoffiziere (vgl. CIL II

VKird an den Stellen der Ilias X 415. XI 166. 2553), desgleichen unter dera aquilifer und signi-

872. XXIV 349; vgl. Theocrit. XVI 75. Strab. fer (vgl. das Bruchstuck zu CIL III 14214). Aufier

XIII 597 (Strabon setzt in 'Ubereinstimmung mit dem aignifer aloe, dem Trager der mit dem kaiser-

Demetrios von Skepsis das Homerische Ilion lichen Bilde geschmuckten Regimentsfahne, sind

nicht an der Stelle an, an der nunmehr D 6 r p - auch I. aloe durch CIL VIII 9291 und Rev. arch,

feld Troia und Ilion es sucht [namlich auf 40 IV s^r. VTII 1906, 2 p. 473 nr. 119 bezeugt

Hyssarl^k]). Theophr. h. pL IV 13, 2. Diog. (v. Domaszewski D. Rangordnung 55f. 197).

Hesych. Eustath. 1353, 62 genannt. Dorp- In den eohortes peditatae gehOrte der I. zu den

feld (Troia und Ilion 619) setzt es mit ,Ilos?' prineipales peditum (vgl. z. B. CIL XIII 7705),

gegeniiber dem j'^Qooaftos' an der Vereinigung in den equitatae (vgl. CIL III 3256) zu den prin-

von Simoeis (vor dem Rinnsal dieses FluBchens) cipales equitum (v. Domaszewski a. a. 0. 58f.).

und Skamandros 122 m nordlich vom Nordrand /. nMweror2t»w lernen wir durch CIL 7753 kennen,

des Hyssarl^khugels an (s. die Art. T r o a s und I- vexillariorum durch CIL II 2253 und HI 7705

Hob). [Burehner.] (v. Domaszewski a. a. 0. 60. 62). Von den

Iluza, Ort in Phrygien Hierokl. 667, 9. stadtriSmischen Truppenabteilungen hatten nur die-

Not, episc. Ill 321 {T!).dCve). VIII 411. IX 321. 50 jenigen I, welche nicht zum pr<ictoriM»n gehSrten

X 434 CEkov^ris). Xm 284 ("EXov^ri?). Die An- (v. Domaszewski Die Fahnen 58. 73; Die Rang-
nahme, die Forbigers s. Bd. IV S. 113. ordnung 9f. 15. 18f.): demnach die eohortes ur-

R am say Cities and bishoprics of Phrygia 578. banae (VgL CIL VI 218) und die eohortes vigi-

585. 617; Asia min. 101. 138 aufgenommen hat, lum (vgl. CIL VI 1056, 3, 3. 4, 5. 1057, 1, 2:

daB es identisch ist mit Alydda (s. d.), ist ziem- Im(aginiferJ C(aesaris). 6, 2. 6, 5: Im(aginifer)

hch wahrscheinlieh, vgL Kiepert FOA VIII ^(%2mW; 1058, 1, 3. 33038a). Cauer Eph. ep.

Text 12 a und IX Text nr. 93. [Ruge.] ^ 1881 p. 372—374. v. DomaszewskiD. Fah-

Imachara, sizilische Stadt, zu den eivitates nen im rOm. Heere = Abh. des arch.-epigr. Sem.

deoumanae gehSrlg, vom Zehntpiichter Apronius der Univ. Wien IV 1883, 58. 69—73; D. Bang-

im Dienste des Verres ausgeplundert nach Cic. 60 ordnung des rOm. Heeres = Rhein. Jahrb. CXVII
Verr. Ill 100, der ager Imaeharensis auch Verr. 1908, 4, 9f. 15. 18f. 43. 49. 55f. 58f. 60. 62. 197.

m47 erwahnt. Fernere Erwahnungen bei Plin. A. J. Reinach bei Daremberg-Saglio Diet.

III 91 (der die Imaeharensea falschUch zu den LV 1316f. 1319. 1323. [Fiebiger.]

stipendiarii zahlt) und Ptolemaios ('I/^uxasa). Imaginarius = ,bildlich', ,nur dem Scheine

Wenn die I. mit den 'HvaQazxivoi bei Diod. XXIII nach vorgenommen', wird in der Rechtssprache

18,5 identisch sind, die sich den ROmem 254 auf sog. Scheingeschafte bezogen, d. h. Rechts-

ergeben, so danken sie dieser Ergebung ihre be- geschafte, die auf einer Scheinhandlung beruhen.

vorzugte staatsrechtliche Stellung, vgl. Pais Al- Das Wort bczeichnet zwei Arten von Schein-

I
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meines Erachtens glatt als echt bezeichnet iiicht. Dieselben sind analog audi fiir die An-

werden. Das aus den Worten ut se abstineat nahme eines i. brauchbar. Auf das se *. direkt

gezogene Argument, es mtisse sich um einen bezielien sich folgende Stellen, die z. T. ein i.

suns handeln, ist nicht stichhaltig, denn absti- annehmen (a), zum Tail ein solches leugnen (b):

nere bedeutet bisweilen soviel wie repudiare, a) Dig. XXIX 2, 91 (Paul. : si is qui bonis pater-

vgl. Heumann-Seckel a. a. 0. s. abstinere nis se abstinuit per suppositam personam em-

2 b und Voc. iur. rom. I 69 Z. 8ff. Das Zu- ptoris botia patris mercatus probatur, perinde

sammenstellen des Ueres suus mit dem heres eum conveniri oportere a creditoribus, atqiie si

extraneus ist auoh sonst zu finden, vgl. Gai. bonis paternis se immiscuisset); — b) An-

Inst II 163; vgl. auch Dig. XXXVIII 2, 6, 3); 10 steUung einer actio sepulehri violati durch den

XI 7. 14, 8 (vgl. P. Kriiger in CICIis); Dig. Sohn (Dig. XXIX 2, 20, 5 Ulp.); Dig. XXIX
XXIX 2, 12. 42, 1, 2; XXIX 5, 5 pr. ; XLII 8, 2, 42, 1 (Ulp. l si in societate, quam vivo pain
10, 10 (stark interpoliert nach Pernice und inchoaverat, filius post mortem patris persevera-

Solazzi, vgl. P. Kruger in CIC 112); XXXVIII verit, lulianus reote distinguit interesse, utrtim

2, 6, 3; Cod. lust. II 38, 1 (= Cod. Greg. II 17, rem coeptam sub patre pcrfieit, an 7iovam iii-

{vgl. dazu Biondi a. 0. 17).

—

Damit Aem heres choaiit: nam, si quid novum in societate in-

suus das se immiscere hereditati angereclinet choavit, nan videri miscuisse hereditati patris

werde, ist es erforderlich, dafi er jene Hand- seripsit); § 2 eod. (Ulp.: si servum patemum
lungen, die als ein solches Sicheininischen in die filius manumiserit, sine dvhio miseuis.<ie se pa-

Erbschaftsangelegenheiten gcltcn, quasi heres 20 terna^e heredilali videbitur). Die Beerdigung einaa

d. h. als Erbo und init dem BewuBtsein, Erbe Vaters gilt als solche noch nicht als ein se im-

zu sein , vornehme. Darflber belehrt uns am miscere Jwreditati, vgl. Dig. XI 7, 14, 8 (Ulp.,

hasten Ulpian in seinem Ediktskommentar, wo zura Teil interpoliert, vgl. P. Kriiger CIC 112)

6r von der pro herede gestio (vgl. daruber Leon- und XXIX 2, 20, 1. — Ein erzwungenas i. hat

hard o. Bd. VII S. 1828, Manigk o. Bd. VIII keine rechtlichen Wirkungen und ist wie ein se

&. 634 und F a d d a a. a. 0. 54if.), die ein Seiten- abstinere zu behandeln (Dig. XIV 5, 5, 2). Fiir

stfick zum se immiscere hereditati bildet, handelt, den Fall, daB zwei heredes sui vorhanden sind

Dig. XXIX 2, 20. Ulpian selbst goht auch von und einar die Erbschaft ausschlagt, der andere

der gestio pro herede gleich zum se i. uber, vgl. hingegen sie durch ein se i. annimmt, vgl. Ulp.

Dig. XXIX 2, 20, 6. Von der pro lierede gestio 30 Dig. XXIX 2, 38.

heiBt es nun in dem genannten Fragment pr.: Literatur zum erbrechtlichen se »OT?ra»sce>-e:

pro herede gerere videtur is qui [stOrender G. L. Boehmerus Electa iuris civilis Bxerc. IV;

Druckfehler bai P. Kriiger CIC Hi, 12] ali- De suo herede ab hereditate se abstinente vel

quid faoit quasi heres . . . hoc enim animo se immiscente (1767), 124ff. Gluck Pandekten-
esse debet, ut velit esse heres. Ein se i. liegt komraent. XLII § 1488 ; italienische Ubersetzung
nun beispielsweise vor, wenn der Erbe seinen von Bo nfante Bd. XXIX 1, 235. Tewos
Miterben durch die actio familiae ercisoundae System des Erbrechts II (1864) 54f. Wind-
zwecks Erbteilung belangt, wenn er gegen einen scheid-Kipp Pandekten III9 (1906) § 595, 16.

Dritten die Erbschaftsklage (hereditatis petitio) Fad da Concetti fondamentali del dirittoereditario

anstellt, wenn er den Lagataren die Vermacht- 40 romano 11(1902) 35fF. K n i e p Der Rechtsgelehrte

nisse auszahlt, Erbschaftsschulden tilgt oder Erb- Gains und die Ediktskommentare (1910) 221. 224.

schaftsforderungen eintreibt, die zur Erbschaft 226ff. [Berger.]

gehorenden Sachen verkauft, Erbschaftsgrund- Immolatio, urspriinglich das Bestreuen des

stiicke bebaut oder verpachtet (vgl. Inst. lust. II Opfertieres mit mola salsa (Cat. ap. Serv. auct.

19, 7) usf. In jedera solcher Falle mufi aber der Aen. X 541. Cloat. ap. Fest. p. 141 Miiller s.

Wille des Immiszenten, Erbe zu sein, unzwaifelhaft molucrum. Fest. exc. 110), bezeichnet in weite-

sein — dies formuliert klar Inst. lust. II 19, 7 (in rem Sinne uberhaupt jedes blutige Opfer (z. B.

bezug !iai Aie pi'o herede gestio) : dummodo sciat Plaut. Poen. 450).

eum, in cuius bonis pro herede gerit, testate in- 1. Im rOmischen Opfer historischer Zeit sind

testatove obiisse et se ei heredem esse. Bel manchen 50 ihrer Natur nach sehr verschiedene Begahungen
der obengenannten Handlungen ist dieser Wille zusammengefafit. Die alteste Schicht wird durch

unzwaifelhaft, wie z. B. bei Anstellung einer to'i- rituelle Zauberhandlungen reprasentiert,

ditatis petitio (ich vermag den Ausfiihrungen durch die man ohne Hilfe von Gottern oder Gel-

Knieps Der Rechtsgel. Gaius u. die Edikts- stern Segen herbeizwingen und Unheil scheuchen

kommentare [1910] 224, 5 nicht zu folgon), oder zu konnen wahnte (Deubner N. Jahrb. XXVII
evaex actio fam,ilioe ercisoundae. Bei anderen kann 1911, 322). So ,opfert' man am 25. April im
dies zweifelhaft sein, denn die betrelfende Person Haine des Eobigus einen Hund, um den in ihm
kann dieselben auf ein anderes Eecht, als das reprasentierten Getreiderost zu zerstOran (Wis-
Erbrecht, stiitzend unternahmen. In solchen sowa Eeligion und Kultus der Rsmer^ 196.

Fallen hilft sich die betreflfende Person dadurch, 60 Deubner a. 0. 328. A. Eel. W. XHI 1910, 504).

dafi sie vor Zeugen ausdriicklich erklart, nicht Bntsprechend wird durch ein Opfer von rotlichen

quasi heres zu handeln: et idea solent testari Hnnden (Fest. 285; exc. 45) am Tage des Aiigu-

liberi qui necessarii existunt, non animo heredis rium towormm die Sonnenglut abgewehrt (Wis-
se gerere quae gerunt, sed aut pietatis aut custo- sowa a. 0. Deubner a. 0.). Wenn zu gleichera

diae causa atit pro suo (Dig. XXIX 2, 20, 1). Zweck am 3. August Hunde lebendig auf furoae

Der Digestentitel XXIX 2 bringt eine lange Rcihe gesteckt werden (Wis sowa a. 0. 196, 9), so kann

von ErOrterungen daruber, wann gewisse Hand- hier nicht mehr von einem Opfer gesprochen wer-

lungen als eina pro herede gestio gelten oder den, sondern nur noch von einera supjMcium, wie
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Pliniua (ii. h. XXIX 57) ganz richtig sagt. In XXVII 332), an die Totung des Hundes an den
diesen Vorstellungskreis gehOrt auch die Totung Robigalien das Geschenkopfer eines Schafes an
des Schweines loei der feieiiichen staatlichen Eides- Eobigus (Ov. Fast. IV 908. Deubner A. Eel. W.
leistung, die per analogiam den Tod des Eid- XIII 504}, ahnlich beim Tubilustrium (Ov. Fast,

bruchigen bewirken soil (Deubner N. Jahrb. Ill 850). Analoge Wandlungen werden sich viel-

XXVII 338), sowie die Devotion des Feldherrn, fach unserer Kenntnis oder wenigstens genanerem
der sich mit dem feindlichen Heere in gleichem Nachweise entziehen.

Verderben zusammenbindet (Deubner A. Rel. 2. Von den Opferdarbringungen umfaBt zu-

W. VIII Usenerh. 79). In anderen Fallen han- nachst ein Teil das Gebiet des hiiuslichen Lebens.
delt es sich um Segenzauber, so bei den Fonti- 10 An Kalenden, Iden und Nonen legte man Kranze
nalia, an denen man Blumen und Kranze in die in den Herd (Cato agric. 143). Bei der Haupt-
Quellen warf, um ihren Wasserreichtum zu sichern mahlzeit erhielten auch die Penaten ihren Anteil

(Fowler Eoman Festivals 240). Von hier ist nur in einer Schale, die der puer auf den Herd setzte,

ein Schritt zu der Auffassung, dafi durch das Opfer und Schweigen herrschte, bis er die Annahme der

die wohltatige Macht des Gottes gestarkt werde. Gabe verkilndet hatte (Wissowa a. 0. 162, 1).

Sie hat in dor Sprache ein Zeugnis in dem Worte Dem entspricht es, wenn wahrend des Fostessens

»tacte»-ehinterlassen,dessenGrundbedeutung,meh- der Arvalbruder die pueri patrimi ct matrimi
ren' ist (anders Walde Lat. et. Wb.s 452), Accu- pataris referebant ad aram (Henzen Act. I'ratr.

sativobjektiv ist in alterer Zeit der Gott (Nett- 15. 42). Verwandt damit ist die Sitte, der luno
leship Contrib. Lat. Lexicogr. 520), spater sagt 20 Lucina eine mensa bei Geburt des Kindes auf-

man auch hostiam maotare und Ahnliches. zustellen (Tert. anim. 39. Schol. Bern. Verg. BcL
Ebenso ist deos adolere zu verstehen (Non. 58, IV 62) sovvie dem Picumnus und Pilumnus (und
17. 247, 35. Serv. Aen. I 704. IV 57. Fest. Hercules) einen leetus (Wissowa a. 0. 244, 1),

exc. 5), auch aram augere Plaut. Merc. 676 weist wohl zu scheiden von den griechischen Lectister-

auf diese Anschauung. Sie begegnet auch in nien (Wissowa a. 0. 423, 1). So erhalten Edusa
Indien (Oldenberg Eel. d. Veda 309), und av^o) und Potina ihren Anteil an der ersten Speise des

wird im Griechischen genau so gebraucht, vgl. Kindes (Varro ap. Non. 108, 16 = 480, 4), Cunina.

'ifmvQa av^eiv Find. Isthm. IV 62. Eur. Hipp. und Eumina wird Milch dargebracht (Varro ap.

587. Einen weiteren Ausdruck findet diese Auf- Non. 167, 24; r. r. II 11, 4. Pint. Eom. 4, 1).

fassung des Opfers in der Darbietangsformel maete 30 Daneben stehen Opfer der Schwangeren an Egeria
hoc vino inferio (bezw. hae porca usw.) esto (Cat. (Fest. exc. 77), sowie am dies lustricus, an dem
agric. 182. 184. 189. 141. Serv. auct. Aen. IX das Kind seinen Namen erhielt (Deubner in

641. Trebat. ap. Arnob. VII 31; vgl. Fowler Hastings Encyel. of Rel. I 649). Beim Anlegen
Religious Experience of the Eoman People 183). der toga virilis brachte man Opfer (Appian. bell.

Als besonders klare Beispiele fur diese Anschauung civ. IV 30). Dagegen ist es spaterer Branch^
darf man vielleicht die Sonnen- und Mondlauf be- wenn bei dieser Gelegenheit an die Tenipelkasse

gleitendon Opfer in Anspruch nehmen, die die der Inventus, sowie bei Geburten an die der Lu-
segensreiche Kraft des Gestimes in seinem Laufe cina,beiTode3fallenandiederLibitinaeine Abgabe
starken sollen, ahnlich wie man bei Finsternissen gezahlt wurde (Piso ap. Dion. Hal. ant. IV 15, 5.

ihm zu Hilfe zu kommen sucht. So das Opfer 40 Wissowa a. 0. 58). Ebenso bringen die Neu-
an Angerona, wenn Mommsens ansprechende vermahlten am Hochzeitstage ein Schwein dar,

Herleitung des Namens vom Wiederherauffiihren was nach Varro (r. r. II 4, 9) etruskischer Branch
der Sonne an der Winterwende richtig ist (Wis- ist; in der Kaiserzeit opfert die Brant in publico-

sowa a. 0. 241), die Darbringung der Ovis idulis (Tac. ann. XI 27. [Sen.] Octav. 700); auBerdem
an den Idus, die luppiter gilt (Wissowa a. 0. bietet sie den Laren am Compitum und am Herd
114, 5) und das doppelte Opfer fllr luno in der je ein As (Wissowa a. 0. 168, 2); am folgen-

Curia Calabra durch den pontifex minor und in den Tage Isringt sie den Hausgottern ihr erstea

der Eegia durch die regina (eine Sau oder ein Opfer (Macrob. Sat. I 15, 22). Bei der Confar-

Sehaf, Macrob. Sat, I 15, 19), dereii Beziehung reatio sitzen beide auf dem Fell eines geopfertett

auf den Mondlauf sichcr steht; das Opfer eines 50 Schafes (Serv. auct. Aen. IV 374), das vielleicht

Widders an luppiter durch die regina an alien bei dieser Gelegenheit dargebracht wurde (Wis-
minditiae (Wissowa a. 0. 114, 7) wird gleich- sowa a. 0. 119). Heiratete eine Witwe, so wurde-

falls hierher gehOren. Daneben liegt das Opfer- in ihrem Schlafzimmer ein Opfer dargebracht,

mahl als Kommunion, die Mensch und Gott ver- offenbar eine AblOsung fiir ihren friiheren Gatten
bindet. Seine Spur zeigt nach Fowlers wahr- (Varro ap. Non. 480, 1); ging sie eine neue Ehe
scheinlicher Vermutung das gemeinsame Verzehren ein, bevor die Trauerzeit von zehn Monaten ver-

des geopferten Widders beim latinischen Bundes- strichen war, so schlachtete sie eine trachtige-

fest auf dem Albanerberge (Fowler Eom. Fest. Kuh (Plut. Num. 12, 2), sonst das Opfertier der

96. 228; das Material bei Wissowa a. 0. 124). Tellus (Wissowa a. 0. 192). Bei Todesfallen.

pberhaupt tragt das altrOmische Opfer mit seiner 60 erhalt Ceres eine porca praesentanea (Fest. 250,.

Zubereitung des Opfertieres (s. u.) durchaus das korrupte Lemma presan ... ist mit der Vul-
den Charakter eines Mahles, an dem der Gott gata nach Victor. G. L. VI 25, 22 zu verbessern ;.

und seine Verehrcr teilnehmen. Je mehr der vgl. Wissowa a. 0. 194), wobei ein Teil der
Glaube an die Macht der Gotter wachst, desto Zeremonien sich angesichts der Bahre vollzog (vgl.

mehr wird das Opfer zur Ehrengabe, mit der man Eohde Psyche 12 28, 1); aufierdem erhielt der-

ihre Gunst umwirbt. An den reinigenden Lauf Lar familiaris Hammel als Eeinigungsopfer (Cio.

des Oktoberrosses schlieBt jetzt ein Opfer des leg. II 55. Wissowa a. 0. 169, 4); auf diese-

siegreichen Tieres an Mars (Deubner N. Jahrb. Begehungen wird auch das hosHis rite cxpiatis.

\
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V 21 , 8. Suet. Aug. 96). Bei Opfem an die 348 s. seeivum libum). Die zubereitete Speise-

Meergotter wurden sie ins Meer versenkt (Wis- soil dem Gotte audi mundgerecht gemacht werden..

sowa a. 0. 218, A). In den meisten Fallen aber Das proseeare unterblieb bei den liistralia sacri-

werden sie vorher gekocht, und zwar naeh rflmi- fieia, quae dttabiis mambus acoe.pta in aram
schem Bitus (Blecher De extispicio 50) in der pontifex vel censor imponit (Serv. auct. Aen. VIII
olla extaris (Plaut. Kud. 135, besonders gut zu 183), was, wie Lflbbert (Conim. Pont 126) ge-

sehen in der Hand des popa Br. Sch. Pap. IV Taf. sehen hat, wohl darauf zuruckgeht, dal5 diesem

26); dieBedenlcen Wissowas a. 0. 418, 5, obhier Opfer der Charatter eines Mahles nicht zukam.
rOmischer Ritus vorliege, scheinen deshalb nicht Der technische Ausdruck filr diesen Akt des Dar-

zmngend. DaB ein Teil der exta bereits heraus- 10 bietens des Opfers ist porricere (Plaut. Pseud. 266.

geschnitten ist, braucht nicht notwendig auf Ha- Fest. 218. Varro r. r. I 29, 3. Macrob. Sat. Ill

ruspicin zu weisen; Varro de 1. 1. V 98. Fest. 2, 3), dare (Cato agric. 134. Serv. Ge. II 194.

exc. 23). Wenn berichtet wird, Mars hiitte in Liy. XXVI 23, 8); dagcgen heiBt das ,DarstelIen'^

Velitrae halb rohe cxta bekommen (Suet. Aug. 1), des Opfermahles, von dem ein Teil nachher von
so zeigt das nur, daB man die alte Zubereitungs- den Opfemden gegessen wird, polhtcere, besonders-

art festhielt (Arnob. II 68 hat daraus umgekehrt ini Herculeskult (Cato agric. 132. Varro de 1. L
eine Entwicklung in deteriorem partem, kon- V 64. Carm. lat. epigr. 4. Fest. 2-53).

struiert). Die Zeit zwischen der TOtung des Opftr- Fiir die magmenta bestanden nmfangreiohe-
ticres und dem Darbringen der cxta aulicocta auf Einzelbestimmnngen, deren Veretandnis uns nicht

dem Altar hieB infer caesa et porreeta (Cic. ad 20 immer mSglich ist, Ein nindes Stiick Schweine-

Att. V 18, 1. Varro de 1. 1. VI 16. 81, wo beide- fleisch mit dem daranhangenden Schwanz hiefi.

male proiecta tiberliefert ist. Macrob. Sat. I 16, offa penita (Fest. 230. 242. Arnob. A'll 24) j

3) ; sie gait als Werktag und sogar der Opfernde man ist versucht, hierher die caviares liostiae zu
selbst durfte Arbeit verrichten (Varro de 1. 1. VI Ziehen, die so hiefien quod eaviae [id est] pars
16). Diese Gattung Opfer hieBen harvigae oder liostiae cauda tenus diaitur (Fest. exc. 57). Der
harigae (Varro de 1. 1. V 98. Thes. Gloss, s. v. mit Weizcnmehl und Blut zubereitete Binder-

Don. Phorm. 710; wenn Fest. exc. 110 sie statt schwanz hieB pfajlasea (Arnob. VII 24), strebida

dessen als liostia, cuius adhaerentia inspicieban- ein Hiiftstiick des Eindes (Varro de 1. 1. VII 67.

tur exta deflniert, ist das kein Widerspruch, da Fest. 313. Arnob. a. 0.), <«crfae klein geschnittene

beides, wie oben gesagt, Kennzeichen des spezi- 30 Speckstiicke, polimina Hoden, ncniae (Fest. 161),

fisch rSmischen Eitus sind); ihr gegeniiber steht fendicae, hirae Teile der Eingeweide, ruma die

die Zubereitung am BratspieB (Varro de 1. 1. V Kehle der Wiederkauer, endlich eine Eeihe von

98. Arnob. VII 24. Aemil. Macer ap. Non. 220, V(''ursten, hirciae, longavi (Varro de 1. 1. V 111

17), die vielleicht nicht romisch ist. Die exia gibt longavo, was vielleicht Imigavoi^tn) ist), ape-

kranker Tiere werden einfach verbrannt (Serv. xao (Varro a. 0. apexabo, was in apexavo zu.

Ge. Ill 490). Den zubereiteten exta werden bessern ist), silicernia, die nach ihrer Verwen-
Teile von alien iibrigen Gliedern (Lact. Theb. dung beim Leichenniahl heifien (Fest. exc. 295),

V 641. Dion. Hal. ant. VII 72, 15) hinzuge- alles bei Arnobius (VII 24) belegt. Dazu kommen
ftigt. Diese heiBen magmentum , augmentum noch ablegmina partes extarum bei Festus (exc.

(Varro de 1. 1. V 112. Serv. auct. Aen. IV 57. 40 21. Thes. Gloss, s. v.). OfFenbar gohort wenig-

Fest. exc. 126. Arnob. VII 24. Thes. gloss, s. v.; stens ein Teil dieser Darbietungen zu der daps,

ein sachlicher Unterschied , den Marquardt die dem Gotte Speisen des menschlichen Mahles-

Staatsverw. Ill 2 184 statuieren wollte, besteht vorsetzt (Cato agric. 132), und die sich vom Opfer

wohl nicht; vgl. Liibbert Comm. Pont. 128); nur dadurch unterscheidet, daB fiir sie nicht be-

die von Varro (de 1. 1. V 110) und Cicero (bar. senders geschlachtet wird.

resp. 31) erwahnten magmentaria farm sind oifen- Hatte man anderen Gottem ein Voropfer ge-

bar Endimente eines Bituals, bei dem der Tempel bracht, so erhielten sie jetzt den zweiten Teil

nur zur Aufnahme der cxta bestimmt war, das ihrer Spende (Cato agric. 134). Dann wurden
Schlachten des Tieres aber an einem anderen Orte cxta und magmentum abgekilhlt (deforma Fest.

foeido posito (o. S. 1127) erfolgte, daneben hat 50 exc. 83) mit einer neuen Weinspende (Cato a. 0.

magmentarium spater die zur Aufnahme des Dion. Hal. ant. VII 72, 15) auf den Altar gelegt

magmentum dienende Schlissel, die sonst lanx und angeztindet. Filr das dabei verwandte Holz

heiBt, s. 0. S. 1124, bezeichnet, Corp. gloss, lat. gab es bestimmte Vorschriften (Plin. n. h. XVI
II 126, 13). Die Gabe des magmentum ist in 24; iiberhaupt werden infelices arbores [Macrob.

einer Eeihe von Fallen freiwillig und kann Sat. Ill 20. 2] verboten gewesen sein) ; man nahm
unterlassen werden (CIL XII 4333 = Dessau gem das Holz des heiligen Haines (CIL XI 4766.

122, 49. Ill 1933 = Dessau 4907, 7). Die Henzen Acta 136). Dann erst durfte der Best
ganze Gabe wird in kleine Stticke geschnitten, verzehrt werden (Plaut. Stich. 251), was p-o/amjre
die prosecta, prosiciae heiBen (Varro de 1. 1. V heiBt (Cato agric. 182. 141. Varro de 1. 1. VI 54.

110. Arnob. VH 25. Lact, Theb. V 641. Thes. 60 Fest. 287 s. Potitium. Macrob. Sat. Ill 6, 11).

Gloss, s. v.), das Ganze auch prosieies (Luc. frg. Da man alles, was unter der Haut liegt, viscera

473 M. Varro ap. Non. 220, 24). DaB proseeare nannte, heiBt die Speisung der Teilnehmer visce-

so (mit Liibbert a. 0. 125) und nicht vom Her- ratio (Serv. Aen. I 211; vgL III 622. Liv. VIII
ausschneiden der dargebrachten Teile zu verstehen, 22, 2). Die Bestimmung, das Opfer auf der Stelle

wie Fest. exc. 78 es auffafit und sprachlich miig- zu verzehren und die Eeste zu verbrcnnen, be-

lich ware, zeigt Suet. Aug. 1. Liv. V 21, 8; es stand bei den Opfern an Silvanus (Cato agric. 141.

war Aufgabe des Opferherrn (Liv. a. 0.). Auch CIL VI 576 = Dessau 4915) und Hercules so-

das Libum wird in dieser Weise zerschnitten (Fest. wohl bei der decuma (Serv. auct. Aen. VIII 183) wie
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Leim Opfer propter viam (Macrot. Sat. II 2, 4), wurden uuter anderem durch Entziehung der va-

endlieh l)ei Totenopfern (Fest. 65 s. culinae; vgl. eatio munerum bestraft, vgl. Val. Max. 11 7, 4.

zu demEitnsA. Thomsen A. Eel. W. XII 468). Prontin. strat. IV 1, 31. Cod. Theod. VIII 5, 2.

In anderen Fallen verkaufte man die Fleisclistficke W. Rein Das Kriminalrecbt der EOmer 699.

(Fest. 351 s. Taurii ludi. Serv. Aen. VIII 183 Marquardt St.-V. 112 572. Cauer Epli. ep. IV
beruhtauf einemlrrtum: Wissowa a. 0. 279, 2). 1881 p. 409-411. Marquardt St.-V. n2 419.

Wie weit auf italischem Bodcn aufierdem Be- 544. 572. C. Jullian bei Daremberg-Saglio
stimmungen analog der dea Tempels von Furfo Diet. Ill 415f. v. Domaszewski D. Eangord-
(CIL IX 3513, 16 pellets coria fanei sunto) be- nung des rOm. Heeres = Ehein. Jahrb. CXVII
standen, entzielit sich unserer Kenntnis. 101908, 3f. Uff. 16. 19. 22. 24. 26f. 35. 37. 39f.

Literatur: Brissonius De fornmlis populi 43. 53. 65. 71. [Fiebiger.]

Eomani soUemnibus I 1. Scheifele in Paalys Immunitas*) (griech. axihia; s. o. Bd. II

E.-E. s. sacri/?cm?7j VI 665. Liibbert Commen- S. 1911), ungefahr gleich, doch nlcht identisch

tationes pontiflcales, Berlin 1859, 79. Mar- mit excusatio (s. o. Bd. VI S. 1578) oder vacatio

quardt- Wissowa Staatsverw. III^ 121. 169. (s. Karlowa Eom. Eeehtsgesch. I 611. Lie-
He n z e n Acta fratrum Arvalium 22. 92. T o u- b e n a m 426, 7), bezeichnet Belreiung von
tain in Daremberg-Saglios Dictionnaire des munera, bflentlichen Lasten. QemaB der iiblichen

Antiquitites s. sacrificium, -wiederholt in Ton- prinzipiellen Teilung der munera (s. M u n u s)

tain fitudes de Mythologie et d'Histoire des Ee- in munera patrimonii und munera personae zer-

ligions 1909, 129. Wissowa Eeligion und Kul-20fallt auch die i. in die beiden Klassen i. patri-

tus der E0mer2 409. Warde Fowler Eeligious monii, d. h. Befreiung von Vermogenslasten, und
Experience of the Roman People, London 1911, i. personae, d. h. Befreiung von den Lasten, die

171. [Latte.] die persbnliche Leistungsfahigkeit, korperlich

Immunes (Isid. orig. IX 4, 21. X 140) oder oder geistig, ohne Belastung des Vermogens in

immere vaoantes (vgl. die Genfer Papyrus-Hs. Anspruch nehmen, ob^leich naturlich in der

Pap. Genav. lat. 1, herausg. von Nicole und Wirklichkeit diese Scheidung keineswegs immer
Morel Archives militaires du I^r si^cle, Geneve durehgefiihrt wurde noch durchfiihrbar war.

1900, verso IV), griech. axeXug (Corp. gloss, lat. Trager der i. sind entweder Gemeinden dem
II 77, 66) oder aXstrovgyTj cot (ebd. II 78, 2. Ill romischen Staat gegeniiber oder Einzelpersonen

452, 8) war die Bezeichnung fiir die bevorzugten 30 dem romischen Staat oder der Gemeinde gegen-

Soldaten des rOmischen Heeres, denen im Gegen- uber, der sie angehoren. In der romischen Repu-
satz zu den munifioes (s. d.), wie Tarruntenus blik ist die i. von Personen wenig entwickelt,

Patemus in der Vorbemerkung zu seiner Aufzah- hingegen die i. von Gemeinden, entspreehend

lung der ihm bekannten I. (Dig. li 6, 7) sich aus- der wechselvollen Ausbreitung und Ausgestaltung

drtickt: Condicio aliquam vacationerri munerum des romischen Reiches, sehr vielartig. In der

graviorum — als da sind Wachdienst, Schanz- Kaiserzeit vollzieht sich mit der fortschreitenden

arbeit, Wasserholen, Holzfallen und Fouragieren staatsrechtlichen Gleichstellung der ursprilnglich

— tribuit (vgl. dazu Liv. XXV 7, 4. Tac. ann. verschiedenen Gemeinden ein faktisches Zurtick-

I 36. Quintil. declam. Ill 6. Dig. L 16, 18, so- treten der Gemeinde-Immunitaten, wenn auch
wie Cauer Eph. ep. IV 1881 p. 409. Marquardt 40keine rechtliche Aufhebung. Hingegen werden die

St.-V. 112 4i9_ 544. Jullian bei Dareniberg- munera des einzelnen gegeniiber seiner Gemeinde
Saglio Diet. Ill 415), Vergiinstiguugen, welche (und dementsprechend die i.) zu einem vielgc-

den eigentliohen principales, die sich aus den staltigen, hiichst bedeutsamen Institut der romi-

taktischen Chargen und den Chargen der hoheren schen Staatsvexwaltung, iiber das uns in der juri-

Stabsoffiziere zusammensetzten, auf Grand ihrer stischen Literatur ein umfangreiches Material

dienstlichen Stellung ohne weiteres zukamen. Im vorliegt. Die staatsrechtliche i. ist behandelt

Range standen die durch Verleihung der immu- von M o m m s e n St.-R. Ill passim, die Be-

nitas Ausgezeichneten, deren oberste Staffel die freiungsgriinde von den Gemeindelasten ausfuhr-

beneficiarii tribuni inne hatten, wie v. D o m a- lich bei E. K u h n Die stadt. und burgerl. Ver-

szewski (D. Eangordnung des rOm.Heeres, Ehein. 50 fassung des rom. Reichs I (Leipzig 1864) 682.,

Jahrb. CXVII 1908, 3. 11. 22) festgestellt hat, zusammenfassend bei W. Liebenam Stadte-

unter den taktischen Chargen. Von den zahl- verwaltung im rom. Kaiserreiehe, Leipzig 1900,

reichen aus Inschriften bekannten I., denen wir 424ff.; fiber die i. im Ausgang des Altertums
in den stadtrOmischen Abteilungen, Legionen und vgl. 0. S e e c k Gesch. des Untergangs der ant.

Hilfstruppen begegnen (vgl. Cauers Zusammen- Welt II 2510.
stellung Eph. ep. IV 1881 p. 409— 411, aowiev. Do- I. Immune Gemeinden.
Eoaszewski a. a. 0. llff. 19. 22ff. 35ff. 53), a) Die romischen Kolonien aut italischem

waren die im Dienste der hauptstadtischen Prae- Boden waren als quiritarisehes Eigentum der

fecten, Statthalter und Legionslegaten tatigen coloni ipso iure abgabenfrei; hingegen unterlagen
I. herausgehoben und erhielten danun auch die 60 die romischen Kolonien in den Provinzen, deren

anderthalbfache Lohnung ihrer Kameraden mit Boden romisches Staatseigentum war, dem Bo-
Gregariersold (v. Domaszewski a. a. 0. 71). denzins, d. h. dem stipendium in den Senats-,

Uber die Zahl und den Dienstgrad der I., welche dem tributum in den kaiserlichen Provinzen.

90 n. Chr. einer Centurie einer in Agj-pten stehen- Doch sind seit Caesar und haufiger seit Augustus
den Legion angehOrten, gibt der oben erwahnte
Genfer Papyrus Aufschlufi, vgL dazu v. Premer- *) Fiir E. Kornemann, der zur Zeit im
stein Klio III 1903, 22ff. Militarpersonen, die Felde steht, aushilfsweise in kurzer Frist vom
sich etwas hatten zu schulden kommen lassen, Verfasser zusammengestellt.



1151 Imperator Imperator 1152

aus der letzten Zeit seiner Mitregentschaft zu name mit imperator Caesar beginnt und solche,

geben, auf der spanischen Inschrift, CIL II 5264 die die kombinierte Form aufweisen. Vor allem

(vom J. 77/78): T. Caesari Aug. f. Vespasiano in den stadtromischen Urkunden hat sieh der

ponMf. imp. XII. trib. pote. VII. cos. VI. Auf traditionelle Kaisername zah behauptet. Noch
diesen, und zalilreiclien ahnlichen Dokumenten imj. 431 richteten die damals regierenden beiden

begniigt sich also Titus, wie die Mitregenten der August! ein Schreiben an den Senat mit der

augusteischen Zeit, mit dem imperatorischen Anrede: Imperatores Caess. Fl. Theodosius et

Siegestitel als Ausdruck des proconsularischen Fl. Placidus Valentinianus semper Augg. senatui

Imperiums; er fiihrt den i.-Namen nicht. Andere suo salutem (CIL VI 1783). Bekanntlich nennt

ebenso authentische Urkunden weisen dagegen 10 aueh lustinianus in den Einleitungsschreiben zu

den i.-Namen auf; so vor allem die Inschrift des den Digesten sich Imperator Caesar Flavins

Lagers von Carnuntum (CIL III 11194 vom lustinianus usw. Nach diesem Herrscher ist die

J. 73). Hier heiBt Titus seltsamerweise T. imp. traditionelle Form des Kaisernamens bald ganz

Caes. Aug. f. imp. IV. cos. II. desig. III. Er abgekommen. Man begniigt sich damit, i. rein

fiihrt also das praenomen imperatoris so gut appellativ zur Bezeichnung des Regenten zu ge-

wie sein Vater, aber mit dem Unterschied, daI3 braucheii.

der Vater sein ererbtes Pranomen abvrirft, der Die imperatorischen Akklamationen der Kai-

Sohn es behalt. Ferner steht von den beiden ser haben gegen das Ende~ des Principats eine

Vornamen des Sohnes imp. an zweiter Stelle. wesentliche Veranderung erfahren. Im 8. Jhdt.

Wir haben also auf der einen Seite imp. Vespa- 20 lag das Reich eigentlich ununterbrochen im
sianus Caesar Augustus, auf der anderen Titus Kriege mit seinen Grenznachbarn, und ,Siege'

imp. Caesar (dieselbe Form zeigt der Name des iiber die Barbaren wurden fortgesetzt erfochten.

Titus noch z. B. CIL II 3732. XI 3098 So kam es, dafi die Kaiser etwa seit Gallienus

und auf den Miinzen bei Pick a. a. 0. 229). in der Regel jedes Jahr eine neue Akklamation
Eine Anzahl weiterer Inschriften geben das prae- empfingen. Daher ist seitdem im Kaisertitel die

nomen imp. an erster Stelle vor Titus (so CIL Zahl der Akklamationen mit den Jahren der

III 6993. II 2477 u. a., dazu Pick 228). End- tribunicischen Gewalt gewohnlich identisch, oder

lieh kommt bei Titus auch das Cognomen i. vor. beide Zahlen sind um 1 verschieden (s. D e s s a u

So haben die Sodales Augustales nach Ausweis Ephem. epigr. VII 429fl. S e e c k Rh. Mus.

ihrer Fasten im J. 71 aufgenommen den T. Cae- 30 XLVIII 196ff.). So hat Gallienus in der In-

sar Aug. f. imperator (CIL VI 1984, dazu Pick schrift CIL VIII 1487 trih. p. X. imp. X, und in

234). Das Schwanken in den Namensformen auf seinem Preisedikt (CIL III p. 802) hat Dio-

den Miinzen hat Pick in der zitierten Abhand- cletianus trib. pot. XVIII imp. XVIII. Indem

lung scharfsinnig von Emission zu Emission man so schematisch die Zahl der imperatorischen

verfolgt. Gerade der Fall des Titus erhartet von Akklamationen steigerte, verloren sie voUig ihre

neuem die Tatsache, daB der i.-Name nichts urspriingliche Bedeutung und wurden zu einer

anderes ist als ein Name, und dal3 die Kompe- Art Zahlung der Kaiserjahre. Unter Constantin

tenz eines Regenten dadurch gar nicht beruhrt fand die Entwicklung ihren AbschluB, da dieser

Tvird, ob er diesen Namen fiihrt oder nicht. Die Herrscher sich offenbar bei jeder Wiederkehr des

iiberraschende Unsicherheit der Urkunden darin, 40 Thronbesteigungstages — olme Riicksicht auf

ob sie dem Titus den i.-Namen geben soUen etwaige Siege der Armee — eine neue Akklama-

oder nicht, laBt meines Erachtens nur den SchluB tion beigelegt hat (S e e c k a. a. 0. 205). Als

zu, daB er selbst zu Lebzeiten seines Vaters sich Beispiel diene hier CIL V 8004 (vom J. 328), wo
nicht i. genannt hat. Indesen hat ihm doch das er trib. pot. XXIII imp. XXII heiBt. In der

Publikum so gut wie amtliche Stellen haufig Praxis ist diese Zahlung der Kaiserjahre nur

den «".-Namen gegeben. Von den Mitregenten selten gebraucht worden; immerhin ist sie aueh

des 2. Jhdts. hat L. Aelius Caesar den i.-Namen im 5. Jhdt. nachweisbar. So besitzen wir Gold-

nicht gefiihrt und ebenso wenig M. Aurelius zu miinzen des jiingeren Theodosius, auf denen er

Lebzeiten des Kaisers Pius. Dagegen hat Pius imp. XXXXII cos. XVII heiBt. Sein 42. Regie-

selbst unter Hadrian das Pranomen imp. be- 50 rungsjahr begann im J. 443; das 18. Consolat

sessen: imp. T. Aelius Caesar Antoninus hieB trat er im J. 444 an; die Zahlen sind also in

er formell (s. Dessau III p. 277ff. M o m m - Ordnung (s. Dessau a. a. 0. 432. E c k h e 1

sen St.-R. IP 1154). VIII p. 182).

III. Zeit des Dominats. IV. Imperator als Appellativum
Die Sitte, den voUen Kaisernamen mit imp. des Kaisers.

Caesar zu eroffnen, herrscht noch im ganzen Kaiser Tiberius hat einmal erklart, daB er

3. Jhdt. vor, obwohl daneben die mit d(ominus) der princeps der Biirger und der i. der Soldaten

Mfosferj beginnende Titulatur immer mehr Raum sei (Cass. Dio LVII 8: ,avToy.odtcoQ — t&v

gewinnt. Unter Constantin lassen sich drei otQancorcov, twv Ss 8^ Xotncov jigSxsitos cl/ii').

groBe Typen des Namens scheiden: 1. nach alter 60 Er war also nicht der Ansicht, daB der i.-Titel

Art imp. Caes. Fl. Val. Constantinus, 2. nach der entsprechende Ausdruck seiner Rechtsstellung

neuer Art d. n. Constantinus und schlieBlich im Staate sei. In diesem Sinne bezeichnen kor-

3. eine Kombination beider Formen zu d. n. rekte Autoren, vor allem des 1. Jhdts., den

imp. Caes. Fl. Constantinus (so z. B. CIL V Kaiser, wenn sie seine gesamte Gewalt aus-

801 1 ; andere Zeugnisse bei D e s s a u III p. 308). driicken woUen, als princeps (M o m m s e n St.-R.

Unter den Nachfolgern Constantins wird das IP 774f., vgl. d. Art. Princeps), der i.-Titel

d. n. immer haufiger; aber es flnden sich immer bleibt dagegen fiir den Kaiser als Feldherrn

noch einzelne Inschriften, in denen der Kaiser- vorbehalten (M o m m s e n a. a. 0. 846, 2). Aber
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in popularer Spraclie wird t. immer haufiger zur

Bezeichnung des Regenten gebraucht, und seit

dem Zeitalter Traians folgen auch solche Schiift-

steller diesem Brauche, die genau sein wollen.

Besonders interessant ist der Sprachgebrauch der

Juristen des 2. und 3. Jhdts., die den lebenden

Kaiser in der Kegel als i., wie den konsekrierten

als divus bezeichnen (s. M o m m s e n Ges. Schr.

II 155 und dazu Fitting Alter u. Folge d.

Schriften d. rom. Juristen^ 6H.). Gains z. B.

nennt den regierenden Pius imperator Antoninus
(so I 53. II 120. 126. 151 a). DaB er t". als

Titel, nicht als Name faBt, lehrt I 102, wo eine

epistula optimi imperatoris Antonini zitiert wird.

Wenn aber derselbe Autor II 195 eine divi Pii

Antonini constitutio anfiihrt, so hat man daraus

mit Recht geschlcssen, dafi das erste Buch
dieses Werkes und ebenso ein Teil des zweiten

kurz vor, der Rest aber kurz nach dem Tode
des Pius abgefaBt ist (Fitting 57). Fiir den
Sprachgebrauch des Papinianus sei auf die Ta-

bellen bei Fitting 72f . und 76 verwiesen, aus

denen klar hervorgeht, dafi fiir jene Zeit i. und
princeps schon viillig gleichwertige Begrifle ge-

worden eind.

i. destinatus. Dem entspricht es, dafi Cara-

calla als designierter Thronfolger in vielen In-

schriften des J. 197 imperator destinatus ge-

nannt wird (das Material s. o. Bd. II S. 2440).

Damit ist naturlich nur sein kunftiger Principat

gemeint. Indessen ware es bedenklich, diese Aus-
druckweise auch schon fiir das 1. Jhdt. anzu-

nehmen; ein Problem, das uns durch eine Miinze

des Vespasianus gestellt wird. Die Miinze,

ein Bronzestiick aus dem J. 71 tragt auf dem
Revers die Bilder des Titus und des Domi-
tian und die Lesung Caes. Aug. f. desig. imp.

Aug. t. COS. desig. iter. Die gewohnliche Auflosung
der Abkiirzungen ist Caes(ar) Aug(usti) f(ilius)

desig(natus) imp(erator) ; Aug(usti) f(iUus) (con-

sul) desig(natus) iter(um); vgl. o. Bd. VI S. 2708.

Pick Ztschr. f. Numismatik XIII 190fl.

Mommsen ebd. XIV 31. Demnach ware hier

Titus als i. designatus bezeichnet. Auf jeden

Fall sind hier Namen und Titel der beiden

Prinzen in iiberaus unkorrekter und abgekurzter
Form wiedergegeben, so dafi die Miinzaufschrift

fiir staatsrechtliche Betraehtungen eine durchaus
10 ungeeignete Grundlage bietet. Wenn die eben

gegebene Auflosung richtig ist, kann das des.

imp. nur dahin aufgefafit werden, daB Titus als

der kiinftige Princeps und Nachfolger des Vespa-
sianus charakterisiert wird. Mit dem i-Namen
hatte die Bezeichnung ebenso wenig zu tun, wie
mit der proconsularischen Gewalt. Aber sicher

ist die erwahnte Lesung keineswegs. Pick
sehlagt a. a. 0. folgende Auffassung vor, die

sprachlich wie sachlich viel weniger AnstoB
20 bietet: imp(erator) Aug(usti) f(ilius) (consul)

desig(natus) iter(um) [^ Titus], Cae(sar) Au-
g(usti) f(ilius) desig(natus) [sc. cos. = Domi-
tianus]. Wir hatten dann eine der Miinzen vor

uns, auf denen Titus das praenomen imp. fiihrt

(vgl. 0.). Die Argumente, mit denen Pick seine

Lesung begriindet, sind meines Erachtens von
Mommsen (a. a. 0.) nicht widerlegt worden.

Die G r i e c h e n haben das praenomen impe-
ratoris niemals als richtigen Namen anerkannt,

30 was daraus hervorgeht, daB sie es etets mit
avroxQ&twQ iibersetzen (M a g i e 68). Die impe-
ratorische Akklamation wird natiirlich mit dem-
selben Worte bezeichnet (M a g i e 65). Seit Au-
gustus laBt sich ferner in den griechischen In-

schriften immer haufiger die rein appellative

Verwendung des Wortes avronQdrcoQ zur Be-
zeichnung der Kaisergewalt an sich nachweisen
(Magie 62). [Rosenberg.]

Schlufe des siebzehnten Halbbandes.

Pauly-Wissowa-KroU IX 37



NachtrSge und Berichtignngen.

Zum achten Bande.
S. 1963, 31 ist elnzuschieben

:

Hischylos, Vasenfabrikant aus der Zeit des

tfberganges vora sf. zum rf. Stil. Auf einer Schale
in Muncben (Jabn nr. 1160 unten nr. 11) schreibt

er sich HioaxvXog; dazu s. Wernicke Lieblings-

namen 101. Frankel Arch Jahrb. I 314, 1.

Kretscbmer Vaseninschr. 126 s. auch 156. Wir
besitzen aus seiner Werkstatt elf Schalen, auf 10

denen H. selbst nur mit sTtouaev signiert hat. Da
wir von H. kein mit syQay^ev signiertes Werk be-

sitzen, kann ich die Annahme von Walters
History 1 424 nicht flir richtig halten ; s. o. Bd. VIII
S. 1517. Von den erhaltenen elf Schalen seiner

Pabrik gehoren zwei dem sf., sechs dem gemisch-

ten und drei dem rf. Stile an, so dafi der Vber-
gangsstil in alien seinen Entwicklungsstufen ver-

treten ist. Drei von den in der Werkstatt des

H. tatigen Malern sind uns durch Ihre Signaturen 20
bekannt: Sakonides nr. 1 , Epiktetos nr. 3, 4, 5,

9 und Pheidippos nr. 10. Von dicsen gehort
Sakonides, von dem nnr dies eine aignierte sf.

GefaB evhalten ist , seinem Stile nach noch lu

den Kleinmeistem, wahrend wir von Pheidippoa
nnr dieses eine rf. GefaB besitzen. Cber Epiktetos,

der vier Schalen und zwar drei in gemisohter und
eine in rf. Technik fur H. gemalt hat, s. o. Bd. VI
S. 131f. So bildet die Fabrik des H. eine Brucke von

den Kleinmeistern zur rf. Technik. Klein Meister- 30
sign, a 72. Einen vierten, von diesen drei Meistera

zu trennenden Malar hat Walters in dem Maler
der Schale nr. 1 zu erkennen geglaubt. Die ilbri-

gen Schalen ohne Malersignatur sind von dem
einen oder andern dieser Meister bemalt, nr. 2
wohl von Epiktetos; s. auch Walters Joum.
hell. Stud. XXIX 110. Walters History I 424
und Joum. hell. Stud. XXIX 110 und 118 nimmt
an, daB H. die nur mit seinem sjtoteasv signier-

ten Schalen und die sf. Innenbilder der drei 40
Epiktetschalen in gemischter Technik, auf denen
Epiktetos nur die rf. AuBenbilder gemalt haben
soil, gemalt babe. Er sucht seine Hypothese
durch die Tatsache zu stiitzen, daS sich die

Signatnr des H. auf diesen Vasen als Umschrift
des Innenbildes flndet; s. S. 119. Doch wird sich

das bei der ganzen Art der H.-Schalen und tiber-

haupt der Vasen dieser ttborgangszeit , die bc-

sonders in den rf. Bildern keine festausgebildete

Art zeigen , schwerlich jemals beweisen lasaen, 50
was Walters selbst S. 119 zugeben mu6. Eine
Zusammenstellung tiber die Art und Stellung der

Signatur s. bei Walters 118 in der letzten

Rubrik der Tabello IV. Schlusse ffir die Meister

lassen sich daraus nicht Ziehen. Uber die Art
der Maler siehe die einzelnen Meister. Dem H.
selbst schreibt Klein Euphronios^ 42 ein Ver-
dienst in der Ausbildung der Schale zu, s. auch
Walters a. a. 0. 104. Ich zahle die Schalen
nach Walters Numerierung Joum. hell. Stud. 60
118 Tab. IV auf.

1 . sf. Schale in Cambridge nr. G. A. u. B. He-
lakles und der Lowe zwischen Hirschen. Die

Bilder zwischen Augen. Die Signaturen auf

dem SchalenfuBe aufgemalt: HiaxvXog enote-

aev: SaxoviScg EyQa[cpaEv] . Kein Innenbild.

— Einst bei M. Leake. Zum Namen CIG
zu 8298. Arch. Ztg. 1846, 206. BrunnK.-
G. II 700 nr. 1. Klein Meistersign. 85 Sa-

konides nr. 3; EuphroniosS 33. Gardner
Cat. of Pitzwilliam Mus. Vases nr. 60. Joum.
hell. Stud. XXIX 107 und 108. Liste auf

S. 118 nr. 1.

2. sf. Schale aus Etrurien in Berlin nr. 2100.

Nicht Teller, wie bei Furtw angler I 460,

sondern frg. Schale, die falsch zu einem
Teller erganzt wurde (Jahn Jouvn. hell. Stud.

XXIX 107, 10). — Nur Innenbild erhalten.

Bartiger Mann mit Weiberhaube, Chlamys
und hohen Stiefeln, tragt in der vorgestreck-

ten Linken eine Schale. Umschrift Hi]axv[lo]g
ejioie[aev gemalt; abg. Arch. Jahrb. I Taf. 12;

Jomn. hell. Stud. XXIX Taf. 9. Brnnn K.-

a. II 700 nr. 2, Klein Meisteraign. 2 98

Hiachyloa nr. 2. Arch. Ztg. 1879, 183. R.

Weil liest Ijioui. Sonst wird allgemein

«%oifOfv erganit. Friinkel Arch. Jahrb. I

814. Furtwangler Beachreibung I 460f.

Joum. hell. Stud. XXIX 107. 109 und 118.

Vielleicht ein Werk des Eplktetes aus seiner

Pruhzeit.

3. Schale des Brit. Mus. nr. E 3 mit rf. AuBen-

bildern und sf. Innenbilde. Innenbild jungar

athenischer Bitter in Chiton und Chlamys
nach rochts, in dor Rochten zwei Speera, das

Haupt bekrSnzt. Umschrift HtazvXos saois-

aev, gemalt. A u. B. Je ein ithyphallischer

Silen auf A mit Rhyton und Pelta, auf B
mit Oinochog und Pelta. Auf B der Mund
des Silens mit der Phorbeia verbunden. Er
blast eine Trompete. tJber A Emxxcxoi,
tiber B syQaa(psv. Die Bilder zwischen Augen
und Palmetten ; abg. Joum. hell. Stud. XXIX
Taf. XII 3. — Einst bei Baseggio in Rom.
Brunn K.-G. II 701 nr. 6. Klein Meister-

sign.2 101 Epiktetos nr. 2. Walters a. a. 0.

118 nr. 3; vgl. S. 109. 114. 116. Arch. Jahrb.

Vn 106 zum Ornament mit Abb. 3.

4. Schale in der Sammlung der Akademie in

St. Petersburg mit sf. Innenbilde und rf,

AuBcnbildem. Innenbild laufender Jungling

mit Stock und Weinschlauch , die Chlamys
mit roten Stemen verziert. EiaxlvXJog stcois-

aev ,
gemalt. A. Bartiger Mann, bekranzt.

B. Ithyphallisches Maultier, Entuzexog lyQa-

aq>ev gemalt. Die Bilder zwischen Augen.
— Klein Meistersign. 2 lOlf. Epiktet nr. 3.

Walters a. a. 0. nr. 4; vgl. S. 109. Bull.

1868, 73.

5. Schale aus Orvieto in der Sammlung Faina

zu Orvieto mit sf. Innenbilde und rf. AuBen-

bildern. Innenbild Hirsch, Hiaxvlog. Bild

und Signatur fragmentiert. Ein Teil von
Hauser wiedergefunden , s. Arch. Jahrb. X
163. A. Laufender Jiingling, zwischen Augen,
Enixxstog syQaaq>ev. B. Weggebrochen. —
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Klein Meistersign. 2 102 Epiktetos nr. 4. zuheben. Die Bilder ohne Augen. Brunn
Walters a. a. 0. 118 nr. 5. Ann. 1877, 132. K.-G. H 700ff. nr. .3.

•6. Schale aus Vulci mit sf. Innenbild und rf. Literatur: Klein Meistersign. 2 97. Walters
AuBenbildern, jetziger Aufenthalt nnbekannt. History I 424 und Journ. hell. Stud. XXIX lOSff.

Innenbild Hirsch Xog enoieaev. A. Sprin- [Leonard.]

ger mit Haltem. Unterleib ist weggebrochen.
B. Strumpfartiger Gegenstand. Die Bilder S. 2050, 49 Art. Histiaios Nr. 4:

zwischen Augen. Einst bei Castellani. Klein Nach Keramopullos Athen. Mitt. XXXIII
Meisters.2 98 Hischylos nr. 6. Walters a. 1908, 211f. ist in IG VII 2463 statt loTiaTog

a. 0. nr. 6. Bull. 1868, 74. 10 Avaiargatos (s. d.) zu lesen. [Lippold.]

7. Schale aus Vulci in Wiirzburg, Urlichs III

357 mit sf. Innenbilde und rf. Aufienbildem. S. 2624 zu Art. Hyagnis;
Innenbild junger Mann mit Chlamys in ge- Kretschmer Glotta III 156 macht darauf
bUckterHaltungnachrechtsschreitend,streckt aufmerkaam, daB die Namensform ^yw** auch bei

gleichsam tastend die Linko aus. Umschrift Clem, strom. 116 iiberliefert ist, und bringt sie

Hiaxvloi cxoieaev, gemalt. A. Nackter Kile- in Zusammenhang mit don im Wiener Eranos 118
ger , hebt einen Schild ron der Bide auf. behandelten Fallen, in denen v ein f ersetzt. Er
Ho nag xakoi. B. Diskoswerfer, den Diskos bringt es mit makedonisch afiayva ,Eosen' zu-

in der Kechten, streckt die Linke gegen einen sammen und erinnert an die Eosengiirten, in denen
Pflock aus. KaXog o nag. Die Bilder zvn- 20 nach Herod. VIII 138 Silen gefangen wird.

schen Augen ; abg. Journ. hell. Stud. XXIX [KrolL]

1 13 Fig. 2. Einst bei Feoli. Campanari 55.

Bull. 1865, 55. Klein Meistersign. 2 98 H. „ ^ n j
.. nr. 7. Kretschmer Vaseninschr. 190. Arch. ^Um neunteu iiande.

Jahrb. X 117 nr. 24. Journ. hell. Stud. a. a. a c,o m «_i. tt • • i • i,- t.

nr 7 v?l S 112f 116
S. 93, 49 zu Art. Hygiainon ist einzuschieben:

8. Schale unbekannter Herkunft in der Samm- 2) Hygiainon, attischer Lieblingsname auf Tier

lung Ricketts-Shannon mit sf. Innenbilde und weiBgrundigen Lekythen in polychromer Zeichnung
rf. AuBenbildern. Innenbild Krieget nach mit Bildern aus dem Frauenleben. 1. Brit. Mus.
rechts, sich mit dem Schwerte gegen eine30D48 Cat. Ill 402; 2. Brit. Mus. D 49 Cat. Ill 402

;

Schlange wehrend, die sich hinter ihm er- 3. Madrid nr. 11189; 4. Louvre, der Name auf

hebt. A u. B. Nase zwischen Augen und dieser Vase nicht vollstandig. Die Lieblings-

von den Henkeln ausgehend aufrecht stehende inschrift ist auf alien Vasen zweireihig. Der Name
Palmetten. Unter einem Henkel Hiaxvlog in Attikas.Kirchner Pros. Att. nr. 13898-13901,
sjioieaev geritzt ; abg. Journ. heU. Stud. a. Gegen die Vermutung Kirchners, der H. der

a. 0. Taf. 8, Signatur S. Ill Fig. 1; vgL Lekythen (nr. 13898) sei vielleicht mit dem Gegner
S. 11 Iff. 115f. Nicht bei Klein. Walters des Euripides (nr. 13899), vgL Aristot. rhet. Ill

a. a. 0. nr. 8. 15 p. 1416 a 29 identisch (der ProzeB nach der

9. Ef. Schale aus Vulci (Aufenthalt unbekannt). Auffuhrung des Hippolytos 428), spricht nicht der

Innenbild nackte Frau, in jeder Hand einen 40 Stil der Vasen. Wernicke Lieblingsnamen 95f.

Phallus haltend, steht neben einem Becken. Klein Lieblingsinschriften 167f. [Leonard.]

EmxxEtog pfQacpaev. A. Herakles kampft
. .

gegen zwei Kentauren. HiaxvXog sjioisaev. S. 196, 25 ist emzuschieben

:

B. Dionysos sitzend zwischen zwei Silenen. Hypaisla (jJ
'Yitaiala x<^Q<^) ^fd von Apol-

Mus. etr. 1115. Dann bei Maguoncourt lodoros bei Strab. VIII 347 in einer Etymologie
34. Brunn K.-G. II 701 nr. 5. Klein Mei- des Namens Miwrnog noxa/idg erwahnt. Minyer
stersign.2 102 Epiktet nr. 5. Walters nr. 9. aus Lemnos (Sx^aay itsqI Trjv 'AQrjvriv ev xfj tcbQ(}

10. Ef. Schale aus Vulci mit der Malorsignatur xp vvr 'Ynaiola naXovnh>ri. So die hsl. uber-

des Pheidippos im Brit. Mus. E 6. Innenbild lieferung. Da Apollodoros bei Strab. Vill 346
persischer Bogenachutze, nach rechts, schieBt 50 Arene an den Anigros und in die Ebene am FuB
einen Pfeil ab. A. Nackter lanfender Krie- von Samikon verlegt, so muB hier auch die T.
ger, Hoplitodromos, laufend nach links, zwi- x^Q"' gesucht werden. tJber die Veranderungen
schen Augen und Palmetten. B. Vier Ath- der Gegend seit dem Altertum s. Prazer Pans,

leten, von links nach rechts: zwei Einger, III 478. Partsch Olympia, Textband 1 14. Die
der zweite ungewohnlich dick, Speerwerfer, Xnderung in Aijiaaiqi, die schon Palmer bei

Diskoswerfer, zwischen Palmetten; abgeb. Kramer II 124, 15 forderte und Meineke in

Murray Designs I nr. 3 J. Brit. Mus. Cat. den Text aufnahm, ist unberechtigt. Denn to

Taf. I A. B, vgl. Brunn K.-G. II 701 nr. 4. jieStov to Ainaaiov, das Strab. Vlli 348 erwahnt
Klein Meistersign. 2 99 Pheidippos. Wal- wird, &o\\ jeXrialov Asitesov \\%gea, und zwar siid-

ters nr. 9. Arch. Jahrb. VII 106f. 108 mit60lich, wie der Zusammenhang lehrt. DaB beide

Abb. 5 zimi Ornament. X 188, 7 nr. 10 a. Strabonstellen aus ganz verschiedenen QueUen
Hartwig Meistersch. p. 46. stammen (vgl. Gaede Demetrii Scepsii quae

11, Ef. Schale aus Vulci in Mtlnchen nr. 1160 supersunt 15, 17), hat Meineke auch Vind. Strab.

(Jahn). Innenbild nackter bekranzter Jiing- 109 nicht beachtet. [BOlte.]

ling schwingt eine Hacke. HiaaxvXog enoie-

aev. A. Jilngling fiihrt ein Pferd am Ziigel. S. 210, 12 ist einzuschieben:

. . vog. B. Eine Frau zwischen zwei Jting- Hypana, ») "Yjiava Polyb. IV 77, 9. 79, 4
Jingen, die sich bticken, um einen Schild auf- (daraus Steph. Byz. s. v.). Strab. VIII 344; Tjia-
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vcta Ptolem. Ill 14 , 39. Das Ethniknn nach S. 250, 67 ist einzuschieben

:

Steph. Byz. 'Ytiuvcvs. Mtinzlegende (s. u.) AXAIDN Hypatou oder Hypatos (i6 "Yuaxov ogos Strab.

YTIANQN. Nach Strabon grenzten nOrdlich an IX 412, ogog "Yjtaxo? Paus. IX 19, 3) hiefi der

Pylos zwei triphylische Stadte [TioXldia), H. und Berg, an dessen FuB Glisas lag (s. o. Bd. "VII

Tympaoeai. Aber dies Pylos, das in dem ganzen S. 1426f.), der heutige Sagmatas (Samata bei

Abschnitt § 14—16 den Fixpunkt fiir die Be- Leake N. G. II 219). Er besteht aus dichtem

Bchreibung von Triphylien darstellt, ist unfaBbar. dunkelgrauen Kalk und stiirzt nach alien Seiten

Denn Strabon hat, um die einander widersprechen- steil ab ; nur vou Nordwesten fiihrt ein bequemer
den Theorien seiner Quellen auszugleichen, so gut Weg hinauf. Auf dem plateauformigen Gipfel

wie alle bestimmten Angaben liber die Lage dieses 10 (749 m), wo nach Pausanias ein Tempel des Zeus
Pylos beseitigt. Die weitere Angabe, daB zwei Hypatos stand, liegt jetzt das Kloster Mera/^Se-
in der Nahe dieser Stadte ilieBende, sonst unbe- ycooij ToC^cor^go? (nach Bittner und Lolling),
kannte Bache , Dalion und Acheron , in den Al- Hier fand K o s s einige Eeste des Tempels (ygl.

pheios mtinden, hilft uns wenigstens insofem, als IG VII 2645). Genauere Angaben macht Lolling:
wir damit auf die nOrdliche Abdachung der Ge- Koriathische Kapitale, Mosaikplatten, die meist
birge von Smema oder Alv^na gewiesen werden. Schlangenwindungen darstellen, und in der Ka-
Die Lage von Typaneai liiBt sich nun aber mit pelle des H. Georgios ostlich vom Kloster Stucke
groBer Wahrscheinlichkeit aus Polybios' Berioht einer Skulptur mit Schneckenlinien. Bittner
aber KOnig Philipps BinfaU iu Triphylien 218 Denkschr. Akad. d. Wissensch. Wien, Math.-naturw.
V. Chr, bestimmen. Es ware ebenso nnverstand- 20 Class. XL 1878, 2f. Anaicht von Theben aus auf

lich, wonn die Aitoler damals die starke I'estung Taf. II. Lolling Urbaedeker Kif. Koss Wan-
bci Platiana (Boutan Archives dea missions derungen I 106. Frazer Paus. V 61f. Karte bei

scientif. 2. s^rie I 1864, 240ff. Philippson o. P hi lipps on Ztschr. Ges. f. Erdk. zu Berlin XXIX
Bd. VI S. 186, 42ff.) nicht besetzt hattcn, wie 1894 Taf. 1, wo Glisas zu weit Ostlich eingezeich-

es begreiflich ist, daB sie sie nach dem Fall von net ist. [Bolte.]

Alipheira raumten. Leake Morea II 84 hat also „ „ „^, . ^ „ , , . , , .

augenscheinlich recht, wenn er diese Festung Zu S. 254 Art. Hyperbolos ist nachzutragen:

fiir Typaneai erklart. Xen. hell. Ill 2, 80 be- Die Ansicht von B i g n o n e (Atti della R.

weist durchaus nicht, daB Epeion an dieser Stella Accademia di Torino XLVIII 1912/8, 92ff.),

gelegen habe. Nach dem Abzug der Aitoler 30 daB frg. I v der Demen des Eupolis (wozu

schlieBt Typaneai sich an Philipp an, und H. A. K o e r t e Herm. XLVII 2985.) auf H. zu be-

folgt seinem Beispiel. Es ergibt sich daraus, ziehen sei, halte ich mit Rucksicht darauf, daS
wie aus der Strabonstelle , dafi es in der Nahe diese Kom5die wahrscheinlieh in das J. 412 ge-

jener Festung gelegen haben muB. Leake hat hort, fiir problematisch. [Swoboda.]

Alv^na in Vorschlag gebracht (s. Boutan 235); ....
da aber keinerlei Euinen einer groBeren Siedlung ". 281, 56 ist einzuschieben

:

in der ganzen Gegend bekannt sind, so wird man Hypereia ('Yjcegsta) war nach Paus. II 30, 8f.

besser auf Vermutungen verzichten (C u r t i u s eine Ortschaft, die bei dem Synoikismos des Pittheus

Pelop. II 89. Bursian Geogr. H 285. Lolling in Troizen aufging, Toepffer o. Bd. I S. 2357,

Hellen. Landesk. 180). Nachdem Elis 191 v. Chr. 40 47if. Frickenhausund W. Miiller Athen.Mitt.
in den achaischen Bund eingetreten war (s. o. XXXVI 1911, 33. 37f. [Bolte.]

Bd. V S. 2415, 60fr.), hat H. Munzen geschlagen.

Spater ist die Bevolkerung, wie Strabon behaup- S. 286, 58 ist einzuschieben

:

tet, nach Elis verpflanzt worden. Schliefilich sei Hyperesia war der ursprflngliche Name von
darauf hingewiesen, daB Boblaye Recherches Aigeira in Achaia, s. Hirschfold o. Bd. I

133 den Bericht Dod wells II 343 grundlich S. 950f.; 'YiteQtjair} Horn. II. II 573; Od. XV
miBverstanden hat, wenn er sagt: des debris, vus 254; 'YTtegijaia Steph. Byz. s. v. Paus. VII 26,

par Dod'well sur le plateau de Mundritsa, peu- 2.4. Schol. Od. XV 254; 'Yxegaala Steph. Byz.

vent indiqusr H. Dodwell, der Miindrisa gar- s. v. Schol. Apoll, Khod. I 176. Der Hcros epo-

nicht bcriihrt hat, gibt nur die Mitteilungen von 50nymos hcifit 'YuFQaaiog bei Apoll. Ehod. 1 176

Landleuten wieder, und diese beziehen sich auf und Schol. [vgl. W. Schulze Quaest. ep, 291, 5].

Ruinen, die auf dem Gipfel dea Smeroa vorhan- Hyg. fab. 14 S. 47, 1 Schm.; "YieeQtje bei Steph.

den eein sollen. Das stellt Gell Itin. of the Byz. s, Tireeama. Eustath. 291, 30. 332, 11, Das
Morea 38 auBer alien Zweifel. Der Smernagipfel Etlinikon 'Ynegrjaisis Steph. Byz. s. 'Ynsgrjala.

scheint von Reisenden nicht bestiegen zu sein. Paus. IV 15, 1. Euseb. chron. I 196 Schoene

DaB in der ganzen Umgegend von Miindrisa keine (nach v. Gutschmids Anderung des hsl. 'Yntj-

antiken Ruinen vorhanden sind, haben Boutan geaievs). Paus. VII 26,8 (bis). Dazu das Fern.

234 und Partsch Olympia, Textband I 11 fest- 'Ynegrjals Hesiod. frg. 72 (96) Rz. bei Steph.

gesteUt. WennGrafinghoffs vortreifliche Karte Byz. s.T««ei?o(a;T:!i«eaats«? TheopomposFHG
von Triphylien (Athen. Mitt. XXXVIII Taf. IV) 60 1 380, 314 bei Steph. Byz. s. 'Y^sgtjala. Phlegon

doch wieder das Zeichen fiir antike Ruinen auf FHG III 605, 5, bei Steph. Byz. s. 'Ynegaoia.

der Hohe siidOstlich von Miindrisa aufweist mit Uber Ikaros oder Ikarios aus H., den Sieger der

der Legende ,Hypana?', so muB man die Recht- 23. Olympiade = 688 v. Chr., vgl. FOrster Die

fertigung in der Athen. Mitt. 96 angekiindigten olympischen Sieger, Progr. Zwickau 1891/92

Abhandlung Pringsheims abwarten. Miinzen: nr. 27. Die antiken Entfernungsangaben , die

Head HN''^ 418; Cat. Brit. Mus. Pelop. 160. sich auf H. beziehen, erortert Boblaye Ee-
[Bolte.] cherches 27. Eine vortreffliche Beschreibung der

Lage der Stadt gibt Philippson Peloponnes
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135f., der erhaltenen Baureste Frazer Paus. IV
176flf. [Bolte.]

S. 322, 9 ist einzuschieben

:

Hyperteleaton, nach Paus. Ill 22, 9 eine

Ortlichkeit in Lakonien, wo ein Heiligtum des

Asklepios lag, 50 Stadien von Asopos entfernt:

ro ds x<^qIov, sv&a to 'AaxXrjjiteXov, 'YucgreXeatcv

ovofiatovaiv. Ihren Namen hat die Ortlichkeit

Archaologischen Gesellschaft (JlQaxnxa 1885,

31ff.) nicht zutage gekommen. Die Inschriften

anf Stein sind uberwiegend Ausfertigungen von
Ehrendekreten, zwei aus Epidauros Limera (IQ

V 1, 93 If.), sechs aus Kotyita (ebd. 96 Iff.). Von
den Priestern, die Bronzetanien weihen, stammen
acht aus Asopos (ebd. 996—1001. 1003f.), acht

aus Epidauros Limera (ebd. 1005—1012), einer

aus Kotyrta (1018), drei aus Lakedaimon (1014

von dem ApoUon 'YneQteleaxag (s. u.). Deshalb 10 1016). Daraus hat Kolbe (ebd. S. 187) nach
ist N i e s e s Anderung in 'YneQxcXeaxmv (Gott.

Nachr. 1906, 114, 7) abzulehnen. 'YTieQxeXearov,

das Pantazides 'Eqprm. dgx- 1885, 61 vor-

schlug, ist moglieh; aus Griechenland fehlen

aber Belege fiir eine derartige Verwendung d«s

bloSen Genetivs des Namens einer Gottheit zur

Bezeichnung einer Ortlichkeit (F i c k Bezz. Beitr.

XXni 1 1). Das iibliche istdas Adjektiv (Fick Bezz.

Beitr.XXII236), und alsAdjektivbildungsoUteman

dem Vorgang von Waee und Hasluck 165
geschlossen, daB das Heiligtum einen sakralen

Mittelpunkt der Eleutherolakonen bildete. Es
wird fiir die ostlichen Stadte dieselbe RoUe ge-

spielt haben wie das Heiligtum des Poseidon auf
""

Tainaron fiir die westlichen. Von einem Heilig-

tum des Asklepios sind keinerlei Spuren gefunden
worden. Da aber die 50 Stadien, die es nach
Pausanias von Asopos entfernt war, zu dem Ab-

'Y^spri?.EaTaiov oder -areiov oder auch -atiov er- 20 stand zwiscben Plitra und Vothdna stimmen
warten. ,Sollte 'Y^^egrsXiajov eine der Volka-

Bprache angehorende Verkiirzung dieser schwer-

fslligen Bildung sein?' (0. Hoffmann brief-

Halb-
insc!)

Xyll

lich). Daa H. suchte man frflher sfldlich von
Asopos, das vermutlich bei Plitra lag (Wace
und Hasluck Ann. Brit. School Athens XIV
164), an der Kiiste bei DamoniA, so zuerst B o b -

laye Eecherches 98, dann Leake Pelop. 168.

Ross Wanderungen II 247, C U r 1 1 U S Pelop.

n 294. 329, 74. Bursian 11 142. Fur die

antike Siedlung, die bier unzweifelhaft gelegen
hat, Bchlagen Wace und Hasluck 166 den
Namen Kotyrta vor. Das Heiligtum des Apollon
Hyperteleatas lag siidwestlich von dem Orte
Phiniki, in der Flur Voth6na. Hier sind In-

schriften (16 V 1, 975ff.) in groBer Zahl gefunden
worden, die auf den Gott und sein Heiligtum
Bezug nehmen, auf Stein (meist 2.—1. Jhdt. v.

Chr.), auf Tanien (romischer Zeit) und GefaBen
(die alteste Anfang 5. Jhdts.) aus Bronze, auBer-

dem Terrakotten (Winter Terrakotten I 217,

2. II 166, 4. 180, 2); aber Reste des Heiligtums

sind auch bei den Ausgrabungen der griechischen

(Wace und Hasluck 165, s. derea Karte 160),

so wird man es in der Niihe des Apollonheilig-

tums suchen und unter dem x'oglov 'YTiEQzsUatov

eine Siedlung oder einen Bezirk von nieht naher

bestimmbarer GroBe verstehen. [Bolte.]

S. 822, 49 ist einzuschieben

:

Hyphanteion nennt Theopompos FHG 1 323,

264 nach Apollodoros bei Strab. IX 424 den Berg,
30 an dem das boiotische Orchomenos liegt: ro 'A8v-

hov jtagazsivEiv I99' eSrjxovta atadtovs I*ix6^ '^o"

'Ytpainelov, eq>' ^ xeizai 6 'Ogzonevos. DaB die

zugrunde liegende Vorstellung von einem zusam-
menhangenden Riicken zwischen Parapotamioi und
Orchomenos irrig ist, wurde 0. Bd. VII S. 2181,
lOfl. 24fl. gezeigt. Ebensowenig kommt dier

Name Hadylion dem langgestreckten, schmalen
Bergriicken zu (heute Durduvdna), an dessen Siid-

ostende Orchomenos lag; dieser hieB vielmehr

40Akontion, wie wir nach Pint. SuU. 17. 19 mit
voller Sicherheit behaupten konnen. Soweit also

war Theopompos nicht genau unterrichtet. Aber
von dem Siidostende des Akontion ist durch eine

Bcharfe Einkerbung der Burgberg von Orchomenos
deutlich abgesondert, der sich 228 m iiber die

Kopaisebene erhebt; vgl. den Plan von Sursos
Orchomenos I Tafel I und P h i 1 i p p sons Karte
Ztschr. d. Ges. f. Erdk. zu Berlin XXIX 1804Taf.
1. In ihm haben wir das H. zu erblicken. Das

50 ist auch die Ansicht von Leake N. G. II 100.

145 und Ulrichs Keisen und Forschungen I

184, wahrend Bursian Geogr. I 157. 164. 210
ein klares Urteil iibor die Geltung des Namens
venniasen laBt. Wie sich dazu der Name Hor-
mision (s. d.) verhalt, den der Berg fiber Orcho-
menos nach Schol. Dem. VIII 406, 12 Dind.
fiihite, ob der eine Name den ganzen Berg be-

zeichnete und der andere einen Teil oder beide
nur Telle, das lafit sich nicht ausmachcn. 0.

60M tiller Orchomenos^ 124 wollte den Namen
H. mit dem der Hyanten verkniipfen, M e i n e k e

Vind. Strab. 147 ihn in 'Yadvrecov andern. Aber
von Hyanten (s. d.) in Orchomenos wissen wir
nichts, und unmethodisch istes, Ortsnamen deshalb

anzuzweifeln, weil sie nur- an einer Stelle iiber-

liefert sind, wie K r am e r zu Strab. Bd. II S. 282.

12 nach Palmers Vorgang, Meineke und
B u 1 1 e Orchomenos I 6, 1 es getan haben. Jede
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Pelop. 297f.), etwa 1/2 engl. Meile im Umfang
(Mediterranean Pilot IIP 358), der, ins Meer
Torspringend, an seinem NoidfuB eine kleine

Bucht bildet. Auf ihm liegen die Triimmer
eJnes alien Wachtturms: W h e I e r Journey 290.

Leake Morea II 168. Philippson. Pilot.

Admiralty Chart 1676. B b 1 a y e , der Eecher-

ches 120 von einer kyklopischen Burg sprieht,

hat sich durch die Angaben eines der franzo-

V 3, 1 vorsichtige Einwendungen gemacht hatte.

[S. zum folgenden die beistehende Karte.]

Grundy lafit diesen Weg in die Schlucht ein-

biegen, die der Weg von Theben naeh Megaraj
benutzt, welter fiber Vilia nach Eleutherai ver-

laufen und dort in die Strafie Theben-Athen
]

einmtinden (Persian War 446. 456 Anna.). Die
j

Hohe dieses Passes betragt 825 m (K a u p e r t),

'

also 200 m mehr als die des Passes von Dryos
eischen Offlziere irrefiihren lassen; CurtiuslO Kephalai (s. u.), und der Aufstieg ist ent-

Pelop. II 33. 102, 33 und Bur si an Geogr. II

308 sind ihm gefolgt. ApoUodoros nahm an, dafi

auf diesem Vorgebirge Hormina, das homerisehe
H., gelegen habe. Dem Zusammenhang der
Homerstelle wiirde die Lage genugen. Zu dem-
selben Ergebnis sind aUe neueren Forscher ge-

kommen mit Ausnahme von Leake Morea II

176, der es an die Stelle der frankischen Festung
Kastro Tornese oder Chlemiitsi auf der Halb-
insel Chelonatas verlegt. [BOlte.]

S. 535, 84 ist einzuschieben :

Hyrnethion {'Ygv^'&iov), ein Heroion der

Hyrnetho mit einem Hain von wilden Olbaumen,
westlieh von Epidauros am Weg« nach Argos
gelegen: Pans. II 28, 3. 6 [daraus Steph. Byz.

s. v.]. Curtius Pelop. II 425. Bureian
Geogr. II 75. M i 11 a r a k i s FtcoyQa^la Koqiv-

Blag Hal 'A&yoXidos 86. [Bolte,]

S. 539, 29 ist einzuschieben:

Hyslai. 1) Ortschaft in Boiotloa, 'Yaiai

Oder 'Yolai, erwiilint, aufier an den unten zu

besprechenden Stellen, von HypereideB bei Har-

pokr. Phot. Lex. Suid. Die singularische Form
kennt nur Steph. Byz. 'Yala . . . xal hix&g xal

nXij&vvTixws. H. lag im Gebiet des Asopos, am
FuB des Kithairon (Eur. Bakch. 751. Apollod.

bei Strab. IX 404. Steph. Byz. s. Tg/a). Es
grenzte an Plataiai (Herod. VI 108), imd zwar

sprechend steiler. Die antiken Wagengeleise bie-

gen auch nicht in diese Schlucht ein, wie

Grundy behauptet; und in ihrer Fortsetzung

zieht sich der Weg deutlich erkennbar am Nord-
abhang des Qebirges hinauf und bieo^ hoch fiber

der modernen Chaussee in den Pan von Dryos
Kephalai ein, den die Strafie Theben-Athen be-

nutzt. Er trifit diese etwas sudlich von ihrem
hochstein Punkt (Z i k s Ea&ogia/^di tcov ^eatcov

20 r^ff iv nXaxatali fiaxijc. 1905, 19). Dieser Weg
ist noch im 19. Jhdt. benutzt worden: D d^

well Tour I 282. Ross Wanderungen I 16.

Er ist von Thuk. Ill 24, 1 bezeugt (r^v jreos

Kf&aiQwva xal Aqvos KecpaXag tijv kit' 'A'&rjvwv

<piQovaav) und wird bei Herod. IX 89 wie bei

Paus. IX 2, 1. 3 (Heberdey Keisen des Pan-
sanias 100) unzwoifelhaft vorausgesetit. Eiuei
Erganaung bedurfen seine Angaben fiber den
Verlauf der StraBe Athen-Theben au dem etcikn

30 Nordabfall des Gebiiges zwisehen dem Austritt

aus dem Pa6 und der Ebene. Es sind hier naeh-

einander vier Wege angelegt worden. Die antiJte

FahrstraBe benutzte den Giat, der sich vam
hochsten Punkt dos Passes (612 m bei Kaupert)
gerade nach Norden hinabsenkt; ich habe aul

seiner ostlichen Seite die in den Felsen einge-

schnittenen Geleise auf weite Strecken verfolgen

konnen. In der Schlucht westlieh von diesem
Grat verlauft ein mit groBen Steinen gepflaster-

nach Westen, wahrend im Osten Erythrai sich 40 ter Weg (Schonwalder Erinnerungen an
anschloB (Herod. IX 15. 25). Mit diesem wird
es wiederholt zusammengenannt (Eur. Thuk.
Ill 24, 2 [daraus Polyain. VI 19, 3]. Paus. IX
2, 1), sodaB beide Orte oSenbar ganz nahe bei-

einander gelegen haben. Es lag endlich am
Wege von Eleutherai nach Plataiai, und zwar
in geringer Entfernung zur Reehten (Paus. IX
1, 6. 2, 1. 3). Pint. Arist. 11 ist fur die Topo-
graphic ebenso wertlos wie fiir die Geschichte

Griechenland. 1838, 86). Ross (Wanderungen
II 142) hielt ihn fur den naturlichen Weg seit

dem fruhesten Altertum. Tatsaehlich ist er 1668

auf Ahmed Koprilis Befehl angelegt worden (Whe-
1 e r A Journey into Greece 474. v. Hammer
Gesch. des osman. Reiches III 617). Wieder
an dem westlichen Rande dieser Schlucht steigt

der alte Fahrweg von 1844 hinab (Ross), wah-

rend die moderne Chaussee (etwa seit 1890), in

(E. Meyer GdA II 413. Grundy The Great 50 weitem Bogen nach Westen ausholend, dutch

Persian War 496f.). Die Topographie der

Gregend, in die diese Angaben weisen, hat erst

durch G r u n d y s Aufnahme des Sehlachtfeldes

von Plataiai in einer genauen Karte groBen
MaBstabes die unentbehrliche Grundlage erhal-

ten. Grundy The Topography of the Battle

of Plataea (1894 mit Plan 1:15 840) und The
Great Persian War (1901 mit Plan 1:21120).
Diesen Plan wiederholt Winter Plataa 1909.

das groBe Dorf Kriekiikion geffihrt ist. Die drei

ostlichen Wege erreiehen die Ebene (Hohen-

kurve 270) in der Nahe eines antiken Brunnens

(s. u.) in der Thesis RondoskMvi (Rodoslivi).

Der erste, der die Lage von Erythrai und H.

zu bestimmen versuchte, war Leake. Antike

Reste bemerkte er nur bei dem genannten Brun-

nen (NG II 327', man mufi beachten, daB zu

seiner Zeit nur der turkische Weg vorhanden
Erganzend tritt ffir den sudostlichen Teil hinzu 60 war), und viel weiter ostlich, bei Katsiila (328f.)

Kaupert Karte von Attika 1 : 100 000 (1900).

Die Carte de la Grfiee ist in alien Einzelheiten

ungenau. Grundy hat in den genannten Wer-
ken alle topographischen Fragen eingehend er-

ortert und im wesentlichen geklart. Falsch ist

Lur, was er fiber den Verlauf des Weges von
Plataiai naeh Atfcen sagt [von Winter 12. 16

fibernommen], wogegen sehon Frazer Paus.

Er setzte also H. an die westliche Stelle und
Erythrai an die ostliche; ebenso Bursian Geogr.

I 248. Hauvette Nouv. Arch, des miss,

sclent. II 1892, 369; vgl. Philippson 0.

Bd. VI S. 590, 533. Die von Leake erwahnten
Anhaltspunkte ffir cine antike Siedlung bei Kat-

siila sind sehr schwaeh. Die Schwierigkeiten, in

die sich die Griechen 479 v. Chr. (Herod. 1X19)
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begeben batten durch eine Aufstellung bei Kat-
siila, hatte schon Hau\ette hervorgehoben.

Erst Grundy hat den zwingenden Sehlufi ge-

zogen, da6 eben deshalb Erythrai nicht dort ge-

legen haben konne (Persian War 460 (6); vgl.

Winter 17fl.), sondern naher dem Ausgang
des Passes zu suchen sei, also an der Stelle, die

Leake fiir H. in Anspnich genonunen hatte

(Grundy 458fi.). Fur eine antike Siedlung

an dieser Stelle spricht erstens der erwahnte
Brunnen (Pigddi Perist6ri), der unten in den
Felsen hineingeaibeitet und oben mit groBen
Quadern ausgesetzt ^ist. In seiner Nahe lag ein

grofier Haufen loser Steine [Leake NG 11 327.

Grundy 458 (3)], aus welchem die Weihungen an
Demeter IGVII 1670.1671 stammen. Fernersind
bstlich davon auf dem Kalkberg (Punkt 480 bei

K a u p e r t ; Bild bei Grundy gegeniiber

S. 460, Punkt 1) deutliche Reste einer kleinen

Festung festgestellt (Grundy. Z i k o s 22.

Hunt Amer. Journ. Arch. VI 1890, 472, 39).

DaB es sich um eine antike Stadt handelt, die

die Spitze in Betracht, die dieht neben der Bie-

gung der Chaussee siidlich von Kriekiikion liegt.

Antike Reste sind nicht nachgewiesen. Den an-

tiken Angaben liber die Lage von H. wurde die

Stelle vollkommen entsprechen. Die Entlernung
bis Erythrai betragt etwa 2 km. Der Weg von
Eleutherai nach Plataiai zieht in geringer Ent-
fernung hoher am Berghang hinauf vorbei.

Erst bei dieser Ansetzung wird die Rolle
10 ganz verstandlicb, die H. in der Gesehichte ge-

spielt hat. Beim AnschluB von Plataiai an Athen
519 V. Chr. (Herod. VI 108. Thuk. HI 68, 5.

E. M e y e r GdA II 780. Theopomp. Hellen. 98.

Beloch Griech. Geseh. I 1, 391, 2) nehmen die

Athener auch H. in Anspruch, obwohl es sich,

nach dem Berieht Herodots zu schlieBen, gegen
den Eintritt in den bootischen Bund nicht ge-

straubt hatte. Die Booter besetzen es wieder, als

die Peloponnesier in Eleusis einfielen, 506 v. Chr.

20 (Herod. V 74. v. W i 1 a m o w i t z Arist. u. Ath.

II 77, 2. Busolt Griech. Geseh. IP 442),

haben es aber ohne Zweifel nach dem ungluck-

laDge bestanden hat, beweisen Schorben, die icb

umnittelbar unter dem Rand der Kuppe in einer

Raubgrabung aufgesammelt habe; davon sind

2 mykenisch, 2 protokorlnthisch, 2 rotfigurig,

15 ganz verriebene vielleicht hellenistisch; alle

haben alten Bruch. [Nach freundlioher Auskunft
von W e i c k c r.] Dor Belund spricht dafiir.

daU die Siedlung auf dem Kalkberg gelegen hat
und nicht auf der anbaufahigen Flache am Brun-
nen. Dafi die Lage den Angaben fiber Erythrai
vollkommen entspricht, hat Grundy gezeigt.

Westlich von Erythrai springt wie eine Ba-
stion ein breiter Riicken in die Ebene vor, der

in Wirklichkeit viel auffalliger hervortritt, als

es die Karten erkennen lassen (Hauvette
363). Zusanmien mit einem der Zufliisse des

Asopos konnte er sehr wohl die v^estliche Grenze
von Erythrai gebildet haben. Westlich davon
muB H. gelegen haben. also in der Gegend des

weitzerstreuten Dorfes Kriekiikion. Der Riicken,

auf dem das Dorl steht, ist notorisch wasserarm
(Hauvette 370. Grundy 466 oben gegen
Grundy 464. F r a z e r V 4). In dem Dorte
selbsit sind nie antike Reste zu Tage gekommen.
Grundy (464f.) zieht eine kleine ErhShung
mit annahernd kreisformiger Befestigung um

liehgn Ausgang des Erieges wieder aufgeben

miissen (E. Meyer II 800). Die Besitiverhalt-

nisse blieben unverandert bis zum Ausbruch des

Peloponnesischen Krieges. Es ist keine Gegen-

instanz, wenn es Thuk. II 18, 2 von Oinoe heifit

ovaa kv ^e{)-OQlois xijs 'Atxixrls xal Bouoxias.

Ostlich vom PaB von Dryoe Kephaki muB der
50 schmale Kamm des Gebirges die Grenze getragen

haben. Die siidlich davon liegenden attischen

Ortschaften grenzen also auf dieser Strecke imm«r
direkt an Boiotien [gegen v. Wilamowitz .

Athen. Mitt. XXXIII 143. E. Meyer Theop.
Hell. 99], und zwar an Erythrai und Skolos

(Darimiri). Und von Oinoe gilt das noch in

einem ganz besonderen Sinne, einerlei, wie die

territorialen Verhaltnisse am PaB von Eleutherai
lagen. Es stand mit Skolos durch den Portas-

60 pafi in direkter Verbindung (Leake NG II

369If. Milchhofer s. o. Bd. H S. 2191,
44. Busolt Griechische Gesehichte III 927).

Erythrai gehorte immer zu Theben (Herod.

IX 19. Hellen. Oxyi. XI 3. XII 3). Auf H.
konnten die Athener nicht verzichten, solange

das Biinduis mit Plataiai bestand, weil der

nachste Weg dorthin durch das Gebiet von H.
fiihrte. Was die rechtliche SteUung von H. nach
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zu Miiller Ptolein. I lOOlf. und R. Kiepert lag, nur im Oberlaufe des Wadi Hauran gesucht
a. a. 0.). werden, nach Ptolemaios' Distanzangabe unge-

Aber auch fiber die Ansetzung der Lage von fahr 145 Milien von Regana entfernt. —
Regana, das, nach Ptolemaios' Karte, wenn wir Ca wir also Uber die Lage von Gauara, Ad-
richtig sehen, eine Station auf der Verbindungs- dara, Aurana und Regana anders urteilen miissen
route zwischen dem von I. ausgehenden Wege als der Herausgeber der Pariser Ptolemaios-
quer durch Arabia deserta und der Euphrat- ausgabe, vermissen wir auch fiir den daselbst

straBe war, meinen wir anders urteilen zu soUen 1017 ausgesprochenen Ansatz der beiden Wege b
als der Herausgeber der M ti 1 1 e r schen Ptole- I und II durch Arabia deserta, welche durch die

maiosausgabe, der I 1015. 1017 Regana sowohl 10 genannten Stationen bestimmt sein soUen, jede
wie das von Ptolem. V 19, 5 unmittelbar vorher- Grundlage. Endlich miissen wir uber Erupa, die

genannte AvQava im WadI Hauran vermutete, bereits genannte Station aut dem Wege von L
und zwar ersteres im Unterlaufe, nicht weit von tiber Dumaitha bis Palmyra, im Anschlusse an
der Miindungsstelle des Wadi, ohne weitere An- den Art. Erupa bemerken, daB die in der er-

gabe Uber diese, wie er sie selbst bezeichnet, wahnten Ausgabe I 1015. 1017 verfochtene An-
,sonst unbekannte Stadt.' Daran ist nicht zu nahme, jene Ortlichkeit sei das heutige Wadi
zweifeln, daB die von Ptolemaios AvQava ge- er-Ruhbe, und demgemafi ihre Einzeichnung auf
nannte und unter 73° 15', 32° 20' eingetragene Taf. 36 des Ptolemaiosatlas den Angaben dea
Ortlichkeit (noXis) im Wadi Hauran zu suchen Ptolemaios selbst und jeder Wahrscheinliehkeit

let, also etwa eine Brunnen- Oder Oasenstation 20 zuwiderlantt. Denn Erupa war nach Ptolem. V
in diesem Wadi war, wie auch sonst bei Ptole- 19, 5 in Arabia deserta, und zwar im Innern
maios Namen arabischer Wadis ihrcn Stationen dieses auBgedehnten Q-ebietes (iv rfj fisaoyalq}

beigelegt erschelnen. Regana dagegen lassen die unter 72° 30', 81° 15' gclegcn, ungelahr 160 Mi-
MaBangaben des Ptolemaios 75° 40' (75° 20' lien direkter Entfernung nordwestlich von Du-
vulg., Wilbergs Vermutung 72° 40' ist un- maitha, er-Ruhbo aber liegt gegen 115 km sud-

begrtindet), 33° 20', nach denen es von dem ostlich von Damaskus, was nach der Ptolemaios-

am Euphrat gelegencn Idikara (Hit) etwa 62 Mi- karte in eine Entfernung von ungefahr 340 Mi-
lien (92 km), das ist ein wenig iiber zwei nor- lien von Dumaitha, also weit uber die Qrenze
male Tagmarsche entfernt war, nicht im Wadi von Arabia deserta hinaus nach Syrien fiihren

Hauran, sondern sudlich davon bei den heutigen 30 wUrde. Gegen diese wieder nur der Namens-
Ruinen von Kasr 'Amed (41° 45' ostl. Lange ahnlichkeit allein zuliebe vorgeschlagene Zusam-
Greenw., 33° 26' nordl. Breite) suchen, welche menstellung spricht die Notwendigkeit, unter
von Hit 103 km entfernt sind. Damit stimmt dieser Voraussetzung nicht nur die Ptolemaischen

auch, um an einige der sicher bestimmbaren Distanzen bis zu einem ganz unwahrscheinlichen
Punkte der Euphratgegend naflh der Ptole- Grade zu vergroBern, sondern auch die Stationen

maischen Karte anzukniipfen, daB die Miindung Alata, Aurana und Choke, welche nach Ptole-

des Chaboras (Chabur), bzw. die Stadt Chabora, maios nordlich von Erupa lagen, siidlich davon an-

deren Lage durch die Ruinen von Circesium be- zunehmen (a. a. 0. 1 1017), also in notgedrungener
stimmt ist, von Regana etwa 150 Milien (222 km), Konsequenz jener Voraussetzung die Ptolemaische

die Miindung des Ghabiir Kasr 'Amed 220 km 40 Bestimmung von Erupa fiir eine ,positio ficticia'

entfernt ist, Apphadana am Chaboras von Re- (I 1015) zu erklaren. DaB sich Erupa ebenso-

gana ca. 167 Milien (247 km), die Ruinen von wenig nachweisen laBt als Gauara und andere

el-Ieden von Kasr 'Amed 224 km, leidlich auch nur von Ptolemaios erwahnte Punkte in Arabia

die beziiglichen Distanzen von Bethauna 61 Mi- deserta, erklart sich teils aus dem Mangel aus-

lien (91 km) und 'Ana 116 km. Kasr 'Amed reichender Kenntnisse der Topographic von Ara-

liegt auf dem Wege, der von Hit nach Westeii bia deserta, teils aus der Natur des Landes
iiber das Wadi Hauran bis Damaskus fUhrt; zwischen el-Gof und dem Wadi Hauran, der

diese Gegend hat Huber im J. 1881 aut seiner Badiet es-Sa'm (der syrischen Wfiste), welche die

Reise von Hit nach Damaskus betrcten (s. Bui- letzten Spuren von Karawanenstationen oder

letin de la soci^t^ de geographic, Paris 1884, sobloBe Brunnenanlagen dea Altertums zu ver-

289t. u. 468f.). Vielleicht ist diese Route wenig- wischen geeignet ist, teils endlich aus der Wahr-
stens in ihrem ijstlichen Teile mit dem antiken scheinlichkeit, daB manche der Ansiedlungen,

Wege von Idikara am Euphrat iiber Regana nach welche sich hinter den Ptolemaischen mkets ver-

dem Inneren von Arabia deserta identisch. VShii- bergen, spater von den nomadisierenden Arabern
gens liegt Kasr 'Amed auch auf dem Wege, der selbst aufgelassen worden sind. So ist es auch
von Satt el-'Arab westlich am 'Irak vorbeifiihrt; begreiflich, daB die beiden von I. ausgehenden
ob dieser jedoch mit der alten StraBe aus dem Wege der Ptolemaischen Karte mit keiner der

westlichen Babylonien nach Regana und dem bekannten heutigen Routen zusammenfallen; nur
rechten Euphratufer zusammenhangt, liiBt sich der Weg nordwestlich von Dumaitha etwa bis

natiirlich nicht angeben. Ist damit Regana rich- 60 Sevia (s. den Art. S e v i a) scheint durch das

tig angesetzt, dann kann Aurana, welches nach noch heute begangene Wadi, Sirhan gefiihrt zu
Ptolemaios 2° 25' westlicher und 1° siidlicher haben. [Tka?.]


